
Fried, István

Epos und/oder Menschheitsgedicht

In: Genologické studie. I.. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
1991, pp. 379-386

ISBN 8021001240

Stable URL (handle): https://hdl.handle.net/11222.digilib/132284
Access Date: 22. 02. 2024
Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk
University provides access to digitized documents strictly for
personal use, unless otherwise specified.

Digital Library of the Faculty of Arts,
Masaryk University

digilib.phil.muni.cz

https://hdl.handle.net/11222.digilib/132284


2. tyricko-epicicä äänry 





- 379 -

EPOS UND/ODER MENSCHHEITSGEDICHT 
Iatvdn F r i e d (BudapeätJ 

Das Epos bewahrte eine lange Z e i t hindurch seinen vornehmen 
P l a t z i n der Hi e r a r c h i e der Gattungen. Dieser vornehme P l a t z wurde 
durch das Aufkommen neuer l i t e r a r i s c h e r Tendenzen, den langwierigen 
ProzeO der Subjektivierung des Geschmacks kaum gefährdet, durch die 
Auseinandersetzungen zwischen den "Antiken" und den "Modernen" 
(Querelle des Antiques et des Modernes"), sowie die Veränderung des 
Erle b n i s s e s der Antike - besonders von da an, a l s d i e Ausgrabungen 
in I t a l i e n , später die ku n s t h i s t o r i s c h e n Forschungen Uinckelmanns 
der allgemeinen Auffassung über die Antike wichtige Farben hinzu
fügten - kaum berührt. Bei der A r i s t o t e l e s - I n t e r p r e t a t i o n des f r a n 
zösischen Klassizismus und a l s das "Wundersame" (vor allem i n den 
Werken der "Schweizer" im 18. Jahrhundert) zu einer zentralen Ka
tegorie der L i t e r a t u r und Ästhetik wurde, rückten neue Elemente i n 
den Vordergrund. Auch der Roman verdrängte das Epos nur i n einigen 
L i t e r a t u r e n , i n anderen e x i s t i e r t e n Epos und Roman nebeneinander, 
und i n anderen wieder deutete höchstens der von vornherein paro-
d i s t i s c h e Charakter des komischen Epos auf gewissse, gegen das Epos 
aufsteigende Bedenken h i n . Die englische L i t e r a t u r des 18. Jahrhun
derts brachte - der französischen L i t e r a t u r g l e i c h - i n Form des 
Abenteuer-, Staats- und empfindsamen Romans ihre k l a s s i s c h e n Werke 
hervor, wobei zu bemerken i s t , daO die Verbreitung des Romans im 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n BewuOtsein i n der französischen L i t e r a t u r n i c h t 
so eindeutig war wie i n der englischen. Wir erlauben uns, darauf 
hinzuweisen, daQ V o l t a i r e mit seiner Henriade e i n e r s e i t s e i n a l l g e 
meines Bedürfnis b e f r i e d i g t e , a n d e r e r s e i t s , nicht z u l e t z t durch die 
vermeintliche Synthese der ständigen Faktoren des Epos (z.B. der 
wundersamen Elemente) und des aufklärischen Gedankens, auch seinen 
ureigensten Ansichten Ausdruck v e r l e i h e n konnte. Oie französische 
L i t e r a t u r erregte dann das größte Interesse z.B. i n der ungarischen 
l i t e r a t u r n i c h t mit V o l t a i r e s conte philosophique, sondern mit 
seiner Henriade, der durch die im Edikt von Josef I I . verankerte 
und angebahnte Idee der Toleranz zum l i t e r a r i s c h e n E r f o l g verholten 
wurde. 

