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I. Résumé

En exigeant lajustice pour la Yougoslavie et en attaquant les médias et la politique

mondiale pour la contribution à la guerre civile en Ex-Yougoslavie (Gerechtigkeitflir

Serbien, 1996), Handke provoque un scandale en Europe de l’Ouest et suscite de

nombreuses réactions chez les journalistes, les écrivains et les intellectuels selon

lesquels Handke encourage l’agression des Serbes et le régime de Slobodan

Milosevic.

Pour comprendre cette justice, il faut connaître les oeuvres antérieures de Handke où

la Yougoslavie, dont la société est basée sur la communauté, représente une « méta

critique » contre l’Autriche, la patrie de Peter Handke (Die Wiederholung, 1986).

Cependant, la construction de son image de pays idéal, qui, après la sécession de la

Slovénie (Abschied des Trc’iitmers vom neunten Land, 1991), disparaît dans les

événements tragiques, se révèle assez douteuse dans la réalité.

Malgré tout, Handke développe un programme de réconciliation entre les peuples

yougoslaves, par lequel il exprime sa déception face à une société moderne où le

progrès apparaît décadent et où transparaît son goût pour la vie simple (Die fahrt 1m

Einbaum, 1999).

Alors qu’il se réfère à Fauteur yougoslave Ivo Andric, qui défend également ce

programme (Die Briicke ilber die Dri;ia, 1945), Handke préfère ne pas insister sur les

antagonismes entre les peuples yougoslaves, qu’avait pourtant soulignés Ivo Andric.

Finalement, l’attaque de l’OTAN contre la Yougoslavie montre les nouveaux aspects

de la politique de l’Ouest dont la puissance destructrice est comparée au crime contre

l’humanité (Unter Trdnenfragend, 2000).

Mots clés littérature autrichienne; imagologie; histoire de la Yougoslavie après

1945.
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PI. Abstract

By demanding justice for Serbia and holding the media partly responsible for the civil

war in the former Yugoslavia (Gerechtigkeitflir Serbien, 1996) Handke causes an

uproar in Western Europe. Numerousjoumalists, writers and intellectuals voice their

protest, accusing Handke of supporting the Serbian aggression arid of encouraging the

regime of Siobodan Milosevic.

It requires the context ofhis earlier writÏngs to tinderstand the significance of

Handke’s demand for justice. In one instance (Die Wiederhohtng, 1986) a Yugoslavia

whose society is based on the concept of community, serves in fact as a metaphor for

Austria and Handke’s criticism of its condition is thus directed at bis own country. In

another Instance, the utopian construct of an ideal state, issuing from the secession of

Siovenia (Abschied des Trt’iwners vom Nezinten Land, 1991) utterly fails in the course

oftragic occurrences, an outcome as questionable as the actual historical events.

Handke’s disenchantment with modem society in which progress signifies decadence

bas nevertheless more recently taken a programmatic conciliatory tum resulting in a

new enthusiasm for the simple life (Die Fahrt im Einbaurn, 1999).

The author’s attempts to enlist support for this new programme bring to mmd the

work ofthe Yugoslav writer Ivo Andric who held very similar views (The Bridge on

the Drina, 1945) but who, at the same time, exposed the centuries-old antagonisms

between the nations of Yugoslavia which Handke leaves completely unmentioned.

Finally, the attack ofNATO on Yugoslavia. whose destructive impact bears ail the

characteristics of a crime against humanity, bas reveaied new aspects of Western

policy (Unter Tr&nenfragend, 2000).

Keywords: Austrian Literature; Imagologic; post-1945 History ofYugoslavia.
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III. Resumee

Indem Handke Gerechtigkeit fûr Serbien fordert und die Medien wegen ihrer Beitrage

zum Bflrgerkrieg in Ex-Jugosiawïen angre ifi (Gerechtigke itflir Serbien, 1996),

verursacht er einen Skandai in Westeuropa und rtift zahireiche Reaktionen von

Journalisten, Schriftsteiiern und Inteilektueilen hervor. deren Ansicht nach Handke

dec Aggression dec Serben beistehe und das Regime Siobodan Miiosevics ermutige.

Um diese Forderting nach Gerechtigkeit zu verstehen, mtissen die fPiheren Werke

Handkes ais Kontext hinzugezogen werden. Jugosiawien, dessen Gesellschafi aufder

Gemeinschaft basiert, stelit eine ,,Metakritik” an Osterreich, Handkes Heimat dar

(Die Wiederholung, 1986). Die Konstruktion eines utopisclien Staates, dec nach der

Sezession Sioweniens (Abschied des Tr&umers vom Neunten Land, 1991) in

tragischen Ereignissen zugrunde geht, stelit sich indessen in der Realitat aïs

fragwflrdig heraus.

Trotz aliem entwickelt Handke ein Versôhnungsprogramm fUr die jugosiawischen

Vôlker, wodurch seine Enttauschung Uber die moderne Geselischaft, in der sich der

Fortschritt ais dekadent erweist, sowie seine Begeisterung fUr das einfache Leben

zum Ausdruck kornrnt. (Die fahrt 1m Einbaum, 1999).

Wahrend dec Autor Untersuitzting fUr sein Programm sucht. beschwôrt er

Erinnerungen an denjugosiawischen Schriflstelter Ivo Andric heratif, dec dieses

Programm auch vertrat (Die Briicke ilber die Drina, 1945), aber gleichzeitig die

jahrhundertealten Antagonismen unter den Vôikern Jugosiawiens, die Handke vôilig

ausbiendet, offeniegte.

Schliefihich zeigt der NATO — AngriffaufJugosiawien die neuen Aspekte der

Westpoiitik, deren zerstôrerische Macht sich ais Verbrechen gegen die Humanitat

erweist (Unter Trdnenfragend, 2000).

Schlùsselbegriffe: Literatur Ôsterreichs; Imagoiogik; Geschichte Jugosiawiens nach

1945.
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1. SKANDAL

“Kein anderer Schriftsteiler konnte in den sechziger Jaliren einen ahniicben Wirbei

um seine Person entfachen. Ilire Wirkung erzielten schon Handkes frtiheste Texte, vor

aliem die Theaterstticke ,,Pubiikumbeschimpfung” (1966) oder ,,Kaspar” immer auch

aus der Geste, mit der sie prasentiert wurden. Es war die Geste der Provokation. Ihr

ist Handke treu gebiieben.”

Scion am Anfang der Iiterarischen Karriere Handkes stand eine Provokation. Bei der

Tagung der Gruppe 47 im Jahre 1966 in Princeton trat der 24jahrige, noch

unbekannte Atitor Peter Handke gegen seine aiteren und eminenten Koilegen auf.

Seine Rede von ihrer ,,Beschreibungsimpotenz”. von ciller ,Jappischen und

idiotischen Literatur”2 wurde sofort ais Provokation aufgefasst. Dieser Auftritt erregte

ein groBes Interesse an dem jungen Autor3, aber es ware unkorrekt, zu behaupten,

dass er damit nur die Aufmerksamkeit aufsich selber lenkcn wolite. Otto Lorenz

redet vom ,,Prinzip des Widerspruchs”4, das die Literatur Handkes besonders in deii

60cr und 7Oer Jahren charakterisiert: ,. (...) er griffflberaii dort an, wo er gefestigte

Bastionen vermutete.”5 Handkes Provokationen bedeuten vor aliem einen Protest

gegen herrschende Trends und Konventionen, ,gegen unreflektierte Lebensmodelle

und stanes Begriffsdenken.”6 Handke entwickeit cille eigenartige Autonomie, die

Hubert Spiegel: 1Venn Wahrnehnntng gerecht sein wiii, Franlcfttrter Aiigenieine Zeïtung, Nr.284,
6.12.2002: S.39.
2 Vgl. dazu lin Wortlaut: Peter Handkes ,,Auftritt” in Princeton und Hans Mayers Entgegnung, in
Feter Handke, Mtuichen: Text + Kritilc, Zeitschrift ifir Literatur, herausgegeben von Ludwig Arnold,
Heft24, 1989: 5.17-20.
1m Buch lch bin ciii Bewohner des Eifenbeinturms erk1rt Handke, was er unter dem Beiff
,,Beschreibungsimpotenz” versteht sowie was er von der Literatur erwartet. Vgl. Peter Handke: lch bin
ciii Bewohner des Eifenbeintunns, frankfiirt am Main: Suhrkamp, 1972.

Handke erkhirte provokativ in einem Interview, dass das Ziel seines Auftritts war, im Spiegel erwabnt
zu werden. VgI. Otto Loreuz: Literatur ais Widerspruch. Konstanten in Pc ter Handkes
Schrfistetterkarriere, Text + Kritik, S. 8 —16.

Ebd., S.9.
(...) er attackierte, spielensch und kraftvoll zugleich, nach den liebgewordenen Erzàhlprogramrnen

der Kollegen (Princeton) und den Rezeptionsgewohnheiten der Theaterbesucher
(,Publilcumbeschirnpfung’), auch die Sozialisationsmechanismen (,Kaspar’) und
Verhaltensstereotypien innerhalb der sptkapita1istischen Gesellschafi (,Der Ritt tiber den Bodensee’,
,Die Unvemtinfiigen sterben aus’).” S.9.

Ebd., S.8.
6 Ebd., S.10.
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sicli durci seine eigenen Gedanken und Gefflule, sein eigenes Handeln auszeichnet.

In diesem Sinne bleibt er ein Rebeli, weil ,,er kein Dogma, keine Leitfigur und kein

Begriffssystem zu akzeptieren bereit ist.7

1.1. Gerechtigkeitflir Serbien

In zwei Teilen verôffentlicht die Siiddeutsche Zeitîtng Mflnchen am 6. und 13. Januar

1996 Handkes Reisebericht durci Serbien Gerechtigkeitjiir Serbien (etwas spater

erscheint das Werk im Suhrkamp Verlag unter dem Titel Fine winterliche Reise zu

den fliissen Donau, Save, Morawa ztnd Drina oder Gerechtigkeitftir Serbien). Es

gibt kaum einen deutschsprachigen Autor. der seit etwa 1979, seit Erscheinen der

Langsamen Heimkehr, so hefiig von der Presse attackiert wurde8, aber seine

Forderung nach Gerechtigkeit fur Serbien nef einen solchen Wirbel hen’or, dass man

von einem Skandal reden kann. Handke wird ,,Rcher von Chaville”9, ,,ein

monomaner Terrorist”10, ,,ein wlltender Stier in der Kampfarena”, sein Werk ist

Ebd. 5.9.
8 Vgi. Michael Braun: Die Sehnsttcht nach dciii ideaien frzc’ihier. Feter Handkes romantische Utopie,
Text + Kritik, S.73-81.
9Vgl. Wirn Boevink: DwfFeter Handke einen Stem weifen? in Noch einmalfiir Jugosicni’ien: Feter
Handke, herausgegeben von Thornas Deichrnann, Frankfurt/M: Suhrkarnp, 1999: 5.71-76.
,,ftir seine Medienkritik verlieh ihrn (Handke) der Spiegel die Bezeichnung ,Der Racher von Chaville’
(Chavilie heil3t der Vorort von Paris, in dem Handke iebt)”. 5.75.

10 So neunt ibm Glucksmann in Corriere delta Sera vom 6.1.1996, Ebd. S.76.
Branimir Soucek: fine frihhngsreise zum Gedankenfluss ei,ies verirrten Literaten odei

Gerechtigkeitfiir Feter Handke, Thaur-Wien-Mtinchen: Thaur, 1996: S.45.
Souceks Kritik ist ein gutes Beispiel daffir, wie man der Ôffentiichkeit ailes Môgliche anbieten darf.
Wiihrend der Autor auf 124 Seiten die kroatische Seite konsequent verteidigt, iui3ert er seinen Hass
gegen das serbische Voik, das kornrnunistische Jugosiawien und spottet tiber Handke. Dabei verdreht
er die Tatsachen aus der Geschichte derjugoslawischen Vôiker: er ,,vergisst” z.B., dass Kroatien bis
1918 imter der Herrschaft der Habsburger-Monarchie stand (vgi. 5.95), unterschntzt die historische
Bedeutung Kosovos fUir Serbien (vgl. S.88); es ist liicherlich, dass der ,,Allwissende” mcht weiB, dass
Titograd seit 1992 wieder Podgonca hei& — spôftisch korrigiert er Handke, der Recht hat (vgl. S.43).
Die Serben scheinen ohne Ausnahrne Nationalisten zu sein: Vuk Karadzic, Vuk Draskovic, Milos
Cmjanski, Radovan Karadzic — aile smd gieich (vgi. S. 38,66). Das Serbokroatische ist eine
iticherliche ktinstliche Bildung (vgl. S.79), genauso wie Jugoslawien. Viele Kontradiktionen sind im
Text auzutreffen: einmal erschemen die Adjektive ,jugoslawisch” und ,,serbisch” ais Synonyme
(S.78), aber dann kommt die Behauptung: ,,Alles Nicht- Serbische in Jugoslawien war jugosiawisch —

nur das Serbische blieb serbisch.” (S.99); oder, an emer Stelle lin Text sind ,,die Serben eine
Mmderheit in der Armee” (S.80), an der anderen ,,war die jugosiawische Vollcsannee in der Tat eine
serbische (S. 102). Soucek redet auch von den ,,serbischen Partisanen” (S.50) und den ,,serbischen
Konrnrnnisten” (S. 101). so dass dem Leser undeutlich ist, oh die Serben Nationalisten oder
Kommunisten sind. Seine erhitzte Kritik am Reisebencht Handkes ist vôulig wertlos.
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,.politisch dumm und literariscli bedeutungslos”2, ,,eine plauschende Poesieprosa mit

zynischem Unterton”13, ,,reine Ici - Erzahlung, privates Blabla”4, ,,er wusste nicht,

wovon er redet”5. Die zahireichen Joumalisten, Philosophen, Schrifistelier, in erster

Linie aus Westeuropa, veranstalten einen regeirechten Wettkampf: wer erhebt die

schwerste Anklage gegen den ôsterreichischen Autor. Sie bezieht sich aufzwei

Punkte: 1.er greifi die Medien wegen der einseitigen, nicht-objektiven Berichte tber

den Bflrgerkrieg in Ex-Jugoslawien an und 2.er stelit die Serben in Serbien ais

normale Menschen dar, nicht ais Bôsewichte.

Wahrend Handke am Anfang des Werkes den Grund semer Reise nach Serbien

erkkirt, weist er sofort aufdas Probiem der Richtigkeit und Objektivitat der

Kriegsberichte aus Ex-Jugosiawien un: ,,Beinahe aile Bilder und Berichte der ietzten

vier Jahre kamenja von der einen Seite der Fronten oder Grenzen. und wenn sic

zwischendurch auch einmai von der anderen kamen. erschienen sie mir. mit der Zeit

mehr und mehr, ais bloBe Spiegelungen der tibiichen, eingespiegelten Biickseiten
()16 Diese Einseitigkeit bringt der Autor mit einer Inszenierung in Zusammenhang.

Es faut ibm auf, dass es eine vereinfachende Einteiiung der Kriegsparteien in Bôse

und Gute, ahniich wie in einem Holiywood-Fiim, gibt (die Serben sind die Bôsen, die

Moslems und Kroaten die Guten), und dass die ,,RoIien des Angreifers und des

Angegriffenen, der reinen Opfer und der nackten Bôsewichte” t Winterliche Reise,

5.38) gieich am Anfang des Krieges festgeiegt wurden. 1m Laufe der vier Jahre

erfoigt keine Ànderung, das Spiel lauft immer weiter nach dem gleichen Szenario.

Handke bemerkt auch, dass die Berichte der ,,Baikanexperten” das Problem des

Krieges nicit erkiaren, sondem zur Isolierung Serbiens fiihren (Vgi. S.13 der

Winterlichen Reise) - bei der Ôffentiichkeit rufi man immer grôBere Abscheu vor

12 Kommentar des Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki. Vgi. Gitte Laustroer: Feter Handke will die
Serben rechtfertigen, in Noch einmalfiir Jugoslawien, S. 122.
13 Kommentar des fiimmachers Marcel Oplitils, der einen Dokumentarfiim tiber die
Kriegsberichterstatter in Jugoslawien hersteilte, ebd.
‘ Kommentar des Schriftsteilers aus Sarajevo Dzevad Karahasan (heute lebt er in Gôttingen), ebd.
15 Kommentar des serbischen Schrifisteiiers Bora Cosic, ebd., S. 123.
16 Peter Handke: Eine wintertiche Reise zu den fliissen Donau, Save, Morawa und Drijia oder
Gerechtigkeitflfr $erbien, frankfurt/M.: Suhrkamp, 1996: S. 13 (im foigenden ais Winterliche Reise im
Text bezeichriet).
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dïesem Land hervor. Die ganze Situation spomt ihn dazu an, ,,das Land der

Aggressoren” (Winterliche Reise, S.12/13) persônlich kennenzulemen.

Der Autor ist sich dessen bewusst, dass vicie ihn ailein wegen dieser Reise ais

,,proserbis cli” oder ,.jugophui” bezeichnen werden. Aufgrund der Kriegsberichte

bekommen diese zweï Adjektive eine negative Bedeutung: die Serben oder

Jugoslawen werden ais Feinde der Menschuichkeit dargesteiit, so dass jede

Parteinalime fur sie auf ein Verbrechen gegen die Humanitt verweist. Die zornige

Entgegnung Handkes: ,,Und werjetzt meint: ,Aha, proserbisch!’ oder ,Aha,

jugophui!’ (...) der braucht hier gar nicht erst weiterzuiesen.” t Winterliche Reise, S.

13) ist ein rhetorischer Trick, der eine Gegenwirkung hat, weii er beim Leser

Neugierde erregt. Der Autor môclite, dass sein Reisebericht gelesen wird, denn er

deutet aufeinen anderen Aspekt hin, der unter dem Einfluss einer Menge gefaischter

und verdrehter Informationen im Bewusstsein der Menschen vôilig verioren ging.

Handke beschreibt seinen Zweifei vorsichtig und dabei kommt sein eigenes Diiemma

zum Ausdruck. ,. (...) ein anderer Teii in mir (der freiiich nie fûr mein Ganzes stand)

wolite diesem Krieg und diesen Kriegsbericliterstattungen niclit trauen. Woilte nicht?

Nein, konnte niclit.” t Winterliche Reise, S.3 8) Um den bestimmten Zustand oder die

betreffende Situation môgiichst gut zu erklaren, wahit der Autor seine Worte

behutsarn und korrigiert sic ofi (,,Woilte niclit? Nein, konnte niclit.”). Haufig benutzt

er die Kiammer, weii er immer wieder noch eine zusatziiche Erkiantng geben

môclite, ais wre er nie sicher, dass er cm Probiem richtig und gut dargesteilt bat. In

diesem angeflhrten Zitat môchte er betonen, dass nur cm Teil von ibm zweifelt, niclit

sein Ganzes.

Um seinen Zweifei zu begrtnden, wihIt der Autor wichtige Momente aus dem

jugosiawischen Krieg aus: den Biitzkrieg in Siowenien (1991), das neue Gesetz in

Kroatien, nacli dem die Serben in Kroatien den Status der Minderheit erhielten

(1991), das Beschiel3en von Dubrovnik (1991). zwei Anschlage auf Markale, den

Markt von Sarajewo (1992, 1994), die Vertreibung der Serben aus der Krajina (1995)

(Vgi. S.30-50 der Winterlichen Reise). Diese Auswahi sowie die gesteliten Fragen in

Bezug auf einzeine Ereignisse beweisen, dass der Autor den Konflikt und die

Geschichte Jugoslawiens gut kennt und dass man nïcht behaupten kann, dass er keine

4



Abnung habe, wovon z.B. Soucek die Leser Uberzeugen will. In keinem Augenblick

behauptet der ,,bertichtigte” Autor, dass die Serben nicht schuldig seien; durch sein

Dilemma und seinen Zweifel wird indessen deutlich, dass man die Schuld nicht nur

ilinen zuschreiben kann. Fiser wirfi Handke vor, dass seine Fragen blol3e Hypothesen

seien, die verschiedenartig interpretiert werden kônnten.’7 Tatsichlich liefert Handke

keine aufFakten und Daten beruhenden Beweise, obwohl er mit seinen Fragen tief in

die Politik eingreift. Es ist aber wichtig, zu verstehen, dass er weder die Roue eines

Baikanexperten tibernehmen noch die Unschuld der Serben beweisen will. Einerseits

ist er ein Leser und Zuschauer, der wie Millionen anderer das Redit acif objektive

Information bat: er will wissen, was wirklich passiert ist. Andererseits ist er ein

Schriftstelier, der die Welt durch sein literarisches Werk nicht andern, aber zur

liberlegung anspornen kann. Fakten und Daten, woraufFiser und Dojcinovic

beharren18, sind fur einen Journalisten wichtig, oder einen Historiker, Politiker,

Anwilte. Handkes Fragen sindjedoch nicht harmios, sie sind mehr ais bloBe

Hypothesen, weil ihr Raffinement die Richtigkeit der Medienberichte ins Wanken

bringt und die Moral der Kriegsberichterstatter und Intellektuellen in Frage stellt.

In Bezug aufden slowenischen Biitzkrieg wundert sich Handke dartiber, dass die

jugoslawische Arrnee, von deren Macht und Willktir die Medien selbst berichteten,

von den Slowenen schneil und ieicht niedergeschlagen wurde. Der Kampf forderte

siebzig Opfer derjtigoslawischen Armee, wahrend die Slowenen keine Veriuste

hatten. ,,Wer bat da aufwen gebailert? Und gab es nicht vieileicht sogar einen

ausdrûcklichen Armeebefehl, keinesfalls zurûckzuschl agen t..)?” (Winterliche Reise,

5.31) Die erste Frage weist eindeutig auf ein Dilemma un und die zweite enthait eine

môgliche Antwort — es geht also um eine Hypothese (,,vielleicht”). Ciberlegungen und

Bemerkungen des Autors in Bezug auf diese Ereignisse zielen aber aufein

bestimmtes Problem. Der Sieg der Siowenen wtirde in den Medien ,,ein leichtes

17 ,,Wenn der fneden gescifiossen ist, wird Serbien entdeckt und die Geschichte vieileicht
umgeschrieben werden. Geschieht dies, dannkann Handke sagen: ,Ich sagte schon Anfang 1996, dass
man die Beschuldigungen relativieren musse.’ Soilten die Serben sich aber verbrecherischer verhalten
haben (...) wird er sagen: ,Ich habe niemais gesagt, dass die Serben sich mcht scfflecht benommen
haben. Ich habe Fragen gestelit.” fin Fhitosoph ans Sarnjewo und ein Dichier ans Belgrad. Nenad
Fiser und Predrag Dojcinovic im Gespr&h mit Nicole Lucas und Peter Henk Steenhuis in Noch
einmalflir Jugoslmvien, 5.81-89, Zitat: S.89 (im folgenden ais Fiser-Dojcinovic bezeichnet).
18 Ebd., vgi. 5.83-85.
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Spiel” genannt. Handke betont die Bedeutung des Wortes ,,Spiel”, indem er es nocli

einmal in der Kiammer aufgreift, aber diesmal mit einem Fragezeichen (vgl. 5.31).

Diese kurze Frage bezieht sich aufzwei Probleme: der Autor fragt sich einerseits, ob

das Wort ,,Spiel” einem ernsthaften Bericht, in dem man von siebzig Gefailenen

redet, passe, andererseits ob es da wirkiich um ein Spiel gehe. Die Anspielung auf

eine Inszenierung kommt dann bei der Beschreibung eines Fotos aus dem Time —

Magazine, die unmittelbar seïnen gesteliten Fragen folgt, deutiich zum Ausdruck. Das

Foto zeigt slowenische ,,Freiheitskampfer”, aber Handke sieht da ,.Freizeittypen”.

Ironisch spieit er mit dem Adjektiv ,,frei”, das schuiefMich in der Zusammensetzung

,,freiiuffiheater”, dessen Dekor die siowenische Fahne macht, erscheint. (VgI.

S.31/32). Der Autor durchschaut das Spiel der Medien: sie berichten nicht davon, was

wirkiich passiert ist, sondem benutzen die siebzig tragisch gefailenen Opfer der

jugosiawischen Volksarmee, um siowenische Kampfer ais Helden darzustelien. Statt

dass das Pubiikum aufgrund der Berichte richtige Informationen Uber die Ereignisse

bekommt, wird es einer Propaganda ausgesetzt. Indem die Siowenen ais Heiden

dargestelit werden, wird die Richtigkeit ihres Kampfes fur den Austritt aus der

jugosiawischen Fôderation propagiert. Dadurch erweist sich die siowenische

Sezession ais berechtigt. 1m Grunde genommen steilt Handke die Frage nach der

Funktion der Medien, die sich von ihrer ursprtungiichen Roue wesentlich entfemten,

da sie dem Pubiikum statt Informationen eigene Ideen. die in einen bestimrnten

Kontext passen, vermittein. (Siehe das Kapitei 5.)

Die Frage ,,Ist es erwiesen, dass die beiden Anschiage aufMarkaie, den Markt von

Sarajewo, wirkiich die Untat bosnischer Serben waren t...)? t WinterÏiche Reise, 5.47)

veriangt ein kiares Ja oder Nein. Es ist nicht erwiesen, aber Handke ist sich dessen

bewusst, dass bei der Ôffentlichkeit die Meinung herrscht, die Serben hatten es getan.

Zu soicher Ûberzeugung trugen oft die bombastischen Àul3erungen bekannter

Inteiiektueller bei, deren Worte die Medien gem verôffentlichten und sUindig

wiederholten. 1m Zusammenhang damit fûhrt der Autor ais Beispiel die ÀuBerung

Bemard-Henri Lévys an, der ohne Zôgem und Scham unmittelbar nach dem

Anschiag auf den Markt in Sarajewo kategorisch behauptete: ,,Es wird sich sicher

zweifelsfrei heraussteilen, dass die Serben die Schuidigen sind!” t Winterliche Reise,
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S.47/48) Indem Handke seine Enttiuschung tiber das Verbaiten des bekannten

Philosophen auBert, erinnert er gleichzeitig daran, dass soiche Behauptungen keine

Informationen sind, sondem cm ,.posaunenstarkes” t Winterliche Reïse, S.47) Mittel,

das benutzt wird, um die aligemeine Tendenz gegen die Serben zu unterstùtzen.

,,Wie war das wirklich mit Dubrovnik? Ist die kieine alte wunderbare Stadtschflssei

oder Schtïsseistadt an der daimatinischen KUste (...) tatsachiich gebombt und

zerschossen worden? Oder nur — arg genug — episodisch beschossen?” (WinterÏiche

Reise, S.48) Weder unterschatzt noch leugnet Handke das BeschieBen der Stadt. Die

Wôrter ,,wirkiich” und ,.tatsachiich” weisen wieder aufseinen Wunsch hin, zti

erfahren, was in der Tat passiert ist. Aufgrund der Medienberichte schien die ganze

Stadt in Asche zu liegen. Ais die bekannteste touristische Stadt an der Adria (im

groBen Jugosiawien wurde sie wegen ihrer kulturelien und touristischen Bedeutung

,,Perle der Adria” genannt) diente Dubrovnik ais hervorragende Propaganda ffir die

Barbarei der ,.serbischen” Volksarmee.

