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GLOSY 173 

L a l i t t é r a t u r e m o d e r n ě , on l'a v u plus haut, datc de la seconde m o i t i é d u X I X e s i ě c l e , 
de 1 ' é p o q u e dans laquelle les grands p r o p r i é t a i r e s roumains passcnt á la vie bourgeoise dans 
les villes. 

Ensuite , on constate deux r é a c t i o n s contre la „ J u n i m e a " : celle de la revue „ L i t e r a t o r u l " 
sous 1'influence de 1'Occident, et celle de la revue „ C o n t e m p o r a n ú l " , socialiste et progressislo. 
L e commenccment d u X X e s i é c l e apparait ď u n e part traditionaliste (la revue „ S e m á n á -
torul"), et de 1'autre „ p o p o r a n i s t e " (popor = peuple). 

A la veille de la p r e m i é r e guerre mondiale et dans les p r e m i ě r e s a n n é e s a p r ě s celle-ci, 
les deux courants p r é c é d e n t s trouvent une opposi l ion dans le modcrnismc (la revue \ia\n  
n o u á , „ L a V i e nouvelle"), tandis que la l i t t é r a t u r e progressiste perd sa c o n t i n u i t é ; les grands 
noms font d é f a u t . Seulement a p r ě s 1945 se f o r m ě , dans la l i t t é r a t u r e roumaine, une p l é i a d e 
ď é c r i v a i n s qui ont une orientation e s t h é t i q u e et l i t t é r a i r e nouvelle. 

T e l est le chemin, en grands traits, de la l i t t é r a t u r e roumaine selon R a d u F lora . Nous 
voudrions revenir á ce sujet a p r ě s la parut ion d u second vo lume de son ouvrage. 

Pavel Beneš 

E Í N M A H R I S C H E S „ H E R M A N N U N D D O R O T H E A " - E P O S 

Als der bekannte B r í i n n c r Literarhistoriker u n d A u l o r des immer noch lesenswerten Essays 
„ M á h r e n i n Saars Dichtung", E m i l S o f f é , d e m schwerkranken W i e n e r Dichter F e r d i n a n d 
Saar seinen letzten Besuch abstatlete, sagte i h m dieser be im A b s c h i e d : „ G r i i B e n Sie m i ř 
B r i i n n , griiBen Sie m i ř M á h r e n ; i c h k a n n es ja meinc zweite He imat nennen. Ich habe dort 
s c h ó n e Stunden verlebt u n d v ie l A n r e g u n g gefunden, besonders die Landschaft hat es m i ř 
angetan." Dieses offene Bekenntnis z u M á h r e n , das Saar wfihrend seiner wiederholten 
Aufenthalte auf den g r á f l i c h e n Schlosscrn i n Blansko, Rai tz u n d H a b r o v a n y kennen- u n d 
liebengelernt hat und das i h n i n vielfacher Hins icht bereichert u n d i h m vor a l lem so manchen 
Stoff fiir seine i n M á h r e n spielenden Novel len geliefert hat, ist nicht n u r bedeutsam, sondern 
i m tiefsten G r u n d e aufrichtig. 