In den L i t e r a t u r e n , deren vom d r i t t e n O r i t t e l des 18. Jahrhun
derts b i s zu den v i e r z i g e r Jahren des 19. Jahrhunderts währende Pe
riode i n den L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n a l s Epoche des nationalen Erwa
chens bezeichnet wird, g e s t a l t e t e s i c h das Verhältnis zwischen Epos 
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und Roman bzw. Reim- und Prosaepik anders a l s i n der französischen' 
oder englischen L i t e r a t u r . Oie Schaffung des Epos, innerhalb dessen 
die Schaffung des "Nationalepos" l a g , t r a t a l s Aufgabe auf, die 
S c h r i f t s t e l l e r g r i f f e n zu epischen Themen und Formen dem "Erwartunga 

h o r i z o n t " der I n t e l l i g e n z gemäO, indem s i e weniger handlungsrei
che a l s vielmehr p a t r i o t i s c h gesinnte Bearbeitungen - n i c h t mal von 
Abenteuerreihen wie i n der Qdyssee, sondern von einer Thematik der 
w i r k l i c h e n oder verklärten nationalen Frühgeschichte, der "Landnah
me", des " a l t e n Ruhms" - l i e f e r t e n . Das V o r b i l d waren V e r g i l - und 
wo es barocke Traditionen gab - das i n der Muttersprache verfaOte 
barocke Epos mit n a t i o n a l e r Thematik. Das Verlangen nach dem Natio
nalepos t r a t i n f a s t a l l e n ostmitteleuropäischen L i t e r a t u r e n auf, 
seine Verwirklichung aber nahm der j e w e i l i g e n Funktion entsprechend 
verschiedene Varianten und Formen an: von Jan H o l l y s Eposversuchen 
aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, die s i c h am meisten an 
das V e r g i l s V o r b i l d anlehnten, über Hankas "Handschriften"-Funde, 
die mit Absicht den Anschein erweckten, a l s handelte es s i c h um 
Fragmente eines größeren epischen Merkes, b i s zu den von den 80er 
lahren des 18. Jahrhunderts an immer wieder auftauchenden u n g a r i 

schen Eposversuchen, von denen der eine oder andere nur e i n Entwurf, 
J i n "Grundriß" b l i e b . 

Das Nationalepos wurde i n seiner k l a r s t e n Form - bezeichnen
derweise - i n der zu d i e s e r Z e i t wenig d i f f e r e n z i e r t e n slowakischen 
L i t e r a t u r v e r w i r k l i c h t , d o r t , wo der schulmäßige Klassizismus und 
der damit i n v i e l e r H i n s i c h t verwandte aufgeklarte Klassizismus 
weder für d i e gattungsmäßige Innovation noch für die Erarbeitung 
eines i n d i e N a t i o n a l l i t e r a t u r zu a s s i m i l i e r e n d e n (zu adaptierenden!) 
zeitgemäßeren l i t e r a r i s c h e n Systems genug Argumente l i e f e r t e n . 
Oie spärlichsten Versuche zur Schaffung des Nationalepos können i n 
der polnischen L i t e r a t u r angetroffen werden, In der eine verhält-
nisnäOig d i f f e r e n z i e r t e l i t e r a r i s c h e S t r u k t u r b e r e i t s ausgebaut 
worden war, der aufgeklärte Klassizismus d i e barocke Poetik l e i d e n 
s c h a f t l i c h verleugnete, d i e Dichter durch dlchterischei Kredos ange 

.spornt wurden, Gattungen wie die Ode, die E p i s t e l , d i e S a t i r e , das 
heroisch-koaische Epos zu schaffen, und i n der die I n t e n t i o n , den 
Roman t h e o r e t i s c h zu begründen, verhältnismäßig früh a u f t r a t . 
Natürlich hängt diese Frage damit zusammen, was für M i t t e l d i e In
t e l l i g e n z h a t t e , die na t i o n a l e Frage zu s t e l l e n , wie e i n h e i t l i c h 
s i e (z.B. i n religiöser H i n s i c h t ) war und i n welchem Maße s i e ihre' 
nationale Sonderstellung bewuOt werden l i e O t , wie t i e f und ob s i e 
die n a t i o n a l e Geschichte e r l e b t e , ob s i c h i h r s u b j e k t i v e s Bewußtsein 
und i h r mit dem E r l e b n i s der nationalen Geschichte verbundenes 
k o l l e k t i v e s Bewußtsein t r a f e n , ob diese s i c h g e g e n s e i t i g stärkten,, 
oder ob d i e M i t g l i e d e r der I n t e l l i g e n z noch Kinder des Z e i t a l t e r s 
waren, das e i n e r s e i t s von der Universalität des L a t e i n i s c h e n , an
d e r e r s e i t s von dem vom M i t t e l a l t e r geerbten W e l t b i l d geprägt war. 
Die Tatsache aber, daO man mit der - meistens noch n i c h t i n der 
Muttersprache verfaßten - nationalen Geschichtsschreibung begann, 
die (z.B. i n der tschechischen und ungarischen Aufklärung) die Le
genden der Chroniken wiederlegte, andernorts jedoch (z.B. i n der 
slowakischen Geschichtsschreibung) neue Legenden schuf, war schon 
e i n Zeichen dafür, daß die Geschichte früher oder später zu einem 
k o l l e k t i v e n E r l e b n i s w i r d , und dieses k o l l e k t i v e E r l e b n i s die 
Aufmerksamkeit der S c h r i f t s t e l l e r auf die na t i o n a l e Geschichte l e n 
ken wird. 

