
oraz war im Laufe des 16., 17. und 18. Jahr¬

hunderts, wo die lateinische Sprache als Hauptmit¬

tel und beinahe auch als Hauptziel der Bildung an¬

gesehen wurde, mit Virgil zusammen der Lieblings¬

dichter des polnischen Volkes. Man ersieht dies aus

den zahlreichen Ausgaben und Uebersetzungen die¬

ses Dichters, die sowohl im Inlande als auch im

Auslande von Polen veröffentlicht worden sind, und

von welchen einen bedeutenden Theil Jocher in sei¬

nem bibliographisch-historischen Werke (Obraz bi-

bliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce

etc. przez Adama Jochera, Wilno 1840) anführt.

Die Oden und die Episteln sind indessen am häu¬

figsten übersetzt worden, von den Satyren sind nur

meines Wissens folgende Uebersetzungen vorhanden:

oracyusz byl w ciagu 16. 17. i 18. wieku, kiedy

jezyk lacinski uwazano za glovvny srodek i nieomal

za glowny cel wyksztalcenia, razem z Wirgiliuszem

ulubionym poetq narodu polskiego. Widzirny to

z licznych wydan i tlumaczen tego rymotworcy, ktöre

Polacy tak w samym kraju, jako tez za granica ogla-

szali, a z ktorych znaczruj, czgsc Joclier w swojem

dziele bibliograficzno-historycznem (Obraz biblio-

graficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce etc.

przez Adama Jochera, Wilno 1840.) przytacza. Naj-

czcsciej tymczasem tlumaczono Ody i Listy; tlmna-

czenia Satyr, ile mi wiadomo, sa tylko nastepu-

j^ce:

1) Satyry wszystkic Iloracyusza wierszem polskim przez jednego z obywatelöw litewskicli wylozone

w Wilnie w druk. XX. scholar. piar. 1784. (der Uebersetzer ist Martin Matuszewicz, Kastellan

von Brzesc).

2) Wybor piesiii, satyr i listow Iloracyusza, tlumaczonych przez celniejszych pisarzow polskich.

Wilno u XX. Bazylianöw, 1807.

3) I'oczye Horaccgo przelozone na j§zyk polski i przypisami objasnione przez Marcina Fialkow-

skiego. Wroclaw u W. B. Korna, 1818.



Von diesen Uebersetzungen und von anderen,

die vielleicht noch vorhanden sind, konnte ich mir

trotz aller meiner Bemühungen nur die letzte ver¬

schaffen.

Die Erste ist, wie es aus Jocher Tom. I. pag.

147 erhellt, keineswegs eine treue Uebersetzung,

indem der Uebersetzer selbst in der Vorrede sagt:

„Vorerst ist vorliegende Uebersetzung nicht einerlei

Form und Art in allen Satyren; denn in manchen

befinden sich mehr als zu viel periphrases , d. h. Er¬

weiterungen, indem der Uebersetzer in die Gedanken

des Dichters einzudringen suchte und dieselben den

vaterländischen Sitten anzupassen."... „Meine eige¬

nen Zusätze" — sagt er weiter — „werden wahr¬

scheinlich dem Leser nicht gefallen, denn nament¬

lich in der dritten Satyre des libr. I. könnten sie

vielleicht einige angesehene Leute beleidigen."

Die Zweite ist unvollständig und enthält nur

einige Satyren, wie es der Titel schon andeutet.

Was die Dritte anbetrifft, so ist sie in Prosa ge¬

schrieben und ist an Form und Inhalt gleich unvoll¬

kommen, da der Sinn des Originals öfters missver¬

standen oder nach schlechten Lesearten gedeutet, in

einer meist unbeholfenen und inkorrekten Sprache

wiedergegeben ist. Diese Ausgabe, denn neben der

Uebersetzung befindet sich auch der lateinische Text,

ist jetzt auch selten geworden.