Handke bemerkt, dass das ,,Gemetzei in Bosnien-Herzegowina” t Winterliche Reise,

S.37) vier Jahre iang einseitig dargesteiit wurde. Der Ôffentiichkeit wurden immer

wieder Biider der mass akrierten Mosiems und Kroaten gezeigt. Um einen

emotionaien Schock beim Pubiikum hervorzurufen. wurden sehr ofi die Fotografien

der getôteten Kinder gezeigt. Die fûhrende Roue in diesem Sinne spieite die

spanische Zeitung El Fais, ,NergrôBerungs- und Verôffenti i chungsmeister, nach

ihrem Seibstbewusstsein wohl in derNachfolge Francisco Goyas.” (WinterÏiche

Reise, S.37) Die Serben spieiten dagegen standig dieselbe Roue: ,.Feinde des

Menschengeschiechts.” t Winterliche Reise, S.36) Die Steiiungnahme der Medien zur

Vertreibung der Serben aus der Krajina (einem serbischen Gebiet in Kroatien) im

Jalire 1995 erregte das Interesse des Autors. Es fiei ihm auf, dass die serbisclien

Opfer auf eine ganz andere Art und Weise dargestelit wurden:

(...) docli weshaib habe ici soiche gar sorgfiultig kadrierten, ausgekiûgeiten und
eben wie gesteilten Aufnahmen nocli keinmai —jedenfalis nicht hier, im ,Westen’ —

von einem serbisclien Kriegsopfer zu Gesicht bekommen? Weshaib wurden soiche
Serben kaum je in GroBaufnahmen gezeigt, und kaum je einzeln, sondem fast immer
nur ais Grflppchen, und fast immer nur im Mittei- oder fem im Hintergrund, eben
verschwindend, und auch kaumje, anders ais ihre kroatischen oder muselmanischen
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Mitleidenden, mit dem Biick voli und ieidensvoli in die Kamera, vieimehr seit- oder
bodenwarts, wie Schuldbewusste?” t Winterliche Reise, S. 42)

Diese Fragen sind keine Hypothesen; sie stelien eine subtile Medienkritik Handkes

dar. Sein scharfes Auge bemerkt, dass man verschiedene Aufnahmetechniken

benutzt: fUir die “Guten” Grof3aufnahmen, Vordergrund, das Opfer richtet den Biick

direkt in die Kamera; fUir die ,,Bôsen” das Gegenteil: Kieinaufnahmen, Hintergrund.

das Opfer biickt immer beiseite, ais wagte es nicht atis Scham, offen in die Kamera zu

schauen. Durch diese Technik wird der erwflnschte psychologische Effekt beim

Pubiiktim erzieit, das aufdiese Weise die Leidenden von den Schuidbewussten ieicht

unterscheiden kann. Hier zeigt der Autor deutiich, dass es sich um eine Inszenierung

handeit, die nicht nur weit von der Wahrheit steht, sondern vôilig unmoraiisch ist. Da

liegt der Hauptgrund fUr die fieberhaften und heftigen Reaktionen der Inteliektueiien

und Joumaiisten. ,,Handke setzt aile diejenigen, die vier Jahre iang Moral,

Gerechtigkeit und sonstige edie Tugenden arrogant fUr sich rekiamierten, unter

erhebiichen moraiischen Druck. Er prasentiert damit weit mehr ais nur den Vorwurf

unseriôser Berichterstattung. (...) Er stelit ihre Scheinmorai mit einfachen

erzahlerischen Mittein in Frage (.. )c19

Bons Buden behauptet in seinem Text Handke u SrbUi20, dass Handke mit semer

Medienknitik nicht ailein dastehe. Ais Argumente daflir fiihrt er die Mfare Brock

t1994)21, die Texte von Kiaus Bittermann (1994)22, Mira Beham (1994)23, Martin

Lettmayer (1992)24 sowie Erkiarungen des Direktors von Ruder Finn Global Public

Affairs (einer Werbeagentur in Washington D.C.) James Harff an, der in einem

Interview mit Jacques Menlino (franzôsischem femsehjoumalisten) im April 1993

Thomas Deichmann: Pc ter Handke rvvischen “Reij3wolf& GefermiiÏ1er “. Der Sturz der
Moralapostet, in Noch einmalfifr Jugoslœul’ien, S.98- 104, Zitat: S. 101-102.
20 Bons Buden: Handke u Srbiji, Zagreb: Bankade — bibiioteka bastard, 1996,
hftp://www.arkzin.com!bastardl27handke.htrn
(im foigenden ais Handke u SrbUi bezeichnet).
21 Vgl. Peter Brock: Bel AndruckMord in Bel Andruck Mord. Die deutsche Propaganda und der
Balkankrieg. Heimatsfront., hrsg. von Wolfgang Schneider. Konkret Texte Bd. 12, 1997, KONKRET
LITERATUR; H:;KVV KONKRET;H: ISBN 3-930786-09-5 (37K), S.120-142.
hftp://www.neuer-weg.com!PolitikfBeiAndruckMord.htm
22 Vgl. Kiaus Biftennann (hg): Serbien rnuss sterbien: Wahrheiten undLiigen imjugoslawischen
Krieg, Berlin, 1994.
23 Vgl. Mera Beham: Kriegstrommeln. Medien, Krieg und Polïtik, Mûnchen: DIV, 1996.
24 Vgl. Marin Lettmayer in Biffermaims Serbien muss sterbien.
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stoiz erzahite, wie die Medien spielen kônnen. Dieses Spiel zeigt, wie die Serben in

Verbindung mit den Faschisten und dem Antisemitismus gebracht wurden.25

Buden ist cm groBer Optimist, der davon Uberzeugt ist, dass die Wahrheit bald ans

Liclit kommt. Es ist aber probiematisch, dass die oben genannten Texte ais einzeine

und verspatete erschcinen und dass sie im Vergleich zu den ailtglichen, gefalschten

Informationen ungiaublicb und unwirksam bleiben. Die Argumente soicher Texte

wirken nicht auf das Pubiikum cm, weil es eine andere. in verscbiedenen Varianten

bestatigte Informationen ais Wahrheit akzeptiert bat. Der erwûnschte Wendepunkt

bieibt daher aus. Auch nach dem beendeten Krieg in Bosnien herrscht bei der

Ôffentiichkeit die Oberzeugung, dass aile Serben ,bôse” seien, die unverbesserlichen

Verbrecher, die immer wieder gegen die Menschenrechte verstoBen. (Siehe das

Kapitei 5.) Erst eine Menge der Texte, die das Probiem vieiseitig beieuchten wtïrden,

kônnte die scion gebiidete ôffentliche Meinung andem; die erste Information, wie

James Harff behauptet, sei immer die wichtigste und wirksamste. Buden bat daher

25 ,,Jarnes Harfferklrte: ,Schnelligkeit ist entscheidend (...) es ist die erste Behauptung, die wfrklich
zihlt. Aile Dementis sind vôllig unwirksarn.’
Merlino ftagte Harif in dem Interview, auf welche public relations Bemfihungen er besonders stoiz sei.
Jarnes Harff: ,Dass es uns gelang, die jtidische Meinung aufunserer Seite zu haben. Dies war eine
sensible Angelegenheit, da es von dieser Sicht aus geffihrlich erschien. Prsident Tudjman (Prsident
Kroatiens) war in seinem Buch Odiand der geschichtlichen Wirklichkeit sehr leichtsirmig, denn inan
kônnte ihn bei der Lektiire des Antisernitismus bezichtigen. In Bosnien war die Situation nicht besser:
Prasident Izetbegovic untersttitzt in seinem Buch Die islamïsche Erkkintng sehr stark die Bildung
eines fundarnentalistischen Staates. Abgesehen davon war die kroatische und bosnische Vergangenheit
stark vom Antisernitismus geprâgt. Zelmtausende von Juden karnen in den kroatischen Lagem um, aile
Grunde sprachen daffir, dass Intellektuelle und jtidische Organisationen den Kroaten und Bosniem
gegentiber feindlich eingestellt sind. Die Herausforderung ftîr uns war, dass wfr dieses Verhalten ins
Gegenteil wenden kônnten, und wfr meisterten diese Aufgabe mit Bravour.
Anfang Juli verôffentlichte der New York Newsday einen Artikel .iber serbische Lager. Wir ergriffen
sofort diese Gelegenheit. Wir tiberlisteten drei groBe jtidische Organisationen — B ‘rith Anti-Defamation
League, das American Jewish Commitee und den American Jewish Congress. 1m August schiugen wir
vor, dass diese eine Annonce in der New York Dines verôffentiichen und eine Deinonstration vor der
UNO organisieren.
Das war ein groBartiger Coup. Ais die jtidischen Organisationen in das Spiel aufSeiten der
mushrnischen Bosnier eingriffen, konnten wir sofort in der ôffentlichen Meinung die Serben mit den
Nazis gleichsetzen. Niemand verstand, was in Jugoslawien los war. Die groBe Mehrheit der
Arnerikaner tiberlegte, in welchern afrikanischen Land sich woffl Bosnien befindet.
Mit einern einzigen Schlag konnten wir die einfache Stoiy von den guten und den bôsen Jungs
prsentieren, die sich fast von alleine weiter spielte. Wfr gewannen, indein wir auf die jûdische
Meinung setzten. Fast unmittelbar danach benutzten die Medien eine andere Sprache mit sehr
ernotionsbeladenen Begriffen wie ethnische Saubemng, Konzenfrationslager etc. , Begriffe, die man
mit Bildem aus Nazideutschland und Auschwitz assoziert. Niemand konnte sich mehr dagegen
wenden, ohne den Revisionismus angeklagt zu werden. Wir hatten einhundert Prozent Erfolg.”
Serbien nntss sterbien — aus aktuellem Aiilass zusarnmengestellt, Geheim, 2/1998,
http://www.infolinks.de/medien/geheim/ 1 998/02/oo8.htrn
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nicht Redit, wenn er behauptet, dass Handke sich mit seinem Reisebericlit zu spit

denjenigen anschuieBe, die scion auf die Unkorrektheit der Medien den Serben

gegenuber hingewiesen hatten. Es irritiert un, dass der Autor Jugosiawien benutzt,

um seinen Kulturpessimismus in Bezug aufden Westen zu auBem - ahniich wie

Finkieikraut Kroatien benutzt - (siehe das Kapitel 3.). Das ist aber kein Grund daftr,

den Beitrag des Textes von Handke zum Kampf gegen die Produktion der

Medienkiischees, die sich ais Manipuiationstnittei erweisen, zu unterschatzen.

Obwohi die Winterliche Reise in vier Kapitel gegiiedert wird, sind vor aliem zwei

Teile. die aufden ersten Biick sehr unterschiedlich sind, zu unterscheiden. 1m ersten

Teil ter umfasst das erste tind ietzte Kapitel) greifi Handke Medien und Inteilekttieiie

an, deren Steilungnahme zum Krieg in Jugosiawien aufgrund ihrer einseitigen

Berichte bzw. ÀuBerungen aufeine Kampagne gegen Serbien hindeutet. Da Serbien

die einzigejugoslawische Repubiik ist, die umjeden Preis auch welter in Jugosiawien

existieren wiII, kônnen Tendenz und Poiitik der Medien ais Krieg gegen Jugosiawien

betrachtet werden. Poiitische Fragen sind kaum zu vermeiden, denn der Krieg steht

im Kontext des Reiseberichtes. Der zweite Teil (die zwei mittieren Kapitel) beweist

indessen deutiich, dass der Autor keine Absicht bat, sich mit der Politik zu

beschaftigen. Nach dem ersten Kapitel, Vor der Reïse, erwartet der Leser, dass

Handke seine gesteiiten Fragen mit Argumenten beantwortet, aber statt dessen wird

er ein poetisches Biid Serbiens bekommen, wo eine Reihe der fûr Handkes Werk

typischenjugosiawischen Motive erscheint. Es ware faisch, wenn man diese Poesie

ais einen Beweis fûr die Unschuld der Serben begriffen batte. Was Haridke wirkiich

auBem wiii und warum er Jugoslawien ais Beispiei nimmt, kann mmi erst dann richtig

verstehen, wenn seine frtïheren Jugosiawien-Bucher ais Kontext hinzugezogen

werden.

10



2. JUGOSLAWIEN ALS GEGENWELT DES WESTENS

Die Antwort auf die Frage, warurn Handke sich ftr Jugosiawien interessiert, kann

man zuerst in semer Herkunft suchen. Er wachst im von vielen Siowenen bewohnten

Btmdesstaat Kmten auf. Seine Mutter und sein Grol3vater sind Siowenen. Ihr

Verhaitnis zu Jugosiawien erk1rt der Autor seibst in einem Interview: ,,Ich bin

ziemlich sicher, dass mcm Grof3vater an Jugosiawien bing, ailein wegen der Tatsache,

dass er bel der Karntner Voiksabstimmung fUr Jugosiawien gestimmt hat. Meine

Mutter fûhite sich atich sehr hingezogen.”26

Der GroBvater, Gregor Sivec, hat eine wichtige Roue in Handkes Leben gespielt, die

Roue des Vaters. Auch sein Stoiz auf die slowenische Abstammting konnte nicht

ohne Einfiuss auf seinen Enkei bleiben. Oft tragen Handkes Helden den Namen

Gregor oder sind seinem Grofivater beruflich oder psychologisch ihn1ich.27 Ein

Bruder der Mutter, der vor dem 2. Weltkrieg die Landwirtschaftsschuie in Maribor

besucht bat, ist ais seibstbewusster Siowene nach Kamten zuruckgekehrt und seine

,,Verwandiung” bat viele Auseinandersetzungen in der Famiiie verursacht28.

In den sechziger Jahren iemt Haridke einen Teil Jugosiawiens persôniich kennen. Die

Reise ftihrt durch Siowenien, wo er in den foigenden Jahren oft Aufenthait nimmt,

und Kroatien. An der Adria, aufder Insel Krk, entsteht auch sein erster Roman Die

26 Interviews. W.Reiter, C.Seiler: Peter Handke iiber die Fehier der 5sterreichische,i Balkanpolilik,
seinen FPOE — Onkel, Jugoslcrwien semer Traume, den Sprung in seineiji Leben und ein Gedicht von
Radoi.’an Karadzic, S. 1 http://www.handkeyugo.scnptrnania.com/shopping_page.htrn1

27 Der Erziihler im Roman Die Hornissen heillt Gregor, filips Vater in der Wiederhohtng heii3t auch
Gregor, genauso der Held in der Stuiide der wahren Empflndung, der Steilvertreter des Autors im
dramatischen Gedicht Uber die Dàifer, der Bruder des Autors im Kurzen Briefzum langen Abschied
usw.
Handke weist seiber hi einem Interview mit Joze Horvat daraufhin, dass Filips Vater in der
Wiederholung seinem Grol3vater entspricht:

,, (...) Gregor Kobai ist das Bild meines Groflvaters, ein
verhaltnismiii3ig genaues BiId dieses kfirtnersiowenischen Kleinbauem.” Vgi. Noch einmal vom
Neunten Land. Pc ter Handke un Gesprc’ich mit Joze Horvat, Klagenfurt — Salzburg: Wieser Verlag,
1993: S.12 (im foigenden ais Noch ein,nal voni Neztnten Land bezeichnet).
28Hanc]]ces Onkel kann man mi Roman Die Wiederholung in Filips Bmder erkennen, der auch die
Landwirtschaftsschule in Maribor besucht und zum bewussten Slowenen wird ( Slowenien wird zu
semer Heûiiat, die slowemsche Sprache zu semer Muttersprache).
1m Interview mit Joze Horvat verweist Handke darauf, dass der Roman Die Wiederhotung
autobiographische Ziige hat und dass die fiktiven Personen die Eigenschaften sehier
famiiienangehôrigen haben. Vgl. Noch einmat voni Neunten Land, 5.10-13.
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Hornissen (1966) und der Autor verhehlt nicht seine Begeisterung Uber Einfachheit

und Originalitat der Inselbewohner.29 Wahrend im Westen eine immer tiefere, zur

Entfremdung fflhrende Kiufi zwischen den Menschen und der Natur durci die

scinelle Wirtschaflsentwickiung entsteht, bewalirt Jugosiawien seine natUriiche

Unschuld und versucht, einen eigenen Weg zu trassieren. der sowohi von der

westlichen ais auch von der ôstiichen Orientierung abweicht. Aufgrund dieser

Tatsachen eriebt der Autor Jugoslawien ais ein wertvoiies Land, das nicht nur die

Harmonie im Verhaitnis Mensch — Natur in ailen Lebensbereichen beweist, sondern

die Harmonie auch unter den Menschen. Worurn es dabei geht, zeigt am deutlichsten

Handkes Roman Die Wiederhohtng.

2.1. Die Wiederholung

Der Roman erscheint 1986 und die Haupthandiung spielt in Siowenien, einer der

sechs sozialistischen Republiken Jugosiawiens. Der Erzahier ist der 45jahrige Fiiip

Kobai, der seine erste, vor 25 Jahren untemommene Reise nach Siowenien in seinen

Erinnerungen wieder eriebt. Diese Reise ist auch von den Erinnerungen des

Zwanzigjahrigen, die sich auf die wichtigen Momente aus semer Kindheit und

frflheren Jugend beziehen, durchwoben. Der Roman spieit aiso auf drei verschiedenen

Zeitebenen. Der Leser bekommt auf diese Art und Weise cm volistandiges BiId von

den Menschen in Kamten (damit aucli in Ôsterreich und im Westen tiberhaupt) und

ihrer Lebensart, das im kiaren Kontrast zum Biid Jugoslawiens steht. Die

Bewegungsgrùnde ffir Fiiips Reise sind die siowenische Herkunft semer Famiiie (auf

der vateriichen Seite) und die Begeisterung des aiteren Bruders Uber die

ursprùngliche Heimat, die er Ende der 3Oer Jahre ais Schtiier der

Landwirtschafisschuie in Maribor kennengeIemt hat. Diese Begeisterung fluhrt dazu,

dass er zum bewussten Siowenen wird, und sich seinen Kameraden im Kampf gegen

den Faschismus und ftr das neue Jugoslawien anschuieBt. In diesem Kampf geht er

29 Vgl. dazu Intervju: Feter Handke — Zasto voti,n $rbe, SAM, 10.04.1996,
http://www.yurope.comlzines/SAIvI/arhiva5/000$.html 5.4.
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,,verschollen”.3° Indem Filip den Spuren seines Bruders folgt, lernt er das Land semer

Vorfahren kennen, das ibm beim Selbsterkennen hilfi und ihn von Angst und

Stummheit befreit.3’

2.1.1 .Innere Schônheit — Natiirlichkeit, Einfachheit, Gleichheit

An einem Abend im Juni 196032 erreicht Filip die kleine, ,.graue” Grenzstadt

Jesenice. ,,Das ailgemeine Grau, Grau der Hauser, der StraBe, der Fahrzeuge, ganz im

Gegensatz zu der Farbigkeit der Stadte in Karnten” (WiederhoÏzing, S. 11) stammt

von den Eisenwerken und dem Staub einiger unasphaltierter StraBenstrecken. Das

Bild vor den Augen ist gar nicht schôn. Die Schônheit bleibtjenseits der Grenze, aber

trotzdem erlebt Filip dieses Graue ganz eigenartig. Wahrend er die Ztige aufden

beiden Grenzseiten beobachtet. faut ibm auf, dass die sauberen, bunten”,

° Peter Handke: Die Wiederhohtng, frankfurt am Main: Suhrkarnp, 1999: 5.9 (un foigenden ais
Wiederhohtng im Text bezeicimet).
Das Verschoilensein des Bniders hat eine durchaus poetische, sogar rornantische Qualitiit; den
verschoilenen Bruder kann man mit der ,,biauen Biurne” vergieichen. Seit dem Rornanfragment
Heinrich von Ofterdingen von Novalis (1772-1801) wird ,,die biaue Biurne” zum Hauptsyrnboi der
Rornantik. Sie steilt die Sehnsucht nach Gltick und Hannonie dar; sie ist ,,ein tiefsinniges Syrnboi, das
ais Chiffre zarter, weitversponnener Sehnsucht, zugieich ,Symboi des Erkennens’ (J. Hecker) ist.” Vgi.
dazu Haïtptwerke der deutschen Literatur. Darstelhtngen ztndlnterpretationen. Herausgegeben von
Manfred Kiuge und Rudoif Radier, Mtinchen: Kindler, 1974: 5.269-270, Zitat:S.269.
Fiiip sucht den verschoiienen Bruder Gregor wie Heinrich die blaue Biurne. Es ist vôliig deutiich, dass
der vor 25 Jahren verschoiiene Bruder nicht zu fmden ist. Er reprAsentiert ein utopisches
Sehnsuchtsiand (vgi. Gregors Brief an die farnilie, Wiederhohtng, S.317), in dem Filip sein eigenes
Ich erkennt.
31 Michai Braun weist daraufhin, dass die Protagomsten in Handkes Werken (seit der Langsamen
Heimkehr) oft auf einer Reise, bzw. auf einer Wanderung sind, wobei ,,Gehen und Schreiben
zusammenfalien (...) Der Geologe Valentin Sorger kehrt in der ,,Langsamen Heirnkehr” vom auBersten
Norden Aiaskas tiber die Westktiste der Vereiuigten Staaten nach Europa zurtick. Der Ich-ErzAffler der
,,Lebre der Sainte- Victoire” erkundet aufden Spuren Paul Cézannes ein provenzaiisches
Gebirgsmassiv und findet dabei den ,Mittelpunkt der WeIt’. Mdreas Loser, der ,,Chinese des
Schrnerzes”, zieht seine Kreise um den MLnchsberg in Saizburg, wo auch der ,,Nachmittag eines
Schriftsteiiers” zu iokaiisieren ist (...) Das Gehen wfrd zum ErziiMen, der ErziiMer zum
Schwelienkundier.” Dieser Zusammenhang ist ,,ein spezifisch romantisches Motiv.”
Vgi. Michael Braun:Die Sehnsucht nacÏi dem idealen ErzclhÏer. Feter Handkes ro,nantische Utopie,
Text +Kritilc, 5.74.
32 Den Anfang der 6Oer Jahre kann man in der Geschichte des neuen Jugosiawiens ais schtinste Zeit
bezeichnen: harrnonische Beziehungen unter den Vôikem, gegenseitige Hilfe und Untersffltzung
(Bmderiichkeit und Einheit bestatigen sicli ais Werte auch tin frieden); die wirtschaftiiche
Selbstverwaimng und poiitische Blockfreiheit werden gefestigt; der Lebensstandard erhôht sich; er
kann natùrlich mit dem Standard des Westens nicht vergiichen werden, aber er bezieht sich auf aiie
Einwohner dieses Arbeiter — und Bauemlandes.
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ôsterreichischen Zuge 1m Gegensatz zu den ,,massigen, verstaubten” jugosiawischen

,,wie eine SpieÏzeugeisenbahn” t Wiederhohtng, S.12) aussehen. Das Wort

,,Spielzeug” ïst eine Anspielung aufdas Unechte. Die schône Buntheit der

ôsterreichischen Stdte kommt ibm auch irgendwie blass vor, weil sie nur auBerlïch

ist, eine Zierde fur die Augen. Hinter dieser Schônheit versteckt sich eine innere

Armut, die besonders stark im Verbaiten der Menschen sowie in ihren Beziehungen

zueinander zum Ausdruck kommt und zeigt, wie das Natflriiche dtirch zahireiche

Umgangsformen und Konventionen erstickt wird. Wenn das Natflriiche zerstôrt ist,

dann kann von Schônheit keine Rede sein.

Ein guter Beobachter wie Fiiip kann wesentiiche Unterschiede zwischen den

Ôsterreichern und Jugosiawen schon aufgrund ihrer Gehart und Kleidung bemerken.

Seine noch immer lebendigen Erinnerungen zeigen, wie im Internat die sog.

,,Pflichtgemeinschaft”( Wiederholung, 5.128) beim Spaziergang auf der Strasse gait.

Dieser Ausdruck seibst redet von einer kflnstiichen und widerspruchsvolien Form:

Wenn eine Gemeinschaft auf Druck entsteht. kann sie keine echte Gemeinschaft sein.

Sie erweist sich ais grotesk, wenn die Internatszôglinge ,.abgehalten in Zweierreihen”

gehen, ,,wo die Hinter- den Vordermnnern die Schuhe von den Fersen

treten”(Wiederholîtng, 5.128). Durci den Gegensatz von Ordnung und ,,Stoipern”

entsteht auch ein groteskes Biid, das zeigt, wie Filip aufden StraBen der

einheimischen Kleinstadte geht. Wihrend er vergebiich versucht, seinen Piatz im

,,Kreisgang Verdammter” t Wiederholung, 5.129) zu finden, stoipert er standig und

,,trottet am Rande mit” t Wiederholung, 5.128). Die angebiiche Feinheit und

Vornehmheit dieser Menschen erweisen sich ais eine Maske. 11w abschatzender Biick,

den Filip ,,das Starren” (Wiederholung, 5.129) nennt, ist weder fein noch vornehm, er

ist abschatzend und geschmackios, da er ein Mittel darsteiit, mit dem man scion beim

Vorbeigehen die Menschenklassen bestimmt. Derjenige, der das Recht auf soichen

Blick bat, gehôrt zu einer sog. ,,hôheren Kiasse”. Daher ftuhit sich der Erzhier auf

den Straï3en semer Heimat sehr unangenehm und versucht, jede Begegnung mit den

Augen der Passanten zu vermeiden. Mit dem gesenkten Kopf ist er einem

Verurteilten ahniich, obwohi er seine Schuid nicht verstehen kann. Aufder

jugoslawischen StraBe dagegen eriebt Fiiip ,,ein vieifaitiges und zugleich einheliiges
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Treiben.” t WiederhoÏztng, S.130) Die Adjektive ,sieiflultig” und ,,einheflig” weisen

aufeine eigenartige Harmonie lin, in der sich verschiedene Teile gegenseitig so

vervolistandigen, dass sie vôllig tbereinstimmen. ,,Wo icI sonst dauemd

schrittwechselte, faisdli auswich, ztisammenstieB, ging ich nun mit, und einjeder

meiner Schritte (...) halle aufdem Asphait seinen Spielraurn.” t WiederhoÏtmg, S.130)

Dieses Spiel hat nichts Kùnstliches, sondem etwas Ursprcingliches, da es an cm Spiel

aus der Kindheït erinnert. Frol und giticklich hflpfi Filip wie ein Kind (undjedes

Kind steht der Natur sehr nah) mit. Da ffihlt er sich nicht ausgestoBen, im Gegenteil,

er gehôrt zu diesen Menschen. die er ,.das Straf3envoik” t Wiederholung, S.130) nennt.

Das Wort ,,Votk” bezieht sich hier vor aitem auf das Einfache. Die Einfachheit

kommt nicht ncir in der Beschreibung der Gehart zum Ausdnick, sondem auch in der

Kieidung, die diese Menschen tragen.

Da der aul3erliche Glanz fUr die Osterreicher sehr widhtig ist, wahlen sie mit

besonderer Aufmerksamkeit ihre Kleider und den dazu passenden Schmuck. Der

Erzahier redet von der ,iracht” t Wiederholztng, 5.131). deren Hauptroiie darin

besteht, den Stand in der Gesel!schaft zu zeigen. 1m Gegensatz dazu erscheint das

,Straf3envo!k” ,,nicht nur ohne Tradht, sondem auch ohne Abzeichen, ohne

Kastenmerkmale, selbst die Uniformen der Polizisten stachen nicht hervor.”

(Wiederholung. 5.131) Man bekornmt den Eindruck, aile seien gleidli. Ein

Rechtsanwalt unterscleidet sich zum Beispiei aufder Straf3e nicht von einem

Fabrikarbeiter. Es gibt keine soziaien Untersdhiede, Mensch bleibt einfach Mensch,

ohne Rticksicht darauf, was er von Beruf ist oder aus weicher Familie er stammt. Es

ist charakteristisch, dass es audli bei den Osterreidhem eine Ànderung gibt: Frôher

war die Herkunft entscheidend, 51e hat eïne bestimmte Position in der Geselisdliafi

gesichert,jetzt (ibernimmt diese Roue der Beruf. Daher ist es kein Wunder, dass das

haufigste Thema unter Fiiips Mitsdhtilem 1m Gymnasium Kiagenfiirt eben der Beruf

der Eitem ist. Die jungen Menschen sind sich dessen bewusst, dass bestïmmte Berufe

wie Anwalt. Arzt, Kaufmann, vie! GeId und damit aucl Ansehen in der Geseiischaft

bringen. Der ,gute” Beruf der Eitem bedeutet automatisch eine ,hôhere Herkunft”,

deren Tradition sie fortsetzen wollen. Es ist problematisch, ob es da um den eigenen

Wilien geht, da sie von kiein auf in diese Richtung erzogen werden. So zeigen sie
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sïch ais ,,Lebensiangliche” t Wiederholung, S.59), die ihr ganzes Leben Yang im

Gefangnis bieiben, ais Opfer der bestimmten Formen tind Konventionen, immer unter

dem Druck, der ihre eigenen Wtinsche und Neigungen erstickt und den Vonang des

Materieiien einraumt. Das Motiv des Gefangnisses erscheint besonders stark im BiYd

der aiten Ôsterreicher, die einen Ausflug ins TaY der Soca machen. Dieses BiYd zeigt

deutiich, was aus den Menschen am Ende wird. Die Jungen sind ,,Lebenshingiiche” —

das ist ihre Zukunft, die Aiten sind ,,Straflinge” t WiederhoÏung, S.250) — das ist ihre

Gegenwart. Maii kann von keiner Entwicklung reden, weil sic standig in einem

verhexten Kreis bieiben oder in einem ,.Kreisgang Verdammter”, wie Fiiip sagt,

wahrend er die Gehart semer Mitbtirger beschreibt. Diese Gehart bezieht sich aiso

nicht nur auf biol3es Gehen auf der Stral3e, sie zeigt den ailgemeinen Lebensgang der

Ôsterreicher. Auch hier fehit nicht die glanzende Àuf3eriichkeit. Die Alten kommen in

einem von Lack gianzenden Bus an (Vgl. Wiederhohrng,S.247), der genauso schôn

aussieht wie ôsterreichische Zt’ige tind damit zu der aligemeinen schônen Buntheit

()sterreichs vôiiig passt. Aile Reisenden sind ,,festiich gekieidet (...) Die Mariner

trugen HUte und unter den brauen Anzugen Samtgiiets mit Metaliknôpfen, die Frauen

in den Regenbogenfarben schiliernde Schuitertllcher mit Fransen, und einerjeden

hing vom Armgelenk eine tbergroBe aufkiappbare Tasche, aile in der gleichen

Form.” t Wiederholung, 5.248) Das Wort ,,gleich” hat in diesem FaIY keine Bedeutung

des Klassenlosen wie beim ,.Strafienvolk” von Jesenice. Es zeigt hier einen

auBerlichen Glanz, bei demjede Originalitat und Kreativitat fehlen. Die Menschen

sehen so identisch aus, dass man von einer Serienproduktion der Puppen reden kann.

Ôsterreich ist dabei nur ein Beispiel ftir die Westwelt, in der die wirtschafthiche

Produktion, die ein besseres Leben sichem soute, so machWoll tber die Menschen

herrscht, dass sie ais bloBe Waren erscheinen. Ein anderes BiYd steht im Gegensatz

dazu. In einem anderen Bus, ,,einem quietschenden LandstraBenbus mit den

aufgerissenen S itzen und kaugummiverklebten deckellosen Aschenbehaltem”

(WiederhoÏung, 5.254) — das BiId ist hasslich — reisen Jugoslawen. Sic trinken Wein,

hôren Voiksmusik und schwatzen. Sie sind Yebendig und ihre innere Schônheit

kommt zum Ausdruck: sic unterdrtcken nicht ihre Natur, im Gegenteil, sie zeigen sie

offen und frei. Eben das Natiirliche ist eine Basis fur ihre Einfachheit und Gleichheit,
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die den Zwanzigjihrigen noch aufder Stral3e von Jesenice faszinieren. Das

,,StraBenvoik” starrt f iiip nicht an. Das bedeutet nicht, dass es ihn ignoriert, sondern

ibm akzeptiert, wie einen Menschen. Ohne Angst darf man hier geradeaus biicken,

man trifft ,,ieere Gesichter” t Wiederholung, S.133), die schôn sind, weii diese Leere

eine Offenheit bedeutet — das sind die Gesichter ,,ohne Masken”(WiederhoÏîtng,

S. 133). Die Augen der Passanten schatzen nichts ah, sic zeigen nur ihre schwarzen,

braunen oder grauen Farben, die zusammen mit dem aligemeinen Grau der Stadt eine

,,WeIt offenharen.” t Wiederholung. 5.131) ,,Die Weit” bedeutet eine GrôI3e, nicht im

rtiumlichen Sinne. sondern im Sinne des Masken- und Kiassenlosen. wo das Leben

kein Schauspiel mit schônen Kulissen ist, sondem einfach cm Leben. ,.Die Aiten

waren alt, die Paare waren Paare, die Familien waren Familien, die Kinder waren

Kinder, die Einsamen waren einsam (...) einjeder einzelne Teil eines Ganzen (...)“

(Wiederholïtng, 5.18) Diese Harmonie, wojeder so bieibt, wie er ist, aber trotzdem

aile zusammengehôren, wo das Naffiriiche keinen Platz fur das Ktinstiiche Iasst, wo

es keine Kiassenkampfe gibt, weist deutiich daraufhin, dass es in Jugoslawien eine

Gemeinschafi gibt, die sich wesentiich von der modemen Geseiischaft

unterscheidet.33

2.1.2. Jugoslawische Gemeinschaft

Das Erlebnis der Gemeinschaft kommt besonders stark im siowenischen Karst zum

Ausdruck. Die Menschen erscheinen hier selten in der Gruppe: ,,Ein einzeiner stand

Vgl. Ferdmand T5nnies: Ge,neinschaft und Gesellschaft. Grundbegrfe der reinen Soziologie,
Leipzig: 1935, 8. ,verbesserte Auflage.
Tônnies (1855-1936) weist auf Unterschiede zwischen der Gemeinschaft, die die vormodeme Zeit

kennzeichnet und der Gesellschaft, die ifir die moderne Zeit charakteristisch ist, hin. In der
Gemeinschaft sind die Menschen vor allem aufgrund gerneinsainer Kultur und Sprache, die lire
Hauptidentitàtsmerkmale darstellen, verbunden. Diese gemeinsamen Identittsmerkma1e sind so
wichtig, dass die Menschen immer bereit sind, sie gememsam zu verteidigen und sie zu bewahren. In
der modemen Zeit dagegen verlieren diese Merkrnale an Bedeutung. Es stiirkt der Individualismus,
woraus Klassenkarnpfe resultieren. Geborgenheit und Wdnne der Gerneinschaft verwandeln sich daher
in Kiilte und Distanz in der Gesellschaft. Die Menschen verlieren das Gefiihi der
Zusammengehôrigkeit; sie werden durch individuelle Interessen getrennt.
Die Soziologen des 20. Jahrhunderts zeigen ein groBes Interesse an diesem Thema. Vgl. Carl-Fnedrich
Berg: WolJsgesetlschaft: Die demokratische Gemeinschaft und dire Feinde. Der kommende
Kulturkampf Ttibingen; Ztirich; Paris: Hohenrain, 1995.
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aufdem Friedhof ein einzelner oder zwei (...) harkten unten in ibrer Doline; drei

saBen kartenspielend im Steinwirtshaus (...)“ (Wiederholung, S.270) Jeder bat seinen

Gang, aber niemand ist ein Einzelganger. Der Erzahler fragt sicli, woher diese

Freiheit komme. Die gegenseitige Verbundenheit basiert auf der gemeinsamen Natur,

Vergangenheit, Kultur und Sprache, die die Identitt dieses Voikes bestimmen. Und

diese Identitat môchte man bewahren.