Oie allmähliche Verbreitung des "nationalen" Elements v e r l i e f 
, i n der L i t e r a t u r p a r a l l e l zu dem Prozeß, i n dem das " n a t i o n a l e " 
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Element zu einer g e s e l l s c h a f t l i c h e n Frage wurde. Es wäre aber ver
f e h l t , das obenerwähnte Z e i t a l t e r bloß a l s das des nationalen Erwa
chens aufzufassen, denn mit der Ausbreitung des Gedankens des "Na
t i o n a l e n " kamen auch andere Tendenzen auf, die manchmal s i c h über
sc h n i t t e n und der die A u s s c h l i e Q l i c h k e i t anstrebenden Idee des 
"Nationalen" z u w i d e r l i e f e n . Die Aufklärung befaOte s i c h schon e i n 
gehend mit der Lage des "Einzelnen", wenngleich s e l b s t der r a d i k a l 
denkende Rousseau höchstens das Glück des Individuums umriO, das 
s i c h i n der F r e i h e i t (oder Freiheitsmöglichkeit) des K o l l e k t i v s 
f i n d e t und e r s t i n dieser Gesaratfreiheit w i r k l i c h f r e i werden kann. 
Von den ersten zehn Jahren des 19. Jahrhunderts an wurde dann die 
Frage zu den Möglichkeiten des Individuums i n den Ländern und Ge
s e l l s c h a f t e n , d i e den Weg der Verbürgerlichung b e r e i t s angetreten 
haben, mit immer größeren Nachdruck g e s t e l l t . Dieser Prozeß war 
dem Fortbestand des Epos n i c h t förderlich, die umfangreichere l y 
r i s c h e Epik wurde mit - an das h o n e r i s c h - v e r g i ^ l i s c h e Epos über
haupt n i c h t erinnernden - Elementen aufgefüllt, die das Epos i n die 
Nähe der L y r i k , und im allgemeinen i n die Nähe der d i c h t e r i s c h e n 
Formen der d i r e k t e n Subjektivität brachten. Oiese umfangreichere 
Reimepik nahm so einen " l y r i s c h e n " Charakter an, daß s i e s i c h da
bei um philosophische züge be r e i c h e r t e , d i e von der Oidaktlk des 
aufgeklärten Epos f r e i waren. Das war eine poetische und s u b j e k t i 
ve P h i l o s o p h i e , d i e Weltanschauung des Individuums. Aber gerade 
durch diese Subjektivität wurde es möglich, die h i s t o r i s c h e n , i n 
d i v i d u e l l e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n und künstlerischen Er l e b n i s s e des 
Subjekts ins U n i v e r s e l l e und die Lebensbahn oder gar das r e f l e k t i e 
rende Bewußtsein einer gegeben Persönlichkeit ins Symbolische zu 
heben. 

Dieser Prozeß s p i e l t e s i c h i n den L i t e r a t u r e n Ostmitteleuropas 
anders ab,«wo das "Nationale" der am persönlichsten erlebten d i c h 
t e r i s c h e n S i t u a t i o n innewohnte, das U n i v e r s e l l e von den "nationa
l e n " Zügen nie " f r e i " war und der Gedanke des Nationalepos i n der 
l i t e r a r i s c h e n Entwicklung des 19. Jahrhunderts s c h i e r immer präsent 
war. 