Im 4. B a n d des 12bandigcn Gesamtwcrkes v o n F . Saar, das i m Auftrage des W i e n e r 
Zweigvereins der Dcutschen Schil lersl iftung von Jakob M i n o r i n M a x Hesses Ver lag i n 
Le ipz ig (1908) herausgegeben w u r d é , findet sich das Versepos „ H e r m a n n u n d Dorothea. E i n 
Idy l l in fiinf GesSngen", das wcder seinem U m f a n g noch seiner kiinstlerischen Gestaltung 
nach zu Saars bedeutendsten Schopfungen zahlt, das aber besonders f ú r uns Tschechen 
(Mahrer) s e i n é Wichtigkeit hat, weil sich der Dichter dar in u. a. mit d e m Verhal ln i s zwischen 
den Dcutschen und Tschechen a m Ausgang des 19. Jahrhunderts befaflt u n d auseinandcrsetzt. 
Schon aus diesem G r u n d e allein dťirfte es u. E . angebracht sein, auf das e r w á h n t e Versepos 
v o n Saar naher einzugehen, da der Dichter gerade diesem P r o b l é m i n k c i n e m seiner novel-
listischen W e r k e eine so auflerordentliche Aufmerksamkei t zugewandt hat. Nicht nur den 
K e n n c r n v o n Saars W c r k , sondern auch seinen zahlreichen L e s e m u n d Liebhabern d ů r f t e 
bekannt sein, daB das sogenannte „ s l a w i s c h e P r o b l é m " dar in i m m e r wieder auftaucht, gleich-
vie l ob bei Charakterzeichnung u n d Portratierung einzclner H e l d e n oder bei Schi lderung von 
L a n d u n d Sittcn u. a., daB es dabei jedoch meist bei bloBen Ansatzen u n d Anspie lungen 
bleibt, die das besagtc P r o b l é m zwar beri ihren, ohne es auszudeuten oder gar zu losen. Die 
Frage, w a r u m Saar i m m e r wieder auf die mahrischen Slawen z u r ú c k k o m m t , ist leicht zu 
klaren, wcnn wir uns vergegenwiirtigen, daB er eine geraume Zeit seines Lebens i n M á h r e n 
verbracht u n d hicr auch viele seine W e r k e geschaffcn hat. 

Das i m Anschluf l an Goethes gleichnamige W e r k geschaffene idyll ische Epos „ H e r m a n n 
u n d Dorothea", das als M i t t e l s t ú c k mit den vorangestelllen „ W i e n e r Eleg ien" u n d d e m nach-
gestellton komischen Epos „ D i e Pincel l iade. E i n P o e m in fiinf Gesangen" zu e inem T r i p t y -
chon vereinigt den 4. B a n d des Saarschen Gesamtwerks fiillt, g e h ó r t z u m Alterswerk des 
Dichters. U b e r die Entstehung dieses Idylls sagt der Herausgeber (J. Minor) i m Vorwort 
folgendes: „ S c h o n a m 1. Dezember 1897 teilt der Dichter dem Schriftsteller He i lborn mit , 
daB er ein kleines Epos konz ip ier l habe, das die nationalcn K a m p f e in Dsterreich, diese 
so tief bedauerlichen W i r r e n , kunsl lerisch behandeln solle. Wegen des Kaiserjubi laums von 
1898, das auch i h m zu schaffen machen d u ř í t e , werde freil ich eine geraume Zeit bis z u ř 
A u s f í i h r u n g verstreichen. E r s t nach zwei Jahren , a m 27. Oktober 1899, k a n n er seinem 
Verleger melden, daB er eine g r ó B c r e epische Dichtung begonnen habe, welche f ú r W i e n 
u n d Dsterreich ebenso aktuell werden solle, wie es die „ W i e n e r Eleg ien" gewesen. Die 
gegenwartige Arbc i t sei freil ich n o c h v i e l b e d e u t e n d e r u n d u m f a s s e n d e r 
(Sperrung K K ) , daher auch uberaus schwieriger, so daB er nicht wisse, w a n n u n d o b er 
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sic i ibcrhaupt zustande bringen werde. Im darauffolgcnden W i n t e r ging „ d i e Arbe i t zwar 
n u r langsam, aber dennoch vorwarts", i m A p r i l 1900 aber war „ d a s Epos noch nicht sehr 
fortgcschriLlcn". Ers t i m folgenden Jahre 1901 ist es i n Doblin<; vollendet worden u n d im. 
F e b i u a r 1902 i m D r u c k erscbienen, „ W i l h e l m Ritter von Harte l zugeeignel". E in ige Zeilen 
weiter stoBen wir auf folgende beachtenswerte Demerkung; „ D e r Oberbibl iothekar Liesegang; 
in Wiesbaden klagt (in einem Briefe an Saar v o m 12. Dezember 1903), daB die Deuschen 
in dem Epos i i b e r B i s m a r c k n u r U n g i i n s t i g e s z u s a g e n h á t t e n (Sperrung 
K K ) und ke in W o r t dariiber handle, was das Germa nent um als Ganzes i h m schulde; d a r a a 
hiitten sich viele Patrioten gestoBen, die er auf dieses kostliche B u c h hingewiesen h a b c 
„ E s ist schwer z u glauben, daB ein Dichter, der so aus der Tiefc unseres Volkstums u n d 
seiner Seele schopft, f i i r d i e s e V e r d i e n s t e B i s m a r c k s k e i n e E m p f i n d u n g 
U a b e n s o l 1." (S. 27-28 . ) 

