
EIN TROUBADOUR UNSERER ZEIT
- RADU STANCA

Ieh kenne keinen anderen Diehter unter unseren Ly-
rikern, der in stârkerem Ma1le ein Schicksalsbewulit-
sein besafs, als Radu Stanca. Sehmerzlieh klingen in
meinem Ohr die Verse des 38jăhrig aus dem Leben
gesehiedenen deutsehen Diehters Hermann Conradi naeh,
die Radu Stanea etwa 1943 in Sibiu auf der Strafle re-
zitierte :

Ich weifS- ich weift: nur wie ein Meteor,
Der flammend kam, jach sich in Nacht verlor,
Werd ich durch unsre Dichtung streifen!

El' sagte diese Verse in einer Zeit vor sieh hin, wo er
Lebenshzst UIIld Optimisrmrs ausstrahlte. Die tragische
Maske war damals fur meinen jungen Freund eine
Bildungsanleihe. Spăter war er sie von sich aus zu tra-
gen gezwungen. Eine unbestimmte Ahnung, die uns, sei-
nen Freunden, ganz fremd war, gab ihm sehon in den
Jahren unbesehwerter Jugend den Tonfall und die Ge-
bărde eines Mensehen ein, der dem Sehieksal gegen-
iiberstand, der dessen - den andern unsiehtbare - ins
eigene Sein eingeprâgte Zeiehen Tag fUr Tag zu ent-
ziffern wufste, Im Dezember 1962, vor der Vollendung
seines 43. Lebensjahres sollte Radu Stane a (im Fruh-
ling 1920 geboren) anderen die Muhe uberlassen, diesen
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unaufhaltsamen Fortsehritt der Moira an Hand se+ner
Texte zu entziffern.

Der Tod und die Liebe waren die beiden Erscheinun-
gen, unter denen sich das gesiehtslose Sehieksal in ei-
nem diehterisehen Lebenswerk verbarg, darin die Aus-
leger vor allem das Spiel der ungezăhlten Masken her-
vorhoben, unter denen es dem Diehter gefiel, sich zu
verbergen. War es ein Verbergen ? Vielleieht eher ein
Offenbaren. Mit der jedem echten Theatermann eigenen
Verstellungskunst, die es uns schwer maeht, das Ge-
sieht und den Schleier, das Eohte und das Geki.instelte,
das Lachen und die Trănen auseinanderzuhalten, hat el'
sieh offenbart.

In den verschiedensten Gestalten - Corydon, Buffalo
Bill, der Lugentroubadour, der Alchimieschtller, Archi-
medes oder der spartanische Soldat - hat sich Radu
Stanca selbst verkorpert und ist auf jede Art und Weise
immer den gleichen beiden Wesensformen des Schicksals
begegnet, dem Tod und der Liebe. Da ist zum Beispiel
die geliebte Frau ("Doti"), aus deren Antlitz ihm das
unausweiehliehe Sehicksal entgegenscheint, wenn sie zu
ihm spricht:

In meinen Tempel stahlst du dieh als Wicht,
ein Strolehender ist in mein Netz gefallen.
Hier, meine oţţne Hand! Lies, was sie spricht!
Nicht meins, dein Schicksal findst du hier vor alZen!

Unter dem Schein eines offenen Raubiiberfalls gelingt
dem Oberbanditen in Wirkliehkeit ein metaphysisehes
Abenteuer, der Raub der Zeit:
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Denn wenn wir ihn und seinen Schatz heut fangen,
dann, Freunde, sind wir măehtig ganz und gar.
Wenn wir heut abend bis an ihn gelangen,
dann wird's ein Streieh, wie's bisher keiner war.

("BUFFALO BILL")

Ein unauflăsbares Band vereinigt Tod und Liebe, denn
ihre Einheit ist eine der Formen des Sehieksals, wie es
sich Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen offenbart,
fur die das Martyrium die Erkenntnis einer ungelebten,
nur im letzten Augenblick sieh erfiillenden Liebe ist:

Weh, arme Siinderin, jetzt magst du weinen,
des Todes leid, wenn sich zum Kranz vereinen
die Hochzeitsflammen zauoerhaţt, die wei/3en.
Ich lass von ihnen reulos mich zerreissen.