Es s t e l l t s i c h verhältnismäßig bald heraus: das v e r g i l i s c h e 
Nationalepos eignet s i c h sowohl i n f o l g e seiner äußeren a l s auch 
seiner inneren Form n i c h t , die an Hoffnungen und Krisen g l e i c h e r 
maßen reiche Unit auszudrücken, i n der zu leben den Dichter beschieden 
i s t . Es eignet s i c h n i c h t zu dieser Aufgabe auch uegen seiner gat-



tungsmäOigen und s t r u k t u r e l l e n Gebundenheiten, die den Dichter zu 
einer v i e l zu s t a r r e n Objektivierung nötigen, und auch n i c h t wegen 
der "Requisiten" des Epos, die die flinhtor n icht mehr mit Leben 
ausfüllen können (solches i s t z.B. die Enumeration). Dennoch kann 
der Dichter seiner Nation, seinen Lesern n i c h t verweigern, was s i e 
von ihm erwarten (oder was er meint, daß s i e es von ihm auf diese 
Art und Weise erwarten), n ie Erneuerung der Reimepik i n Ostmittel
europa s t e l l t genau die Lösung dieses Dilemmas dar: das National -

epos veruandelte s i c h ins Menschheitsgedicht. A l l e i n kann der Held 
dieses Gedichtes weder e i n g e f a l l e n e r Engel noch Moses s e i n ; der 
Oichter bearbeitet d a r i n eine Episode der Nationalgeschichte, 
schöpft e v e n t u e l l aus der F o l k l o r e ; das Werk kann einen direkten 
Hinweis auf e i n ( t r a g i s c h e s ) E r e i g n i s der Jüngsten Vergangenheit 
der Nationalgeschichte enthalten - und i s t n i c h t z u l e t z t auch eine 
Widerspiegelung der persönlichen Krisenstimmung des Oi c h t e r s . 

Die Welt des Nationalepos steht mit der line a r e n Geschichtsbe
trachtung, die i n der Mehrheit der Menschheitsgedichte negiert zu 
werden s c h e i n t , im Zusammenhang; aus der Welt der Götter und Helden 
i s t man i n der Welt der Menschen, genauer gesagt, des Menschen an
gelangt. In Ostmitteleuropa g i b t es aber keine A l t e r n a t i v e : die Welt 
der Götter und Helden verschwindet im Dunkel der geträumten, n i c h t 
s e l t e n willkürlich r e k o n s t r u i e r t e n Vergangenheit, wird durch die 
stärkende Lehre der a l s E r f o l g genossenen Geschichte n i c h t genährt. 
Oer Dichter l e b t i n ei n e r G e s e l l s c h a f t , die "geweckt" werden raufl, 
die s i c h e r s t o r g a n i s i e r t und höchstens der d i c h t e r i s c h e n S c h i l d e 
rung der ruhmreichen Vergangenheit Anerkennung z o l l t , jedoch keines
f a l l s b e r e i t I s t , das KrisenbewuOtsein des s i c h von der W i r k l i c h k e i t 
enttäuscht abwendenden Dichters und noch weniger seine g e i s t i g e n Sl r e i f -
züge ins Land j e n s e i t s des Bereichs, der für die W i r k l i c h k e i t gehal
ten wird, zur Kenntnis zu nehmen. Oemnach wird der Dichter durch 
seine Lage, seinen s o z i a l e n "Status" s c h i e r gezwungen, das Fehlen 
des nationalen und des persönlichen Sicherheitsgefühls i n die Dimen
sionen des Gesamtgesellschaftlichen, des U n i v e r s e l l e n , zu heben, und 
neben den " a l t e n Ruhm" auch die V i s i o n vom Tod der Nation i n Werken 
f e s t z u h a l t e n , die Geschichte - a l s Kontrast zum seiner Macht bewuQt 
gewordenen Menschen und der i n ihren Hoffnungen lebenden Nation -
- a l s K r e i s , a l s i n s i c h geschlossene L i n i e , d a r z u s t e l l e n , i n wel
cher Geschichte der A u f s t i e g nur eine vergängliche Episode auf dem 
Weg des Menschen, der Nation und der Menschheit d a r s t e l l t und der 
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Dauerzustand der Untergang i n die Nacht sein wird. 
Dies a l l e s lädt s i c h i n den Rahmen des Epos oder des zu n a t i o 