W o r u m geht cs eigentlich i n der mit den mahrischcn Verhal lnissen so i n n i g verkniipften 
Versdichlung Saars? 

H e r m a n n , der Sohn eines wohlbegutertcn deutschen Baueru aus Rujec (Raitz) k o m m t nach 
abgeleistetcm M i l i t á r d i e n s t he im u n d soli n u n das E r b e seines friihverstorbenen Vaters an-
lieten u n d dem Wunsche seiner Mutter entsprechend cine F r a u h c i m f ů h r e n . S e i n ě W a h l 
fiillt auf Dorothea, die er bei e inem Fest des deutschen Schulvereins kennen und- bewundern 
lernt, als sie die versammelten Gaste d u r c h ihren Vortrag von Goethes beriihmLem E p o s 
, , H e r m a n n u n d Dorothea" i n Begeisterung setzt. H e r m a n n cntschlieBt sich, u m Dorothea 
(die Nichte des H ú t t e n v e r w e s e r s Grosser) z u werben u n d sein Antrag w i r d angenommen. 
W i e wir sehen, ist die H a n d l u n g sehr einfach u n d was sie mit Goethes W e r k i n Zusammen-
hang bringt, sind u. a. die ubereinst immenden N a m e n der beiden jugendlichen H e l d e n sowie 
die Hindernisse , die sich den L i e b c n d e n i n den W e g stellen u n d v o n ihnen i iberwunden 
werden m ů s s e n . F ů r uns freil ich ist der Ange lpunkt der national-politische Aspekt. 

Gle ich i m 1. Gesang — H e i m a t — begegnen wir H e r m a n n , der bezeichnenderweise M a t -
tusch heiBt, also einen slawischen N a m e n fťihrt, der sich gleich seinem Vater mit kuhnen. 
P l a n ě n tragt, ein groBes Gehoft mi t einem stattlichen W o h n h a u s u n d anschlieBenden grofien 
Scheunen und-Sta l l en zu errichten. Sein tilchtiger Vater hat es als Deutscher sogar bis z u m 
B ů r g e r m e i s t e r gebracht, wurde aber zuletzt von d e m Tschechen Ježik aus diesem P o s t ě n 
veidrangt . V o n der Mutter erfahrt dann H e r m a n n N á h e r e s ť iber die sich schon zu Vaters 
Lebzciten a l l m á h l i c h v e r á n d e r n d e n V e r h á l t n i s s e i n seinem Heimatdorf : 

„ A b e r é r (d. i . der Vater) h a t ť es auch leichler; es waren andere Zeiten, 
U n d m a n forderte gern die Deutschen u n d hielt sie i n E h r e n . 
Das hat l á n g s t sich geandert, d u weiflt es. Z u ř Herrschaft gelangt ist 
Jetzt das slawische Wort , verfemt ist das deutsche, u n d wer sich 
Seiner noch i m m e r bedient, der wird als F r e m d l i n g betrachlet. 
J e ž i k , der eifrige Tscheche, der einst den Vater v e r d r á n g t e , 
Ist noch i m m e r das H a u p t der Gemcinde , cr fiihrt sie a m Zugel , 
U n d so hat er die Macht auch u n d wird zu schaden bereit sein. 
M a g er's versuchen! entgegnete H e r m a n n . W i r leben i n M á h r e n 
U n d , d e m H i m m e l sei D a n k ! nicht oben i m bohmischen Lande , 
W o sich Tschechen u n d Deutsche bereits bis aufs Messer b e k á m p f e n , 
U n d auch B l u t schon geflossen. Bei uns i s ť s i m m e r noch friedlich, » 
D a die S t a r á m e nicht scharf wie, dort voneinander geschjeden; 
S ind doch die Deutschen z u ř Not zweisprachig fast alle geworden." 