("DIE KLAGE DER JOHANNA D'ARC
AUF DEM SCHEITERHAUFEN")

Alle Gegensatzpaare, die im Laufe eines gleieherweise
der dinglichen Erfahrung wie der Irnagination offenen
menschliehen Lebens zur Wirkung kornmen konnen
- Tag und Naeht, der Augenblick und das Jahrhundert,
Tat und Gedanke, das Gesagte und das Geschriebene,
Neu und Alt, Zeit und Raum - all dies kann im Ge-
gensatzpaar Tod-Liebe als hochste Verwirklichung zu-
sammengedacht werden:

Und in dem grofien Wogenschlagen
vom blinden Zufall hin und her getragen
zwei Zăllner nur erheben ihr Gebot:
einmal âtis Leben und einmal der Tod.

("EINMAL BEI TAG UND EINMAL BEI NACHT")
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Schicksal ist so fiir Radu Stanca stets eine Einheit
der Gegensătze : Die Wirklichkeit eines Daseins, das
- in dem MaBe, als es diese zwingt, sich als zwei feind-
liche Flammen zu ăufsern, die es mit gleicher Unerbitt-
lichkeit verzehren - sie auch in der Zeit ineinander-
schmelzen lăBt.

Bemerkenswert bleibt, daf diese Dichtung, in der es
von historischen und mythologischen Gestalten wim-
melt, daB diese Lyrik, die in der Regel durch Vermitt-
lung einer objektiven Gestalt Ausdruck sucht, dafs die-
ses Bekenntnis, das sich immer einem vorhandenen
idealen Muster anschmiegt, einer typischen Situation,
uns nicht den Eindruck von Bildungsdichtung und
Kunstprodukt hinterlăfst, Im Gegenteil. Durch alle epi-
lichen Verflechtungen hindurch, jenseits aller Gebărden
oder Ausspriiche der verschiedenen lyrischen Helden,
wird eine einzige Stimme, ein Wesen, ein Erlebnis sicht-
bar und vernehmbar, bis zu Asche verbraucht und ver-
brannt - das des Dichters selbst. Wie Emil Botta, ein
anderer Dichter, der lyrisches Erleben und Theaterer-
fahrung verschmilzt, kann Radu Stanca nur durch den
Mund einer Rolle aufrichtig sein, kann er eben nur eine
Rolle spielend sich ein Bekenntnis abringen, kann er
seine Wiirde nur behaupten, wenn er sich auf dem
Kothurn erhebt und sich eine Maske leiht. Warum wohl?
Sein Einzelschicksal wird gerade duroh die 'I'eilnahme
an einem idealen Schicksal beispielhaft, das sich im
Verlauf der Geschichte und Kunst auf verschiedenste
Art verk5rpert hat. Das ist jedesmal dann der Fail, wenn
ein Mensch mit Tod und Liebe in schicksalhafte Be-
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riihrung trat, jedesmal, wenn ein Leben nicht einem ein-
fachen Zeitverlauf gleichzusetzen ist, sondern erfiillte
Beherrschung eines Schicksals wurde. Eine "tragische
Aura" schwebt ohne Zweifel iiber allen diesen "Mas-
ken" des Dichters: es ist der Todesglanz, der seine Exi-
stenz begleitet hat, der ein unverwechselbares, spezifi-
sches Lamenta in der Stimmenvielfalt unserer zeitge-
nossischen Lyrik geworden ist.