nal geformten Epos n i c h t h i n einzwängen, denn die Rede i s t n i c h t 
nur von s i e g r e i c h ausgetragenen Schlachten, s i c h zu Heroen und 
Halbgöttern hebenden Führern, eroberten Landesteilen und Staats
gründungen - von diesen sogar immer weniger -, sondern vom men
sch l i c h e n Leiden und menschlichen Leidenschaften, von der Verleug
nung des Universums, vom Verrat im Dienste höherer Zwecke, vom 
Ringen selbstsüchtiger Pa r t e i e n , vom au s s i c h t s l o s e n Kampf gegen 
den neuen Glauben, von Niederlagen, Vatermorden und von der unend
l i c h e n Einsamkeit des Anführers des Nationalkampfes. Die Dichter 
entdecken das Sichselbstüberlassensein und das A u s g e l i e f e r t s e i n 
des Einzelnen und daß der Kampf um die Nation s e l b s t im besten F a l l 
e i n ausgeglichener i s t , und genauso entdecken s i e zur gleichen 
Z e i t auch die w e l t l i t e r a r i s c h e n und einheimischen T r a d i t i o n e n , die 
s i e i n den Dienst i h r e r Z i e l e s t e l l e n können: s i e erkennen plötz
l i c h e i n e r s e i t s , daß n i c h t unbedingt das v e r g i l i s c h e Epos die ent
sprechendste Form der umfangreicheren Reimepik i s t , und anderer
s e i t s , daO diese umfangreichere Reimepik - gerade w e i l s i e eine 
v i e l f a c h e K o n f l i k t s i t u a t i o n s c h i l d e r t - i n die dramatische Form 
umschlagen kann. Zu dieser Erkenntnis verhelfen den Dichtern auch 
Goethes Faust und Byrons Manfred und Kain und Shelleys Prometheus 
Unbound. Dieser ProzeO kann gut an der Laufbahn von Mihäly Vörös-
marty beobachtet werden, der zunächst e i n Epos i n Hexametern über 
die Landnahme (Zaläns Flucht,1825) s c h r e i b t , später mit k l e i n e r e n 
epischen Formen experimentiert, die dem Byronschen " r a e t r i c a l ro-
mance" näher stehen, um dann, im Jahre 1830, zu seinem p h i l o s o p h i 
schen Märchendrama Csongor und Tünde zu gelangen. Auch M i c k i e w i c z i 
Laufbahn i s t n i c h t weniger aufschlußreich. Außer Oziady s c h r e i b t 
er den Konrad Wallenrod und beschwört mit diesen Werken n i c h t nur 
einzelne Episoden der Nationalgeschichte herauf, sondern beschreibt 
auch die möglichen menschlichen Haltungen. Mächa b r i n g t - wie Vö-
rösmarty i n einer Szene des Oramas Csongor und Tünde - eine V i s i o n 
des Verderbens zu Papier, bzw. drückt i n einem poetischen Werk 
aus, wie s i c h der Mensch von der Natur trennt und wie er im Tod 
den Weg zu i h r zurückfindet. Auch Mlckiewicz denkt n i c h t mehr i n 
der t r a d i t i o n e l l e n Struktur und Mascha sowie vörösmarty schon gar 
ni c h t mehr: bei ihnen s e t z t s i c h das P r i n z i p der Euphonie, der mu
s i k a l i s c h e n Komposition durch. Bei Mächa sin d die reimtrangenden 
Wörter die Le i t m o t i v e , und Vörösmartys Csongor und Tünde fuhrt die 
verschiedensten Rhythmusformen auf: die lebhaften Dialoge e r k l i n 
gen i n den Trochäen des spanischen Dramas, die philosophischen 
Gedanken werden im shakespearischen Blankvers a r t i k u l i e r t , der 
Rhythmus bestimmter Szenen wird an den der ungarischen Vokslieder 
angelehnt und das schallende SchluQlied "Liebe i n der Nacht" baut 
s i c h aus gereimten Anapästen. Auch im Konrad Wallenrod von Mlckie
wicz s p i e l e n Rhythmus und Metrik eine solche, die Aussage d i r e k t 
tragende R o l l e . 