Saars objektiver Feslstellung zufolge lag das Verhaltnis zwischen den Deutschen u n d 
Tschechen in M a h r e n f ú r die Deutschen weit g ů n s t i g c r als i n B 6 h m e n, „ w o sich Tsche
chen und Deutsche bereits bis aufs Messer b e k á m p f e n " (aller Wahrscheinuchkei t nach eine 
Anspie lung auf die Prager Dezember-Unruhen , Baden i -Krawal l c , v o n 1897). Der weitere 
Verlauf des i m m e r scliarferen N a t i o n a l i t á t e n k a m p f e s zeigte ubrigens klar, daB m a n sich uber 
die nal ionalen Forderungen der Tschechen nicht einfach hinwegsetzen i o n n t e . Unter diesen 
U m s t á n d e n ist es auch leicht verstandlich, daB die Deutschen v o n den z u m vollen nationalen 
BcwuBtsein erwachten Tschechen i m m e r mehr z u r ů c k g e d r á n g t wurden. W i e bedrohl ich die 
Lage der Deutschen i n Saars Augen erscheint, geht u. a. auch aus Hermanns erstem Liebes-
bi indnis mit Zdenka J e ž i k hervor. J a , er w á r e bereit gewesen, Zdenka zu heiraten, hiitten 
sich die beiden Fami l i en mittlerweile aus nationalen G r i i n d e n nicht zerworfen ( „ D a sich 
in Foindschaft verkehrt die einstige Freundschaft der H á u s e r " ) u n d h á t t e er nicht recht-
zeitig eingesehen, dafi er durch ihren E i n f l u B zu guler Letzt doch d e m Slawentum gewonnen 
worden w á r e . 
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I m 2. Gesang — Die A l t e n — wird H e r m a n n i m Wirtshaus Z u m Meteorstein, wo sieh die 
Ortsdeutschen gelegentlich versammeln, vpn den F r e u n d e n u n d Altersgenossen seines Vaters 
bewil lkommnet , Auffa l lend ist, daB die meisten von ihnen einen slawischen Famil iennameri . 
Iragen: B l a n d a , Dusehek, J a b l o ň k a , K n o t e k (auch der N a m e n des verstorbenen Mattusch 
gehort hierher). Al le sind Mitgl ieder des ó r t l i ť h e n Deutschen Schulvereins u n d halten infolge 
ihrer E r z i e h u n g , Anschauung' u n d Berufstatigkeit fest zu den Deutschen, d. h . z u den A l t -
Usterreichern u n d an den althcrgebrachten Trad i l i onen . Die altere Generation der Tschechen. 
verkehrt i m Wirtshaus des i V e v ž i w a , wahrend die jiingere bei Sp ika einkehrt. A u f die Frage 
Knoteks , wie es i h m be im M i l i t a r i n Bosnien ergangen sei u n d wie er die dortigen Menscheu. 
gefunden, antwortet H e r m a n n : 

„ U n d was die Menschen beLrifft, so k a n u ich nur sagen, sie sind noch 
VVeit zuri ick in al lem und jedem. M a n darf sich nicht wundern, 
D e n n der tiirkische Fez bedeekt aucli die christl ichcn Haupter . 
A b e r viel ist geschehn, den S i n n des Volkes zu heben. 
Gut geleitete Schulen v e m i i U e l n i h m B i l d u n g u n d Silte, 
U n d m a n lehrt es, zu nutzen den h ó c h s l ergiebigen B o d e n . 
Also hebt sich auch Bosnien stets bei kluger Verwal lung , 
DaB es zuletzt ein Landstr ich wird , eintraglich d e m á t a a t e . " (S. 38.) 