Es gibt wahrhaftig ein "Urphănomen" der Lyrik Radu
Stancas, eine Keimzelle, die in der poetischen Situa-
tion gesucht werden mufl, ein Begriff, der nicht so sehr
der Âsthetik als vielmehr der Poetik zuzuordnen ist,
"Gebt mir einen echten Konflikt", sagte Radu Stanca
fast gewohnheitsmăiiig, "und ich schreibe euch gleich
ein Theaterstiick!" Die poetische Situation ist nichts an-
deres als die Keimzelle eines Konflikts, der aus der
Sphâre der dramatischen Kunst in das Gebiet der Poesie
ubertragen wurde. Die poetische Situation enthălt, wie
ich einmal geschrieben habe, einen potenziellen epischen
Keim, die Niederschrift von Daten, die sich zu einem
Typ von Gedicht entwickeln, der das Lyrische, das Epi-
sche und das Dramatische in gleiohem Mafse vereinigt,
Die ganze Balladentheorie, die Radu Stanca zum ersten
Mal 1945 in unserer Kultur entwickelt hat, ist nichts
anderes als die Weiterverfolgung der in der poetischen
Situation enthaltenen Elemente bis in ihre letzte Kon-
sequenz. Der Keim einer epischen Situation, der sich
noch im latenten Zustand befindet, aber spătere Ent-
wicklungen vorausnimmt, die Bewegung, das Spiel und
der Konflikt dramatischer Gestalten, durch deren Ver-
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mittlung der Dichter sich selbst ausdrtickt, und endlich
der lyrische GefUhlsinhalt der Bekenntnisse dieser Ge-
staIten. Nach Mafsgabe der Verteilung dieser Elemente
unterscheidet Radu Stanca drei Unterabteilungen der
Ballade oder des Balladesken: die Klage, die Legende
und die eigentliche Bailade. Jede von ihnen stellt eine
komplexe (Verflechtung lyrischer, eptscher. und drama-
tischer Momente), konst1·uierte (die Entwicklung des
Balladesken unterwirft sich ungeschriebenen aber bin-
denden Gesetzen, die eine schopferische Intelligenz je-
weils fur sich selbst ausarbeitet) und bedeutungsvolle
(die Losung des Konflikts, der Inhalt von Rede und Ge-
genrede, Beschreibungsbestandteile u.s.f. schaffen kaum
je unmittelbar zum Ausdruck kommende Sirmzusam-
menhănge) Gedichtform dar. Vom Theaterdămon be-
sessen, lăEt Radu Stanca aus seinen eigenen balladesken
Gedichten eine fesselnde Welt lyrischer Szenen erstehen:
seine Beschreibungen sind eigentlich Szenenbilder, von
deren Hintergrund sich die poetische Situation abhebt.
Die Darstellung der GestaIten wird zur treffenden
Kostilmierung, welche ihr Wesen suggerieren soll, Die
Gebărdensprache dieser Helden bedingt eine ihr
Schicksal erhellende szenische Bewegung. Der Me-
10s der eigentlichen Erzăhlung schafft eine Art
Musikpartitur, welche die ganze Zeit uber die
Handlung begleitet und durch verschiedene Phrasie-
rungsvertahren ihre SchlUsselmomente hervorhebt. Alle
grofsen Gedichte Radu Stancas, pathetische Bekenntnis-
gedichte, sind sorgfăltig und bewuflt ausgewăhlte und
konstruierte poetische Situationen, deren rationales Ge-