Wenn man die Ne u a r t i g k e i t der äußeren Form und das Eindringen 
der dramatischen und l y r i s c h e n Elemente i n die Reimepik betont, 
darf man dabei auch die vom Nationalepos ererbte T r a d i t i o n nicht 
vergessen, aus der s i c h die neue Reimepik zwar heraus gelöst, von 
der s i e s i c h jedoch nicht vollkommen getrennt hat. Andererseits 
übernimmt auch das i n dramatischer Form verfaßte Menschheisgedicht 
häufig die Funktion des Nationalepos. Als B e i s p i e l e dafür wollen 
wir Oziady und Gorski vijenac von Njegoä, das eine späte Verwir
klichung dessen i s t , anführen. Dies bedeutet zugleich auch, daß 
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e i n schicksalswendes Moment der Nationalgeschichte, das v i e l l e i c h t 
im Nacheinander der Jahrhundertc nur a l s eine Episode e r s c h e i n t , 
in W i r k l i c h k e i t jedoch e i n außergewöhnlich wichtiges E r e i g n i s i s t , 
das'ins Zentrum der d i c h t e r i s c h e n Darstellung rückt. Und dieses 
auQergewöhnliche E r e i g n i s , das bisher i n den Anziehungskreis der 
Epen gehörte, i s t z u g l e i c h auch e i n Prüfstein der menschlichen 
Haltungen. Denn wenn der Spielraum des Einzelnen i n dieser Region 
auch eng i s t , und die Nation auch kein Selbst bestimmungs recht 
b e s i t z t , s t e l l t doch der nationale Rahmen den Raum dar, i n dem der 
Mensch seine Fähigkeiten e n t f a l t e n kann, nach seinem Glück s t r e b t , 
und i n den der i n Ge^nken weit fliehende Oichtcr zurückkehrt. Mlc-
k i e w i t z , Vörösmarty und Mächa a r t i k u l i e r e n - jeder auf seine Art -
- das Fernweh und die Rückkehr, die Trennung von der Welt und Natur 
und die wieder gefundene E i n h e i t mit der Natur. Und h i e r , an d i e 
sem Punkt, schlagt das Nationale ins U n i v e r s a l e , das E i n z e l n e , das 
Nationale ins Symbolische um: denn zum Thema der Werke werden die 
gestörte Harmonie sowie der Versuch der Wiederherstellung des G l e i c h 
gewichts. Mächas Folgerung i s t am b i t t e r s t e n : der Held des Poems 
Mäj muQ sterben, um mit der Natur, die er durch seine Taten verleug

net hat, wieder eins zu werden; der Held von Mic k i e w i t z muO aus 
Gustav zu Konrad werden, s i c h umwandeln, um seine Mission - eine 
höhere Stufe besteigend - zu erfüllen; Csongor, Vörösmartys Held, 
muQ das Suchen nach dem Glück aufgeben und d o r t h i n zurückkehren, 
von wo er auszog, um die Fee, die auf i h r e U n s t e r b l i c h k e i t v e r z i c h 
tet hat, zu t r e f f e n und aus der Welt ausziehend nur für und durch 
die Liebe zu leben. Olese Lösungen sin d von der der Epen ve r s c h i e 
den, wie auch d i e Hauptfiguren dieser d r e i Werke n i c h t d i e stand
haften und unerschrockenen Halbgötter der Epen s i n d . S ie s i n d l e 
d i g l i c h Kämpfende und Suchende, jedoch den Helden der Mythologie 
durch dieses Kämpfen und Suchen verwandte "Figuren", d i e keine 
"Landnehmer" s i n d , n i c h t das "göttliche" oder "heroische" Z e i t a l 
t e r der Frühgeschichte der Nation i l l u s t r i e r e n , sondern d ie "Zer
r i s s e n h e i t " i h r e r Gegenwart i n s i c h tragen und somit d i e gerechte 

Sache des tatenbegierigen Menschen und die stark begrenzte Geltungs
möglichkeiten d i e s e r gerechten Sache veranschaulichen. 