Al s hierauf H e r m a n n scinerseits an die versammclten Freunde des Vaters die Frage stel l^ 
wie es denn d r ů b e n i m Stadtchen stehe, wie sich die Deutschen verliielten und ob der 
wackerc Ketlof noch i m m e ř der O b m a n n des Vereins sei, antwortet i l i m Knotek , es sei i n 
dieser Bez iehung noch alles wie friiher, d. h . wie vor vier Jahren , die H e r m a n n auBerhalb-
seines Heimalortes zugebracht liabe, fugt aber sogleich mit ernster M i e n e h i n z u : 

„ A b e r bei den B e h ó r d e n u n d A m t e r n verdrangen die Tschechen 
M e h r u n d mehr die deutschen Beamlen; auch bei der Herrschaft 
Geht es nicht anders, seitdem ein neuer Direktor ernannt ist. 
U n d wenn der Graf, wie es h e i í k , die H ť i t l e m v e r k e i m T a l g r u n d 
A n die Prager Gesellschaft verpachiet, danu drohn d e m Vereine 
Ncue L u c k e n , w;odurch er an K r a f t verliert und an Ge l lung ." (S. 40.) 

U n d der anwesende Forster H u b e r bcmerkt h inzu , dali auch der grafliche Besitz, da er-
sich auf slawischem B o d e n befindet, zuletzt v o n diesem siawischen F. ínf luO bestimmt wird . 
Der Backer Dusehek beklagt sich, daB sein Junge aus der zweiten E h e nicht gewillt sei, i h m 
i m Backcrhandwerk zu folgen, sondern daB er den VVunsch hege zu studieren, u m einen 
inteUektuellen Beruf ausuben zu k ó n n e n . Nachdeni die altehrwurdigen „ M e t e o r i s t e n " die 
tímanzipatibn der F r a u e n bcspbtlelten, die es i n al lem den M á n n e r n gleichtun wollen, 
s l immten sie l e t z L l ů n mit K n o t e k dar in uberein, daB mit dem neuen Jahrhundert auch eine 
neue Zeit anbrechen werde, die der Jugend gehbren wird , in deren Zukunf t sie ihr Ver-
tiauen selzen. 

Im 3. Gesang — Das Fest der Deulschen — fahren die deulschen M a n n e r aus Rujec 
(Haitzj nach Blansko z u m tradilionellen Jahresfest des Deulschen Schulvereins, bei dem der 
O b m a n n Ketlof eine Festrede h á l t , i n der es u. a. heiBt: 

„ D e u t s c h e ! Seid m i ř noch e inmal gegriiBt! W i l l k o m m e u be im Fesle, 
Das wir seil Jahren begehen begeisterten Flerzens z u ř A b w e h r ! 
Fr ied l i ch s ind wir gesinnt u n d mbch lcn uns friedlich vertragen 
M i t den Slawen des Lands , denn M á h r e r sind wir doch alle. 
A b e r man feindet uns an. M a n trachlet uns nicderzuhalten, 
W i l l un lerbinden die Zunge, die deulsche L a u l e hervorbringt. 
N i m m e r wird es gelingen! Zwar w á r e n z u m K a m p f e mit VVaffen 
W i r , als die m i n d r e n an Zahl , zu schwach — doch unubcrwindl ic l i 
l s l der deulsche G e i s ť . Fort leben soli er i n uns stets! 
D a r ů m halte im. Imiers lcu fest aucli jeder a m deutschen 
Wesen, an deutscher Sitte u n d Treue, dann wird er fi ir i m m e ř 
A u c h als Deutscher bestehn, unibraust von tsclicchischer H o c h f l u l ! " 

Seincn H o h e p u n k t erreicht das Fest i n Dorotheas Auftritt , i n dem sie die FestgasLe durch 
ihren g l á n z e n d e n Vortrag von Goethes Vers idy l l „ H e r m a n n und Dorothea" i n B a n n s c h l á g t 
und vor al lem i n H e r m a n n den W u n s c h aufkommen laBt, sie zur F r a u z u gewinnen. 