rust in der lyrischen Gewalt des Bekenntnisses aufge-
lost erscheint: ein Gastmahl (um uns im "Gelage" eine
umfassende Lebensmetapher vor Augen zu fUhren), eine
Meerfahrt (um in der "Fahrt" den Forschungsdrang
nach den Quellen, die stăndige Annăherung an den Tod
oder das Geheimnis zu beschworen), der Einzug in eine
Stadt (um in "Sibiu bei Nacht" die gespenstisch-ge-
schichtliche Atmosphăre einer Stadt zu besingen), eine
Konfrontation zwischen dem Gelehrten und dem Krieger
(um in "Archimedes und der Soldner" die reine Idee zu
verherrlichen), der Tod eines Helden an der Schwelle
des Siegs (ein Bild der Geschichtstragik in "Ein wala--
chischer Knese an den Toren von Sibiu"), ein alchi-
mistisches Experiment (um das zur Erfiillung eines
Ideals uner-lâlăllche Opfer in der "StJudentenballade" Ge-
stalt werden zu lassen), ein Raubtiberfall (in "Buffalo
Bill", der eine metaphysische Erfahrung schildert), eine
Hinrichtung (um in der "Klage Johannas aui dem
Scheiterhaufen" die menschlichen MaEe einer Legen-
denfigur wiederzuentdecken) und so fort.
Diese verblUffende Begabung, poetische Situationen zu
erfinden (ich erinnere mich, daE Radu mir in unserem
freundschaftlichen Wetteifer oft sogenannte "gegebene
Verse" - die genuine Frucht der Augenblickseinge-
bung - zu einer gleichzeitigen Bearbeitung vorschlug ;
diese Verse enthielten deutlich eine poetische Situation
wie etwa: Wir steigen zum Tode wie zu den QueiLen des
Nil», oder Ich bin ein aHer Gott mit zwei Gesichtern,
Verse, die wir tatsăchlich beide in verschiedenen Ge-
dichten verarbeitet haben) năhrte sich bei ihm aus ei-
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ner ganz ungewohnlich reiehen poetisehen Kultur,wie
aueh aus einer ăsthetiseh-philosophisehen' Bildung, die
es ihm errnoglichte, mit Genauigkeit und Verstehen
theoretisehe Behauptungen zu verfeehten.· Alles weist
darauf hin, wie ieh sehon anderswo gesehrieben habe,
daf "Radu Stanea als eehter Troubadour anzusprechen
ist, wenn aueh seine Vorliebe in der zeitliehen Dimen-
sion, was die Theorie der Ballade betrifft, nur bis
Goethe zuruckging und in der Praxis sogar nur bis
Borries von Miinehhausen. Das heiEt abernieht, daB
er die provencalischen Troubadoure ,UJnJddie 'I'rouveres
Nordfrankreichs wie auch die deutschen Minnesănger
nieht gut gekannt hătte. Nieht nur einmal habe ieh da-
ran gedacht, inwieweit ein Vergleich zwisehen der bal-
ladesken Lyrik Radu Stancas und der der franz6sischen
und deutschen Dichter des XI., XII. und XIII. Jahr-
hunderts aufschlufsreich wăre: es handelt sich um den
Tonfall der Troubadoure und die ritterlichen Brâuche,
die bei der Lobpreisung der Geliebten iibllch waren,
um seine Vorliebe fur jerie Balladenform, die er Lamen-
tatia (Klage) genannt hat, die Art des Erzăhlens einiger
seirier Gedichte, die auf die van den Provenealen ge-
pflegten Gattungen der aube, des planh, der sirventes
oder romance zuruckgehen oder auch auf das bei den
Deutsehen ubliche Lied, Leich usf. In den meisten FăI-
len ist das Liebeslied Radu Staneas eine Art Dienst,
eine Huldigung in der deutsehen Ritterweise und wird
mit Hilfe spezifiseh mittelalterlich-romantischer Re-
quisiten verwirklicht. Eimige seiner Balladen erin-
nern an die Vagantendichtung der «Monche», der «Go-
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liarden», die auf Iateiriisch oder im Deutsehen der Iy-
rischen Anfănge die drei «W» feierten, Wein Weib,
Wiirfel und deren Themen in der ersten Periode deut-
seher ~tudentenlieder iibernommen wurden. Nur ist
dieses Mittelalter ritterlieher H6flichkeit bei Radu Stanea
in die Atmosphăre des Laienmysteriums der Alchirni-
sten gehullt. Die Namen, die mein Freund gelegentlich
fallen lieB, waren Walther von der Vogelweide, Wolf-
ram van Eschenbach (XII.-XIII. Jh.) und der weit
spâtere Angelus Silesius (XVII. Jh.).

Der Geist und die Manier dieser balladesken Gattung.
war bei Radu Stanea durch eine ars poetica bereichert,
wonach die Betonung auf die bewufste Ausarbeitung,
auf eine sieh selbst auterlegte Strenge in der Wort-
werdung des Geistes fiel, auf das klare BewuBtsein,
daB das rein Ăsthetische von andern Werten begleitet,
werden musse, damit die Dichtung echte Tiefe und axio-
Iogische Vielfalt erhalte". (Cf. "Radu Stanea şi spiritul
baladesc'' - Radu Stanca und der Geist der Ballade -
in dem Band Poezie şi nwdă poetică, 1972).