Die Natur spielt eine wichtige Roue bei diesem Volk. $ehr detailliert beschreibt der

Erzahler zum Beispiel den Karstwind, der die Grundmerkmale dieser Menschen

bestimmt: Er macht sie zartlich und gieichzeitig grob. Es gibt einen milden, vom

Meer herauficommenden. den Duft des Meeres und der wilden Krauter der Kalkplatte

verbreitenden Wind, der die Menschen in einem zartiichen Spiel befreit und ihre

Sinne scharft: ,,Er greift einem, ungeheuer sanfi, unter die Achseln, so dass der

Gehende, auch wenn er sich ibm entgegenbewegt, sich von ibm transportiert fUibit.”

(WiederhoÏung, 5.273) Das ist ein poetisches Biid, das Kraft und Zauber derNatur

zeigt. Jeder Mensch wird in diesem Spiel zu einem Kind tind der Erzahler nennt

diesen Wind den ,,Taufwind” t Wiederholïtng, 5.275). Die Natur bezeichnet ein

Sakrament, sie Ubemimmt die Roue der Religion.34 Es gibt aber auch einen anderen,

von Norden kommenden Wind, ,,die bertichtigte Burja” (Wiederhohtng, 5.279), deren

Sausen ailes in Eis verwandeit. Diese fflrchterliche Kalte starkt den gemeinsamen

Willen zum Oberleben, beeinflusst dabei die Grobheit der Menschen, die trotz allem

zusammenhalten, weil die Not gemeinsam erfabren wird. Die Natur rtickt sie also

aneinander. In beiden Faulen erweist sich die Natur ais Wiege, ais Ursprung, da sie

diese Menschen formt und ibre Charaktere bestimmt. Das ganze Leben lang bleiben

die Menschen in euler tiefen Verbindung mit ihr.

Es ist eigenartig, wie die Karstmenschen die Natur respektieren und immer Zeit fUir

sie haben. Da gibt es wieder die entgegengesetzten Bilder, die auf die Unterschiede

zwischen Ôsterreichem und Siowenen hinweisen. Wandem und Spaziergang

erweisen sich in Ôsterreich ais Pflicht. Die Menschen untemehmen sie nie aus purer

N Der Erziihler syinpathisiert mcht mit der kirchiichen Religion. Das zeigt auch seme Begeistemng
dartiber, dass man in einer Menge verschiedener Kiànge und Gerausche auf der StTal3e von Jesenice
keine Schiage der Kirchenuhren hôren kann. (Vgi. Wiederhotung, S. 134-135). Das geistiiche Internat
beeinflusst seine negative Steiiungnahrne zur Religion, wo die Kirche eine dominante Roue hat — diese
Zeit erlebt fiiip ais richtige Unterdriickung und ,,Geistlichenkaseme”. (Vgl. Wiederhotung, S. 33-39).
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Lust, sondem aus der formalen CJberzeugung. dass der Mensch die Natur brauche.

Dieses ,,Bedtrfnis” erlebt man nicht bewusst, sondem mechanisch — wie eine Regel,

immer gut geplant, weil die Hauptmaxime des Westens ,,Zeit ist Geld” ist. Die Zeit

darfman nicht verschwenden, weil sie im Dienst des Profits steht. Das Tempo

bekommt dabei eine immer wichtigere Rolle, es wird schneller und hektischer, bis der

Mensch sich in eïne Maschine verwandelt, fUir die nur noch der Takt gtlltig ist. ,,Die

Beine, gewôhnlich bloBe Transportstelzen” tragen ,,den steifaufsitzenden Kôrper”

(Wiederholîtng, S.282) zur Arbeit, zur Kirche, nach Hause, ins Wirtshaus, in die

Natur sogar, ohne dass der Mensch die Natur um ihn wahrnimmt. In Jugoslawien giit

eine andere Maxime: ,,Freund, du hast Zeit!” (Wiederhohtng, S.282). Der Erzih1er

redet von einer besonderen Gangart dieser Menschen, die zeigt, wie man hier mit der

Natur lebt, nicht neben ihr oder gegen sie. ,,Zu solch einem Gang gehôrte es, dass der

Gehende selbst sich in Absifinden, unwillkflrlich, doch umso bewusster, umblickte,

nicht aus der Angst vor einem Verfolger, sondem aus reiner Lust am Unterwegssein

(...)“ (Wiederhohrng, S.2$3) Woher kommt diese Lust? Aus der Erkenntnis, dass die

Natur ,,dem, der Zeit fUr sie hat, jedesmal neu ein Urbild, eine Elementarforrn, den

Inbegriffeines Dings zufacheit (•••)35 t Wïederholung, S.283-284) Dass die Menschen

die Naturbotschaften belauschen, die Urbilder in der Natur suchen, nach denen sie

sich dann richten, verweist aufeine Harmonie mit der Natur, die im Westen nicht

mehr besteht. Diese Harmonie bedeutet gleichzeitig ein Gltick, weil der Mensch

fûhlt, dass ihm eigentlich nichts fehit. Verschmolzen mit der Natur fuhlt er sich

vollkommen. 1m standigen Streben nach dem Fortschritt erzielt man im Westen

hervorragende Ergebnisse, die aber kein GlUck bringen. Die Menschen verlieren ihre

Natflrlichkeit und werden zu Puppen (wie die Ausfltigler im Tal der Soca), unfahig

nicht nur zur Kommunikation mit der Natur, sondem auch untereinander.

Am Beispiel der Lehre der Sainte Victoire erk1rt Michael Braun, dass ,,die Entzifferung der Natur
Rtse1” ein Teil des Erzih1prograrnrns Handkes sei (dieses Programrn bezieht sich ebenso auf die
Werke Der Chinese des Schinerzes und Die Wiederhoiung). Indem ,,der Erzahler die fonnationen und
Konstellationen der Natur-Zeichen liest und geheime Ahnlichkeiten und Korrespondenzen erkennt”,
entsteht ,,eine Welt aus Sprache (...), in der nicht mehr die Gesetze konventioneller
Beschreibungsprosa gelten, sondern die durch archaische Wortschôpfungen stindig erweitert wwd und
dabei eine eigene Dynarnik entfaltet.” In der WiederhoÏung kornrnt es bei Filips Erlebnissen der Natur
im Karst sowie der Beziehungen Mensch-Natur in diesem Gebiet deutlich zum Ausdruck. Vgl. dazu
Die SeÏinsucht nach deni idealen Erz&hler, S. 76.
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Auch die Bauten in diesem Land haben etwas Ursprflngiiches, sowohi atif dem Lande

ais auch in der Stadt. Das Grundmaterial fûr den Bau der landiichen Hauser ist der

Stem, da er das beste Schutzmittei gegen die Burja ist. Die Hauser sehen wie

,,verschachteite Trutzburgen” ( Wiederholztng, S .278) aus. ,,Vers chachtelt” zeigt noch

einmai, wie die Natur die Menschen direkt verbindet. ,.Trutzburgen” erinnem ans

Mitteiaiter, genauso wie der Stem ais Materiai, aber es ware falsch, eine Paraileie zu

dieser Epoche zu ziehen. Hier betont man, wie auch an vieien anderen Steilen im

Roman, den Wert der vormodernen Zeit im Gegensatz zur modemen. Es ist eindeutig,

dass die vormoderne Zeit, die in den verschiedenen Lebensbereichen der Jugosiawen

immer wieder erscheint, das wichtigste Merkmai dieses Landes ist. Das steht auch in

Verbindung mit der Gemeinschaft, die in der modemen Zeit durch die Geselischaft

ersetzt wtirde. ,,Vormodern” bedeutet ,,einfach” und ailes Einfache findet der Erzahler

schôn, weii es natflriich ist. ,,Vormodem” zeigt die Nahe des Ursprungs, der die

Menschen noch immer in der Naturwiege hait. Der Mensch ist wie ein Kind: rein und

gut. Mit der Entfernung von der Natur, die eine schiimme Foige der modernen Zeit

ist, veriiert man die Reinheit, der Mensch wird bôse und ungltickiich.36 Das ist der

Gnind, warum Filip im Ursprtinglichen etwas Wertvoiies findet. Die einfachen

Hauser im Karst steiien fUr ibm richtige Kunstwerke dar, weii sie das Ursprflngiiche

Uberiiefern, das aufdiese Art und Weise nie verloren geht.

In den Stadten findet der Erzahier auch die Eiemente des Ursprt’ingiichen. Die Namen

an den Geschaften sind einfach: ,,An den Miichiaden stand so im Gegensatz zu der

Marktschreierei im Norden oder Westen nichts ais das Wort fUr die Miich, an dem

36 Vgl. Jean-Jacques Rousseau: Discours. Sur l’origine, et les fondemens de l’inégalité parmi les
hommes, dans Oeuvres complètes, tome III: Du contrat social. Ecrits politiques, Dijon: Gallimard,
1964: p.131-194.
Rousseau weist auf die Folgen der Entwicklung und des fortschrittes in der modernen Gesellschaft
hin:
«L’homme Sauvage et l’homme policé diffèrent tellement par le fond du coeur et des inclinations, que
ce qui fait le bonheur suprême de l’un, réduiroit l’autre au désespoir. Le premier ne respire que le
repos et la liberté, il ne veut que vivre et rester oisif, et l’ataraxie même du Stoïcien n’approche pas de
sa profonde indifférence pour tout autre objet. Au contraire, le Citoyen toujours actif, sue, s’agite, se
tounnente sans cesse pour chercher des occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu’à la
mort (...) il renonce à la vie pour acquérir l’immortalité, il fait sa cour aux grands qu’il hait et aux
riches qu’il méprise; il n’épargne rien pour obtenir l’honneur de les servir; il se vante
orgueilleusement de sa bassesse et de leur protection, et fier de son esclavage, il parle avec dédain de
ceux qui n’ont pas l’honneur de le partager. » S. 192.
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Brotiaden das bloBe Wort ftir das Brot.” (Wiederhohtng, S.132-133) Miich und Brot

bezeichnen die ,,Kindheit der Wôrter” (Wiederholung, S.133), da sie die

Grundiebensmittel darstellen. Die Irritation durci die westliche Marktschreierci weist

direkt aufFiiips Sehnsucht nach dem vorkapitalistischen Zustand lin. In diesem

Land gibt es auch die Elemente der modemen Zeit wie zum Beispiel die Banken. Es

ist aber zu bemerken, dass sie anders aussehen ais die Banken im Westen. Es fehit

,,eine Pyramide aus bunten Sparbtichsen” (WiederhoÏung, S.133) in den Fenstern, die

im Westen sciOn geschrnflckt wie richtige Schaufenster aussehen. Dieser auBeriiche

Glanz hat die funktion einer Werbung, die es in Jugoslawien nicht gibt. Man kann

nicht sagen, dass das Geid vôilig bedeutungsios ist (man braucht es fUr Brot und

Miich), aber es bestimmt aufkeinen Fali das Leben wie im Westen, wo ailes um das

Geid kreist. Auch die Zeitungen erweisen sich ais ,.ursprûngiicher”, weii sic keine

Schiagzeiien enthalten. Fiiip môchte auch in den ôsterreichischen Zeitungen ,,reine

Nachricht” (Wiederhohtng, S.132) lesen, die eine Anspieiung auf die Propaganda der

westiichen Medien ist, die immer Ofier den Menschen manipulieren.

Die stadtischen Gebaude zeigen die deutiichen Spuren der Vergangenheit dieses

Voikes. Der Erzahier vergieicht sic mit einem ,,Abiagerungsgestein”, das

versehiedene Bauschichten zeigt: ,,von den Sockein des ôsterreichischen Kaisertums

Uber die ErkervorsprUnge des sfldslawischen Kônigreidhs bis hinauf in die giatten,

unverzierten Obergeschosse der gegenwartigen ‘Voiksrepubiik Siowenien’, samt den

Mundungslôchem fur die Fahnenstangen unten am Dachfenster.” (Wiederhohing,

S.127) Injedem Land gibt es Gebaude aus eiiier anderen Epoche. Was hier

charakteristisdh ist, ist die Verbindung der drei versdhiedenen Epochen in einem

einzigen Haus. Vergangenheit und Gegenwart zeigen sich dadurch verschmolzen. Der

dritte, zur Zeit der Voiksrepubiik gebaute Stock zeigt auch cille Einfachheit (glail und

unverziert). Das bedeutet dass die Elementarteile des Archaischen trotz des fremden

Einflusses Uberiiefert und aufbewahrt wurden. Sic sind cm widhtiges

Verbindungselement zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Diese ÏJberi ieferung

ist besonders bei den kindiichen Hausem auffaiiend, weil die Einflûsse von auBen auf

dem Lande schwacher sind. Eben das Ardhaische (Ursprflngiiche) steiit einen wahren

Gianz dar, weil es fUr immer Iebendig bieibt. 1m Gegensatz dazu ist der auBerliche
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Glanz der ôsterreichischen Bauten aus der Vergangenheit mit dem Ende der

glanzenden Epoche fur immer verloren. Diese Bauten gehôren der Vergangenheit,

und in der Gegenwart finden sie ihren Piatz nur noch in einem Museum. Die

Mtundungslôcher fûr die Fahnen (im 3. Stock) kônnte man mit der Poiitik (mit der

Feier des aktuelien Systems) verbinden. Auf die gleiche Art und Weise kônnten auch

die injedem Gasthaus oder in den Wartezimmern an den Bahnhôfen hangenden Tito

Portrats interpretiert werden. Das ware aber falsch, da sich diese Menschen injeder

historischen Epoche apoiitisch zeigen. ,,(...) Staatsmacht wie poiitisches System”

erweisen sich ais ,,biof3e Formsachen” (WiederhoÏztng, S.270)

Die Gemeinschafi in diesem Land basiert nicht auf der Politik. Das heil3t. sie ist keine

Biidung des sozialistischen Systems, in dem man ofi von einem Koilektiv redet, das

sich auch ais kiinstiiches Produkt erweist, da es durci staatlichen Dnick entsteht.

Wenn man hier von einem Koiiektiv reden kann, dann im Sinne eines echten

Miteinanders, dessen Basis nicht nur auf der gemeinsamen Natur, sondem atich auf

der gemeinsamen Vergangenheit beruht. Die siowenische Sprache, die Fiiip mitteis

Notizen seines Bruders und eines vom Ende des 19. Jahrhunderts stammenden

Wôrterbuchs besser verstehen môchte, zeigt die Hauptkonturen dieser Vergangenheit.

Aufgrund einer Reihe der Wort-Biider steiit sich heraus, dass diese Menschen Bauem

unter derjahrhundertlangen fremden Heffschaft waren.

Sehr viele Wôrter, Ausdrtucke, Redewendungen beziehen sich aufden Landbereich.

Besonders beeindruckend sind viele Wôrter fûr dieselbe Apfei-, Birnen-, Weizen

oder Maissorte. Dieser reiche Wortschatz wirkt so ,,ais soute mit den vieien

Bezeichnungen das Ding an sich umhegt und bewahrt werden.” (Wiederholung,

S.290) Wenn es aber um das Poiitische und Staatiiche geht, erweist sich der

Wortschatz ais arm. Der Grund dafûr ist die ftemde Herrschaft: ,,Dieses VoIk batte

nie eine eigene Regienmg gesteilt, und so mussten fïr ailes Staatiiche, Ôffentiiche

und auch Begriffliche wortwôrtiiche Ûbersetzungen aus den Herrschersprachen, dem

Deutschen und Lateinischen, einspringen.” (Wiederholung, S.200) Keine fremde

Herrschaft kann aiigenehm sein. Das beweist auch das alte Wôrterbuch, wo es eine

Reihe von Wôrtem gibt, die verschiedene Zufluchtsstatten bezeichnen. Trotzdem

verzeichnet die Geschichte Sioweniens nur wenige Aufstande. Das ganze Voik zeigt
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kein Interesse an Herrschaft und Macht. Eben dadurch konnte die ursprflngliche

Reinheït behalten werden. Die Frage nach der ersehnten Freiheit erweist sich ais

Uberflussig, weii dieses mit der Natur fest verbundene VoIk innerlich frei ist. Nur die

Gesetze der Natur werden hier wirklich beachtet. von euler Jahreszeit bis zur anderen

mit immer demselben Interesse an Landwirtschafi und Viehzucht, die nicht nur das

Leben bedeuten, sondem gleichzeitig den Menschen inneriich erftillen. Harmonie mit

der Natur tind Ablehnen des Politischen sind die Grundiagen fur eine eigenartige

Existenz, in der es keine Vergangenheit gibt, sondern nur eine ,.immerwahrende

Gegenwart” (Wiederhotung, 5.201), die zeigt. dass dieses Voik geschichtslos ïst.

Auch daraufbasiert seine Reinheit.

Das dritte Kapitei des Romans, ,Savanne der Freiheit und das neunte Land”, steht in

der Verbindung mit der Zeit der Maya. Offensichtlich môchte der Erzahler cille

Parallele zu diesem Volk ziehen, obwohl es einen Zeitunterschied von mehr ais

tausend Jahren gibt. Die Maya lebten in einer harmonischen Gemeinschaft, in der die

Menschen durci die Natur geleitet wurden. Sic kannten weder Rad noch Gewôlbe,

aber gerade deswegen galten ihre Htutten ais Tempei. Die gluckiiche Gemeinschaft,

die Savanne der Freiheit genannt, gehtjedoch zugrunde. ,Der Untergang (...) begann,

ais die private Andacht die ôffentliche Verehrung verdrangte.” (Wiederholung,

S.2 14) Das bedeutet, die einzelnen Menschen beginnen zum Beispiel durch den Bau

der eigenen Kapellen ihren persôniichen Wert zu betonen. Die Sehnsucht nach

Verebrung der eigenen Persôniichkeit (Individualismus) steilt den ersten Schrftt dar,

der zu den Unterschieden unter den Menschen und gleichzeitig zur Entfemung von

der Natur ftuhrt. Da die private Andacht immer neue Forderungen erhebt,

verschwindet a11mih1ich die Harmonie. Immer wieder kommt im Roman zum

Ausdruck, dass der Fortschritt die Menschen zerstôrt und ungitucklich macht. Der

Erzahier romantisiert staridig die vormodeme Zeit und iuBert dadurch seinen

Kuiturpessimismus. Die siowenische Savanne der Freiheit scheint aber im 20.

Jahrhundert, in dem der ailgemeine Fortschritt das ganze Lebens- und Weitbild

geandert hat, noch immer Iebendig zu sein. Der Grund daflir liegt in der

menschlichen Natur, wo die private Andacht gar keine Bedeutung hat. Die Menschen

streben nicht danach, weil sic durch Jahrhunderte ais ,,Kôniglose, Staatenlose,
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Handianger, Knechte,” (Wiederhohtng, S. 132) erfahren haben, dass die Verelirung

einer Kiasse die Unterdr(ickung der anderen bedeutet. Obwohl sie imrner mit der

Natur geiebt haben, konnten sie sich von der fremden Herrschafl nicht SO

distanzieren, dass sie ais Unterdrflckte nichts mitbekommen haben. Nicht nur die

Natur rtickte sic aneinander, sondem auch die gemeinsame Not, die aus dem

schweren Leben unter der fremden Macht foigte. Die im neuen Jugoslawien erreichte

auBerliche Freiheit steht im Einkiang mit ihrer innerlichen Freiheit und ermôgiiclit,

dass ailes Natllriiche zum voilen Ausdruck kommt, auch das gnindlegende Gesetz der

Natur tiber die Gleichheit der Menschen. Jugosiawien ist ein Beispiei, das zeigt wie,,

(...)jeder ein Heid des anderen ist.” (Wiederhohtng, 5.132)

Ein wichtiges Fiement derjugosiawischen Gemeinschaft ist aufjeden Fail die Arbeit,

die im Gegensatz zu den kapitaiistischen Verhaitnissen im Westen zu keiner

Entfremdung ftihrt37, sondem SpaB und Lust darstelit.

Wenn die jungen Menschen in Ôsterreich zu arbeiten beginnen, ist ihre Jugend zu

Ende. Filip bemerkt, nachdem er aus dem Internat zurflckgekehrt ist, dass seine

Mitschflier aus der Voiksschuie, die inzwischen eine Arbeitssteiie gefunden haben,

den Erwachsenen sehr ahniich sind. Das bedeutet. sie sind nicht mehr frôhlich, sie

sind ernsthafi, immer in Eue, sie grtiBen wortios mit der Hand oder dem Kopf Sie

zeigen weder Freude noch Vergntigen, dass sie arbeiten, was normal wàre, da die

Arbeit sie seibsthdig und unabhangig macht. Die foigende Beschreibung zeigt

deutlich, dass eben das Gegenteii passiert: ,Jn ihren Monturen und Schurzen, mit den

geradeausgerichteten Kôpfen, den immer geistesgegenwartigen Augen, den

zupackbereiten Fingem, hatten sie etwas Miiitarisches (...)“ (Wiederholung, S.45-46)

Die Arbeit macht aus ihnen quasi Soidaten, die ordentlich, diszipiiniert und

gehorsam sein mflssen. Die Arbeit erweist sich ais Pflicht wie zum Beispiel Schui

oder Wehrpflicht. Die Menschen werden zu alitagiichen Dienem der Wirtschafts- und

Vgl. Karl Marx: Ôkonomisch-philosophische Manuskripte (1844). Heif I, in Karl Marx/Friedrich
Engels, Gesamtausgabe, Band 2, Berlin: Dietz, 1982: S. 364-374.
Nach Marx werden SpaB, Kreativitit, Lust und Arbeit un Kapitalismus getrennt. Eben daraus
resultiert Entfremdung.
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Gesellschaftsordnung. Das auBerste Resultat dieses Prozesses ist cm entfremdeter

Mensch, Mensch ais Ware, dessen Wert mit dem Geid gemessen wird. Eben dieser

zerstôrte Menscli, der sich ais Opfer des bestimmten Systems erweist, ist an semer

Lage selber schuld, weii das betreffende System ein Produkt semer eigenen

Bestrebungen und Zieie ist.

In Jugosiawien gibt es eine ganz andere Beziehung zur Arbeit: sie ist weder Pflicht

noch Druck, sie ist Vergnflgen. Dieser Unterschied basiert nicht nur auf den

verschiedenen Systemen: Kapitaiismus-Soziaiisrnus, sondern atifder gesamten Kuitur

und Geschichte.

Am frûhen Morgen in Jesenice, der .hniich wie in Ôsterreich anfangt (in den

Werkhailen werden die Maschinen in Betrieb gesetzt, in den Bûros wird das Licht

angemacht), zeigt sich ein Innenraum ,,mit dem Stofflampenschirm ais ein Inbiid der

Wohniichkeit (...) ais cm Tempel der Geborgenheit und der Warme.” (Wiederholung,

S.118) Dass man einen Raum, wo man arbeitet, ais Tempei eriebt, bedetitet, dass er

dieseibe Bedeutung wie das eigene Haus hat, in dem Geborgenheit und Warme tïbiich

sind. Durci ein einziges Detail, Stofflampenschirrne, (das beweist auch, dass kleine

Sachen im Leben viei bedeuten) erreicht man eine vertraute Atmosphare, die dasseibe

Gefiuhi der Sicherheit und Warme wie zu Hause entgegenbringt. Die Menschen

machen keinen Unterschied zwischen dem Privatieben und der Arbeit, diese zwei

Bereiche sind ineinander verwoben. Die Arbeit erweist sich dabei auch ais eine

angenehme Komponente des Lebens.

,,Oben aufdem Damm ging ein Mann vorbei, injeder Hand eine rotieuchtende Sage,

in seinem Gefoige zwei eisessende Kinder und eine Hochschwangere in einem

iufiigen Kieid und Pantoffein.” (Wiederholung, S.126)

Dieses schône Biid, das Fiiip aufder Stral3e von Jesenice gleich bemerkt, zeigt, wie

Arbeit und Familie ein harmonisches Ganzes darstelien. Es zeigt gieichzeitig, dass in

diesem Land noch immer patriarchaiische Beziehungen geiten. Der Mann ieitet die

Famiiie, weii er sie dank semer Arbeit emahrt. Die Frau bieibt in seinem Gefolge

zusammen mit den Kindern, weii ihre wichtigste Aufgabe die Erziehung ist. Auch

diese Beziehungen weisen aufeine vormodeme Zeit un. Die Arbeit bewahrt auch

etwas Ursprtungliches, denn die Emahrung bleibt ilire Hauptroiie. Deswegen ist sic
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keine Belastung, sondem Zufriedenheit und Glflck. Man denkt nicht daran, was die

Zukunfi bringen kann. Man lebt ,jetzt” und genieBt das Leben, das man im Moment

hat. In Ôsterreich geht das Leben an den Menschen vorbei. ,,‘Wieder ein Tag.’ —

,Schon Donnerstag.’ — ,Aber dann fangt es wieder an.’ — ,Bald wird es Herbst.’ —

,Und dann wird auch schon der Winter da sein.’ (...) (WiederhoÏung, S. 112) Das ist

eine Konversation einer Arbeitergruppe, die in Ôsterreich auf ihren Bus zur Arbeit

wartet. 1m Grunde genommen ist das keine richtige Konversation, eher ein

Selbstgesprich, in dem man das eigene Leben beweint. Die Menschen zahien Tage,

Monate. denken schon an die nachste Jahreszeit, die nichts Neues bringen wird. Es

fangt nichts an, sondern kreist ewig in einer erstickenden Monotonie, in der sich die

Arbeit ais lastig erweist. Sie ist nur deswegen wichtig, weii sie das Geld bringt, das

man fflr eine bessere Zukunft spart, die dann zeigt, dass das Leben vorbei ist.

Der Keliner aus dem Gasthof ,,Zur Schwarzen Erde” in Bohinjska Bistrica ist ein

gutes Beispiel, das zeigt, wie die Arbeit keine lastige Pflicht ist. Der Erzahler betont

seine innerliche Schônheit, die ,,von einer stetigen Aufmerksamkeit, einer

freundiichen Wachsamkeit” t Wiederholung, 5.228) kommt. Kein Gast muss aufihn

warten; er ist scion da, bevorjemand ein Zeichen mit der Hand gibt. Genauso

aufmerksam ordnet er auch Sttihie, Tische oder Besteck, wischt die Piastikkappen der

Gewûrzflaschen sauber oder hiifi in der Kflche, indem er die Teller abtrocknet. Er

beschrankt sich nicht ausschiiefihich auf die Bedienung, sondern tut ailes, was zu tun

ist, mit immer demseiben Eifer. Seine Freundiichkeit ist keine Maske, sie ist eine

Eigenschaft semer Persônlichkeit, die mit semer geborenen Eieganz einen schônen

Eindruck auf einen Beobachter macht. Man kann ieicht feststeiien, dass er seine

Arbeit mag und dass ihm ailes dabei SpaB macht.

Der Erzahier ist selir i)berrascht, dass sich dieserjunge Mann in Zivii nicht vom

Keliner unterscheidet. Mit derseiben Eleganz, wie er bedient oder etwas anderes im

Gasthaus macht, isst er seine Wurst in einem anderen Wirtshaus, wo erjetzt ein Gast

ist. 1m Kontakt mit den Menschen behait er einen gewissen Abstand, den er auch ais

Keliner zeigt (mit ibm konnte man nur von der Besteilung reden). Dabei bleibt er

freundiich, aufmerksam, wach. Der Keliner benimmt sich nicht anders bei der Arbeit

ais in seinem Privatieben. Die Eigenschafien seines Charakters kommen in beiden
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Bereichen gleichmaf3ig zum Ausdruck. Die Arbeit wird nicht vom Leben getrennt, sie

ist ein Bestandteil des Lebens.

Dem Keliner maclit seine Arbeit SpaB, weii er dadurch seine Persôniichkeit am

besten aul3em kann. Er ist nicht dienstbereit, weil er dazu gezwungen ist: das ist keine

Pflicht, das ist seine Natur. Wenn man die Menschen bei der Arbeit in Siowenien

beobachtet. bemerkt man sofort, dass sie keinem Druck ausgesetzt werden: weder

dem Druck des Systems, das standig auf der schneileren und wirkungsvoileren

Produktion besteht noch dem Druck des môgiichst guten Verdienstes, da das GeId

eine vermutlich bessere Zukunft verspricht. 1m Rennen nach dem Geld vergisst man

im Westen, was mari dadurch ailes verliert und oh der Mensch spater imstande ist, die

ersehnte ,,bessere Zukunfi” auch wirkiich zu geniel3en. Und warum spater? Bedeutet

das dann nicht, dass ein Teii des Lebens fur immer verioren ist?38 Ein Busfahrer in

Siowenien hait haufige Fahrtpausen fur notwendig und er macht sie tatsachïich fast

jede Stunde.(Vgi. Wiederholung, S.254) Das beweist, dass die Zeit des Reisezieis ihn

gar nicht belastet. Jede Minute semer Arbeit steilt gieichzeitig sein Leben dar, in dem

er nichts wegwerfen wiii. Eine Arbeitergruppe im Tai der Soca ntitzt die

Mittagspause fur eine Erfrischung im Fiuss. (Vgi. Wiederhohtng, S.246) Man

bestimmt daftir kein Wochenende (die Natur steht immer zur Verfugung). Die

Erfrischung braucht man ,Jetzt”, besonders wenn man die StraBenstrecken asphaltiert.

Die Arbeiter laufen frôhiich zum Fiuss und genauso frôhlich laufen sie zur Arbeit

zurûck.

FUnf Jahre lang ieidet f ilip an Kaite und Unterdrflckung im geistiichen Internat, wo

er sich wie in euler Gefangniszeile fuhit. In dieser Zeit traumt er von einem

besonderen Reich, das sich auf,,kein bestimmtes Land” bezieht, sondem aufdas

,,Reich der Freiheit”. ( Wiederholïtng, 5.34) Dieser Traum stelit sich in Jugosiawien

ais wahr heraus. Das Herz dieses Reiches findet der Erzahier im Karst, wo ailes den

Stempel des Urspnings tragt (KarsPvind — Menschen und Natur, lLindiiche Hauser).

38 Bei der Arbeitergruppe, die auf den Bus wartet, kommt das deutlich zum Ausdruck. Sie leben mcht
in der Gegenwart, sie denken immer an die ankommende Zeit und wenn sie endiicli da ist, gibt es dann
in den Gedanken eine andere Zeit, die kommen wird. Das Leben enveist sich ais vôliig sinnios — man
iebt gar nicht. Die Arbeit stelit dabei nur eine Quai dar.
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Gerade deswegen bekornmt dïeses Mangelgebiet den Wert eines Fruchtlandes39, das

hier keinen materiellen Gewinn bedeutet. sondem eine innerliche Freiheit. die bei der

Arbeit besonders zum Ausdruck kommt. Sie arbeiten weder in den Fabrikhaiien nocli

in den Btiros, sie arbeiten aufihren kleinen feldern oder in den kleinen Girten. Die

Erde emhrt sie wie am Anfang. Sie arbeiten fUir sich und ihre Grundbedtirfnisse. 1m

Karst triffi man seiten eine grôBere Gruppe, aber eben auf den Feldern erscheint ,,eine

groBe Bevôlkerung (...) Sie arbeiteten mit voitendeter Langsamkeït, so dass selbst

von ibrem GebUcktsein und gegràtschten Dahocken Anmut ausging, und aus dem

weiten Rund schoil, so gieichmaBig wie leise, was mir im Ohr gebiieben ist ais das

Grundgerausch des Karstes: das Harken.” (WiederhoÏung, S.2$7) Diese Langsamkeit

bedeutet weder Langeweile noch Missmut, sonst wrde sie die Menschen nicht

anmutig machen. Sie bedeutet eine Behutsamkeit im Umgang mit der Erde, die eine

unerschôpfliche Quelle des Lebens darstellt. Harken ist sicher die erste Aktivitt der

Menschen, die im Karst nach Jahrhunderten noch immer wichtig und iebendig bleibt

ais Beweis der ewigen Verbindung zwischen den Menschen und der Natur. Man

arbeitet Iarigsam, weii man das Wunder dieser Titigkeit genieBt.