Im 4. Gesang — Hof fnung u n d Sorge — erfahrt die Mutter von Hermanns Brautwahl , . 
hbchst erfreut dariiber, daB seine W a h l auf eine Deutsche fiel, aber auch besorgt, ob diese 
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Stadterin u n d Lehrer in dcnn auch genug Kraf t u n d S i n n aufbringen werde fiir die Auf -
rechterhaltung u n d Betreuung des erweiterlcn deutschen Bauernbesitzes. Sie ist eigentlich 
-die Verkorperung der durch deutsche A r t u n d Gesittung gefestigten Tradi t ion u n d hierin 
zuglcich auch ein Sprachrohr fůr die Anschauungen des Dichters selbst. 

I m 5. Gesang — H e r m a n n í n d Dorothea — holt sich H e r m a n n Dorotheas Jawort. Be i 
•der kurzen Zusammenkunft gestehen beide einander, daB sie schon e inmal geliebt haben 
u n d daB in beiden F á l l e n bezeichncnderweise Slawen das Objekt ihrer ersten Liebe gewesen 
s i n d . Im F a l l Dorotheas war es ein e n t í e r n t e r Verwandtcr aus ProBnitz , der sich als Tscheche 
Jcundgab: 

„ Z w a r sein Vater war deutschen, die M u l t e r doch slawischen Blutes. 
Sie v e r e r b ť es d e m Sohn. E r ward ein begeisterter Slawe. 
D o c h das focht m i c h nicht an. Ich war ja damals so jung noch, 
Hatte E m p f i n d u n g nicht f ů r den Zwiespalt, welcher die Stamme 
T r e n n t u n d damals so unversdhnl ich nicht schien, wie heute, 
S o daB mein Vater selbst zustimmte der raschen Ver lobung. 
D o c h die Hochzeit verschob sich. E s galt d e m Verlobten, sich beB're 
Stellung zu schaffen. Sie w a r d i h m bei fiirstlicher Herrschaft i n B o h m e n . 
Dort vergaB er m i c h — u n d freite ein slawisches M a d c h e n . " (S. 67.) 

U n d H e r m a n n , d e m es einst die liebliche Tochter des eifrigen Tscheohen J e ž i k angetan, 
ibekennt Dorothea: 

„ H a b ' i ch doch selber vor E u c h geliebt ein slawisches M a n d c h e n — 
U n d i ch vergaB es erst ganz, als i ch E u c h gestem erblickte." (S. 68.) 

U n d zum SchluB des Idylls v o n Saar begegnen wir nochmals Anspie lungen auf das national-
rjolitische P r o b l é m : 

„ E r n s t s ind die Zeiten. Sie konnen den Deutschen i n slawischen L a n d e n 
U n h e i l bringen. A u c h den Besitzenden drohen Gefahren, 
Zwar enlferntere s i n ď s , doch r ů c k e n sie n á h e r u n d n á h e r . " (S. 69.) 
W e n n wir n u n aus d e m Gesagten ein Fazit ziehen wollen, d a n n ware vor allem folgendes 

í e s t z u h alten: 

Das ganze M i l i e u des besprochenen Saarschen Idylls mutet so echt slawisch an, daB es 
bei der v o n Saar auch sonst bewuBt i n Schranken gehaltenen Charakteristik v o n L a n d u n d 
Leu len direkt Oberracht. Fre i l i ch tragen dic slawischen Elemente das ihrige dazu bei, vor 
a l lem dic vielen slawischen N a m e n , die nachweisbar der Wirk l i chke i t entnommen s ind und 
die Saar nur hie u n d da vol l ig unwesentlich v e r á n d e r t (vgl. z. B . : J e ž i k — J e ž e k , J a b l o ň k a — 

J a b l o n k e r , Rujec — R á j e c [Raitz] usw.). Der exotischen Atmosphare u n d Untermalung dient 
auch sein cher malerisch gesehenes als cpisch abgeschildertes Landschaftsbi ld, wie es uns 
gleich aus den Eingangsversen des 1. Gesanges entgegentritt ( „ S c h n i t t r e i f standen die Á h r e n . 
Die s p á t e Nachmittagssonne / Funkelte s c h r á g e r hinab auf die weite hiiglige Landschaf t . . .") 
u n d wie es uns vor al lem aus seinen Novel len vertraut ist. — Trotzdem sind Saars S y m -