Die vorliegende Uebersetzung ist nur ein Ver¬

such und macht keinen Anspruch auf Vollkommen¬

heit. Die Vossischen Uebersetzungen des Virgil und

Horner brachten mich auf den Gedanken, zu versu¬

chen, ob man nicht etwas Aehnliches in der polni¬

schen Sprache wagen könnte. Inwiefern es mir ge¬

lungen ist, das überlasse ich gänzlich dem Urtheile

der Leser, wobei ich aber bemerken muss, was sich

übrigens von selbst versteht, dass zur unpartlieischen

Beurtheilung besonders einer derartigen Uebersez-

Z tych tlumaczen, jako tez z innych, ktöre moze

istnieja, tylko ostatnie, mimo wszelkich moich sta-

ran, wynalese moglem.

Pierwsze z nich, jak sie pokazuje z Jochera

Tom I. pag. 147. nie jest wcale wiernem thimacze-

niem, albowiem tlumacz sam möwi w przedmowie

swojej: „a naprzöd takowe tlumaczenie nie jednego

jest ksztaltui sposobu we wszystkich satyrach, w je-

dnych bowiem az nadto periphrases, to jest amplifi-

kacyi czynil wchodzac w mysl autora i do obycza-

jow ojczystych nadciagajac."... „Przydatki moje

wlasne" — möwi dalej — „i jezeli sie czytelnikowi

podobac bgda, ale wiecej mam watpliwosci, aby

si§ podobac mogly, bo osobliwie trzeciej satyry

w ksiedze pierwszej przydatek niektörycli wiellcich

ludzi mögl urazic."

Drugie jest niezupelne i zawiera tylko niektöre

satyry, jak to juz sam tytul wskazuje.

Trzecie nakoniec tlumaczenie pisane proza tak

pod wzglcdern formy, jako tez i tresci jest niedo-

ldadnem; poniewaz i mysli oryginalu cz^stokroc

sa niezrozumiane lub oddane wedle gorszych lek-

cyi, i jezyk jego jest poczgsci niezreczny i niepo-

prawny. Wydanie to, albowiem obok tlumaczenia

oddrukowano drugostronnie i text lacinski, stalo sig

teraz tez juz rzadlciem.

Tlumaczenie niniejsze jest tjdko pröba i nie

rosci sobie bynajmniej prawa do doskonalosci. Tlu¬

maczenia niemieckie Wirgiliusza i Homera przez

Vossa naprowadzily mnie na tg mysl, czyby sie na

cos podobnego i w jgzyku polskim odwazyc nie

mozna. 0 ile sie wykonanie tej mysli powiodlo, to

najlepiej czytelnicy osadzic potrafia; przyczem je-

dnakze nadmienic musze, co sie juz zreszta samo

przez sie rozumie, ze do bezstronnego osadzenia,

mianowicie tego rodzaju tlumaczenia, röwnie ko-
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zung die Vergleichung mit dem Original eben so

nothwendig ist, wie die Kenntniss der Aufgabe, die

sich dabei der Uebersetzer gestellt liat. Die Aufgabe

beim vorliegenden Versuch war: in einem ähnlichen

Metrum, mit Beibehaltung derselben Verszahl ein

möglichst getreues Abbild des Originals zu geben,

soweit es der Sinn und die Eigentümlichkeit beider

Sprachen erlaubte. Dass man hierbei mit ganz be¬

deutenden , ja stellenweise beinahe mit unüberwind¬

lichen Schwierigkeiten kämpfen musste, wird Jeder

leicht einsehen können und sich daraus die Mängel

der Uebersetzung erklären.

Was das Metrische anbetrifft, ist hier noch fol¬

gendes Wenige zu erwähnen. Wie bekannt, giebt es

im Polnischen keine vom Wortakcent unabhängigen

Längen und Kürzen; lang wird die Sylbe nur durch

den Akcent, welcher in 2-, 3- und 4-sylbigen Wor¬

ten unabänderlich auf die Vorletzte, in 5-sylbigen

auf die Erste und Vorletzte fällt; kurz sind alle übri¬

gen, tonlosen Sylben. Die Einsilbigen habe ich als

Kürzen angegeben, ausgenommen Diejenigen, auf

welche im Satze der Hauptnachdruck fällt und die

einsilbigen Praepositionen vor einsilbigen Substanti-

vis und Pronominibus. Die lateinischen und grie¬

chischen Eigennahmen mussten, was übrigens ganz

im Geiste der polnischen Sprache ist, polonisirt

werden, bekommen daher denselben Akcent, wie

die polnischen Wörter; auch habe ich absichtlich die* • •

Endungen ius, ia: jus und ja geschrieben, um deut¬

lich damit zu bezeichnen, dass sie einsylbig ausge¬

sprochen werden sollen.