1m Roman gibt es also eine Reihe von BiÏdem, die suindig um das Motiv des

Ursprungs kreisen. Vor Filip (und aucli vor dem Leser) erscheint eine ,,UrweW’

(Wiederhohtng, S.239), in der Einfachheit und Natôrlichkeit dominieren. Jugoslawien

erscheint im VergÏeich zum Westen aïs Gegenweït, die flïr den Erzahler den Wert

eines universaien Weltreiches hat, das keine Verbindung mit Macht und Dominanz

hat, sondem mit Harmonie und Schônheit.

In jedem Dorf des Karstes trifft der Erzahler reine und gute Menscheti. Er ftihlt sich

nicht ais Fremder, auch nicht ais Gast oder Tourist; diese Welt ist so frei und offen,

dass er sich wie einer ibrer Bewohner ftihlt. In einem Bus schlaft er ein und fahrt

weiter, ohne dass ihnjemand nach der Fahrkarte ftagt; am nachsten Morgen bietet

ibm der Fahrer die Halfte seines Frùhstùcks an. Eine alte Frau, spater nennt er sie

Indianerin (wieder eine Anspielung aufden Ursprung) gibt ibm Unterkunft und

behandelt ihn wie ihren eigenen Sohn, lehrt ihn arbeiten und befreit ihn von seinen

Minderwertigkeitskomplexen, wenn es um die Kôrperarbeit geht.(Vgi. Wiederhohtng,

VgI. Wiederhotung, S.293, der Erzh1er redet vom ,,Land der Demeter”.
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S.300-306) f iiip iemt dcii Wein genieBen und erkennt auch dcii Wert der wahren

Liebe, die eine gewaitige unnerliche Erschtitterung hervornufen kann.4° (VgI.

Wiederholîtng, $307-308, 310-3 12)

Der Erzahier befreit sich von seinen Leiden, die ais Resuitat der gesamten

Verhaltnisse der Lebensart in der eigenen Heimat entstehen und diese Befreiung hat

einen dauerhaften Wert. Das ist niclit nur eu Augenbiick. auch nach der Rfickkehr

nach Ôsterreich behait f iiip seine Freiheit und sein grôBter Wunscb, fahig zu sein, zu

erzahien, geht in Erftiliung.41 Ein kleines Land, das raurnlich so nah dciii Westen

iiegt, dessen Voik aber in einer entfernten Zeit iebt, so dass der Hauptheld den

Eindruck hat, dass es aufeinem anderen Kontunent lebe, treibt ihn zu eiiier

Produkiivitat an und der Leser bekommt cine wunderschône, poetische Erzahtung42,

die die Eiemente eines Marchens enthait. Was da marchenhaft ist. zeigen am besten

die Marchen des Geschichtslehrers Filips:
,, (...) hinter den sieben Bergen ist nichts

ais ciii Bach, so kiar, dass man sein Bett zunachst mit einem Weg verwechseit und in

den dunkien, ianglichen Wegsteinen bewegen sich dann Fischflossen.”

(WiederÏioÏung,S.204) Es geht aiso um die Zauberkraft der Natur, die so stark sein

40 Wein und Liebe eriimem an den Gott Dionysos. Off erscheinen die Vergieiche mit den Gôttem oder
Helden der griechischen Mythologie: die Wortbilder. die fiiip in der Sprache entdeckt, erinnem ihn
,,an den legendiiren Orpheus” ( vgl. S. 205-206): seine Reisen durch den Karst vergieicht der Erzihier
mit denen von Odysseus (vgl. S. 307): Karst erweist sich ais Land der Demeter. Diese Elernente
verbinden Jugosiawien aucli mit der Zeit, die man ais ,,Vorgeschichte” bezeicimen kann.
41 Am Beispiel der Lehre de, Sainte- Victoïre (1980) redet Johanna Bossinade von einer Synthese in
Handkes Werken, die auf der Vereinigung der ,,Phantasie” und den ,,Lebensbnjchstticken” beniht. Aus
dieser Synthese resuitieren Gleichgewicht und Hannonie. Die Intematsjahre stellen einen Bnich im
Leben fiiips dar. Whrend der Reise durch das Land semer Vorfahren schaffi er eine IlLusion vom

Neunten Land, die ilm ms Gieichgewicht bringt. Vgl. Johanna Bossinade: Moderne Textpoetik.
fntfaliung eines Veijahrens. A’Iit dem Beispiel Pc ter Handke, Wirzburg: Kônigshausen & Neumann,
1999, S.57.
42 Diese Erzàhlung basiert auf dem Motiv der Wiederhoiung. das bei Handke eine wichtige Roue
spielt. Die Wiederholung bedeutet ifir Fiiip eine ,,Erneuenmg.” (VgI. Wiederholung, S.333) Davon
redet auch der Autor selbst in Peter Handke. Aber ich lebe mtr von deii Zwische,7n’htlnen. fin
Gesprich, gefidirt von Herber! Gamper, frankfiirt/Main: Suhrkamp,1990: 5.190. Helmut Schmiedt
erkiàrt aufgrund der ErziNung WunschÏoses Unghick (1972) und des Romans Die Wïederhohtng, wie
sich dieses Motiv in Handkes Literatur entwickeit hat. Obwohl wesenfliche Unterschiede in diesen
zwei Werken in Bezug auf Bedeutung und Wirkung der Wiederhoiung bemerkbar sind (lin
Wunschlosen Ungliick geht es mn ,,das deprimierende Wiederhoiungsscherna”; un Roman Die
Wiederhohtng stelit die Wiederholung ,,etwas Angenehmes, Hiifreiches, Befreiendes” dar), gibt es
frotzdem wichtige Berùhrungspunkte: in beiden Werken geht es mn den ,,Tnumph der Erzàhiung”.
Vgl. dazu Helmut Schrniedt: Analytiker und Prophet, Text + Kritik, 5.82-92.
Jurgen Egyptien bezeichnet ,,die Wiederholung ais Basis der eigenen Produktivitat”.
Vgl. Jiirgen Egyptien: Die HeilkraJt der Sprache. Peter Handkes ,,Die WiederhoÏung” im Kontext
semer Erz?ihltheorie, Text + Kritilc, S.42-57.
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kann, dass sie bei den Menschen Illusionen hervonufen kann. Diese Kraft war ,,am

Anfang” besonders stark. Je mehr der Mensch sich von diesem Anfang entfemte,

desto schwacher wurde sic. 1m Westen hat die Natur keine Kraft mehr, das Wunder

bezieht sich nur noch auf die Wirtschaft. In Jugoslawien dagegen kann man noch eine

ftille der Naturwunder frnden. Dieses Land ais Marchen (das neunte Land) versteht

man also richtig mir dann, wenn man das M&rchenhafte mit der Reinheit des

Ursprungs in Verbindung bringt. Oh diese Reinheit in Jugoslawien wirklich so

ungefaisclit ist, ist fragwurdig. Man darfnicht vergessen, dass der Hauptheld ein

Literat ist, bei dem die Imagination sehr wichtig ist. Er bestatigt selbst, dass es um

eine Obertreibung, eine Illusion, geht, die nicht bewusstlos geschieht, im Gegenteil:

,.Dass es eine Tauschung war, das wusste ich schon damais. Aber soiche Art Wissen

wollte ici nicht, oder richtiger: Ich wollte es loswerden.” t Wiederholung, S.120) Das

weist daraufhin, dass der Erzahler (bzw. der Autor) absichtlich ein ideales Land

konstruiert hat. Warum er das macht, erklart der Autor selbst: ,,Ja, von den Illusionen

Iebt manja, die Illusionen bringen einen Menschen oft aufden Weg, etwas zu

verwirklichen (...) Illusion gibt einem die Lust, aufzubrechen, was zu tun, zu machen

(...) Illusionen geben Arbeit (...) Ohne Illusion ist man depressiv.”43

2.2. Abschied des Trcztmers vom Neunten Land— Enttiuschung tiber die Sezession

Sioweniens

Die feblende politische Tatigkeit der Siowenen, sowohi in ihrer Vergangenheit ais

auch in ïhrer Gegenwart, macht sie zu einem Volk, das auBer Zeit und Geschichte

steht. Diese besondere Eigenschaft ermôglicht eine unbegrenzte, universaie, ja

,,mythische” Dauer.44 Handke ist sich dessen bewusst, dass ein solches Land, wo

,,eïgentiich nur cm VoIk und eine Landschaft war”45 in der realen Welt niclit existiert.

Trotzdem môchte er seine Iliusionen aus den oben genannten Grtinden bewahren.

‘ Noch einmal vom Neunten Land, S. 8 1-82.
Dabei darf man nicht vergessen, dass sich die Begeisterung nicht ausschlieiliich auf Siowenien

bezieht, sondern auf das ganze Land Jugoslawien.
Noch einrnal vo,n Neunten Land, S. 75.
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Aul3erdem wili er eine Hoffnung haben, dass eine andere Welt, anders ais im Westen,

môglich ist. Diese Hoffnung basiert nicht ausschuieBiich aufder puren iiterarischen

Fiktion, sondem aucli atif einer objektiven Grundiage.46

Die aktuellen Ereignisse von 1991, ais Siowenien umjeden Preis aus der

jugosiawisclien Gemeïnschaft austreten woiite, zerstôren Handkes Iliusionen von

einem sagenhafien Land. Anlasslich dieses Vorfails aufiert der Autor seine tiefe

Enttauschung in eïnem Artikei in der Siiddezttschen Zeitung. Kurz danach erscheint

dieser Text, etwas erweitert, auch bei Suhrkamp unter dem Titei Abschied des

Trhtmers vom Neunten Land. Eine WirkÏichkeit, die vergangen ist. Erinnerung an

SÏowenien.

Mit dem Eintritt in die Politik verliert Handkes ,.Geh-Heimat”47 ihre Unschuld und

Dauer. In der Wiederhohtng idealisiert der Erzahler die Siowenen und dabei auch ihre

Vergangenheit. Das Leben unter der fremden Herrschaft sieht trotz ailem idyliisch

aus, da die Menschen auBerhaib der poiitischen Ereignisse stehen. Irena Samide,

Pubiizistin aus Ljubljana, zeigt in ilirem Text48 Liber den habsburgischen Mythos, vie

das Leben der siowenischen Bauern weit weg von der Idyile war. Auch die Tatsache,

dass die Siowenen kein Interesse an der Politik hallen, bekommt eine ganz andere

Dimension und Bedeutung. Man weist daraufhin. dass sie sich immer ieicht und

ohne Kampf der fremden Herrschafl untenvorfen haben.49

‘ Nach allem, was man in der Wiederhotung sehen kann, stelit der Westen die Dekadenz des
Menschen dar, wo sich das Leben ais Improvisation entpuppt. 1m Gegensatz dazu ist das Leben in
Jugoslawien wirklich.
‘ Peter Handke: Abschied des Tr&u,ners vain Neunten Land. fine Wfrklichkell, die vergangen ist:
Erinnentng an Stowenien, fraiikftirt am Main: Suhrkarnp, 1991: S. 29 ( un folgenden ais Abschied des
Trdumers im Text bezeichnet).

Irena Samide: Spieglein, Spieglein ail der Wand: Wo tiegt das holde, neunte Land? Der
habsburgische Mythos aus stowenischer SicÏ#, http://www.kukanien.ac.at/beitr/fallstudie/Isamide. lpfd.
Irena Samide benutzt verschiedene Texte f Biographie, ErziiMungen, Dramen, Romane) des bekannten
siowenischen Scbriftsteilers Ivan Cankar (1876-1918). Seine Werke weisen deutiich auf
Unterdrûckung und schweres Leben des slowenischen Voikes unter der Habsburger-Monarchie hin.
Beachtenswert sind: Mein Leben, WienlLeipzig: Niethammer, 1930; Der Knecht Jernef und sein
Recht, KlagenfiirtlCelovec: Draya, 1997; Kurent, Klagenfiirt/Ceiovec: Draya, 1999.
u Der Knecht Jernej und sein Recht (1907) ist eine Geschichte von einem rechtlosen Knecht, der unter
der frernden Herrschaft leidet, aber trotzdem unfiihig bleibt, zusaminen mit den anderen slowenischen
Knechten frgendetwas zu unternehmen. Der Autor ûbt an soichem Zustand Kritik und schreibt den
Knechten Schuld fOr ilire Unterwurfigkeit zu.
Zwei Jahre spiter (1909) erscheint Kurent, wo der Autor offen zeigt, wie die Knechte denken und
wirken soilten: ,,Lass rnich nicht erleben, o Herr, dass eine fremde Sprache in diesen Gegenden tônt!
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Ocr Ausspruch ,,Slovenski narod, narod trplenja— slowenisches Volk, Volk des

Leidens” (Abschied des Tr&umers, S. 42) bezielit sich auf die Zeit der habsburgischen

Herrschaft. Es ist ironisch, dass dieser Spruch Anfang der 90cr Jabre des 20.

Jahrhunderts seinen Platz wiedcr findet und dass er sich jetzt auf das gemeinsame

Leben mit anderen jugoslawischen Vôlkem bezieht. Der slowenische Krieg fur die

Unabhangigkeit enttauscht den Autor vor aliem aus zwei Grtïnden: erstens veriieren

die Siowenen dadurch ihre Reinheit und ihre Geschichtslosigkeit enveist sich ais

It’igetihaft. zweitens findet Handke keine richtige Begrundung fur diesen Krieg. Atif

keinen Fail kann man von einem Kampf fUr die Freiheit reden, da die Slotvenen in

Jugoslawien vôilig frei waren: ,.gewerbefrei, wohnsitzfrei, schrift- und redefrei”

(Abschied des Tr&ttmers, S. 35). Handkes Frage: ,Jst das die Neumodeme:

Staatengrtindung aus blof3em Egoismus (...)?“ (Abschied des Tr&umers, 5.35) zeigt

nicht mir seine Enttauschung darflber, dass die Siowenen ihre Brtuder verraten haben,

indem sic nur noch an sich seiber gedacht haben, sondem auch dartuber, dass dieses

Volk sich der modemen Zeit anschuieBen wiIi. was nach dem Autor das Ende semer

Wirklichkeit bedeutet. Die moderne Zeit steht in Verbindung mit dem Westen.

(...) die Dinge in Siowenien: Sie entzogen sich nicht — wie das meiste inzwischen
nicht bIoB in Deutschland, sondem tiberail in der Westwelt — sic gingen einem zur
Hand. Ein Fiussûbergang iiei3 sich sptiren ais Brtucke; eine Wasserflache wurde zum
See; der Gehende fflhite sich immer von einem Htugelzug, einer Hiuserreihe, einem
Obstgarten begieitet, der Innehaitende dann von etwas ebenso Leibhaftigem umgeben

(...)“ (Abschied des Tr&umers, 5.13)

Wie im Roman Die WiederhoÏztng betont der Autor auch hier einen wesentlichen

Unterschied zwischen Jugoslawien und der Westweit, derjetzt auf den Gegensatzen

wirkiich - unwirkiich basiert, die nichts anders ais naturlich — ktinstiich bedeuten. Die

Harmonie zwischen Natur und Menschen spiegeit auch eine Harmonie zwischen

Dingen und Natur wider, wo die Dinge ihren richtigen Platz in der Auf3enwelt

einnehmen und damit auch ihre richtige Funktion ausûben kônnen. Durch den

Anspruch auf die politische Autonomie zerstôrt man diese Harmonie, die eben dieses

Land zum Land der Wirkiichkeit gemacht hat. Es entsteht cm Durcheinander, in dem

die Dinge ihren ursprtinglichen Platz und ihre ursprùngliche Bedeutung verlieren. In

Lass rnich nicht erleben, dass der Sidave den Sklaventod stirbt. Gib ihrn die Kraft, die Stricke zu
zerreiBen — wenn er sterben muss. sou er in freiheit sterben!” (S.191).
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diesem Chaos verlieren auch die Menschen ihre Nat(r1ichkeit. Das bedeutet, dass

man nicht mehr von einem Land der Wirklichkeit reden kann. sondem dem Land der

Unwirklichkeit.

Die Entscheidung Sioweniens, sich von Jugoslawien abzutrennen, erÏebt der Autor

wie einen Schritt in die Leere, da er keinen Grund daffir sieht. 1m Gegenteil, er sieht

die Griinde dagegen.

Die Verbindung derjugoslawischen Vôlker ist aucli in der Geographie dieses Landes

bemerkbar. Das bedeutet, dass die Natur selbst sie verbindet. Daraufweist zum

Beispiel die Zusammensetzung der Berge hin, die meistens aus dem Karstkalk

bestehen.( VgI. Abschied des Trc’.iztmers, S. 20) Auch die meisten FlUsse ,strômen auf

die Donau in Beograd zu”(Abschied des Tr?iurners, S. 38). Darnit schafft der Autor

ein poetisches Bild der nattïrlichen Einheit.° Einen starkeren Grund fur das

gemeinsame Leben findet Handke in der Geschichte dieser Vôlker, wobei er zwei

historische Ereignisse besonders hervorhebt: ,,ungezwungenes, fur viele sogar

enthusiastisches Zusammenfinden 191$” und ,.gemeinschaftlichen Kampfder Vôlker

Jugoslawiens”(Abschied des Tn’iumers, S. 21) gegen deii Faschismus und ihre

Entschlossenheit, im gemeinsamen Land der freien und gleichberechtigten Vôlker zti

leben. Handke beschrnkt sich aufdas 20. Jahrhundert. In der Geschichte

Jugoslawiens spielt aber das 19. Jahrhundert eine wichtige Roue, weil in diesem

Zeitabschnitt die Ideen des Jugoslawentums geboren wurden. In der zweiten Halfte

des 19. Jahrhunderts wurden die Bestrebungen nach dem Zusammenfinden

jugoslawis cher Vôlker sehr stark. Der Sieg der Volkssprache (die ftuhrende Roue

hatten Vuk Karadzic, Djura Danicic, Ljudevit Gaj) ermôglichte den Intellektuellen

und Schriftstellem, diese Ideen im Volk zu verbreiten und zu befestigen. Die

Literatur trug zur Auficlarung der Volksmassen bei, sie wurde zu einem Mittel des

Kampfes gegen die fremden Herrschaflen, auch gegen die einheimische Regierung

der Dynastie von Obrenovic in Serbien, die die Erwartungen des serbischen Voikes

nicht erfiulte. Freiheit und gemeinsames Leben wurden haufige Themen in den

literarischen Werken — die schônsten Beispiele sind Gedichte von Branko Radicevic,

50 Die FUisse Jugoslawiens strôrnen meistens auf die Save zu, einst den Uingsten, einheirnischen fluss
Jugoslawiens, der in Belgrad in die Donau miindet. Die Bemerkung Handkes beweist, dass er dieses
Land unter verschiedenen Aspekten studiert hat.
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Aleksa Santic, Djura Jaksic, Ivan Mazuranic, Jovan Jovanovic Zmaj51, die nach dem

2. Weltkrïeg in Jugoslawien sehr beliebt waren. Die Verse von Radïcevic (Djacki

rastanak - SchiiÏerabschied), wo in einem Reigen aile jugosiawischen Vôiker tanzen

(der Dicliter feiert dabei jedes einzelne Volk und zeigt, vie aile beachtenswerte

Eigenscbaflen haben), waren wie eine Hymne im sozialistischen Jugoslawien. Stevan

Mokranjac komponierte dazu die Musik tindjedes Fest endete mit diesem Lied und

Tanz. mit sog. Brankos Reigen, der Brtderlichkeit und Einheit derjugoslawischen

Vôiker symboilsierte. Das gemeinsame Leben schien die optimale Lôsung ftïr die

jugoslawischen Vôiker zu sein, die unter den verschiedenen Herrschaften

jahrhundertelang getrennt lebten: Siowenien und Kroatien unter Ungarn,

Osterreichem und Italienern; 3H, Serbien und Mazedonien unter dem Osmanischen

Reich.

Handke begeistert sicli fur die jugoslawisclie Geschichte und verhehlt nicht, dass er

die Jtigoslawen deswegen beneidet hat. Der Kampf der Partisanen, der den

Enthusiasmus derjugoslawischen Brûder zeigte (Vgi. Abschied des Tr&unzers, S. 22),

fasziniert den Autor. Er findet ihn fUr die Identitat eines Volkes sehr wichtig:

Wenn ich die Ôsteneicher, Altersgenossen meiner zwei Vater heute beobachte,
bedrtickt mich sehr, dass wir eigentiich 1m Land der Verlierer leben und dass die
Menschen gar kein Selbstvertrauen haben kônnen, wie vielleicht die Partisanen in
Titos Jugoslawien (...) Die Osterreicher haben niclits (...) Nichts, vomit sie sich
identifizieren kônnten, weder aus ibrer eigenen GeschicÏite noch aus der Geschichte
ihres Landes. Und wenn der Mensch seine Identitat nicht finden kann, dann beginnt
er zu verzweifeln oder ziemlich bôse zu sein (•••)22

Das Zitat zeigt. wie Handke das Fremde braucht, um Identitat zu finden. Diese Suche

basiert auf der Identifikation und nicht aufder Abgrenzung. Er sagt nicht, dass er den

Osterreichem nicht angehôre; es ist indessen deutlich, dass er unter ihnen nicht seine

Identitat frnden kann.

51 Vgl dazu: Vukasm Stanisavijevic: Prilozi nastm’i knjizevnosti, Beograd: Nauka. 1996.
52 Vgl. Zasto votim Srbe. 5.6
,,Kad u Ausiriji srecem Ijude, vrsnjake moja dva oca, veoma me zaokupija sto zapravo zivrno u zemiji
gubitnika i sto om uopste ne mogu da imaju samopouzdailja, kao mozda partizam u Titovoj Jugoslaviji

(...) Austrijanci nemaju nista (...) Oni nemaju msta sa cim bi mogli da se identifikuju. mii sa
sopstvenom niti sa istonj om svog naroda. A kad covjek to ne moze, onda ocajava iii postaje veoma
zao.”
CJbers. S.R.
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In der stUrmischen Geschïchte Jugoslawiens erweisen sich die Siowenen ais ein

ruhiges VoIk; es Uberrasclit daher die Tatsache, dass sie in Jugosiawien mit ihrem

Status unzufrieden waren. Die Anklage gegen Jugosiawien beziebt sich in erster Linie

darauf, dass die siowenische Sprache in derjugosiawiscben Armee nicht gebraucht

wurde. Das bedeutet nicht, dass die Siowenen ibre Muttersprache nicht benutzen

durfien, sondem dass die Befehie in der Armee immer im Serbokroatischen (heute

sagt man im Serbischen) ausgesprochen wurden. Handke zeigt am Ende des Textes,

dass es unmôglich ist, diese Befehie ins Siowenische zu Ubersetzen. (Vgi. Abschied

des Trc’Jïtrners, S. 49) Wie es môgiich ist, beweisen am besten Filips Erfahrungen mit

der slowenischen Sprache aufgrund des aiten Wôrterbuchs, das eine Armut im

poiitischen und staatiichen Wortschatz in der siowenischen Spracbe bezeugt.

Genauso fehien die siowenischen Wôrter fûr die Befehie, weii dieses Volk nie

befehien gelernt bat. Seine fremden Herrscher haben das getan.

Niemand in Jugosiawien bat die bessere wirtschaftuiche Entwickiung Sioweniens

unterschatzt. Sie bezieht sich nicht nur auf die Kosmetikindustrie, die Milorad Pavic

in der Winterlichen Reise betont (Vgi. S.61), sondem auch auf die Môbelindustrie

oder Industrie der Haushaitsgerate. Lesnina — Môbei oder Ktihischranke, Herde,

Waschmaschinen, Fernsehapparate der siowenischen Firma Gorenje waren Stoiz

jedes jugoslawischen Haushaits. Niemand aus dem Sûden dachte daran, dass die

teuren fertigen Produkte Sioweniens auf den biliigen Robstoffen Bosniens und

Serbiens beruhen’3. 1m Gegensatz dazu konnte man von den Siowenen unmitteibar

vor dem Krieg oft hôren: “Die unten arbeiten nicht — die im Stiden sind faui —

nehmen uns im Norden die Wohnungen weg — wir arbeiten, und sie essen.”

(Abschied des Tr&umers, S.39) Handke weist daraufhin, dass es injedem Land ein

,,Ungieichmass im Tragen der Staatsiasten” gibt, und dass soicher Grund eine ,,bloBe

Ausrede” ist, obwohi sie ,,iaunenhaft, eiifertig und trotzdônkelhaft” ist. (Abschied des

Trc’iïtmers, 5.39)

,,Aufgrund des niedrigen Selbstversorgungsgrades und des Mangels an Bodenschatzen wurde die
slowenische Wirtschaff von den folgen des Btirgerkriegs hart getroffen.” Vgl. Cotwnbus
Lânderprofile — Europa — Siowenien - Wirtschaftsprofit,
http://www.derreisefiiehrer.comldataJsilsi300.asp
Die Haupthandelspartner Siowemens sind heute Deutschland, Italien, Osterreich, Kroatien.

35



Der stirkste Grund gegen die Sezess ion Sioweniens bezieht sich auf den

jugosiawischen Multikulturalismus, der ein schônes Beispiel war, wie die wïrklich

vers chiedenen Kuituren zus ammen leben kônnen:

,,Undjene Gemeinsamkeit erschien dem Festgast nirgends ais cm zwanghaftes
Reihenschiiel3en, Zusammenrticken von Verschwôrern oder ais Bali in einem
Waisenhaus: sie wirkte natflriich, ,seibstredend’, offen nach alien
Himmeisrichtungen; wennjene Zusammenktinfte etwas von Schlussfeiem hatten,
dann ailein, indem sie einen darauffoigenden Aufbruch bezeichneten, eines jeden in
dem Reigen auf seine eigene Weise. Damais geschah es, dass ich diese siowenischen,
serbischen, kroatischen, makedonischen, herzegowinischen Studenten, Arbeiter,
Sportier, Tinzer, Snger, Liebhaber — ein jeder dtinkte mir ais das aiies in einern — um
ihre Jttgend beneidete, und damais war es auch, dass Jugosiawien mir das wirkiichste
Land in Europa bedeutete. Episode.” (Abschied des Tr&ttmers, 5.44)

Diese Gemeinsamkeit war auch nach Titos Tod spûrbar, ais man von keiner Ideoiogie

mehr reden konnte. Wenn man aucli in der Ôffentiichkeit ofi behauptete, Tito habe

aile Jugosiawen durch die Diktatur zusammengehaiten, zeigte die junge Generation,

dass das gemeinsame Leben, ohne Rflcksicht auf die kuitureiien Unterschiede, etwas

Normaies und Seibswerstandiiches war. Die Generation, die keinen Krieg kannte

schien aufdasjugosiawische Erbe stoiz zu sein. Titos Kampfwar die ietzte Phase in

der Verwirkiichung derjahrhundertealten Wflnsche und Bestrebungen und er wurde

deswegen respektiert. Das war keine Diktatur. Handke erwahnt den Reigen, der sich

aufdas bekannte Gedicht von Branko Radicevic bezieht. 1m Reigen wird der

traditioneiie Tanzjeden einzelnen Voikes aufgeftihrt. Einzelne Tanze stimmen so

harmonisch tiberein, dass durch den gesamten Tanz, der reich und schôn ist,

Brûderiichkeit und Einheit der Jugosiawen zum Ausdruck kommen.54 Handke ist

sicher nicht der einzige, der eine soiche offene und freie Jugend beneidet bat. Seine

Begeisterung auBert er mit der Superlativform des Adjektivs ,,wirkiich”, da diese

Gemeinsamkeit semer Meinung nach eclit war - sie war kein Spiel. Der eiiiptische,

nur aus einem Wort bestehende Satz am Ende des Zitats (,,Episode”) weist eindeutig

daraufhin, dass der Autor ohne Worte bleibt, wie in einem emotionaien Schock, weil

er weder begreifen noch erkiaren kann, wie soiche ,,wirkiiche” Gemeinsamkeit auf

einmai zu zerfaiien begann.

Brankos Reigen symbolisiert dadurch die jugoslawische Gememschafi, in derjedes Volk seine
Tradition und Kultur bewahrt, aber trotzdem aile zusaanrnengehôren. Siehe Die Wïederhohtng.
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Offensichtiich war der Tanz ïm gemeinsamen Reigen nicht ehrlich und trotz aller

Suggestionskraft Handkes doch nur ein Spiel. Dabei kann manjedoch nicht

behaupten, dass aile Menschen nur Schauspieier waren, aber die neuesten

Kriegsereignisse beweisen, dass die Melirbeit an die Brtideriichkeit nicht glaubte,

sondem sie ausnfltzte und missbrauchte. Emir Kusturicas Underground zeigt, wie

,,brtiderlich” in Jugosiawien nicht ,.ehriich” bedeutete55. Marko iasst seine

Mitkampfer im Stich, er beitlgt und betrtigt sic jahreiang, ohne Gewissensbisse dabei

zu haben. Seine eigene Karriere und seine persôniichen Interessen erwcisen sich ais

wichtiger ais Freundschaft und Bri.iderl ichkeit.

Der Konflikt zwischen den Serben und Kroaten Ende der 80cr und Anfang 90cr

Jahrc zeigt am besten, wie grofi das Misstratien zwischen diesen beiden Vôikern war.

Das Gemetzei 1m 2. Weitkrieg konnte nicht vergessen werden’6. Wcnn Handke in der

Winterlichen Reise vom Problem des Aggressors (wer hat zuerst angefangen) redct,

Die Witze waren bei den Jugoslawen sehr beliebt, besonders die Witze auf Kosten eines anderen
Voikes (Witze tiber Durnmheit der Bosnier, Faulheit der Montenegriner, Einbildung der Kroaten (oder
Siowenen), frechheit der Serben). Es gibt auch einen Witz tiber die Brtiderlichkeit der Serben und
Kroaten. Ein Serbe und ein Kroate finden in der Wtiste einen Goldschatz. ,,Wfr teilen ilm bffiderlich!”
ruE der Serbe. ,,Nein, wir teilen 11m ehrlich: fifty-fifty”, sagt der Kroate. Laut Volksmund steht
brûder1ich” in keinem Zusammenhang mit ,,ebrlich”, sondem bedeutet einen Befrug.