Freilieh bleibt es eine berechtigte Frage, ob heute die
Ballade noch als găngige Iyrische Form gelten kann ..
Radu Stanea hat diese Zweifel in durchaus bejahendem
Sinn zerstreut. Indem er eine iiberlieferte poetische Gat-
tung iibernimmt, bleibt er keineswegs ein Horiger der
Diirre und Kălte einer bloflen Uberlieferung. Sein Ver-
dienst ist, daB er einem seit Jahrhunderten als wahr
bewăhrten Grundsatz der Poesie treu geblieben ist:
daf das Lyrische eine Substanz ist, daf sein Hervor-
bringen eine Geisteszucht zur Voraussetzung hat, dall.
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das Poetische eine innere Ordnung des sch6pferischen
Kiinstlers spiegelt, daR es ein geweihter,. sinnschwerer
Spiegel des Kosmos ist. Das Bekenntnis zu solchen
Grundsiitzen ist mit der Ablehnung de plana jener
liiRlichen und unkontrollierten lyrischen Sekretion
gleichbedeutend, jener Gefuhlsausdunstung, welche sich
anstelle einer aus geistigem Vorrat genăhrten zucht-
vollen Kunst durchzusetzen versucht. Fremd war Radu
Stanca die chaotische und grenzenlose "Bedichtung",
-das verschwenderische Ubermafs, das dem Mund des
falschen Dichters entstromt, so wie auf Jahrmărkten
das Band aus dem Schlund des Zauberkiinstlers hăngt.
Andererseits waren diese traditionellen Formen durch
ihn dazu aufgerufen, einen lebensvollen Inhalt zu Ias-
sen, der unserer Zeit und unseren Belangen entspricht,
wenn auch die Gestalten, welche beschworen wurden,
die Wahrheiten des Dichters zu verkiinden, der Ge-
schichte, der Legende oder der Bildung entnommen sind.
Die im "Moment 1945" in den Seiten der Zeitschrift
"Revista Cercului Literar" in Sibiu verăffentlichte T'heo-
Tie und Anwendung des Balladesken durch Radu Stanca
war ein Protest gegen den ăsthetischen Purismus, ein
Plădoyer ftir eine auf den klassischen Grundsătzen von
Ordnung und Strenge aufgebaute Kunst des Gleichmas-
.ses, die sich gleichwohl romantisch năhrte von den ge-
lebten Wahrheiten eines Menschen von grofler siitIicher
.Kraft und feinstem Empfinden, der seinem eigenen Ge-
rschick Tag fUr Tag ins Auge zu schauen gezwungen
war. Ein klassischer Geist, der in die Kornmunikations-
.kraft der Sprache vertraut, dem Gesetz innerer Lebens-
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gestaltung verschrieben, ein Dichter, der den Gegensatz:
Inhalt-Form zu einer unloslichen Einheit zu verschmel-
zen wufste, tiberzeugt, daB die Ordnung der wirklichen
Welt (Dinge, Menschen, Taten, Gefilhle) voll von Bedeu-
timgen ist, die dank GefUhl und Einbildungskraft her-
vorgeholt und neu verlebendigt werden kănnen, paart
sich hier einem modernen ăsthetischen BewuBtsein, das
mit feinstern Unterscheidungsvermogen Werte erkennt
und sich fur ihre stăndlge gegenseitige Durchdringung
einsetzt.

*
Wie in seinen anderen U'bertragungen aus der ruma-

nischen Lyrik (George Bacovia, Lucian Blaga, Ion Pillat
und Ştefan Augustin Doinaş) nâhert sich Wolf Aichel-
burg dem Balladenton Radu Stancas in ungebundener
Weise, worunter zu verstehen Ist, daB er in erster Linie
dem Geist der. Urfassung treu bleibt, bemiiht, jene ei-
gene Mischung von lyrischern Melos und ironischer
Distanz dem Stoff gegenuber zu treffen. In diesem Sinne
ist die deutsche Nachdichtung, formal betrachtet, proso-
disch weniger vielfăltig als das Original. Der Ubersetzer
hat im Bewuâtsein der spezifischen Vorteile seiner
Sprache stellenweise das Metrum gekiirzt ("An den
Grenzen", "Buffalo BiII", "Gesang" u.a.), wie er an an-
deren Stellen es zu erweitern fUr n6tig erachtet hat
("Schale", .nas Schwert des Konigs"). Wichtig werden
aber die vorgenommenen Ănderungen im Rhythrnus, die
von bemerkenswerter Wirkung sind (so ergeben sich
in "Schiffbruch" und "Echo im Bergwerk" suggestive
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ruckartige Effekte), wie auch die Ănderung der Phrasie-
rung durch das Vermeiden von Bindungselementen, was
nicht nur einen bestimmteren, mănnlichen Erzăhlerton
mit sich bringt, sondern auch eine Unterbrechung und
Verlângerung der Zeit der Handlung bewirkt (wie irn
"Gelage"), oder, umgekehrt, ihre Straffung, was (in
"Doti") die orakelăhnliche Sageweise unterstreicht. Ein
eiriziges Mal scheint mir diese Freiheit den Ton des Ori-
ginals zu verraten, in der "Klage Johannas auf dem
Scheiterhaufen", wo mit der Ănderung des Reimsche-
mas (aabb anstatt abab) etwas vom Weiblichen des tra-
gisch-liebessehnsuchtigen Lamentos verlorengeht.