Oer ostmitteleuropäische Leser i n den 20-er un 30-er Jahren 
des 19. Jahrhunderts erwartete vom Nationalepos Bestätigung bei 
den Nationalkämpfen, Ideale sowie eine G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g , von 
der s i c h die Bestrebungen seiner Gegenwart nähren konnten. Das Na-
tlonalespos s o l l t e für ihn a l s zur Vollkommenheit a u s g e r e i f t e Gat
tung z u g l e i c h H e i t e r k e i t , K r a f t und Glauben ausstrahlen. Und wenn 
Die Äneis von V e r g i l den Ruhm von gens I u l i a verkündete, dann war 
das Nationalepos a l s d i e vollkommenste unter a l l e n Gattungen zur 
Verkündung des Ruhms der Nation berufen. A l s aber der Olchter 
Ostmitteleuropas a l l e sprachlichen und poetischen M i t t e l besaQ, mit 
deren H i l f e er das Nationalepos hätte schreiben können, waren die 
Welt und darin das poetische Oenkcn und die möglichen Formen der 
dich t e r i s c h e n Haltung b e r e i t s stark verändert. Und vor allem war 
das die d i c h t e r i s c h e Haltung bestimmende Bezugssystem verändert: 
im Verhältnis zum im 18. Jahrhunderst entwickelten System zeigten 
s i c h bedeutende Verlagerungen i n der "Beziehung" zwischen Menschen 
und Natur, Menschen und Geschichte, Nation und Geschichte, Menschen 
und Nation. So erwies s i c h das Epos - zumindest i n seiner t r a d i t i o 
n e l l e n Form - für die poetische (Darstellung der veränderten Bezie
hungen endgültig a l s ungeeignet. Es muOte eine neue, eine zusammen
gesetztere Gattung ins Leben gerufen werden: das Menschheitsgedicht 
i s t also entstanden. Oas theoretische Denken hörte dabei mit dem 
Suchen nach dem Nationalepos, genauer gesagt, mit der Ermittlung 
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des repräsentativen, gereimten epischen Werkes nicht auf, das In 
der gegeben N a t i o n a l l i t e r a t u r die Funktion und das Gewicht einer 
I l i a s , einer Äneis, einer Kalevala und eines I g o r i i e d e s hat. In 
dieser Region kann der Roman s e l b s t i n den 40er Jahren des 19. Jahr
hunderts immer noch n i c h t zu einer führenden Gattung werden, auch 
Balzac wird e r s t später r e z i p i e r t , denn der größten Popularität 
e r f r e u t s i c h nach wie vor die Reimepik. Oie versichiedenen ( i n den 
N a t i o n a l l i t e r a t u r e n j e w e i l s anderen) Formen des Menschheitsgedichts, 
dessen repräsentative Werke i n der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts ( p a r a l l e l zu den Romanen) entstehen, v e r t r e t e n die ursprüngli
chen Funktionen des Epos aufgebend e i n e r s e i t s die philosophische 
Dichtung, andererseits d i e Varianten der K o n f l i k t s i t u a t i o n e n zwis
chen Nation, Menschheit und Individuum. Diesmal wollen wir auf den 
Ungarn Irare Madäch sowie den Rumänen M. Eminescu und den Tschechen 
V r c h l i c k y nur verweisen, die schon über Hegel und t e i l w e i s e sogar 
über Schopenhauer hinaus s i n d . Sie sinnen über die Möglichkelten 
des Menschen nach, vergessen dabei jedoch n i c h t , daQ s i e Kinder von 
Ostmitteleuropa s i n d , für die das "Nationale" immer seine Wichtig
k e i t behält. 

Auf dem Weg vom Epos zum Menschheitsgedicht entsteht das reprä
sen t a t i v e Werk der ostmitteleuropäischen L i t e r a t u r e n , das den E i n 
t r i t t i n die europäische L i t e r a t u r ermöglicht, wenngleich Vörösmar-
tys oder Mächas "ausländisches" Echo n i c h t a l s bedeutend bezeich
net werden kann. Oieser E i n t r i t t bedeutet z u g l e i c h , daO es der tsche
chischen, polnischen und ungarischen Dichtung gelang, n i c h t nur in 
ästhetischer H i n s i c h t etwas Wichtiges, sondern auch i n europäischer 
Beziehung etwas besonders O r i g i n e l l e s hervorzubringen. Oeshalb kom— 
, ten diese N a t i o n a l l i t e r a t u r e n mit Recht das Gefühl haben, daO s i e 
durch ihr e Leistung zur vordersten L i n i e der europäischen L i t e r a t u 
ren gehörten. 
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