Der minderjJirige Kônig Jugoslawiens, Petar II. Karadjordjevic (1923-1970) floh nach England.
nachdem Jugoslawien von den Deutschen im Apnl 1941 angegriffen worden war. Die Regienrng
Kroatiens mit Ante Pavelic an der Spitze organisierte ihren neuen Staat (NDH - dieser Staat umfasste
auch BH), der dem Dritten Reich gegentiber loyal war. Die kroatischen Soldatentruppen, Ustascha
genannt, begannen sofort mit Verfolgungen der Juden, Kommunisten, Zigeuner, aber genauso der
Serben (die bekannten Konzentrationslager waren in Jasenovac und Stara Gradiska). In Serbien gab es
auch eine neue Regierung mit Milan Nedic. Sic war auch dem Dritten Reich gegenûber loyal. Draza
Mihajiovic organisierte indessen seine Truppen, Tschetniks genannt, die gegen den deutschen
Okkupanten und fifr die Rûckkehr des Kônigs Petar kampfen wollten (daher wurden die Tschemiks
vom Kônig materiell und moralisch untersffltzt; in England verbreitete er mit seinen Mitarbeitem die
Nachricht, dass die Tschetniks gegen die Deutschen kiimpfen). Die Zusaimnenarbeit mit den
Partisanen dauerte aber nur sehr kurz; scion beim ersten Kampffiir die Befreiung der Stadt Uzice
(Serbien) 1941 lieBen sie die Partisanen im Stich und schiossen sich der offiziellen serbischen
Regierung an. Offensichtlich konnten sie die Ideologie der Kommunisten nicht akzeptieren. Ustascha
und Tschetnilcs waren also aufderselben Seite, aber gleichzeitig auch gegeneijiander: die Ustascha
tôteten und massakrierten das serbische Volk, wtihrend die Tschetniks das gleiche mit dem kroatischen
Vollc taten. Die Verbrechen der Ustascha waren zahireicher und grausamer. Die Partisanen waren die
einzigen, die gegen die Deutschen und gleichzeitig gegen die sog. Volksverrter, Ustascha und
Tschetniks k.mpften, deren Ideologie auf der ethnischen Sàuberung bemhte: kein Serbe in Kroatien,
kein Kroate in Serbien. Die Viilker von 3H ,,bezahiten” fOr diese Antagonismen sehr teuer (das
wiederhohe sich lin Krieg der 90cr Jahre), denn verschiedene Vôllcer lebten auf diesen Gebieten. Die
Verbrechen von Ustascha und Tschetniks waren einst die Schande fur die beiden VOlker, aber in der
Euforie der 9Oer Jahre wurden ihre Ideologien wieder aktuell. Die neuen Parteien versuchten daher
Ustascha und Tschetniks zu rehabilitieren. Auch heute gibt es solche Versuche.
Vgl. dazu Mico Carevic (Professor an der Fakultiit der Rechte in Banjaluka): Vtastito prepoznavanje,
Dmiske rasprave, http://www.ezboard.com
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betont er seiber, dass die Serben die Verfolgungen durch das kroatische

Ustascharegime niclit vergessen konnten. (Vgi. S.34). Andererseits hatten die Kroaten

immer Angst vor der Dominanz der serbischen Tschetniks. 1m Krieg 1991-1995

konnte jeder Jugosiawe sptiren, dass es um eine Fortsetzung der Kampfe zwischen

den Ustascha und Tschetniks gelit, die offizieli 1945 beendet wurden und zwar durch

den Sieg der Partisanen. Vielleicht war die jugoslawische Gemeinschaft eine optimale

Lôsung fûr aile jugoslawischen Vôlker, aber es ist eine Tatsache, dass Kroatien schon

immer die Unabhingigkeit anstrebte57, dass die Slowenen sich den Ôsterreichem

naher ais den Jugosiawen fûhlten58, dass die Serben die Roue des altesten Brtiders

(des Fflhrers also) spielen wollten.59 Handke idealisiert denjugoslawischen Reigen

925 vereinigte der kroatische Kônig Tomislav die kroatischen Liinder und Kroatien existierte ais
se1bstndiges Land bis 1102, bis zum 3ndnis mit den Ungarn (Pact Konvent) — derseibe Kônig (der
ungarische) herrschte sowohi ûber Kroatien ais auch iiber Ungam. Diese Union wurde ab 1527 im
Rahmen der Habsburger Monarchie fortgesetzt. Unter diesen Urnst.nden existierte Kroatien bis 1918,
bis zur Vereinigung der stidslawischen W5lker zum Knigturn der Serben, Kroaten und Siowenen (seit
1929 Kônigturn Jugoslawien). Wiihrend sich die progressiven Krfle fur den gerneinsamen Staat mit
den Serben aus den patnotischen Griinden entschieden, akzeptierten die radikaien Parteien diese
Option nur widerwillig, mit der Hofffiung aufeine spatere Sezession. Der Traum von einem
unabhiingigen Staat (der aiso seit 1102 dauert) wurde 1941 in der Forrn eines faschistischen Staates
realisiert (NDH — Unabhngiger Staat Kroatien. Diese Unabhuingigkeit existierte nur auf dem Papier,
deim dieser Staat war vom Dritten Reich abhuingig. ftir die extremen Kroaten war er unabhiingig, weil
er keine Verbmdungen mehr mit den Serben halle). Das offizielie Kroatien war mit der Grundung
dieses Staates zum zweiten Mal aufder ,,falschen” Seite (das erste Mai war es im 1. Weltkrieg).
Vgl. dazu Ferdo Sisic: Fovijest hrvatskog naroda, Zagreb: Mladost. 1962.
Im Laufe der 7Oer Jalire kam es zum Ausbmch des kroatischen Nationalismus, den die

koirrn-mnistische ftihrwig energisch zu behiirnpfen versuchte. 1992 wurde der Traum verwirklicht, mit
Hilfe der Intemationalen Gemeinschaff.
58 Vgl. Ivan Cankar: Die Siowenen nndJugoslawen in Materialien & Texte, Klagenfurt/Celovec:
Draya, 2000. 1m Artikel Spieglein, Spieglein an der Wand: Wo hegt das holde neunte Land ffihrt Irena
Sarnide einen Abschnitt aus diesem Text an: ,,Wie sie gesehen haben, befrachte ich dasjugosiawische
Probiem ais das, was es ist: namiich ein ausschlieBlich poiitisches Probiem (...) Das ist aiies!
Irgendeine jugoslawische frage un kultureiien oder gar sprachiichen Sinn existiert ffir mich iiberhaupt
nicht. (...) Dem Blut nach sind wir Bruder, der Sprache nach innnerhin Veller — der Kulmr nach aber,
die die fmcht einerjahrhundertlangen separaten Erziehung ist, sind wir untereinander viel frernder ais
unser oberkrainischer Bauer einem tiroierischen.”
Diese Rede des siowenischen Schriffsteliers aus dem Jahre 1913 in Ljubljana scheint auch 80 Jahre
spàter aktuell zu sein. Cankar weist hier aufein Problem hin, das mi soziaiistischen Jugoslawien
irgendwie ausgegiichen werden wolite: aile jugoslawischen Vôllcer waren durch Jahrhunderte
unterdr(Ïckt — damit wolite man die gerneinsame Vergangenheit betonen, die doch nicht gemeinsam
war. Es war nicht das gleiche, unter der Habsburger-Monarchie oder dem Osrnanischen Reich zu
leben. Unter der Habsburger Monarchie entwickehen sich Kultiir und Wirtschaft; das Osrnanische
Reich demonstrierte vor aiiein die Gewait (siehe das Kapitel 4.). Die frernden Herrschaffen erzogen die
,,Brtider” verschiedenartig und nach Jahrhunderten entstanden groBe Unterschiede. Zwischen den Ost
und Westdeutschen sind z.3. die Unterschiede nach ungef.hr 40 Jahren der Trennung bemerkbar.
w Serbien war un Mitteiaiter selbstiindig, bis 1463. Seit der Zeit befand sich das Land unter der
Herrschafi des Osmanischen Reiches. Der Widerstand gegen die Ttrken wurde Anfang des 19.
Jabrhunderts besonders stark. Die langsame Befreiung begann ab 1815. 1830 bekam Serbien die
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der Brflderlichkeit und Einheit. Wenn er so nafflrlich und fest ware, kônnte er tinter

dem Einfluss von auBen nicht leicht bersten. Fur den slowenischen Austritt aus dem

Reigen kann man nicht die ,,Sage von ,Mitteleuropa”(Abschied des Tr&umers, S.22)

beschuldigen, da Aktuaiitit und Geschicbte zeigen, dass diese Sage den Siowenen

lieber war ais das Mirchen vom Neunten Land. Ici glaube nicht, dass das Gespenst

aus Miffeleuropa unter dem Einfluss der Propaganda aufeinmal in die slowenische

Wirklichkeit eingegriffen bat. Es war immer da und wartete auf die gtinstige

Geiegenheit (siehe das Kapitel 4). Es ist deutlich, dass Handke keine Sympathie fUr

die neuen Tendenzen zeigt, weil sie unbedingt zum Westen ftihren, der semer

Meinung nach den Menscien verdirbt und zerstôrt. Es ist aber unmôglich, dass ailes

in Siowenien aufeinmal politisiert wird, dass auch Schriftsteller, Wissenschaftler,

Maler in der Rolle der Politiker aufireten, nur weil die westliche Propaganda so stark

war. Der Enthusiasmus derjugoslawiscben Jugend, den Handke im Reigen der

Brûderlichkeit und Einheit gesehen bat, bat sich nicit atif die sioweniscie Jugend

(auch nicit die kroatische) bezogen. Die Jugend Sloweniens wollte unbedingt in

,.Europa” sein. Handke wundert sici darflber, dass die Siowenen offen davon

erzihlen, dass sie gerne eine Mauer aufbauen wflrden, die sie von Bosnien und

Serbien abtrennen sollte, eine Mauer gegen den Baikan, der sowoil ftir sie ais auci

fUr die Mitteleuropaer immer ziemlich primitiv war. Die Slowenen vergessen aber,

dass der Balkan ifir die Mehrheit der Mifteleuroper frUher schon in Jesenice

angefangen bat.

Mit der Sezession verletzt Slowenien den historischenjugoslawischen Staatsvertrag,

aber genauso kann man von der Verletzung der Charta der Vereinigten Nationen

durci den Westen reden, wenn es um die Sezession eines Teiles innerhalb eines

Autonomie, 1878 bestatigte der Berliner Kongress seine voile Unabhangigkeit. Nach den
Baikankriegen (1912-1913) und dem 1. Weltkrieg (Serbien verteidigte seine freiheit und Integntat)
entschied sich das Land fur die Vereinigung mit den anderen Sûdslawen ( durch die Idee des
Jugoslawentums opferte man die Selbstiindigkeit des Staates). Auch im 2. Weitkrieg war Serbien auf
der Seite der Sieger und viele Volksheiden derjugosiawischen Revoiution staimnen aus diesem Voik
(dabef denke ich auch an die Serben aus BH).Daher waren die Serben immer auf ihre Geschichte sehr
stolz; davon zeugen auch vieie serbische Mythen.
Vgl. dazu Stevan Paviovic: Istora Balkana 1804-1945, Beograd: Clio, 2001.
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Landes geht6° Es gab eine aligemeine Tendenz, Jugoslawien zu zerstôren, sowohi

von aul3en ais auch von innen: ,Jugo — Titanic tinterging unrûhmlich und tragisch,

torpediert aus allen Richtungen.”6’ Eine echte Brflderlichkeit hatte diese Zerstôrung

verhindem kônnen, aber es steilte sich heraus, dass der Westen mit semer glanzenden

Warenweit ftir die meisten Brflder sehr verlockend war, und dass diese

Anziehungskrafi eigentlich seit Jahren bestanden bat.

Die negative Roue der Westmedien im ,.jugoslawischen Streit” und dann auch im

Krieg bernerkt Handke schon 1991. Die Medien unterstùtzen den Zerfail

Jugoslawiens, indem sie Ingenhafle Geschichten Uber die jugosiawische Diktatur

verbreiten. Ais Beispiel nennt Handke den ,,groBmaulig — ahnungslosen ,Spiegel”,

der ,,in semer Titelstory Jugoslawien ein Vôlkergefngnis’” nennt. (Abschied des

Tr?iztmers, S.3 1). Die Frankfitrter AlÏgenzeine Zeitung redet von den harmonïschen

Beziehungen zwischen den Osterreichem und der siowenischen Minderheit in

Kirnten. Handke redet dagegen vom ,,Sprach- wie Identitatsraubzug gegen das

eingesessene Slowenenvolk.”62 (Abschïed des Tn?iztmers, S. 34) Das Bild eines

slowenischen ,,Helden” mit dem Schuld ,,‘Das Leben gebe ici her, nicht aber die

Freiheit” (Abschied des Trôumers, S.34) war Propaganda. Dabei darfman aber

nicht vergessen. dass diese Propaganda atich von innen unterstfltzt wurde.

Besonders schlimm findet Handke. wenn eminente Kflnstier und Intellektuelle zur

Verscharfung der ohnehin schlechten Situation beitragen. Milan Kundera rufi zum

Beispiel in Le Monde ,,zur Rettung Sioweniens (...) zusammen mit Kroatien ,vom

serbischen Balkan” (Abschied des Tr?iumers, S.28) auf. In den nachsten vier Jahren

folgt eine Menge ahnlicher Reaktionen und Kommentare (manchmal sehr bissige und

vôllig unkorrekte), in denen man die Feindschaft gegen Jugoslawien auf Serbien

60 Vgl. Raju G. C. Thomas :Izrugivanje sa tradic,jo,n J obicajima, NA TO-v rat I bezbjediiost mira,
http://emperors-clothes.com!serbo-croatian/articles/srsecurity.htm
Der Westen bat die Sezession Sioweniens, Kroatiens, Bosniens und der Herzegowma unterstùtzt.

61 Stevan Tontic: Reisen des Triuiners ins “Erste Land” in Noch einmatfur Jugoslawien, S.42.
621n den 6Oer Jabren waren die Beziehungen zwischen Jugoslawien und Ôsterreich eben wegen der
Lage der slowenischen Minderheit in Kamten ziemlich schlecht.
Auch un Roman Die Wiederholung genieBt filip die tig1ichen Fahrten nach Kiagenfurt tmd nach
Hause zunick aus folgenden Grûnden: ,,Die Fahrtzeit lang waren wir weder ami noch reich, weder
Bessere noch Bôsere, weder deutsch noch slowenisch t..)” S.63.
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schiebt, das trotz aflem aucli welter in Jugoslawien leben môclite und damit die

Traditionen Jugosiawiens fortsetzen, obwohl das schône Bild der harmonisch

miteinander verbundenen Kulturen zerrissen wurde. Es ist merkwurdig, dass das VoIk

Sioweniens, Kroatiens und dann auch Bosniens und der Herzegowina das Recht

halle, sich flîr das passende System zu entscheiden, whrend Serbien ein soiches

Recht nicht halle. Wahrend Handke Siowenien in der Wiederholung bewundert,

bewundert er cigentlich Jugoslawien. 1m Abschied des Trhtiners vom Neztnten Land

wird das vôllig kiar, ais er den Zerfail Jugoslawiens beklagt:

,,Nein, Siowenien in Jugoslawien, und mit63 Jugoslawien, du warst deinem Gast nicht
Osten, nicht Sflden, geschweige denn balkanesisch; bedeutetest vielmehr etvas
Drilles. oder ,Neuntes’, Unbenennbares, dafilr aber Marchenwirkliches, durch dein
mit jedem Schritt — Siowenien, meine Geh-Heimat — greifbares Eigendasein, so
wunderbar wirklich auch, wie ich es ja mit den Augen erlebte, gerade im Verband des
dich umgebenden und zugleich durchdringenden — dir entsprechenden!
Geschichtsgebildes, des gro3en Jugoslawien.” (Abschied des Tr?.iwners, S.2$/29)

Die Worte sind poetisch und bertïhrend. ais oh der Autor das Land Siowenien wie cm

Lebewesen umarmen môchte. Die emotionsgeladenen Abschicdsworte beziehen sich

aufJugoslawien: ,Jn Jugoslawien”, ,,mit Jugoslawien”. ,.im Verband”,

..Geschichtsgebild des groBen Jugoslawien” und sie weisen vôiiig daraufhin. dass

Siowenien nie so mrchenhaft ohne Jugoslawien ware, so wirklich, vie f ilip es in der

Wiederhohtng erlebt.

63Ksiv gedmckt im Original.
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3. HANDKES VERSÔHNUNGSPROGRAMM

Sowohi Die WiederhoÏung ais aucli Abschied des Tr&imers vom Neunten Land

zeigen einerseits Handkes Begeisterung fflr Jugosiawien, sogar seine Liebe zu diesem

Land, andererseits seine Enttuschung Uber die Westweit, die manchmai in richtigen

Abscheu tibergelit. Statt dass der fortschritt das Zusammenieben der Menschen im

Westen verbessert, zerstôrt er die menschuiche Gemeinschaft, weil er standig neue

Wege zur Macht ôffiet. ,,Das Wahre, Gute, Schône, (...) Ewige und Absoiute”

veriieren in der modemen Geseiischafijeden Sinn, werden verpônt und verbannt.64

Der Aufsatz von Thomas Anz (Fufinote 64) zeigtja die Probiematik dieser

Werthaitung und wie Handke sie frûher an der Person Steigers selbst kritisierte. Mit

der Langsamen Heimkehr tritt indessen eine Wende in der iiterarischen Entwickiung

Handkes ein.

In der WinterÏichen Reise beschaftigt sich Handke mit der Macht der Medien und

zeigt, wie man durci Sprache und Biid die Massen manipuiieren kann. Mit Recht

fordert er ,,Gerechtigkeit fUr Serbien”, die durch eine Reihe derjugosiawischen

Motive auch eine weitere Dimension erhllt: der Autor fordert gieichzeitig

Gerechtigkeit fUr Jugoslawien.

3.1. Eine winterïiche Reise ZU de;i Fliissen Donau, Save, Morawa und Drina

Wahrend Handkes Medienkritik scharf und konkret ist (siehe das Kapitel 1.), zeigt

der zweite Teii seines Reiseberichtes (der sich aiso auf die Reise durci Serbien

bezieht) einige Schwachen. Der Grund dafflr iiegt vor aliem darin, dass dieser Teii

poetisch und deswegen mit der Kriegsaktuaiitat sciwer zu verbinden ist. Der Kontrast

zwischen dem Poetiscien und Poiitischen tragt gerade dazu bei, dass das Poetische

seine Kraft veriiert und naiv wirkt.

64 Vgl. Thomas Anz: Emil $taiger, Feter Handke und der Zifricher Literaturstreit in Text + Kritik,
S.30-33.
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3.1.1. Das Problem des Poetischen und Politisclien

Es ist falsch, zu denken, dass Handke mit semer Reise nach Serbienjedes Dilemma

lôsen kônne und auch wolle. Die Frage, wer am Krieg schuld ist, will er gar nicht

beantworten. Er reist nach Serbien, um das ,.bertichtigte” Land und seine Bewohner

(,,Bôsewichte”) mit seinen eigenen Augen zu sehen. Es ist unbestritten, dass ein guter

Beobachter, ,,ein Spezialist fûr Mikrosachen”6 - obwohl er die serbische Sprache

nicht richtig behenscht und deswegen auf seine Dolmetscher angewiesen ist - auch

entdecken kann, oh in diesem Land Monster tind Wilde leben, wie das ganze

serbisehe Volk in den Medien dargestelit wurde. Handkes Eindrflcke ter sagt seiber

,,aufden ersten Blick”66, t WinterÏiche Reise, S.58) von einem ,gesitteten” Volk, von

,,Nachdenklichkeit, Bewusstheit und Stoiz” t Winterliche Reise, S.58-59) der

Menschen auf der Straf3e haben Ernpôrung67 in der Ôffentlichkeit hervorgerufen,

weil der Dichter gewagt bat, den ,,Bôsen” gute Eigenschaften zuzuschreiben. Damit

provoziert er die Medien und die hefligen Reaktionen daraufzeigen am besten, dass

Handke gut gezielt bat. Die zahireichen Kritiker vergessen aber, dass es weder um

Begrflndungen noch Behaupttingen geht, sondem um Eindrflcke und Eriebnisse eines

Schriftstellers.

Dass Handke in Serbien weder Nationalisten noch Fanatiker triffi, ist auch cm
Eindnick. Aufjeden fail ist es unmôglich, soiche Menschen in kurzer Zeit zu

erkennen. Die 9Oer Jahre in Ex-Jugoslawien sind durci einen hefiigen Ausbruch des

Nationalismus injedem ,Jugoslawischen” Volk gekennzeichnet. Viele gegenûber den

anderen Ktilturen von blindem Hass erfflhite Fanatiker waren die Hauptanstifter des

Krieges und Zerfalis Jugoslawiens. Serbien war in diesem Sinne keine Ausnahme.

Ironischerweise behauptet Dojcinovic, dass Handke mit so einem Nationalisten

gereist sei: ,,Milorad Pavic, der serbische Schriftsteller, ist ein paranoider

65 Vielleïcht bin ich ehi Gerechtigkeitsidiot. Feter Hanke 1m Gespr&ch mit dem Kriegsreporter Gabriel
Grimer in Noch einmatfiir Jugoslmvien, S. iii.
Handke interessiert sich fiir die ,,dritten Dinge” (Vgl Winterliche Reise, 5. 51), Nebensachen,
Einzelheiten, Zwischenraume. Vgl. dazu Feter Handke. Aber ich lebe nur von dcii Zwischenn’htmen.
66 Handkes Sehen ist speziflsch — es ist durch die Spontaneitàt gekermzeichnet. Vgl. dazu Egila Lex:
Feter Handke und die Unschutd des Sehens, Ziirich: paeda media, 1985.
67 Vgl. Tilman Zidch:Die Angst des Dichters i’or der Wirklichkeit, 16 Antt’orten aujFeter Handkes
Winterreise nach Serbien, Gôuingen: Steidi Verlag, 1996 oder Noch einnîaljimr Jugoslmi’ien.
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Nationalist.”68 In einem Restaurant bemerkt Handke, dass der Eigentflmer Herrn

Pavic gut kennt. f tir Handke ist das normal, weil ,.die Serben ein LeservoÏk” sind

(Winterliche Reise, S.77). Dojcinovic tibt daran Kritik, weil cm denkt, dass Handke

damit Mythologie schaffe. Vielieicht soUte Handke das Restaurant besser anschauen

(Bilder und Schmuck an den Wanden z.B.), aber es geht hier um keine Mythologie69,

die Dojcinovic mit Vasko Popa7° und seinen Gedichten vergleicht. Eine spontane

Reaktion oder eine gute Meinung vom serbischen Volk haben hier mit dem Mythos,

der eine politische Funktion hat, nichts zu tun. Das Problem Iiegt in der Interpretation

eines literarischen Werkes. Es ist problematisch, dass es in Serbien eine starke

Tendenz gibt, aus allem Mythologie zu schaffen. Zu diesem Zwecke kônnte dann

auch diese Àuf3erung Handkes benutzt werden. Das giit genauso fur die Begeisterung

des Atitors tuber die serbische Geschichte: sic waren ,,bisher in der Geschichte kaum

je die Tater, die Erst-Tater” t WinterÏiche Reise, S.37); sie waren immer die

freiheitskampfer gegen Ttirken, Bulgaren Ungam und auch in zwei Weltkriegen

waren sie aufder richtigen Seite. Den Traum von Grol3serbien sieht Handke ais

,.Traumkôrnchen” (J’Vinterliche Reise,S.49), indem er vergisst (oder nicht weif3), dass

die Serben das Projekt von derjugoslawischen Konfôderation, das Slowenen und

Kroaten Anfang der 90cr Jahre vorgeschiagen hatten, abgelehnt haben. Sein

Reisebericht endet mit einem pathetischen Briefeines kranken Mannes. der unter

anderem auch wegen des ,.Ausrottens des scrbischen Voikes” t Winterliche Reise, S.

135) Selbstrnord begangen hat. Handke rornantisiert die Serben, aber nicht mit der

Absicht, eine Mythologie zu schaffen, der sich die Politik gut bedienen kônnte. Er

môchte zeigen dass die Serben keine Wiiden sind, sondem normale Menschen, die

66 fiser-Dojcmovic, S.88.
69 Der Mythos steht bei Handke nie un Dienste der Politilc. Bei Handke kann man z.B. vom Mythos der
Erzih1ung, der Wiederholungen. der Sprache reden. Vgl. dazu Jtirgen Wolf: Visualit&, For,;; und
Mythos in Peter Handkes Prosa, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991; oder: Peler Handke. Aber ici;
lebe nur von dcii Zwischenriu,nen.
° Vasko Popa, den serbischen Dichter, nirnrnt Handke in seinem Reisebericht in Schutz (Vgl. $52).
Dojcinovic verweist darauf, wie Popa mit seinen Gedichten (Wolfsgedichte) ,.Mythen um das heilige,
auserkorene serbische Volk schaffi”. Die Schlacht aufdem Amselfeld aus dem Jahre 1389 liefert einen
wichtigen serbischen Mythos. Die schwere Niederlage gegen die Tiirken bezeichnet den Anfang der
Ausrottung der Serben: ,,sie mussen leiden, aber am Ende werden sie in das K’5nigreich einziehen”.
Vgl. Fiser-Dojcinovic, S.88.
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auch gute Eigenschafien haben. Leider gibt es immer eine Gefahr, dass ein

literarisches Werk fur eine Ideologie missbraucht wird.

Vicie Kritiker interpretieren Handkes Sympathie mit dem serbischen Voik ais

Schutz, der dann auch die Befreiung der Serben von jeder Schuld bedeutet, obwohl

der Autor an keiner Stelle im Btich behauptet, dass die Serben nicht schuldig seien.

Man redet auch vom Schutz der serbischen Ftihrung.7’ An einem Abend in Belgrad,

in der Gesellschaft mit Dragan Velikic und seinen Freunden môchte Handke keine

Kritik an der serbischcn Ftuhrung hôren. ,,keine Verdammung dcr

Oberherren”(WinterÏiche Reise, S. $6). Er hat eine Môglichkeit. zu zeigen, warum

einige Serben mit ihrer F(ihning nicht zufrieden sind, aber er tut es nicht. Seine

Begrtundung: ,,nicht hier, in diesen Raumlichkeiten, und auch nicht in der Stadt und

dem Land; und nichtjetzt, wo es vielleicht doch um einen Frieden ging” (WinterÏiche

Reise, S.86) ist zwar nicht tiberzeugend, aber sic zeigt deutlich, dass er sich mit den

Fragen der Schuld und Verantwortung derjugoslawischen Vôtker nicht beschaftigen

wilI. FQr ihn ist es wichtiger, dass der Frieden geschlossen wird und dass der sinniose

Krieg aufliôrt. Wenn Handke die serbischen Oberherren wirklich schfltzen wollte,

wturde er gar niclit ahnen lassen, dass es Menschen gibt. die offen gegen ibre Ftuhrung

sind.72 Es ist daher Ubertrieben, zu sagen, dass der Reisebericht ,.eine starke

Emiutigung fir Milosevic”73 sei. AuBerdem ist Handkes Andeutung, dass es eine

grôf3ere Gefahr von den ,.fremden Machten” ais von der Ftihrung Milosevics74 gibt,

keine Verteidigung dieses Regimes, sondern cm Hinweis darauf dass der

jugoslawische Krieg nicht einfach zu erklaren ist, da aucli der Westen sich in diesen

Krieg eingemischt hat. Der Autor môchte sich indessen mit der Politik nicht

beschaftigen, sondem interessiert sich fur die verbindenden Elemente. die die

jugoslawischen Vôlker wieder annahren kônnten und gerade deswegen spielt der

Frieden eine wichtige Roue.

71 Vgl. fiser-Dojcmovic, S.85.
72 Das bezeugen auch die Geschichten der Menschen aus Bajma Basta — davon etwas spater.

Fiser-Dojcinovic, S.86.
Es geht um einen Krieg, “der mit ausgekst und zuletzt wohl entschieden war auch nocli durch

fremde, ganz andere Michte.” Winterliche Reise, S. 86.
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Das positive Bild Serbiens sou weder Antwort auf die am Anfang gesteilten Fragen

noch Beweis fur die Unschuld der Serben sein.7D Der Autor wilI das Land Serbien,

das durch die Medien abgetan und entfremdet wurde76, den Menschen wieder naher

bringen. Die Beschreibungen passen aucli zu einem Reisebericht, aber sie erscheinen

hier problematisch, weil im Hintergrund ein Krieg steht. bzw. eine Tragôdie, die

keinen Platz ftr das Poetische lasst. Der Essay hat am Anfang ausdrûcklich poiitische

Zuge (siehe das Kapitel 1.), aber dann flieht der Autor aufeinmal vor der Politik und

taucht in die Poesie ein. Hier sieht man am besten. wie es nicht leicht ist, das

Politische und Poetische zu verbinden.

Handke ist von der serbischen Handeislust sehr begeistert. Die Mrkte in Serbien sind

etwas Ungewôhniiches; da kann man nïcht nur Brote, Honig, Hûhner, f ische, Obst

und Gemtuse finden, sondem ailes Môgliche, ,.von den verbogensten Nageln bis zu

den dflnnsten Plastiksacken und, sagen wir, ieeren Streichhoizschachtein”

(Wintertiche Reise, S.70). vor allem aber einen Haufen von Tabak. den der Autor mit

viel Sympathie und Neugierde beschreibt, obwohl er Nichtraucher ist. Diese

,.volkstirniiche Handelslust” t Winterliche Reise, S.71). die ,,eine Lebendigkeit. etwas

Heiteres, Leichtes” hat t Winterliche Reise, 70). bezaubert ihn so sehr. dass sic einen

seltsamen Wunsch in ihm erregt: ,.Und ich erwischte mich dann sogar bel dem

Wunsch, die Abgeschnittenheit des Landes — nein, nicht der Krieg — môge andauem;

die Unzulanglichkeit der westlichen oder sonst welchen Waren — oder Monopolwelt.”

(Winterliche Reise, S.72) Den ahnlichen Wunsch erregen dann auch die

Benzinverkaufer mit ihren Plastikkanistern. deren Tatigkeit er liebevoll beschreibt:

• .)und wieder hatte ich gar nichts einzuwenden gegen meine Wunschvorsteliung,

Nenad fiser tibt an diesem schônen Biid Kritik: “Handke beanhvortet die Fragen, die er selbst stelit,
mit einem schônen BiId Serbiens. Die Frage, was in Sarajevo geschehen ist, kaim man mcht mit emem
schônen BiId beantworten. Einen Artikel, der ais Ganzes die forrn eines Reisebericlites bat, wdrde ich
sofort akzeptieren. Ici hutte appiaudiert, wenn Handke sagen wiirde: Schaut her, Leute, es gibt etwas
Tieferes ais Ethnizitit, es gibt etwas, das der Lokalitat entsteigt.” Predrag Dojcmovic hat eine tihnliche
Erklaning: ,,Man braucht keme Bescbreibung des Flusses, um zu beweisen, woruber er spncht. Die
Schônheit der Drina kann die Unschuld mancher Serben doch nicht beweisen.” (Fiser-Dojcinovic,
S.86-87) In beiden Fallen Iiegt em Missverstindnis vor.

Vgl. Wintertiche Reise, 5.13.
“(...) schwer zu sagen fur einen, der mcht raucht, oh zum Beispiel die von Markttisch zu

Markttischchen wechselnden Haufen von dunngeschnittenem Tabak. Ïuftig und grasig, m den
selbstzudrehenden Zigaretten dann so herzhaft scbinecken, wie sie aussehen.” ( Winter/iche Reïse,
S .70-7 1).
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soich eine Art Tanken môge lang noch so weitergehandhabt werden, und vielleicht

sogar tbergehen aufanderer Herren Lander.” (‘Wintertiche Reise, S. $8)

Diese Handeislust passt zum Kulturpessirnismus Handkes und semer Kritik an der

Westwelt; seine Sehnsucht nach einem vorkapitalistischen Zustand, der im Gegensatz

zur westlichen Warenweit stelit, woran er ofi Kritik tibt, kommt hier deutlich zum

Ausdruck. Sie gehôrt zum aligemeinen Jugosiawienkompiex bei Handke, da

Jugosiawien, vie Die WiederhoÏung zeigt, eine Gegenweit zum Westen darsteltt.