jpatliien voll ig eindeutig. Die H e l d e n des idyl l i schen Epos wie Mattusch, Knotek , Duschek 
usw. (man erinnere sich auch an die H e l d e n der zahlreichen osterreichischen u n d mahrischen 
Novellen!) s ind zwar slawischen Ursprungs, aber das hindert sie durchaus nicht, s ich als 
D e u t s c h e zu fuhlen, u n d als solche werden sie den Tschechen (Mahrem) gegeniiber-
gestellt. Das scheint ein Paradox zu sein, aber wer tiefer zu dringen versteht, der d u ř í t e 
dieses „ P a r a d o x " dadurch erklart f inden, daB — fur Saar — uber d e m Nationalen (und 
SlammesmaBigen) noch etwas anderes zu stehen kommt, etwas, was diese beiden Menschen-
gruppen verbindet: es ist nicht nur das Territoriale oder Separatistische (wie es Stanislav Sa-
h á n e k i n seiner Studie „ F e r d i n a n d Saar", B r n o 1934, S. 154 u. a. nennt), sondern vor al lem 
die gemeinsame Idee des monarchischen Ostcrreich. Das v ó l k c r r e i c h e o s t e r r é i c h i s c h e Staats-
gebilde hatte es sich auf G r u n d seiner alten Tradi t ion zuř Aufgabc gemacht, alle Nat ionen 
zusammcnzuhal len und sie auf ein hoheres K u l t u r n i v e a u zu bringen (vgl. Saars Bemerkung 
.iiber Bosnien weiter oben!). Dami t soli allerdings nicht gesagt sein, dafi Saar trotz seiner 
cvident positiven Einstel lung, ja Liebe zum alten Osterreich, der osterreichischen E n t w i c k l u n g 
b l ind u n d verslandnislos gegeniiberstand, i m Gegenteil , er sah die S c h w á c h e n des V i e l -
volkerstaates sehr wohl, er ahnte sogar, dafl diesem seinem Osterreich der Untergang drohe, 

•aber er s t e l í t e es iiber das Bismarcksche Deutschland. Beze ichnend h i e f ů r ist u. a. lolgende 
.•Stelle aus dem 2. Gesang seines Goetheschen Idyl ls : 
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„ S o g e h ť s auch der Regierung, versetzte Knotek , die machtlos 
Seit Dezennien schon sich fuhlt bei alle dem W i r r s a l , 
Das i n Osterreich herrscht. Die Deutschen begehren die F i ihrung , 
D o c h i n der Minderhe i t sind sie, wie druben i m S l á d t c h e n . 
Gel tung f o r d e m gleich ihnen die andereu Stamme u n d wollen 
Ihre Sprache bewahren. So wissen die L e n k e r des Staates 
Nicht , was zu tun u n d zu lassen — u n d miissen beslandig lavieren. 
Leicht i s ť s , z u schmiihen auf sie u n d alle z u zeihen der Schwachheit, 
A b e r ein Bismarck selbst vermochte nicht O r d n u n g zu schaffen-. 
Sprecht den N a m e n nicht aus! rief B l a n d a . Ich k a n n i h n nicht h o ř e n , 
O h n e daB m i ř sogleich lauft iiber die Leber die Gal le . 
E r n u r hat es hewirkt, daB O s ť r e i c h droht zu zerfallen!" (S. 40.) 

W e i l Saar die seinem geliebten Vaterlande drohendcn Gefahren sah und erspiirtc und 
keinen H e h l daraus machte, das potenziert i n den A u g e n seiner Leser die elegische, jo 
tragische G r u n d h a l t u n g seines Schaffens. Die Losung der Nationalitatenfrage l á u f t — wenn 
wir uns an die Fabe l halten — darauf hinaus, daB sich die D e u t s c h ó s t e r r e i c h e r 
(also nicht Deutsche mit Deutschen, wie S a h á n e k sagt) nur mit ihresgleichen verbinden 
miissen, sollen sie als Osterreicher nicht zugrundegehen, i n dencn er das staalencrhaltende 
Ferment sieht. 

Karel Krejčí 