Die Versart selbst, welche zuerst Mickiewicz

gebraucht hat, kommt dem antiken Hexameter am

nächsten. Der Unterschied zwischen beiden liegt

darin, dass der polnische Hexameter weniger Man¬

nigfaltigkeit zulässt, ferner darin, dass er eigent¬

lich aus einem zweimal wiederholten Trimeter dact.

catalect. besteht, weil der Trochaeus die Stelle des

niecznem jest poröwnanie z oryginalem, jako tez

rozpoznanie celu, jaki sobie tlumacz wlasciwie wy-

tknal. Otoz wigc celem niniejszej pröby jest: w po-

dobnem metrum, zachowujac t§z sama ilosc wierszy,

dac ile moznosci jak najwierniejsze przepolszczenie

oryginalu, o ile na to i sens i wlasciwosc obydwöch

jgzykow zezwalaja. Ze sie przy takowej pracy trzeba

bylo z niemalemi potykac trudnosciami, ktörych tu

1 owdzie nawet nie mozna bylo pokonac, to kazdy

zapewne z latwoscia pojmie i wyjasnic sobie ztad

zeclice usterki i wady tlumaczenia.

Pod wzgledem metrycznym mamy tutaj tylko

slow kilka do nadmienienia. W jezyku polslcim nie

ma, jak wiadomo, wlasciwych dlugich i krötkicli

syllab, niezaleznycli od przycisku; cllugq staje si§

syllaba Ii tylko przez przycisk, ktory w wyrazach

2-, 3- i 4-zgloskowych niezmiennie zawsze pada na

przedostatnia, w wyrazach zas 5-zgloskowych, na

pierwsza i przedostatnia; krötkiemi sa wszystkie

inne bezprzyciskowe zgloski. Jednozgloskowe wy-

razy wziglismy za krötkie, z wyjatkiem tych jednak-

ze, na ktöre w zdaniu glöwny pada przycisk, jako

tez jednozgloskowych przyimköw przed jednozglo-

skowemi rzeczownikami i zaimkami. Imiona wlasne

lacinskie i greckie musielismy zpolszczyc, co sig

zreszt^ zupelnie zgadza z duchem j§zyka polskiego;

przeto tez dostaj§ tenze sam przycisk co i polskie

wyrazy. Zakonczenia ius, ia pisalem umyslnie: jus

i ja, aby tym sposobem wyraznie oznaczyc, ze je

nalezy wymawiac jednozgloskowo.

Co sie tyczy wiersza samego, ktorego najpierw

uzyl Mickiewicz, zbliza on sig najbardziej jeszcze do

starozytnego Hexametru. Roznica migdzy jednym

a drugim zalezy na tem, ze Hexameter polski da-

leko jest jednostajniejszym, a dalej, ze wlasciwie

sklada sie z podwojonego Trimetru dact. catalect.,

poniewaz tutaj iniejsce Spovdeu zawsze Trochaeus



Spondeus einnimmt. Demnach ist das Schema des

Verses:

Die Caesur fällt unveränderlich in die Mitte

zwischen beiden Reihen,.also nach dem dritten

Fusse. Der erste Fuss kann ein Trochaeus sein, und

das ist auch die einzige Aenderung, die man im an¬

geführten Metrum vornehmen kann, da jede andere

den Rhythmus unterbrechen würde.

zajmowac musi. Ksztalt zatem wiersza jest naste-

pujacy:

Caesura, czyli sredniöwka przypada tutaj nie-

zmiennie miedzy obadwa szeregi, a zatem po trze-

ciej stopie. Pierwsza stopa moze zamiast Daktylu

byc Trochejjem i na tem ogranicza sie wszelka zmiana,

ktöra w powyzej przytoezonem metrum px-zedsie-

wziac mozna; kazda bowiem jnna bylaby przerwa

rytmu.
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