Wahrend die Elemente des Ursprtingiichen und Nattriichen diesem Roman eine

poetische Schônheit verleihen, werden sie im Reisebericht probiematisch, weii sie im

Kontext eines Krieges stehen. Die serbische Handeisiust der 9Oer Jahre entsteht ais

Folge der Kriegsverhaltnisse und ais soiche ist sie gar nicht natùriich. Handke erkennt

die Not der Menschen nicht und seine Begeisterung zeigt, wie ahnungsios er ist. Er

sieht zwar die Folgen des Embargos in Serbien: er ist der einzige Gast im Hotel, der

einzige Besucher im Kioster Studenica, der Hafen in Zemun ist unbeschiffi; aber er

verbindet die Handeislust nicht mit diesem schweren wirtschafflichen Schiag. Der

Benzin- und Tabakverkauf gehôrt zum Schwarzmarki. aber der Autor sieht darin das

Einfache, das Ursprflngliche ais Gegenbiid zur Monopoiweit tind er begeistert sich

dafiir. Poetisch beschreibt er das Benzin, ..grtinrotgrflne dicke flcissigkeit. (...) eine

Kostbarkeit, t...) ein Bodenschatz” (Wintertiche Reise, S.88) und wtinscht sich. dass

der Benzinhandel in Piastikkanistem auch im Westen getrieben wird. Handke

ignoriert, was der Mangel an Waren oder die gaioppierende Inflation bedeuten, die

1993 Miilionen der Menschen in Serbien an den Rand der Existenz gebracht hat,

deren Situation auch 1995 nicht besser war. Es erscheint bedenkiich, dass der Autor

die Not der Menschen benutzt. um seinen Kuiturpessimismus zu auBem. Buden

vergieicht mit Redit Handkes Essay mit denen Finkieikrauts ôber Kroatien:

,.Gemeinsam fUr sie tHandke und Finkieikraut) ist ihre ursprûngliche
kulturpessimistisclie Sehnsucht nach ungefalschten Giaubwurdigkeiten jenseits der
entfremdeten Westweit und deren moralischen, kulturelien und
allgemeinmenschuichen Dekadenz. (...) Ilire Kritik am Westen und an der modemen
WeIt iiberhaupt, besonders in Bezug aufunseren Krieg, hat den Sinn dann und nur
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dann, wenn sie mit voltem Bewusstsein davon angenommen wird, dass wir an
unserem Kriegsdrama vor allem selber schuld sind” .

Handke interessiert sich indessen weder fur Schuld noch Verantwortung der

jugoslawisclien Vôiker. Er sehnt sich nacli Frieden und Versôhnung, ohne zti

begreifen, dass eben die Tiefe des Konfliktes diesen Schritt verhindert und dass die

fiucht vor der eigenen Schuid und Verantwortung keine dauerhafie Lôsung sein

kann. Durch das Poetische môchte der Autor zur neuen Annihrung beitragen und er

versucht, neue Brticken aufzubauen, indem er an die schônen gemeinsarnen Zeiten

erinnert. Das Poetische stelit, ..das Verbindende, das Urnfassende” dar, “den AnstoB

zum gemeinsamen Erinnern ais die einzige Versôhnungsmôgiichkeit, fur die zweite,

die gemeinsame Kindheit.”79 (Winterliche Reise, S.133) Handkes Optimismus. der

sich auf die Kraft des Poetischen bezieht. sieht in der konkreten Situation recht naiv

aus. Der Konflikt in Ex-Jugosiawien ist kein hanrtloser Streit, der mit schônen

Erinnerungen beseitigt werden kônnte. Nachdem so viei Blut vergossen worden ist,

gibt es keinen richtigen Frieden, bis aile Kriegsparteien ihre Verantwortung erkennen

und gestehen. Ohne R.icksicht darauf, wie tief sich der Westen in den Konflikt

eingemischt tiat, bleibt die Tatsache. dass ,.die Brtider” sich getôtet haben und neue

Grenzen ziehen woilten. Die Versôhnung ist eine schône Ilitision von Handke, die

aber in der Literatur nicht verboten ist, da ein Dichter das Recht auflilusionen und

Traurne hat.8°

78,,Zajednicka imje izvoma kulmrpesimisticka ceznja za nepatvorenim autentidnostima s onu stranu
otudjenog svijeta Zapada., s onu stranu njihove moraine, kuhume i opceljudske dekadentnosti. (...)
Njihova kritika Zapada i modemog svijeta uopce, posebice u odnosu prema nasem ratu, ima smisla
onda i samo onda kada se prima sa potpi.mom svijescu o tome daje ratna nesreca koja nas je zadesila
prije svega — samoskrivljena.” Handke u SrbUï, Ubers. S.R.

Johanna Bossinade redet vom “Zusammenhang-Motiv” bei Handke, das er ab “1979 in den Werken
der Tetralogie Langsame Heimkehr, Die Lehre der Sainte- Victoire, Kindergeschicht und Uber die
Diijer angeschlagen hat.” Vgl dazu Johanna Bossinade: Moderne Textpoetik. Entfaltung eines
Verfahrens. Mii dein Beispiel Feter Handke, Wtirzburg, Kônigshausen & Neumann, 1999.

Er bat Serbien nicht aus der Perspektive semer Machthaber betrachtet, sondem mit den Augen
eines tràumenden Dichters. Fur mich gehôrt Handke zu den wenigen wirldich aufrichtigen
Scbriftstellem. Lassen wir ihn also ein bisschen trijumen.” Vgl. Lassen wir Peter Hanke ciii bisschen
tràumen. Ber serbische Schriftsteller Aleksandar Tisma im Gespr&h mit Adelbert Refin Noch einmal
fiirJugoslawien, S. 210-211.
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3.1.2. Jugoslawische Motive

Handkes Sehnsucht nach Versôhnung derjugoslawischen Vôlker kommt durch eine

Reihe derjugoslawischen Motive zum Ausdruck, die deutiich daraufverweisen, dass

die jugoslawisclie Gemeinschaft eine optimale Lôsung ftr aile Vôlker war und dass

die vergangenen Zeiten, im Vergleich zu den aktueilen, glucklicher und besser waren.

Handke leidet. wahrend er die ehemaligen Partisanen, spter Titos Funktionre auf

der Beigrader Straf3e beobachtet: ,.Wer waren die vielen alten Manner, welche (...) 50

schweigsam mufiiggingen (...) ofi mit Krawafte und Hut (...) deutiiche Gestaiten im

Nebel, die Mienen fast grimmig (...)Was war der Veriust? Veriust? War es nicht eher,

aïs seien sie brutal um etwas betrogen worden?” ( Winterliche Reise, S.60-61) Mit

Trauer denkt er an die ehemaligen Kampfer und Anhanger Jugosiawiens81, an die

Tausende von Partisanen, die ihr Leben fûr Freiheit und GlUck der zukfanftigen

Generationen gegeben haben. So traurig es ist, dass ihr Karnpf sich piôtzlich ais

wertlos heraussteiit, darfman doch nicht vergessen, dassjede Medailie atich ihre

Kehrseite hat. In den 7Oer Jabren haben diese Ex-Funktionare an die Heimat und das

Voik nicht mehr gedacht, sondem nur noch an sich seiber und ihre eigenen famiiien.

Korruption, Bestechung. Bereicherung waren ernsthafie Probleme in der Geseilschaft,

aber schamios spieiten sie noch immer dieselbe Musik und sangen dazu: “Genosse

Tito, wir geloben dir, von deinem Wege nicht abzuweichen!” Die schône und

enthusiastische Idee der Brtideriichkeit und Einheit wurde in der Praxis zu einer

Ieeren Parole. Ail dies biendet Handke aus. Ernir Kttsturica steilt in seinem Film

Underground am besten dar, wie eine kiare Einteilung unter den Kommunisten

bestanden bat: die wahren Kommunisten waren im ,.Keiier”, auBerhaib der

Gesellschaft aiso und hallen keine Ahnung, was die kommunistische Fuhrung

machte. Die Herren in Handkes Reisebericht gehôren zur FDhrung und nicht sie

wurden brutal betrogen, sondem diejenigen, die im ,,Kelier” waren. Aile Jugosiawen

haben viei verioren weii diese Herren t,,mit Krawatte und T-Tut”) nichts andem

wollten; dabei hatten gerade sie die Môgiichkeit, die jugoslawische Ordnung zu

81 Davon redet Hanke ofi in den Interviews. Vgl dazu z.3. Noch einnial vom Neunten Land, S94-95
oder den Artikel Zasto voliin Srbe, SAIvI, http://www.yurope.com/zines/SAM/arhiva5/ooo8.htm1

49



schttzen und zu verteidigen. Statt dessen werden sie zu einern Vorbiid fUr die neue

Generation, wie man ais Kommunist Karriere machen kann.

Nicht aile Partisanen Titos wurden zu Funktioniren nacli dem 2. Weltkrieg. Vicie

Kimpfer zogen sich in ein normales, bescheidenes Leben zurùck, indem sie

Vertrauen zum neuen System hatten und auf die neue Gemeinschafi der

jugosiawischen Vôlker sehr stoiz waren. Sie hôrten auch dann nicht auf, an die

Richtigkeit derjugosiawischen Ideen zu giauben, aïs die jugoslawische Gemeinschaft

zerfiel. Sic haben die Leiden, aus denen das neue Land geboren wurde, das

vergossene Blut der gefallenen Karnpfer fUr eine bessere Zukunfi, nicht vergessen.

Olgas Mutter, die ehemalige Krankenschwester bei Titos Partisarien. die heute noch

in einem winzigen Haus mit Garten iebt, eriebt diesen Kampfnoch immer ais Rettung

vor grol3er Not. ,,Und sic wtirde bis an ihr Lebensende eine durchdrtingene — nicht

serbisclie, sondernjugosiawische Kommunistin sein (...) auch heute galt ihr das ais

einzige vemùnfiige Môglichkeit fUr die sûdslawischen Vôlker.” t Winterïiche Reise,

104)

Soiche Menschen sind Verlierer. Ihr ganzes Leben erweist sicli ais sinnios, weii sic

fUr etwas gekampft haben, das zuerst gefeiert und dann einfach bespuckt wurde. Die

ersehntejugoslawische Gemeinschaft stelite sich ais faisch heraus. Die alte Fraci kann

das nicht verstehen, weiï die neuen Machthaber wieder die Ungleichheit ,.anbieten”.

die sic aus der Zeit des Kônigreichs ganz gut kennt: grol3e soziale Unterschiede

schufen cine tiefe Kluft zwischen den Menschen. In den ncuen Zeiten ist es sogar

noch schiimmer, da man auch von der Ungleichheit im ethnischen Sinne reden kann.

Aile Machthaber der neuentstandenen Staaten setzt Olgas Mutter gleich: sic sind

,,Verrater” (I’VinterÏiche Reise, S.104) ihres Voikes. weil sic es missbraucht und zum

Mittel fUr eigene Ziele benutzt haben. Das Volk bat seine Freiheit verioren, weil die

Menschcn wic Schafe in einzelnc Herden zusammcngepresst wurdcn, wo sic beliebig

blôken kônnen. Das Zitat des serbischcn Schriftstcilers Dragan Velikic. das Handke

selbst anfûhrt, zeigt auch, dass aile Oberberren gleich sind: ,.Denn die k&mpfenden

Farte ien, die Kriegshunde, sind von demselben Stamm, wie immer sie heWen und mit

wie vieten fingern sïe sich bekreuzigen môgen.” (Winterliche Reise, S. 82) Wenn

Handke auch Kritik an den serbischen Oberherren in der Geseilschaft von Dragan
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Velikic vermeidet. so erfolgt die Kritik durch Olgas Mutter oder den serbischen

Dichter. Sie bezielit sicli indessen auf aile Oberherren in den neugegrtindeten Staaten,

weil der Autor die serbische Fubrung nicht schlechter beurteilt ais die Ft’ihrung der

anderen neuen Staaten.

Mit Schwermut erinnert sich Olgas Mutter an die frUheren Zeiten, die durch ein

harmonisches Zusammenleben an den beiden Drinaufern82 gepragt waren. Heute

leben keine Moslems mehr auf der anderen Seite und sie vermisst ,.Bosnier, oh

Serben oder Muslime.” t Wintertiche Reise, S. 105) Ihre Tochter, die der

Nachkriegsgeneration angehôrt, spurt das gieiche. Sie findet die Drina nicht rnehr

schôn, weil es im Sommer keine Schwirnmer mehr gibt, die einst frei hin und her

schwimmen konnten. Sie vermisst gemeinsame Schiffsausflûge, Reisen an die AUna,

die unbedingt durch Bosnien ftihrten, aber vor allem ihre Freunde aus Visegrad und

Srebrenica.83 Sehnsucht nach der Vergangenheit tind Trauer um die Gegenwart, in der

die einst festen und lieben Verbindungen tinter den Menschen immer ôfter durci den

Mord gebrochen werden84, sind die Grundgefuhle Olgas. Sie zweifelt nicht am

Massaker von Srebrenica, weii in diesem Krieg ailes môgiich ist. ,.Die Kriegshunde”

vertiefen konsequent die Kltift unter den Menschen verschiedener Kulturen und

Religionen. weil sie aufdiese Art und Weise nicht nur leichter herrschen. sondem

auci bessere Kriegsprofite sichern kônnen. Die neue Zeit erlebt Olga ais grofie

Isolation: ,.(...) trotz des materiellen MangeÎs war die Not (ihre Not) vor allem eine

innere. abgeschnitten von der vorigen weiten Welt, immer unter ihresgleichen, kam

ihr oft von, sie sei tot.” ( Winterliche Reise, S.96)

Olgas ,,weite WeIt” stellt eine muitiki.titurelle Weit dan, wo das gemeinsame Leben

eine gegenseitige Bereicherung bedeutet. Sie erlebt also den Multikulturalismus ais

einen Reichtum, der das Leben im ailgemeinen Sinne wertvoll macht. Jugoslawien

schien in einem Augenblick auf dem besten Wege zu sein, den Traum vom

82 In Ex-Jugosawien war die Dnna eine natûrliche Grenze zwischen den Republiken BH und Serbien.
Mit dem Krieg in Bosnien und der Herzegowina wird die Dnna die Grenze zwischen Serbien und der
Serbischen Republik in Bosnien. Die Moslems, die meistens das linke flussufer bewohnten (die
bosnische Seite also), mussten diese Gebiete verlassen. Das gleiche passierte mit Serben und Kroaten,
die auf eimnal in einem Gebiet gewohnt haben, das ihrer Nationaistrukiur nicht gepasst hat.

Vgl. S .94-95 des Reiseberichtes.

“(...) in der einen Nacht wurde ein mushmisches Dorf gemordschatzt, in der folgenden ein
serbisches usw.” Vgl. Wintertiche Reise, S.95.
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harmonischen Zusammenleben verschiedener Kulturen zu verwirklichen. Die

jugosiawische Praxis war ein Beweis dafiir, dass die Menschen ,,vemDnftiger”

geworden sind, dass sie sich ,,inneriich” entwickelt haben, 1m geistigen Sinne, nicht

im Sinne des Materiellen.85 Schônheit und Wert des multikulturelien Lebens in

Jugoslawien, die Handke schon in seinem Pamphlet Abschied des Trdumers vom

Neztnten Land hervorhebt. findet man auch hier, obwohl es deutlich ist dass die

Jugoslawen diese schwere und delikate Prflfung nicht bestanden haben, da ihre

Gerneinschaft zerfalien ist.

Der ganze Reisebericht basiert aufHandkes Beobachtungen, Meinungen,

Oberlegiingen. Andere Personen reden nur in der Form der kurzen indirekten Rede.

Olga und ihre Mutter bekommen etwas mehr Raum, weil ihre Meinung fur den Autor

offensichtlich wichtig ist. Ibre Worte kreisen standig um Jugosiawien vor dem Krieg,

das fûr Handke. wie das aucli Die Wiederhotung und Abschied des Trdumers voni

neunten Land zeigen, einen besonderen Wert gehabt hat. Es erscheinen auch zwei

direkte Reden, die sich auf das Jugoslawien-Thema beziehen. Der Bibiiothekar aus

Bajina Basta weist deutlich daraufhin, dass aile echten Jugoslawen Verlierer sind,

diejenigen also, die sich in Jugoslawien herzlich verbunden geft’ihlt haben, ohne

Rflcksicht darauf, ob sie Kommunisten waren oder nicht. Durch den Zerfail des

Landes haben sie ihr ..zu Hause” verloren.86 Die zweite direkte Rede kommt von

Zarko, der das paradiesische Deutschland trotz semer Schônheit ais Land der

Maschinen eriebt, womit dieses Land zu einem Gegenbild zum verlorenen

Jugoslawien wird.87 Das passt noch einrnal zu der aligemeinen Stellungnahme

85 Vor mehr ais 200 Jahren erstTebte die Aufidarung, das Zusamrnen]eben der Menschen zu verbessem.
Die Vemunft flirt zum groBen Fortschriil (Wissenschaft, Wirtschaft, Technik), aber die Gnmdwerte
des gernemsarnen Lebens verschiedener Kuituren, die auf Respekt, Toleranz, Verstndnis basieren,
bleiben auch in der modemen Zeit sehr fragwûrdig. Handkes Kulturpessimismus kann man aucli ais
Kritik an der Aufidarung verstehen. Michaei Braun redet von einern ,,rornantisch inspirierten
Erziihiprogramm” bei Handke, das seit der Langsamen Heimkehr deutiich zum Ausdruck komrnt:
,,Erwacht aus dem Aiptraurn der Aufldiirung, antwortet er (Handke) auf den Beutezug der
nistrumenteilen Vemunfi durch Natur und Lebensweit mit der poetischen Wiederverzaubemng der
Weit.” Das bezieht sich auch auf seinen Roman Die Wiederhotttng. Vgl. Michaei Braun: Die
Sehnsucht nach dciii ideaten Erzàh/er, S.73-74.
86 Vgi. S.101-102 des Reisebenchtes.
87 “Tatsache ist, dass sich Deutschiand zu emem schônen, paradiesischen Land emporgearbeitet hat.
Die Welt ais Maschine. Auch die Hauser sind Maschinen. Das Geklàffder Hunde aufden StraBen
gleicht dem Kreischen der Maschinen in den fabrikhalien. In den Seibstbedienungsiiiden ist es, ais
wùrdest du Schrauben kaufen, keine Miich. hi den Schiachterhiden, ais wiirdest du Nagel kaufen,
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Handkes zum Westen (ttnd seinem Kulturpessimismus), wo Jctgoslawien ais seine

Gegenwelt ein Motiv des wirklichen Lebens darstellt.

Noch einmai greift der Autor in seinem Werk die Sezession Sioweniens aciftind

auBert seine Enttauschung darflber, weil die slowenische Selbstandigkeit zum Verlust

der eigenen Identitat ftihrt. Wahrend Handke Kreischen, Heulen und Zahneknirschen

der Insassen, bzw. ungefaischte Eigenschaften der slowenischen Mental itat,

vermisst88, kann er feststelien. dass die Siowenen ailes tun, um sich dem Westen

anzunahren. Es ist ironisch, dass Titos Fotos im bekannten slowenischen Hotel

,.Ziatorog” durch ,,entsprechende Wiliy Brandts ersetzt werden”, dass es rnehr

ôsterreichische Kanaie im Femsehen und Radio gibt ais einheimische, dass am Kiosk

das deutsche Bild besser ais die einheimische Delo verkauft wird.89 Den

slowenischen Staatsprisidenten sieht der Autor ais ,,einen Lakaien”, der ,,den

Auslandem sein Land bietet.” ( Winterliche Reise, S. ii O) Mit der Behauptung,

Slowenien sei ,,ein kindiicher Staat”9° auBert Handke nicht nur seinen Spott tber den

neuen Staat, sondern auch seine Enttauschung “ber die Naivitat der Siowenen, die in

der Sehnsucht ,,nach Europa” aufeigene Werte verzichten, da es eine alîgemeine

Tendenz gibt. ailes zu verbannen, was einheimisch ist, besonders, was aus anderen

ehemaligenjugoslawischen Gebieten komrnt. Es stelit sich heraus, dass die

slowenische Sezession gar nichts mit der Freiheit zu tun hat. Ailes. was dieses VoIk

wiil, ist die Entfernung von Jugoslawien und dem schmutzigen Baikan und

Annahning an ()sterreich und Deutschiand, ais ob Siowenien immer ein Teii dieser

Lander gewesen ware.9’

Fin eindringliches BiId, das diese Situation beschreibt, ist das von dem Fahrer aus

Mazedonien. der semer mazedonischen Voiksrnusik in seinem am Wegende

keinen Schinken. In den Apotheken, ais wiirdest du Hrnmer kaufen. kem Aspinn (Winterliehe
Reise, S. 102).

Vgl. S. 112 der Wintertichen Reise.
89Ebd. S.110.
°« (...) in dem immer noch schôn landiichen Bahnhof von Bohinjska Bistrica sind daim, natur- oder
geschichtsgemiB, die geradezu gemJdehaften Abbildungen der serbischen Klôster, der
montenegrinischen Bucht von Kotor und des mazedonisch-aibanischen Sees von Ohrid ersetzt worden
— nicht einmai durci reinslowenische Landschaften, sondem durch Drucke von Kinderzeichnungen.
lin kiridiicher Staat also.” ( Winterliche Reïse, S. 111).
91 Cankars Bemerkungen aus 1913 Liber verschiedene Erziehungen der j ugoslawischen Brtider, auf
denen ihre Unterschiede und Entfemungen basieren, werden auch hier bestatigt. VgI. den Text
Spieglein, Spieglein an der Wand von Irena Samide tdas Kapitel 2).
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geparkten Lastwagen diskret zuhôrt. Frfiher konnte man diese Musik auch im

siowenischen Radio hôren, heute wird sie ais primitiv verbannt und durci vomehme

europaiscie Kiassiker wie Mozart und Haydn ersetzt:

(...) und der Blick des Mannes und der meine begegneten einander, mornentiang,
lang genug, dass das, vas sich zwischen uns ereignete, mehr war ais biof3 ein
gemeinsamer Gedanke, ePvas Tieferes: cm gemeinsames Gedachtnis; und obwohl
sich das Umiand durch den Kiang jetzt neu zu ôffnen und zu strecken schien, bis in
den fernsten, gieich scion griechiscien Stiden, verpuffte soicli kontinentales Geftih1
(im Gegensatz zum ,ozeanischen’ herzhaft) fast zugieich, und es zuckÏe mir ein
Phantomschmerz durch die Luit, ein gewaitiger, mit Sicherheit nicit bIof3
persôniicher.” (Winterlïche Reise, S. il 3)

Dieses poetische Bild zeigt, wie Handke sich naci der ,,GrôBe” des ehemaÏigen

Jugoslawiens sehnt, vo ailes vom Norden bis zum Sflden verbunden war. Diese

einmaiige GrôBe resultiert vor aliem aus der Tatsacie, dass aile Kennzeichen

einzelner Vôiker gleichmaBig respekiiert und gepflegt wurden. Jugosiawien war ein

offenes Land, in dem aile, manchmal sehr verschiedenen Teile ihren richtigen Piatz

fanden und ohne RUcksicht auf die Unterschiede harmonisch Ubereinstirnmten.92

Handke trauert um den Zerfail Jugosiawiens, ohne zu zweifeln, dass die

jugosiawische Harmonie echt war. Er ist fest iiberzeugt, dass er seinen

,,Phantomscimerz” niclit nur mit dem Fahrer aus Skopje teilt, sondem auch mit

vieien anderen Jugoslawen. die den Wert des gemeinsarnen Lebens erkannt haben.

Daher versucht er, an die gerneinsame Vergangenheit zu erinnem, deren Schônheit,

semer Meinung nach, so kraftvoli ist, dass sie irnstande ist, die Tragôdie zu lindem,

die Gemtîter zu beruhigen und Fehier zu korrigieren. Handke ist ein Traumer, cm

modemer Romantiker, der auf ewiger Suche nach dem Schônen ist. Seine Sehnsucht

naci frieden und Versôhnung derjugosiawischen ..Brfider” veriasst un nicit auch in

den folgenden Jahren und kommt genauso in seinem Theaterstfick Die Fahrt im

Einbaum oder Das Stiick zum Film vom Krieg deutlich zum Ausdruck.

92 Das ist eines der wichtigen Merkmale einer echten Gerneinschaft — siehe Die Wiederholung.

54



3.2. Die fahri im Einbawn oder Das Stiick zum Film voni Krieg

Das im Jahre 1999 erschienene Sttck (die Premiere fand am 9. Juni am Wiener

Burgtheater statt) riefkeinen Skandal hervor, obwohl es eine scharfe Kritik an den

Medien und am Westen enth1t. Binerseits war dieses Thema nicht mehr heii3

(Jugoslawien war zerstôrt, der Krieg in Bosnien beendet), andererseits bleibt das

Stûck im Rahmen der literarisclien Fiktion. Ein offener Auftritt des Autors gegen die

ftihrenden Medien und Intellektuelten in Bezug aufden Krieg in Jugoslawien, wie in

der WinterÏichen Reise, wo die Namen der Angegriffenen angeflihrt werden, hat eine

andere Wirkung ais die Kritik einer fiktiven Person. In seinem Theaterst(.ick geht es

um denselben Angriff3, diesmal mit Hilfe literarischer Mittel wie Spott, Ironie,

Groteske. Obwohi die Kritiker mit Handkes Sttick nicht sympathisieren, gibt es

weder heftige Polerniken noch Wut- und Hassausbruch. Das Sttick wird meistens aïs

Verteidigung der Serben interpretiert und maii spottet tiber Handkes Neigung zu

diesem VoIk, das noch immer das Attribut des ,,Bôsen” in der Ôffentlichkeit tragt.94

Das Stûck ist poetisch, aber basiert attf den authentischen Ereignissen im Bosnien

Konflikt. Thomas Deichmann zeigt in seinem Text Krieg aufder Biihne, um welche

Ereignisse es geht und identifiziert dabei die fiktiven Personen des Sttîckes95. Um das

Wie in der Winterlichen Reise greifi Hanke die Medien wegen der Einseitigkeit ihrer Kriegsberichte
an, die sich ais absichtliche Konstruktionen enveisen (man higt und mariipuliert).

“Den Serben zum Trost widrnet er (Handke) ilmen ein Theatersfflck (...) Handke greift darnit die
antiserbische Propaganda in westiichen Medien an und stelitjedes Kriegsverbrechen von serbisclier
Seite ais Produkt mediaien Erflndungsgeistes hin.” Vgl. Marcel Noir: Peler Handke aïs
Heimatschrftsteller. Werbienfiir Serbien ,junge Welt vom 17. Marz 1999.
Der deutsche Kritiker Peter Iden bezeichnet das Sttick ais ,,eine Manipulation der Wirkiichkeit”
(Frankfurter Rttndschazt), Thomas Assheur ais ,,eine Mixtur aus postmodemer Antimorai und
reaktionarem Mystizismus (Die Zeit),Robin Detje schreibt in der Berliner Zeitung , dass es uni ,,ein
missratenes StOck” gehe — ,,Handke schlagt in seinem jiingsten StOck fauchend zurùck” ( dabei denkt
er an die skandalôsen Reaktionen, nachdern fine Winterflche Reise zu den fÏiissen Donau, Save,
Morawa und Drina erschienen ist). Vgi. Erste Kritiken zu Feter Handkes ,, Dïe Fahrt lin finbawn oder
Das Stiick zwn Filin i’oin Krieg
http://www.literaturhaus.at!headlines/ 1999/06/06 l/kritiken.htrnl
1m Gegensatz dazu behauptet Thomas Deichmaim, dass das StOck ,,politisch aktuell und brisant und
zugleich poetisch” sei. Vgi. Thomas Deichmann: Krieg aufder Buihne, Junge Weit vom 9.6.1999,
http://www.jungewelt.de/1999/06-09/0 1 6.shtml
Die Urauffiihrung des StOckes bezeichnet man auch ais Misserfoig. Vgl. Klaus Dennutz: Nach dein
Geseiz der Langeweile, in freitag 25 vom 18.6.1999, http://www.Freitag. de/1 999/25/99251301 .hnn

Der fremdenfiihrer ist eine Mspieiung aufden musiimischen Fremdenfiuirer aus Sarajevo,
Waldhiufer auf den bosnischen Serben Novislav Djajic, der 1997 zu einer Hafistrafe von 5 Jabren in
Munchen verurteilt wurde, Fellfrau auf seine Veriobte Miianka, Chronist auf Slobo aus Bajina Basta,
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Werk richtig zu verstehen, muss der Leser den bosnischen Konfliki gut kennew aber

in erster Linie Handkes Stellungnahmen zu Medien, Westwelt und Jugoslawien.

Seine frtheren, oben dargesteliten Werke stellen also einen guten Kontext dar, der

beim Verstindnis dieses Sifickes sehr hilfreich ist.

Die Form von Handkes Drama unterscheidet sich wesentlich von der traditionellen

Form dieser literarischen Gattung. da es keine Gliederung in Aufzflge und Szenen

gibt. ,,Die Szenenangaben sind nicht unbedingt Szenenanweisungen”96, bemerkt der

Autor selbst und beim Lesen kann man feststellen. dass diese Angaben oft besondere

Bedeutung haben. Manchmal geht es z.B. um eine Anspiegelung atif die

Medientechnik97, manchmal entdeckt der Autor seinen eigenen Wunsch98. Der

Konflikt wird am Ende gelôst und zwar auf charakteristische Art und Weise Handkes,

der in das Poetische eintaucht und cm Marchen konstruiert. Innerhalb des Stflckes

gibt es ein anderes Sttick, so dass man von einem Stflck im StOck reden kann. Zwei

Regisseure, John O’ Hara aus den USA und Machado aus Spanien môchten zehn

Jahre nach dem Kriegsausbruch (inzwischen wurde Frieden geschlossen) einen Film

vom Krieg in Bosnien drehen. 1m Speisesaal eines Hotels (das ist der Schauplatz),

.,irgendwo im tiefsten oder innersten Baikan” (Einbaum, S. 7) versuchen sie, die

Darsteller fOr ihren Film zu bestimmen. Jeder Darsteller hat eine bestimmte Roue und

erzahlt seine Geschichte, die verschiedene Aspekte des Krieges beleuchtet. Es ist

interessant. dass diese Aspekte von den im Krieg gegentiberstehenden Personen

dargestelit werden: z.B. Fremdenfùhrer — Waldlaufer (Muslime - Serbe), Chronist —

Historiker (ein Einheimischer — ein internationaler Baikanexperte), Drei

Internationale — der Grieche (internationale Journalisten — ein ehemaliger Journalist).

den guten Kenner der Region, Prasident aufAlija Izetbegovic, den Prasidenten von BH, Irre auf den
Vizeprasidenten der Serbischen Republik Nikola Koijevic; Historiker stelit die ,,Ballcanexperten dar,
die Intemationalen verschiedene Joumalisten: der Erste Internationale ist eine Anspielung auf den
amerilcanischen Journalisten Mark Daimer und auch auf den britischen Guardian-Reporter Ed
Vuiliamy; Die Zweite auf die ITN-Reporterin Penny Marchali usw. Vgl. Krieg aujder Buihne.
96 Peter Handke: Die Fahrt un Einbaurn oder Das Stiick zwn Filin voin Krieg, frankfurt am Main:
Suhrkarnp, 1999: S.8 (im folgenden ais finbaurn im Text bezeichnet).
97”FREMDENFÙHRER
aufdem Fodest — Môglichkeit, sein Gesicht zztgleich mit Video grofi aujeiner weifien Fkiche zeigen”
(Einbaztm, S.16).

“Unwillkiirlich er undder FREMDENFUHRERgemeinsam.” (Einbaum, S. 18).
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3.2.1. Kritik an den Medien

Wenn es um die Medienkritik geht, kann man Ieicht eine Verbindtrng zwischen

Handkes Reisebericht und dem TheaterstUck herstellen. Die Anschauungen Uber das

Medienproblem, die der Atitor in der Winterlichen Reise offen iuf3ert, werden 1m

Sttick literarisch bearbeitet.