Ein anderes Verfahren, wodurch der Nachdichter seine
Pers6nlichkeit durchsetzt, ist die durchaus erfolgreiche
Verwendung bestimmter fast tautologischer Ausdrucke,
um zu betonen, wo das Original nur andeutet: in "Doti"
wird die "abstrakte Illusion" von drei Hauptw6rtern
verstărkt (Wahn, Erfindung, Schein), und in "Abschied
von den Freunden" wird "Schwert" nacheinander durch
Panier, Hieb und Wende ersetzt. Eine gegluckte Unter-
stellung nimmt Wolf Aichelburg in "Gesang" vor, wo
Pfeil und Bogen die lexikale Unstimmigkeit des rumă-
nischen Wortes puşcă (Gewehr) mit dem Wortzusam-
menhang annuliert.

Im allgerneinen sind es aber nicht diese Verf'ahrungs-
weisen, welche die vorliegende Ubertragung und ihre
Tugend kennzeichnen, sondern das Ausdrucksverrnogen
Wolf Aichelburgs, dem es oft gelingt, prosaische Restbe-
stănde des Originals zu veredeln, so in "Freiluftlibung",
"Abschied von den Freunden", "Navigare necesse est",
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"Der Augenblick" "Schale", "FalI", "Robinson", "Das
Mădchen und der Riese", "Vermachtnis". Auf dieser Li-
nie hat der Leser manche angenehme Uberraschung, Er
entdeckt in der deutschen Fassung Resonanzen und
Verwandtschaften, die dem Original Radu Stancas nicht
zu eignen schienen: im "Gelage" ein Vers wie von
Heine, im "Lligentroubadour" eine an George gemah-
nende Kuhle, im "Alter Ego" expressionistische An-
klănge. Im Verlaufe der Lekti.ire des ganzen Bandes fiel
mir eine Steigerung des Dramatischen auf. Die Phra-
sierung des Orîginals wird nicht respektiert (bei Radu
Stanca ist die Strophe Berichteinheit, bei Wolf Aichel-
burg der Vers oder das Distichon). Dadurch erwi rkt der
Dbersetzer eine gr6Bere "szenische Bewegtheit" vor dem
typischen Hintergrund des dekorativen Requisits, erreicht
aber gleichzeitig einen gesteigerter; Abstand des Iyri-
schen Ich seinen eigenen Abenteuern gegenuber. bie
Geflihlsbetontheit des Orîginals, jener unwăgbare Hauch
von Bekenntnisbereitschaft durch einen Mittler, wurde
leicht "korrigiert", mit einem Dămpfer bedacht. Der
gr6Ete Abstand zwischen dem Original und der Nach-
dichtung laEt sich, ăsthetisch gemeint, in "Argon au-
tisch" feststelIen, wo die Nichtbeachtung der daktylisch
gereimten Versenden, welche den Wasserlauf und das
Wogen auf der Flut beschw6ren, zu einer Beeintrăchti-
gung der Musikalităt fiihrt.

Die groBe klinstlerische Leistung Wolf Aichelburgs
liegt wohl darin, daB er der Versuchung standgehalten
hat, in eine verbrauchte 'Wohlgeformtheit abzugleiten,
zu der das Original nicht nur an einer Stelle einen we-
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niger iiberlegten, weniger einfiihlenden und kultivierten
Ubersetzer verfiihren konnte, Die vorliegenden Uber-
tragungen nach Radu Stanca miissen als neue Wegrnarke
begruât werden, mit der - dank eines vorzuglichen
Nachdichters, der selbst ein hervorragender Dichter
ist - es der rumănischen Lyrik gelingt, ihre Werte in
europăischem kulturell-ăsthetischen Raum wirken zu
lassen.

ŞTEFAN AUG. DOINAş