In der WinterÏichen Reise nennt Handke die Berichterstatter ,.hochmtitige” und

,.falsche Chronisten”, die ihren Beruf,.mit dem eines Richters oder gar mit der Roue

eines Demagogen verwechseln” t WinterlicÏie Reise, S.122). Diesen Aspekt findet

man auch in seinem Sttick. Er wird schon im Motto zum Sttick erwihnt. wo Handke

unter anderem ein Zitat von Ivo Andric aus den Zeichen ani Wegrand ariffihrt.99

Andric hat nicht an die Journalisten gedacht, aber seine aligemeine Bemerkung. dass

die Menschen die Fehier der anderen leidenschaftlich verurteilen (,als blutrûnstige

Richter”), indem sie ihre eigenen oft ,.vergleichbaren Fehier” vôllig vergessen, passt

gut zum Problem des Joumalismus, das Handke 1m Stflck thematisieren wiIl. Die

Berichterstatter aus denjugoslawischen Kriegsgebieten beschrankten sich nie auf die

reine Nachricht. sondern entwickelten dazu ihre eigenen Theorien, Kommentare und

moralischen Urteile, die im Grunde genommen gezeigt haben. wie bôse sie sind: ,.Die

von hier (Einheimische) sind durch den Krieg so bôse geworden, wie sie nicht sind.

Ihr Zugereisten (Berichterstatter) seid mit dem Krieg so bôse geworden, wie ihr seid.”

(Einbaum, S.94) Die konstruierten Berichte der Kriegsberichterstatter haben nicht nur

cm falsches BiId des Krieges in Jugoslawien gezeigt, sondern auch, wie diese Wort

und Biidmeister am Hass der Menschen im Krieg auch selbst Ieidenschaftlich

teilgenommen haben.

Der Dritte Internationale kannte Jugoslawien nicht vor dem Kricg, ,.nicht einmal vom

Hôrensagen” (Einbaurn, S.61) und aucli im Moment semer langen moralischen Rede

kann er sich an den Namen des Landes nicht erinnem, so dass der Ansager soufflieren

,,Die moralische Enttuschung, verursacht durch die fehier der anderen, welche ganz und gar
vergleicbare Fehler bei uns selbst anschwàrzt, gestattet uns, die strenge und noble Haltung zugleich
des Richters und des Opfers einzunehrnen, und ruft in uns einen Zustand der moralischen Euphorie
hervor. Diese Euphorie entfernt uns rasch und sicher vom Wegjeder persônlichen moralischen
Vervollkommnung und rnacht aus uns fihchterliche und erbarmungslose, ja sogar blutrûnstige
Richter.” Einbaum, S.7.
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muss. Trotz semer Unkenntnisse hasst Der Dritte dieses Land (seine Landschaften.

Vôlker, Landessprache) seit der ersten Ankunfi und nie bOrt er auf, es zu hassen.

Seinen Hass begrûndet er mit der Tatsache, dass ,.die hiesigen VOiker den Krieg auf

dem Pianeten Erde neu erfiinden haben.” (Einbaztm, S.60) Ironischerweise kommt er

aus den USA’°° und spielt die Roue eines grofen Pazifisten und Moralisten, der einen

Abscheu vor dem Krieg bat, da ihn seine hochziviiisierte Weit scion seit langem

verbannt bat. Nicht nur in diesem Sinne erweist sich seine Moral ais gefalscht,

sondem entpuppt sich ais soiche vôiiig deutlich in seinem innigsten Wunsch: ,,Eine

atomare Bombe aufewige Kriegsgeburtsgrotte Baikan, dass davon nicbts ais cm
Riesenkrater bieibt.” (Einbaum, S.61) Es ist bôse-ironisch. dass ein Mensch, der

Abscheu vor dem Krieg bat, die Probieme eben gern mit Krieg und Zerstôrungen

lôsen wtirde.

1m Reisebericht nennt Handke die Journalisten ,.die Kriegshunde” ( Wintertiche Reise,

S.127) und setzt sie damit mit den Oberherren gleich101, weil sie aufihre Art und

Weise genauso Maclit und Profit erstreben. Der Erste Internationale aus dem

Theaterstflck, ein typischer ,,Balkanexperte”, cm ,,Allwissender”, ist cm gutes

Beispiel daftir. Von seinem vereinfachten Standpunkt aus ist ailes kiar: ,.Erstens: Die

Schuldigen stehen fest. Zweitens: Aile Beschuldigten (...) sind zu fangen (...).
Drittens: Kein Friede ohne Bestrafring der bekannten Schuldigen durch unser

IFSUG.” (Einbaum, S.63) Der Erste benimmt sich wie cm Richter. aber in der Tat

sind ibm weder Wahrheit noch Gerechtigkeit wichtig. Ailes, was er sucht, ist der

Stoff fUr die sensationeilen Berichte, die man auf dem Markt gut verkaufen kann. Aus

diesem Grund bat dieser ,,Handler” vicie Freunde und Bekannte in allen Lagem und

internationalen Organisationen, deren Abkùrzungen er so oft in semer Rede benutzt,

dass man manchmai nicht versteht, wovon er eigentlich redet. Die Abkflrzungen

werden seine Obsession, so dass er auch eine ,Junge Frau” JF nennt. Atifgroteske Art

und Weise spottet der Autor sowohl ber soiche Experten ais auch Liber zahireiche

internationale Organisationen, deren Bedeutung (sie soliten im Konflikt helfen)jeden

Sinn verliert.

100 Der Grieche fragt ihn: “Wie war ihre Jugend in Minnesota?” (Einbaztin, S.99).
101 Dragan Velikic nennt die Oberherren aller neugegmndeten Staaten die Kriegshunde: siehe das erste
Unterkapitel dieses Kapitels.
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Das Wort ais Manipulationsmittel erweist sich ais gefahriiche Waffe und Handke

redet in der WinterÏichen Reise vom ,,Wortgifl, das nie und nimmer heilsam ist.”

(Winterliche Reise, S.127) Die Wirkung dieses Gifles wird durci cm groteskes Bild

im Sttck dargestelit: Die schwangere frau des Irren, die aiitaglich femsieht tind den

Kommentaren der Baikanexperten zuhôrt. bringt zur Weit ein Kind ,,mit neun

Zungen”, es hat ,,kein einziges Auge und kein einziges Ohr, ansteile der Beine

internationale Sportradreifen, ansteile der Hande Krankensaugnapfe, ansteile des

Nabeis (...) cm Kaugummi.” (Einbaum, 5.65) Dieses Biid ist eine Andeutung atif die

Dekadenz des Menschen. die durci die Medien verursacht wird.

1m modernen Journaiisrnus ist nicht nur die Spraciie ein Manipulationsmittel, sondem

auch das Bild. Die Maxime der Zweiten Internationalen ,,Text ohne Grenzen”

(Einbaurn, S.69) ist unbedingt mit ,,Biid ohne Grenzen” zu erganzen, was sich in der

Praxis auch gut gezeigt bat. Die Zweite Internationale ist eine Anspielung auf Penny

Marchai, IIN-Reporterin, die 1992 einen Text tiber das serbische Lager in Trnopolje

geschrieben bat. Der Text wurde mit einem Bild eines sehr mageren Mannes hinter

dem Stacheldraht illusrtriert. Dieses Bild, das ,.die Weit in Aiarmbereitschafl

versetzte”, warjedoch eine Falsciung. 102

1m Gegensatz zu den drei Internationalen steht der Grieche, der aus der Welt des

Joumalismus verbannt wurde, weii er sich einer anderen Sprache bedient bat.103 Sein

Protest gegen die Journalisten: ,,AIle Recite zur Geschichte vom Krieg sind bei eticli.

Nicit einmal eine andere Erzahlweise ais die eure darf es geben” (Einbaum, S.75),

verweist deutlich aufdas Monopoi, das die Berichterstatter mit ihrer stereotypen

Schreibart104 fest haiten. Das Monopoi herrscht also nicht nur ïn den wirtschafthichen

Beziehungen, sondem dringt genauso in die anderen Lebensbereiche ein. Das

bedeutet, dass die wirtschafluichen Beziehungen auch in den anderen Lebensspharen

anwesend sind, weil ailmahuici ailes mit Produktion, Handel und Gewinn gemessen

wird. Die scharfe Kritik des Griechen an den Medien verwandelt sich in Zom, in dem

er die drei Internationaien ..die Humanitatshyanen (...), Unfahige (...), verkappte

102 Vgl. Thomas Deichmaiin: Es war dieses Bild, das die Welt in Alarinbereitschafi versetzte, in Noch
einrnalfifr Jugoslmvïen, S.22 8-261.
103 Der Grieche erinnert an Handke selbst.
104 Der Gneche beschreibt sie ironisch: “Kiare Klarheiten. Neue Neuigkeiten. Orangene Orangen.
Miichige Milch. Blutiges Blut.” (Einbauin, S72).
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Konupte und Bôsewichte” (Einbaum, S.94) nennt. Dieser Zom bezieht sich nicht

blol3 auf die flerichterstatter, sondem auf die galize Westwelt, die soiche

Berichterstatter produziert. Derjenige, der die Spielregeln nicht akzeptiert, bleibt

aul3erhalb der Geselischaft, vôliig maclitios, etvas im gegebenen System zu ndern.

Beim Ersten Internationalen spûrt man eine Resignation in seinen Worten: ,,So ist es

eben. So ist die Lage. So ist die WeIt. So ist die Macht. Das ist der Preis.” (Einbaum,

S.87) Der Preis bezieht sich aufeinen Gewinn, der sich ais Verlcist entpuppt, da der

Mensch sich von den wirklichen Lebenswerten vôiiig entfernt hat. Er wird zum Opfer

der eigenen Ziele und Bestrebungen, bzw. des Systems, das diese Bestrebungen

konsequent anspomt.

Die drei Internationaien erscheinen 1m StUick ais Bergradfahrer und der Autor

benennt sie nicht zufaiiig durch Nummern. Einerseits geht es tim eine Aispie1ung auf

ein Rennen, das sich in diesem Fail aufs Rennen nach Sensationen bezieht,

andererseits wiii der Autor auf die Abwesenheit der menschiichen Ztige bei ihnen

hinweisen. 1m Dienste der Westpolitik und im Rennen nach eigener Position und

eigenem Rtihm verlieren sie die Grundeigenschaften eines Menschen: sie werden

unfahig, zu denken und zu ftihien. Sie werden eine Nummer und zwar nicht

irgendeine, sondem eine Ordnungszahl, weii sie ein typisches Produkt einer

Serienproduktion sind. Dieses Motiv erscheint auch in der Wiederholung (Ausflûgier

1m Tai der Soca, siehe das Kapitel 2.), aber der Vergleich der Internationaien mit

,,Common-sense-Puppen” und ,,Computergesichtem mit den Mauskiickaugen”

(Einbaum, 5.96) zeigt deuttich einen Steigerungsgrad im Vergieich zu den ,,Puppen”

aus der Wiederholung. Angedeutet wird hier eine sehr schnetle Entwickiung der

Technik, die den Menschen von Tag zu Tag immer mehr deformiert. Die Medien

sind ein Produkt des technischen Fortschrittes. der die Kraft des Menschen im

inteliektueiien Sinne bezeugt. Diese Kraft stelit sich leider ais zerstôrerisch heraus,

weii der Mensch bôse und entfremdet wird undjeden Sinn ftr Wahrheit und

Schônheit verliert. Der Grieche bezeichnet daher die moderne Zeit ais ,,Ende des

Wahr- und Schônheitssinns” (Einbaurn, S. 86), wo Handkes Kulturpessimismus

wieder zum Ausdruck kommt.
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Die Medienwirkung zeigt ihre Zerstôrungskraft in zwei Richtungen: sie zerstôrt

diejenigen, die diese Wirkung produzieren und auch diejenigen, die dieser Wirkung

ausgesetzt werden. Statt dass die Medien die Menschen naher bringen, da

Verstandnis, Respekt und Toleranz davon abliangen, wie gut man die anderen kennt,

eneichen sie das Gegenteil: ,.(...) mehr und mehr ist heute unbekannt und unkenntlich

gemacht durch die tagtaglichen Bekanntmachungen und Informationen .“ I

(Einbaum, 5.86-87) Statt der Annahrung entsteht ein Bruch, der im Hass gegenuber

dem ,,Unbekannten” kulminiert. Mit Sehnsucht erinnert sich der Grieche an die

frtiheren Zeiten, in denen sich ,,der einzelne bei jedem Skandal undjedem Unrecht

(...) in semer Wut oder Not” an die Journalisten wenden konnte. (Einbaitm, S.97) Das

serbische Volk z.B. hat heute keine Chance, seine Geschichte zu erzahlen. weil aile

ftr soiche Geschichten taub sind, uninteressiert und geffihulos fLir das Unrecht, das

diesem Volk angetan wurde. Daher wtinscht sich der Grieche. dass die Joumalisten

aufhôren, ihre Informationen rnitzuteilen und dass sie wenigstens ein Jahrzehnt lang

schweigen. Inzwischen soute die Welt ,.durch Buschtrommel” (Einbaurn, 5.96)

informiert werden. Soiche Lôsung ist fûr den Autor typisch, weil sie nicht anderes

bedeutet ais ..zurt’ick zum Ursprnng”, bzw. im Sinne Rousseaus ..zurtick zur Natur”.

In der Wirklichkeit ist diese Lôsung unmôglich realisierbar, aber ein Literat bat

verschiedene Môglichkeiten. Handke lôst das Problem mit einem Marchen.

3.2.2. Versôhnung

Wahrend sich der Autor in der WinterÏichen Reise nach Frieden sehnt, geht er in

seinem Theatersti.ick einen Schritt weiter. Er zeigt, dass die Jugoslawen innerlich

bereit sind. sich zu versôhnen. Ob das der wahren Situation auch entspricht, ist

fragwfirdig, aber eines ist sicher: Handke selbst sehnt sich danach.

Sinn und Schônheit des Lebens vor dem Krieg kommen wieder zum Ausdruck. Das

Leben in der einst nach allen Seiten offenen Stadt des Fremdenftihrers’°6 vergleicht

bD Diese Mschauung uBert Handke auch in der Winterlichen Reise. Das Land Serbien wurde ,,rnit
jedem Artikel, jedem Kommentar, jeder Analyse” unbekannter. S. 13.
106 Anspielung auf Sarajevo, das nicht die einzige Stadt in Bosnien ist, die durci den
Multilcuituralismus besonders gekennzeicbnet war. Das garize Bosnien-Herzegowina wurde ais kleines
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man mit Shakespeares Lustspiei vom Sommernachtstraztm, wahrend es heute eher der

Tragôdie von Rorneo undJulia hn1ich ist. (Einbaztm, 5.16) Der FrerndenfQhrer

versucht, die Geschichte semer Stadt sehôner zu machen, aber aus seinen Worten

wird kiar, dass sich erst im neuen Jugoslawien (seit 1945) die gesamten Beziehtingen

unter den Vôlkem so geandert haben, dass die Stadt zu einern Muster fUr die tibrige

Welt wird: ,,(...) zuletzt bat jedes Volk hier aiif den Hochzeiten der anderen Vôlker

friedfertig mitgetanzt.”°7 (Einbaum, S. 17)

Der Fremdenfthrer bezeichnet nicht den Krieg in Bosnien ais einen Religionskrieg,

sondem ais einen ,Krieg des Hinterlandes gegen die Stadt, (...) Bergier — Barbarei

gegen Ebenen — Eiite”(Einbaurn, 5.17). oder die primitiven Serben gegen die

zivilisierten Moslems.’°8 Diese Beziehung eines Voikes zum anderen, die deutlich

zeigt, dass es keinen Respekt mehr gibt, bekommt im StUck bald cm anderes Gesicht.

Es erscheint der Waldlaufer, die zentrale Person des Dramas, der sich, der ,,Bergler —

Barbarei” entsprechend, mit Urlauten darstellt.’°9 Es passiert dann, dass auch der

Jugoslawien bezeichiiet (aufden kleinen Gebieten lebten Serben, Kroaten, Moslems, Juden
zusammen), wo die Einfluisse des Westens imd Ostens zusammengestoBen sind. 3H stand 500 Jahre
tinter der Herrschaft des Osrnanischen Reiches; nach den Beschliissen des Berliner Kongress 187$
wurde es der Habsburger Monarchie annektiert. Das Attentat aufden isterreichischen Thronfolger
franz ferdmand bezeicimete den Mfang des 1. Weltkrieges. nach dessen Ende BH ins Kônigtum der
Serben, Kroaten und Siowenen eintrat. 1m 2. Weltkrieg wurden aile entscheidenden Kàmpfe gegen
Deutsche und einheirnische Volksvenïter (Ustascha und Tschetniks vor allem) eben aufdiesen
Gebieten gefLihrt. Aufgmnd der historischen Bedeutung und der spezifischen Zusarnrnensetzung der
Einwohner bekam 3H nach dem Krieg den Status einer sozialistischen Republik.
Vgl. dazu Jiirgen Heizrnann: Sarajevo —A Twentieth — Centztiy Epic in The Image of die Twentieth
Cent itiy in Literature, Media, andSociety, edited by Will Wright and Steven Kaplan, Pueblo
Colorado: The Society for the lnterdisciplinaiy Study of Social Iinagery, 2000: 5.221-227.
107 Die Hochzeit hat hier eine besondere Bedeutung und bezieht sich aufden Ersten Toten Bosniens
unmittelbar vor dem Kriegsausbmch 1992 (vgl. auch 5. 21 dieses St(Xckes): bei einer serbischen
Hochzeit wurde ein serbischer Hochzeiter von einern moslernisclien Extrernisten vor der orthodoxen
Kirche in Sarajevo getôtet. Das war ein deutiiches Zeichen daffir. dass Einheit und Brtiderlichkeit, die
in 3H besonders betont wurden, vorbei waren, da es keine Toleranz tond kein Verstandnis fur Bruche
und Tradition eines anderen Voikes mehr gab. Dieses Ereignis war fur die Medien nicht interessant:
die Serben in Bosnien waren schockiert; fik die exftetnistischen Serben war das eine offene
Herausfordemng zum Krieg.
108 Diese grobe Einteilung der Mehrheitsvôlker Bosniens, Serben und Muslirne, stamint aus der Zeit
der Herrschaff des Osrnanischen Reiches. Die Turken haben sich vor allem in den Stadten
niedergelassen und das einheiniische Volk wurde meistens in die Dôrfer zurûckgedrangt, wo es von
Landwirtschaft und Viehzucht gelebt hat (die Serben, die islamische Religion angenommen haben,
konnten in der Stadt bleiben). Durch die Jahrhunderte hat sich die Situation geiindert, aber im Krieg
wird die Geschichte fiirjede Seite wichtig, weil sie off die Begrûndung dafiir ist, wem ein Gebiet
,,historisch” gehôrt.
109 AuBerdem hat er eine Schnapsflasche, die zu einem Symbol der Serben wird, da die Medien sie in
ihren Geschichten ais permanente Sljivoviztrinker dargestelit haben.
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Fremdenftihrer ,,in Urlatite fiNit” (Einbazini, S.1$). da sie die gemeinsame

Landessprache darstellcn. Der groBe Unterschied, von dem der Fremdenfiïhrer gerade

geredet hat, verwischt sich und die beiden Manner zeigen, wie ahniich sic sind. Ihr

Gesprach nach diesem GruB deutet dann kiar an, dass der eine dcii anderen vermisst

hat:

,.FREMDENFOHRER:
Hallo, Nachbar. Wann begegnet man dir wieder auf dem Markt, mit deinem
seibstangebauten Tabak, dem Waldhonig und dcii Piizen?
WALDLÀUFER:
Die Entminung ist immer noch nicht ganz beendet — und das zehn Jahre nach dem
Krieg. Aber im Mai bringe ici dir die ersten Erdbeeren, in der Hand.” (Einbaîtm,
S.18)

Whrend sic erzahlen, was sic im Krieg gemacht haben, bekornrnt der Leser keinen

Eindruck. sic scien auf dcii entgcgcngesetztcn Seitcn gcwcsen. (Vgi. Einbaztm, S.19)

Mit der Anmcrkung ,.Umi’iÏÏkiirlich er zmd FREMDENFCJHRER gemeinsam

(Einbaum, S.18) môchtc dcr Atitor bctoncn, dass aile vor dem Kricg bcstchcndcn

Verbindungcn zwischcn zwci Vôlkern trotz des Kricgcs nicht ganz abgcbrochen

sind.’1° Der Krieg erwcist sici aïs gcmeinsamc Tragôdic, in dcr die bcidcn Veriicrcr

sind. Jedcr von ihnen bat seine, mehr oder weniger, tragischc Geschichte.m Der

Waidlaufer wurde durci cm deutschcs Gericht zu einer ftînfjahrigcn Gefngnisstrafc

wcgen Voiksmordes vcrurtcilt — in der Tat bat er wahrend cines Kampfes nur

dabeigestanden, ohnc zu icifen, bzw. ohnc anzugreifcn. Er konnte nicht schieBen,

weii aile Kampfer seine Freunde und Bekannte, seine Nachbam waren. Nach der

Rûckkehr in sein Land entscheidet er sich, im Waid zu ieben, da er keinen Platz unter

seinen Nachbarn findet: fùr die Moslcms ist er cm Môrder. ftr die Serben cm

Verrater. Dcr Fremdenftihrcr hat inzwischen auch weitcr frcmde durci die Stadt

geftihrt, dicsmal keine Touristen, sondem Berichterstatter und Vertreter der

verschicdenen intemationalen Organisationen. Er wolltc, dass sich sein Volk der

zivilisierten Westwelt anschuieBt, aber aus semer naiven Hoffnung und Begeisterung

110 Handkes Sehnsucht nach der Vers5hnung ist hier deutlich bemerkbar. Dass er das Problem der
Versôhrnmg, bzw. das friediiche Zusammenleben, thematisieren wilI, zeigt scion das dritte Motto zum
Drama, em Zitat aus dem Gesetzbuch des serbischen Kônigs Dusan aus dem 14. Jahrhundert: ,,Da selo
sa selom pase (Ein Dorf sol! weiden mit dem andem)” Eïnbaztni, S.7.

Mari kann feststellen, dass die Geschichte des Serben tragischer ist.
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entstehen bald Enttauschung und Sehnsucht nacb alten Zeiten: ,,(...) diese Fremden

aus allen Herren Lander haben mir nichts. dir nichts die Freunde und Naclibam von

frûher ersetzt.” (Einbaurn, S.20) Plôtzlich reagiert der Waidiaufer auf seine Worte,

weii er nie mehr ,,mein Freund, mein Nachbar” (Einbaurn, S.20) hôren wiii, da eben

seine Freunde und Nachbam ibm enttauscht haben. Darauf erwidert der

Fremdenflhrer: ,,Und ich liasse ,Liebe’, ,Gott’, ,Garten’, ,QueiIe” (...) (Einbaurn, S.

20). Dem Hassausbruch schuieBt sicli dann auch der Ansager an und die ganze Szene

deutet auf die tiefe Ktuft und Unmôglicbkeit einer neuen Verbindung lin. Aile drei

aber fallen in die Uriaute, die niclit mur ein Verbindungselement, sondern auch ein

Beweis daftir sind, dass diese Personen wegen der verstôrten Atmosphare, die atis der

Kriegstragôdie resuitiert, tiefieiden. Die Tragôdie scheint ohne Lôsung zu sein, aber

etwas Innerliches rtickt sie trotzdem aneinander: gemeinsame Sprache, gemeinsame

Vergangenheit, die Schônheit des gemeinsamen Lebens.

Bei den anderen Personen sptirt man auch diese Zerrissenheit. Der Chronist gibt offen

zu, dass er seine Nachbam gehasst tmd getôtet bat. Der Hass war eigentiich

gegenseitig”2 und das Zusammenieben war eine bioBe Tauschung, kein riclitiges

Miteinander, weiijedes Voik seit immer ,,seine eigene Zeitrechnung”113 (finhaum,

S.2$) batte, die daraufverweist, dassjedes Voik unabhangig ieben woiite und dass es

weder Respekt und Toieranz untereinander gab. Der Chronist versucht,

ieidenschaflhich zu erkiaren, dass er seine Nachbarn tôten musste, weii sie immer

entfemter und nicht mehr erkennbar wurden. Misstrauen, Angst und Hass sind von

Tag zu Tag gewachsen und sind endiich in den zahireidhen Verbrechen explodiert,

die seine Geschichte wirklich grausam machen.114 Vôilig unerwartet bekommt seine

batte Begrflndung einen Wendepunkt, indem er sich daraii erinnert, wie er seine

sdhône Nachbarin getôtet bat: ,,Hatte ici miel nur nach der Schônen Nachbarin

umgedreht!” (Einbaum, 5.34) Er bereut diesen Mord. Der Streit mit dem Historiker,

der am Anfang einen typischen Baikanexperten darstelit (das ist auch ein Grund

dafilr, warum sich der Chronist so erhitzt ais Môrder darsteiit — ais Serbe ist er

112 “Unter den Dachziegeln einesjeden Hauses brtiteten die Homissenlarven und der Krieg.”
(Einbawn, S.30).
‘ Anspielung auf die Erzahlung Ivo Andrics Erzafflung Fismo iz 1920 godine (Briejaus dem Jahre

1920), siehe das Kapitel 4.
t14 Vgl. S.26-34 des Theatersfflcks.
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sowieso cm Môrder fUir einen Baikanexperten) wird dann im Moment, ais ibm der

Chronist die Maske abnimmt und seinen Nachbam erkennt, unterbrochen. Die

Anmerkung des Autors. “fur einen Augenbiick scheint es, ais woiÏten sie einander

ïtrnarrnen.” (Einbattm, S.39) zeigt wieder, dass Handke sich ihre Versôlinung

wllnscht. Das geht aber niclit leicht. Seit dem Krieg vertrgt keuner eue BerUihrung

mit dem anderen (auch nicht mit sich seiber), aber trotzdem spUrtjeder eine starke

Sehnsucht nach der Umarmung. Nachdem der Historiker das Wort ,,Sehnsucht!

Ceznja” (Einbaum, S.40) laut ausgesprochen bat (frflher konnte er es nicht sagen),

begunnen aile dieses Wort zu wiederhoien: Chronist, Waidiufer, Chor ans der Ktiche

(ais Stimmen des Volkes), sogar der Ansager. Das magische Wort wflrde sicher zur

Umarmung ftihren, aber der Ansager fasst sich und unterbricht diese schône

Belebung. die den verdrngten. innigsten Wunsch entdeckt. ,.Keine Berôhrung (...)
keine Versôhnung. Sie ist im provisorischen Szenario nicht vorgesehen (...)“

(Einbaum, S.40) Danach ziehen sich aile zurtck. indem die hsslichen Erfahrungen

aus dem Bruderkrieg wieder im Vordergrund erscheinen. Dass man nach dem

bestimmten Szenario spielen muss, bedeutet, dass es um ein Spiei geht, dessen

Regein unabhangig von den Akteuren bestimmt werden. Dieses Szenario wird dann

von zwei Regisseuren. Vertreter der amerikanisch-europaischen Gemeinschafi

kontroliiert. Das ist ene deutliche Andeutung darauf, dass die Kriegsereignisse in

Jugoslawien ofi unszeniert tind von ,,fremden Michten” geleitet und kontroiliert

wurden.”5 Trotz ailem gelingt es dem Volk am Ende des Stûckes, dieser Kontrolie zu

entgehen.

Aufder Suche nach Schônheit und Verbindung konstruiert der Autor ciii typisches

Marchen, das auf der Kraft der Natur und des Ursprungs basiert. 1m Kampf auf einer

Brucke. die einst die Vôlker verbunden hat, erlebt der WaÏdiaufer den Grôl3enwahn

semer Nachbam, die mit der Waffe in der Hand jede gegenseitige Verbindung

zerstôren. Vôliig hiiflos sciant er zu, wie die Jungen sterben und stirbt mit ihnen vor

Entsetzen und Unf.higkeit, diesen Kampfanzuhalten. Das tiefe Schuidgefuhi

verschwindet erst nach Bestrafling durch einen fremden Staat und Missachtung von

den Seinen. aber Schmerz und Trauer bleiben so stark, dass er gesellschaftsunfahig

115 Die Roue der “ftemden Mchte”, von denen Handke im Reisebericht redet, wird hier konkretisiert.
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wird. Erst das Leben im WaId gibt ihm Kraft zurQck und formt ihn in einen anderen

Menschen um. der eine neue Harmonie erreicht: Harmonie mit der Natur. Er Iemt die

Natur und ihre frûchte beachten”6, er ,.findet von den Masehinen zu den

Werkzeugen zuriick.” (Einbaurn, S. 112) Die Rtickkehr zum Urspning, die fUir einen

Intemationalen ,,Rtickfall” oder ,,antizivilis atorischen Affekt” (Einbaum, S. 110)

bedeutet, ermôgllcht ibm, Frieden mit sich selbst trotz aller grausamer Erfahrungen

zu schuiel3en. Es ist bedeutend, dass sich O’Hara im Laufe der am Anfang traurigen

und dann schônen Geschichte des Waidlaufers plôtziich an seine irischen Vorfahren

erinnert, die bestimmt in der Harmonie mit der Natur geiebt haben. Unwiilktirlich

bemerkt er. dass ,,im Waid Zukunft” sei (Einbaztm, 5.112), aber Machado ftihrt ihn

mit einem Rippensto in die Realitt zurUck. Seine spontane Reaktion weist darauf

lin, dass auch in soichen Menschen die Natur nicht ganz ,,tot” ist. Das ist eine

Hoffnung auf die Anniherung der Menschen an die Natur. Die Zauberkraft des

Waldes kommt aufder Szene direkt zum Ausdruck. Wahrend der Waidiaufer die

Waidgerausche imitiert, belebt sich aufeinmal die ganze Geseilschaft und beginnt die

Gerausche mitzumachen. die zwei Filmernacher auch. Die Szene zeigt deutlich, dass

der Wunsch nach der Verbindung mit der Natur injedem Menschen anwesend ist.

Das ist ein ursprûngiiches BedQrfnis, das in der modernen Zeit verdrangt wird, aber

trotzdem leicht zu wecken ist.

Die Fellfrau, deren Narne deutlich sagt, dass sie atis dem Wald komme, symbolisiert

den Frieden: sie ist ,,Taube des Grenzbereichs”. (Einbaum, S.119). Diese Grenze

bezieht sich aufden Baikan, wo Einflflsse und Interessen des Ostens und Westens

Jahrhunderte lang aufeinander stieBen. Gerade deswegen latte dieses Gebiet eine so

sturmisdlie Geschidhte, dass es ofi ais Puiverfass bezeichnet wurde. Die poetischen

Worte der Feiifrau zeigen aber einen anderen Baikan. ein Gebiet, wo weder Osten

nodli Westen henscht. sondem die Natur. die ihre Zauberkraft bezeugt:

,.Die Bergwiesen mit den Buchen und Birken; die grûnen Gebirgs&isse und die
lautiosen Strôme mit den Einzelmenschen verstreut an den Ufem: das ist der Baikan!
Wo zwei Schmetterlinge einander umtanzen und ais drei erscheinen: das ist der

116
••• ) jetzt schaute ichjede einzelne (Hirnbeere) mndherum an, bevor ich sie pfltickte, sie vorher

sachte betastend. an ihr riechend, sie oben an ilirem fmchtziipfchen drehend, zart, zart, darnit ibr kein
Tropfen Saft ausrônne und sie ganz unversehrt mir ii den Handteller falle.” (Einbaum, S. 112).
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Baikan! Andere Herren Lander haben ais Heiligtum cm Schioss oder einen Tempel.
Unser Heiligtum hier ist der Einbaum.” (Einbaitm, S.1 15-116)

Dieses poetische Bild beziclit sicli auf den Baikan, bevor er das Interesse der West

und Ostwelt auf sich zog. Das ist der Baikan ,,am Anfang” (der ursprùngliche

Baikan), dessen Harmonie durch politische Zieie der fremden Machte zerstôrt wurde.

Der Einbaum, ,,ein dicker Baumstamm” (Einbaurn, S.1O), befindet sich die ganze Zeit

aufder Bhne. Scheinbar weggeworfen und vergessen ist er noch immer im

Bewusstsein der Baikanmenschen anwesend. Dass er aus den Zeiten. bevor der

Mensch die Ziviiisation gekannt hat, stammt, venveist darauf, dass er eine direkte

Verbindung mit dem Ursprung hat. Den Einbaum kann man im Stflck ais

Ûberlieferung des Ursprungs verstehen. Daher hat er eine wichtigere Bedeutung ais

cm Schloss oder ein Tempel, die 1m Vergleich zum Einbaurn nicht mehr lebendig

sind, da sie fUir aile Zeiten der Vergangenheit angehôren, wie z.B. die schônen

Gebaude Ôsterreichs in der Wiederholung. Deswegen gibt der Autor dem Einbaum

eine zauberhafte Kraft, die durch die Môgiichkeit. die Menschen ,,nach Hause”

(Einbaum, S.119), bzw. in die Naturwiege zurûckzubringen, offenbart wird. Obwohl

es in einem Einbaum mir zwei Platze gibt, steigt die ganze Tischgesellschaft cm und

jeder findet seinen Platz. Streit und Konflikt verschwinden und der tiefe Bnich tinter

den Menschen verwandelt sich in Ruhe. Diese Rflckkehr zur Natur bedeutet Frieden

und Versôhnung und der Autor, indem er sich der Eiemente eines Marchens bedient,

zeigt die Richuitng der menschÏichen VerstandigungH7.

Auf der Szene bielben nur die zwei Fiimemacher und der Ansager, unfahig zu

verstehen. was da eigentlich passiert. Vôllig durcheinander stellen sie fest, dass es

unmôglich ist, nacli soichem Szenario einen Film zu machen:

,.O’ Hara:
Es ist zu viel Schmerz in der Geschichte — schneidendes Weh (...) Die Geschichte hier
ist eine Tragôdie. Und Film und Tragôdie gehen bei mir nicht zusammen. (...)
Machado:
(...) es gibt keine Geseilschaft mehr.” (Einbaum, 5.123)

Der wahre Grund besteht darin, dass sic 1m Stich gelassen werden, weil die Akteure

nach dem vorgeplanten Szenario nïcht mehr spielen wolien. Das Spiel ist also zu

117 Vgl. Johanna Bossinade: Moderne Textpoetik.
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Ende. Die Schlussrede der Filmemacher zeigt, wie die menschliche Geseilschaft, in

der das VoIk dem Volk Wolfist” (Einbaum, S.123), ihren Richtungssinn immer

welter ver1iert.’ Die Rtckkehr zur Gemeinschaftsform erweist sich deswegen ais

sinn- und wertvoll.

Handkes Marchen erinnert an Kusturicas marchenhafien Schluss im Film

Underground, wo die Jugoslawen nach grof3er Tragôdie wieder gemeinsam eine

Hochzeit feiem.119 Die Verwandiung der Tragôdie ins Marchen passiert bei Kusturica

in einer Art Jenseits, bei Handke in der poetischen Phantasie: die beiden Ktinstier

auBem deutiich ihre Sehnsucht nach der Versôhnung.

Dass die Akteure ablehnen, nacli dem vorgesehenen Szenario welter zu spielen, und

gemeinsam in die heilsarne Weit der Natur zurflckkehren, um vom Anfang an netie

Verbindungen und Harmonie aufzubauen, zeigt deutlich, wie Handke das Schône

unermtd1ich sucht. Er ist davon enttauscht, wie die heutige Weit funktioniert, aber

seine Poetik weist auf die Hoffnung hin, dass die Menschen trotz allem nene, bzw.

alte Wege zueinander finden kônnen.

118 VgI. Einbawn, S.123-124.
Auch ain Ende des Stûckes hart mari “batkanisch-arabische A’fusik aus der Vorhalle”, wo mari

feiert. VgI. S.125.
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4. SYMBOL DER BRJCKEN 1M WERK IVO ANDRICS

Die zahireichen bosnischen Brûcken verlieren im Krieg ihre grundiegende,

natt’iriiche Funktion. Wenn sie nicht zerstôrt sind. dienen sic nicht mehr der

Verbindung, sondern der Trennung zwischen den Vôlkem. Die Briicken werden zu

Grenzcn. die z.B. das serbische vom moslemischen Sarajevo. oder das moslemische

vom kroatischen Mostar trennen. In Bajina Basta trennt die Brtïcke Uber die Drina

sogar Serbien von der Serbischen Repubiik in BH. Wihrend Handke in der

Wjnterlichen Reise auf dieser Grenzbrucke steht, hoffi er darauf. dass er hinfiber nach

Bosnien gelassen wird, aber der Grenzer auf der Brûcke erlaubt es niclit. In seinem

,,Schiel3blick” sieht Handke ,,eine unheilbare, auch unzugangliche Traurigkeit

(Winterliche Reise, S.100). die aus den gesamten tragischen Umstanden hervorgeht,

die unter anderem dazu fûhren, dass die Brflcken. obwohl sie zwei Ufer verbinden, zu

einer Sperre werden. Die Drina eriebt der Brzahler Handke in diesem Moment ais

abweisenden Fluss. Sie ist .,breit. schnell. dunkel. finster” ( Wintetïiche Reise, S.99);

sie ist ,]eer” t WinterÏiche Reise, s. 100). Das schmerzhafie Geflihi des

Untiberbrûckbaren drangt den Autor mii nachsten Tag zu einem Spaziergang den

Fiuss entiang und er versucht vergebens eine Illusion zu schaffen: er môchte einen

,.FlôBer” auf der Drina sehen oder ,.Zigeunertrompeten aus Kusturicas Film”

(Winterliche Reise, 5.130) hôren. Statt dessen entdeckt er Massen von

Patronenhtiisen am Ufer.

,,Und welter hockte ich so an der Drina und dachte, oder es dachte in mir an das

Visegrad des Ivo Andric (...)“ t Winterliche Reise, S.121) Indem der Acitor enttauscht

feststellt. dass er nicht weiter gehen kann, wird er mit der Harte der wirklichen

Situation konfrontiert: aber auch in diesem Moment. der deutlich zeigt. dass aile

Wege unterbrochen oder gesperrt sind, gibt er sein Versôhnungsprogramm nicht auf.

Er beschwôrt Erinnerungen an denjugoslawischen Nobeipreistrager Ivo Andric’2°

und seinen bertihmten Roman Die Bricke i)ber die Drina herauf, weil sic in dieses

120 Ivo Andric (1892-1975) erbait den Nobelpreis fir Literatur 1961. Danacli gemeBt sein Werk in
Jugoslawien eme besondere Wertschtzung Andnc bat quasi den Rang eines Nationalschriftstellers.
Andrics Erzàhlungen stehen z.B. schon im Schulprograrnm der Gnmdschulen.
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Programm passen. Die Wischegrader Brticke symbolisiert in Andrics Roman die

Verbindung zwischen den Menschen, die durch ihre Kultur, Tradition und Religion

verschiedenen Weiten angehôren. Die Brflcke, von Ttirken gebaut, istjedoch auch

Symbol der Vergangenheit, die das schwere Leben des einheimischen Voikes unter

fremder Herrschaft bezeugt. Mie Vôiker aufden Gebieten Ex-Jugosiawiens teilen in

dieser Hinsicht das gieiche Schicksal (obwohi der Herrscher nicht derseibe ist),

dessen sie sich iangsam bewusst werden. Gemeinsame Leiden und Nôte rtïcken sie

aneinander und daraus resuitiert der gemeinsame Staat, in dem erst nach 1945 aile

Vôiker tatsichuich frei und gieichberechtigt sind. Die Briicke ilber die Drina ist ein

Beweis dafiur, dass das gemeinsame Leben sinnvoli ist und daher stelit Andric ein

wichtiges Element im Versôhnungsprogramm Handkes dar; auch er vertritt dieses

Programm. Handke blendet aber aus, dass die Brôcke im Roman Andrics eine

ambivalente Bedeutung hat, da sie auch die Gewait symbolisiert, und dass der

Erzahier des Romans eine pessimistische Steliungnahme zu den ewigen

Antagonismen unter den verschiedenen Kuituren und Religionen in Bosnien abgibt.

4.1. Die Brt’icke ais Metapher im Werk Ivo Andrics

1m groi3en Jugoslawien giit Andric ais Nationaisymbol, einerseits ais Schriftsteiier, in

dessen Werken die Brùcken eine wichtige Metapher fur die Verbindungen unter den

Menschen darsteiien, andererseits ais Mensch, der zu diesen Verbindungen persôniich

beitriigt: ein Kroate aus Bosnien’2’ entscheidet sich nicht nur fûr das Leben in

Serbien’22, sondem auch fûr die ekawische Sprachvariante.’23 Durci die Veranderung

121 Ivo Andric ist 1892 in Travnik (BH) in einer katholischen Handwerkerfarnilie geboren.
122 Unzufrieden mit der Atmosphare in Zagreb anlasslich der ersten Vereinigung der Sudslawen von
1918 (die Kroaten sind davon nicht begeistert) zieht Andric nach Belgrad mn, wo er bis zwn Ende
seines Lebens bleibt, ausgenommen die Zeit seiner diplomatischen Vertretungen des Landes un
Ausland zwischen den zwei Weltkriegen.
Vgl. Zaduzbina Ive Andrica, Leiter Akademiker Miroslav Pantic, die Autoren von Texten: Mr. Zaneta
Djukic Perisic, Biljana Djordjevic, Dr. Mihajlo Pantic,
http://www.novisadinfo.co.yulstrana.php?joe=700
123 Die ekawische Sprachvanante ist fur das Volk Serbiens charakteristisch (heute ist sie das
Grundrnerkmal der serbischen Sprache), wihrend die ijekawisch-jekawische Variante in 3H, Kroatien
und Montenegro verwendet wird. Der Unterschied besteht darm, dass der Buchstabe e der ekawischen
Variante durch je oder ije der ijekavisch-jekavischen Variante ersetzt wird, z.3. Iep — lijep, svet —
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des politischen Systems Anfang der 9Oer Jalire verlieren die alten Werte ihre

Bedeutung. Das gemeinsame Leben, BrtderIichkeit und Einheit werden durci die

Mythen von der nationalen Identitat, Befreiung und Se1bstindigkeit ersetzt. In der

neuen Situation verliert aucli Andrics Literatur ihre GrôBe in den Augen der Ex

Jugoslawen. In Kroatien tind BH wird Andric nicht mehr gelesen; in seinen Werken

wird nur noch eine politische Ideologie gesehen, die as feindlich gegenober dem

kroatischen tind moslemischen VoIk interpretiert wird.’24

Die Briicke ilber die Drina ist eine Chronikl2D von Wischegrad. der kleinen Stadt an

der Drina in Ostbosnien. Diese Chronik umfasst den Zeitabschnitt von vier

Jahrhunderten (1516-1914) und besteht aus einer Reihe von Geschichten. die auch fUir

sich allein stehen kônnen. Das Verbindungselement ist die Brflcke, die gleichzeitig

ein Zentralsymbol des Romans ist. Wahrend sich die Generationen und Regierungen

abwechseÏn, bleibt dieses Kunstwerk ,.jung und unveranderlich (...) schôn und

stark”26, ,ïest und verwundbar” (Briicke, S.407).

svijet, mesto — rnjesto, svetlo — svjetlo. Die beiden Varianten waren im Serbokroatischen
gleichberechtigt undjeder konnte eine der Varianten beliebig benutzen, aber nicht rnischen.
124 Die Kroaten werfen ibm vor, dass er ilmen den Rticken kehrt, indem er sich entscheidet, Zagreb zu
verlassen. wo er sein Studium dank dem Stipendium des kroatischen Kulturvereins ,,Napredak”
begiimt und wo seine ersten Gedichte verôffentlicht werden. In einigen Kommentaren wird Andric ais
Venter des kroatischen Voikes bezeichnet, weii er sich der ekawischen Sprachvanante bediente. In
den letzten Jahren ist immer ôfter zu hôren, dass Andric sowohi der kroatischen ais auch der
serbischen Literatur gehôren soute. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Antagonismen in Ex
Jugoslawien langsarn nachiassen. Vgl. dazu Hrvati Bosne i Hercegovine, Herceg Bosna. Hn’atskipisci
I pjesnici iz 3H, www.hercegbosna.org/ostaio/andric.htrnl
Nach der Uberzeugung der Moslems beschreibt Andric ihre Kuitur und Tradition sehr negativ in
seinen Werken und spornt zum Hass gegen die Moslems an. Enver Kazaz, Literaturkritiker aus BH
verteidigt Andric und greifi diejenigen an, die von der Philosophie des Hasses bei Andric stindig reden
und eine politische Ideologie in seinen Werken suchen. Nach Kazaz steilen soiche Interpretationen
einen nchtigen Missbrauch der literarischen Kunst dar. Vgl. dazu Enver Kazaz: Ko to tamo laze, Dani,
Nr. 118 vom 3.9.1999, www.bhdani/com!arhival I 1$/t 1 86a.htm
Umnmeibar vor dem Kriegausbruch entsteht eine starke Tendenz in BH, Andric aus dem
Schulprogramm zu verbannen. Oft geraten Andrics Bûcher in die Mtiiieimer und seine Stamen uiid
DenJinler werden zerstôrt. Handke erwiihnt im Reisebericht Sommerlicher Nachtrag zu einer
winterlichen Reise, vie eine Andric-Statue umgestiïrzt neben der Schweile der beruhmten Briicke ûber
die Drirna iiegt. Vgi. Peter Handke: Sommerlïcher Nachtrag zzt einer winterlichen Reise, Frankfurt ani
Main: Suhrkamp, 1996, 5.43. Die Statue wurde noch vor dem Krieg urngestûrzt und zwar von den
Wischegradern. die einst aufAndric sehr stoiz waren, da er mit seinem Roman ihre Briicke und ihre
Stadt bert.ihmt gemacht hat.
12 Auch die grof3en Romane Wesire und Konsuh? (1945) und Omer-Pascha Latas (1976) sind
Chroniken, der erste von Travnik, der zweite von Sarajevo.
126 Ivo Andric: Die Briicke iber die Drina, Mtinchen: DTV, 1993, S.325 (un foigenden ais Briicke im
Text bezeichnet).
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Auf die Idee, die BrUcke Uber die Drina in Wischegrad bauen zu lassen, kommt der

grol3e Wesir Mechmed-Pascha Sokolowitsch, der ais zehnjhriger Junge aus einem

christiichen Dorfbei Wischegrad von den Tûrken nach Konstantinopel gefuhrt wird,

wo er ais neuer Turke eine gianzende Karriere macht. Das neue, reiche Leben

verwischt nicht seine Erinnerungen an Armut und Rflckstandigkeit des

Geburtsiandes, von denen die Erinnerung an die Wischegrader Rihre, die das einzige

Mittei ist, den Fluss zu Uberqueren, besonders lebendig bieibt. Jedes Hochwasser

unterbricht indessen diese iose Verbindung zwischen den zwei Ufem, dem iinken, wo

die Christen. und dem rechten. wo die Tllrken ieben. Um den Menschen das Leben zti

erieichtem, aber auch aus Heimweh, 1sst der Wesir eine groBe Steinbrflcke, ,,ein

Bauwerk einzigartiger Schônheit, wie es nicht einmai viele wohihabendere und

verkehrsreichere Stadte besitzen” (Briicke, S.6), bauen. Mechmed-Pascha

Sokoiowitsch ist sich dessen bewusst, dass er zwei getrennten Welten angehôrt,

deren Kiufi ihn schmerzt, woraus sein humaner Wunsch, die Gegensitze zu

versôhnen, resultiert. Daher stelit die neue Brûcke nicht nur ein ôffentliches Gut dar,

sondem symbolisiert auch eine Verbindung zwischen den Christen und

Mohammedanem, bzw. dem Abend- und Morgeniand.

Das sinnvolie Erbe von Mechmed-Pascha Sokoiowitsch weist aufden Sinn des

Lebens lin, der daraus besteht, dass man den ztikunfiigen Generationen etwas

Wertvolles hinteriasst, das ihnen nicht mir im materielien, sondem atich im geistigen

Sinne dient. Den Sinn des Lebens sucht Andric in der Kunst, deren Aufgabe ist

,,Ordnung und Harmonie ins chaotische Leben einzutragen, den Yod zu besiegen,

Zwiespait unter den Menschen und ungluckiiche Widersprflche im Menschen allein

zu versôhnen.”127 Die Brticken in seinen Werken stelien ein Kunstwerk dar, das diese

Zieie erfûllen kann. Reprasentativ ist aufjeden Fali der Roman Die Briicke iiber die

Drina, aber beachtenswert ist ebenso die Erzahlung Die Briicke iiber die Zepa, wo die

127 Vukasiri Stanisavijevic: Pritozi nastavi knjizevnosti, Beograd: Nauka, 1996, S.297. ,,Zadatak
urnetnosti je, smatra Mdric, da unese red i haniioniju u haos zivota, da pobedi smrt i izmiri
podvojenosti medju ijudima i nesrecne protivrecnosti u coveku.” Ubersetzung von R. S.
In dieser Hinsiclit redet Radovan Vuckovic von Andrics Humanismus. Vgl. Vorwort zu Ivo Mdric:
frokieta avhfa. Most na Zepi, Sarajevo: Svjetlost, 1990, S.5-15
Diese Poetilc Andrics hat eine Verwandtschaft zu Handke, der auch an die Kraft der Kunst glaubt. Das
Poetische ist nach Handke so kraftvoll, dass es imstande ist, den Hass unter den Menschen zu besiegen
und die Harmonie wieder herzustellen. (siehe das Kapitel 3.)
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Brtcke abermals eine wichtige Metapher ist. 1m Text Die Bracken erkiart Andric

unmitteibar. warum er die Brucken fûr bedeutend halte. Ohne Riicksicht darauf, ob

sie aus Stem, Hoiz oder Eisen sind und in welchem Land sie sich befinden, sind die

Brtïcken ,,wïchtïger ais Hiuser, heiliger (...) ais Tempel”, denn ,.treue und

schweigsame Brûcken (...) bezeugen den ewigen und den ewig unersattiichen

menschuichen Wunsch. ailes, was vor unserem Geist, unseren Augen und FUf3en

plôtzlich auftaucht, zu verbinden und zti versôhnen, damit es keine Abtrennungen,

Widerspruche und Abschiede gibt.”28

4.2. Ewige Antagonismen

,,Zwischen dem Leben der Menschen in Wischegrad und dieser Brticke besteht eine

innige,jahrhunderteaite Bindung” (Briicke, 8.17-18), sagt der Erzahler und der

Roman zeigt, wie die Brûcke zu einer wirklichen Lebensbllhne wird. Aile wichtigen

Ereignisse (Volistrecken der Urteile, Begegnungen und Gesprache der ftihrenden

Menschen der Stadt, Proklamationen) und alitaglichen Begebenheiten (Kinderspiele,

Spaziergange, Liebesschwarmereien, Handeisgeschafte) sind mit der Brticke

verbunden. Ihr gelingt es trotzdem nicht, ,,zwei Weiten” wirklich naher zu bringen.

Die tiefe Kluft zwischen den Christen (vor allem den Serben) und den Moslems, die

im Laufe derjahrhunderteaiten Dominanz des Osmanischen Reiches aufdiesen

Gebieten entsteht, erweist sich ais untiberbrtickbar, weii es einen grol3en Unterschied

zwischen ibren Lebensumstanden gibt. Die Christen werden einer harten

Unterdrtickung ausgesetzt. Mangel und Armut, Angst vor den MaBnahmen fur die

Ungehorsamen wie Abschlagen der Kôpfe oder Pfahlen bei lebendigem Leibe stellen

nicht die einzige Gewait dar. Noch schuimmer ist die ,,Blutabgabe”, eine besondere

Zoilart, wenn die gesunden und stattiichen Jungen von den Eltem fur immer

weggenommen und in die Ttirkei gefthrt werden. Diese Entftihrung, der immer das

Heulen der Mtitter bis zur Wischegrader Fahre foigt, zeigt eine vôliige Hifflosigkeit

128 Ivo Andric: Iviostovi, Sabrana djela, tom Staze, lica Ipredeli, Sarajevo: Svjetlost, Beograd:
Prosveta, 1989, S. 149-152
Mostovi su” vazniji od kuca, svetiji (...) od hramova. (...) verni I cutijivi mostovi pokzuju na vecitu I
vecno nezasicenu ljudsku zeiju da se poveze, izmiri I spoji sve sto iskrsne pred nasim duhom, ocirna I
nogama, da ne bude delenja, protivnosti ni rastanka.” Cbersetzung von RS.
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der Menschen, die wie Gegenstande behandeit werden. Die Moslems haben dagegen

ein ruhiges und ziemlich angenehrnes Leben, das durch die Annahme der islamischen

Religion gesichert wird. Obwohl ihr Leben niclit ohne Angst und Unsicherheit ist

(Abidaga unterscheidet z.B. niclit die neuen Tûrken von den Rajas (Untertarien, die

keine Mohammedaner sind), er findet sie gleich und hasst sie aile zusammen), sind

die Leiden der ,,anderen Seite” nicht damit vergleichbar. Daher ist es

seibstverstandlich, dass ein starker Antagonismus zwischen ihnen entsteht, der

eigentlich auf dem Identitatsproblem basiert, das in Verbindung mit der

Religionsangehôrigkeit steht. Die Christen môchten ibre Religion, die gleichzeitig

auch ihre Identiffit bedeutet, umjeden Preis bewahren, obwohl es fragwurdig ist, ob

dieser Trotz richtig und berechtigt sei, da er den Generationen Leiden verursacht. Sie

hassen und beneiden die andere Seite, die auf ihre Tradition und Kuttur im Namen

eines normaien Lebens verzichtet. Die Mosiems dagegen hassen und beneiden Stoiz

und Trotz der Christen, die an ihre eigene Schwache erinnern. Um diese Schwache

zu bedecken, akzeptiert man leidenschafthich die neue Identftat undjedc Seite pflegt

krampflaft ihre Tradition und Brauche. Die Voikslegenden weisen deutlich darauf

hin. weil es in Bezug aufdasselbe Ereignis immer eine serbische und eine tflrkische

Variante gibt.’29

Die Antagonismen zwischen den Christen und den Moslems wachsen standig und ihr

gegenseitiger Hass wird grôBer ais der Hass gegen die fremde Herrschaft, die diese

Kluft verursacht. Zu diesen Zeiten gelingt es nur der Natur, die Menschen fu1r ein paar

Augenblicke wirklich zu verbinden. Beim Hochwasser erscheint cm schônes Bild der

Solidaritat, wenn aile Hauser auf dem Berg fur die Betroffenen offen sind, ohne

Rflcksicht auf ihre Reiigionsangehôrigkeit: ,,In bunter Reihe Mohammedaner,

Christen und Juden. Die Kraft der Elemente und die Last des gemeinsamen UnglLucks

hatten diese Manner einander nihergebracht und wenigstens fur eine Nachtjene Kluft

tuberbrûckt, die den einen Giauben vom anderen trennte und besonders die Rajas von

129 Runde Vertiefungen aufdem Kaikstein gelten im Voik ais Hufspuren eines Pferdes. Whrend die
Serben von Kraljewitsch Marko (einem serbischen Nationaiheiden) reden, reden die Moslems von
Alija Dscherseles (emem moslernischen Nationaihelden). Vgi. Briicke, 5.11-12
Die Serben haben die Legende von Radisaws Grab und die Moslems von Schechit Turchenis Grab: in
den beiden Fallen geht es um dasselbe Grab. Vgi. Bricke, S 12-13
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den Ttirken.”13° (Brzcke, S.97) Dass diese Ereignisse spater oft bei den verschiedenen

Festen und gemeinsamen Begegnungen gem nacherzahlt werden, verweist darauf,

dass aile sich der Schônheit dieser harmonischen Momente bewusst sind. Trotzdem

finden sie keine Kraft, den Fiuch der Geschichte zu tiberbrticken. 1m Kontext der

pessimistischen Lebensphulosophie Andrics erweisen sich diese Antagonismen ais

vôiiig unnôtig, da Unverstandnis und Intoieranz den ohnehin kummervolien, kurzen

Lebensweg noch schwieriger machen.

Die Herrschaft der Habsburger Monarchie bringt eine Reihe positiver Neuerungen

und Ànderungen, die zum schnelien materieiien Fortschritt der Stadt fflhren. Neue

Gebaude werden gebaut, die Brûcke wird renoviert und da sammein sich jetzt auch

Serben und frauen; eine neue Eisenbahnstrecke und Wasserieitung werden gebaut;

die Bank wird erôffnet. Das ganze Leben scheint reicher und ieichter zu sein. Diese

neue Zeit, in der das Geid an Bedeutung gewinnt, zeigt auch ihre negativen Seiten:

wahnsinniges Tempo, standiges Risiko, Prostitution, Rekrutierung (sie ersetzt die

Biutabgabe, aber giit fcir aile). Niemand zittert mehr vor der Obrigkeit, aber aile

haben Angst vor ihr, weil sie ihre Absichten nicht verstehen kônnen. 1m Ganzen kann

man indessen von einem aligemeinen Wohistand reden und die gegenseitigen

Antagonismen lassen scheinbar nach:

,,Das Volk fand Ordnung, Verdienst und Sicherheit. Und das gentigte, damit das
Leben, das aufiere Leben auch hier in den ,Bahnen der Vervolikommnung und des
Fortschritts’ sich fortbewegt. Ailes Ubrige wurde zurflckgedrangt injenes dunkie
Unterbewusstsein, in dem die Grundgeftihie und die unzerstôrbaren Oberzeugungen
der einzeinen Rassen, Giaubensrichtungen und Kasten ieben, garen und sich,
scheinbar tot und begraben, fur spatere, feme Zeiten ungeahnter Veranderungen und
ZusammenstôBen vorbereiten, ohne die die Vôiker — so scheint es — nicht ieben
kônnen, am wenigsten aber dieses Land.” (Briicke, 5.238)

Hier sieht der Erzahier weit durch die Zeit, die sich nicht nur auf den Zeitabschnitt

zwischen zwei Weltkriegen und der Kriege seibst bezieht, sondem auch auf die Zeit

des neuen Jugosiawiens (nach 1945), in dem der Bruderkrieg aus den 9Oer Jahren

deutlich beweist, dass Widersprûche und Feindschaften unter den Vôlkem

130 Hier gibt es auch emen Bertihnmgspunkt mit Handke, der an die Kraft der Natur glaubt. Der
matenelle fortschritt in der modemen Gesellschaft verringert diese Kraft und vertiefi die Kluft
zwischen den Menschen und der Natur. 1m Roman kann man bemerken, dass die Natur im Laufe der
Herrschaft der Habsburger Monarchie an ibrer Kraft verliert. Wiihrend des Hochwassers gibt es keine
Solidaritàt rnebr.

75



verschiedener Religionen und Kulturen unheilsam sind und dass das gemeinsame

Leben nie cm echtes Miteinander, sondem ein duldsarnes Nebeneinander war. Die

Antagonismen sind nicht zu beseitigen, weil die Menschen nicht imstande sind, zu

begreifen, dass jede Kuitur ilire Vorteile und Nachteiie hat. Dieses Probiem bezieht

sicli niclit nur aufJugosiawien. Das ist ein ailgemeines Probiem, das in den

muitikuiturelien Milieus besonders deutiich zum Ausdntck kommt.

FUr Alihodza bleibt das Kreuz sein ganzes Leben lang eine ,,Spukerscheinung”

(Briicke, S.160), auch wenn es um das Rote Kreuz geht. Er kann sich damit niclit

abfinden, dass ,,das mrkische Licht ausgebrannt ist” (Br&ke, S.304) und er iehnt

vôilig ab, irgendweiche Neuerungen zu akzeptieren. Er hat Angst uni das Schicksai

der Brûcke nur deswegen, weii sie fUr 11m die Macht des tùrkischen Imperiums

symbolisiert; er begreift nie Zweck und Sinn dieses Kunstwerkes. Die Zerstôrung der

Brt’icke zu Beginn des 1. Weitkrieges bedeutet daher seinen eigenen Tod. Von

diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, bedeutet diese Zerstôrung das Ende euler langen

Epoche. Sic zeigt aber gieichzeitig, dass es der schônen Brûcke nicht geiingt, den

Wunsch von Mechmed-Pascha Sokiowitsch zu erfflhien, weil zwei Weiten am Ende

tatsachuich getrennt bleiben. Dass die Ôsterreicher die Brûcke zerstôren, weist

deutlich daraufhin. wie die fremden Herrschaften auf diesen Gebieten, indem sie sich

nach den eigenen Interessen und Zielen richten, die Menschen beiiebig verbinden

oder trennen, so dass sich das einheimische VoIk ais ilir Opfer erweist.131 SchuieBiich

wird genauso deutiich, dass der Einfluss der Kunst auch begrenzt ist und dass die

Kunst, obwohi sie weitaus ianger ais menschuiches Leben dauert, trotzdem ihr Ende

hat. Diese Beispiele zeigen, wie vieischichtig Andrics Roman ist und vieie

Interpretationsmôgi I chkeiten bietet, weil der Autor gleichzeitig verschiedene

Probieme thematisiert.

Aiihodza ist kein Rebeli (bel der Mkunft der Ôsterreicher iehnt er ab, sicli den

Aufstandischen anzuschliel3en), aber gleichzeitig auch kein Mensch, der auf seine

Lebensvorsteiiungen und Gewohnheiten ieicht verzichtet. Seine Sehnsucht nach der

Stiiie der tûrkïschen Zeiten bezeichnet eine Sehnsucht nach der Zeit, wo man weiï3,

131 Der neueste Krieg in Jugoslawien zeigt das auch. Die Sezession von Siowenien, Kroatien und BH
wird von aul3en unterstiitzt. Der Frieden in Bosnien wurde unter Druck unterzeiclmet (Dayton, 1995).
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wer “der erste” ist. Mit dem Wechsel der Herrschafi verlieren die Moslems ilire

Position und Privilegien und wachst ilire Angst vor denen, die lange Zeit rechtlos und

unterdrfickt waren.

Auch die junge Generation (und zwar zukunftige Intellektuelle) zeigt kein

Verstandnis, wenn es tim die andere Religion und Kultur geht. Misstrauen, Intoleranz

kennzeichnen das Gesprch zwischen Galus tind Bachtijarewitsch. Wahrend Galus

leidenschafthich von einem neuen Nationalstaat redet, wo alle Vôlker gleichberechtigt

sein werden, schweigt derjunge Moslem. Sein ,,schweres und hartnackiges

Schweigen (...) erhob sich, flililbar und wirklich, wie eine untibersteigbare Mauer in

der Dunkelheit t...)” t3riicke, S.342) Galus bemerkt niclit, dass es in seinem neuen

Staat keinen Platz fur die Moslems gibt. Dieser Staat wird ,.um Serbien wie um

Piemont aller St)dslawen gesammelt” tBriicke, 5.341) und die Sfldslawen sind fîr ihn

Serben, Kroaten und Slowenen. Er akzeptiert die islamische Kultur nicht, obwohl sie

auf diesen Gebieten seit Jahrhunderten existiert. Auf diese Art und Weise zeigt die

Vision eines neuen Staates, der ,,wertvollster Beitrag zum Fortschritt der Menschheit”

(Briicken, 5.341) sein solite, schon zu Beginn ein groBes Manko. Bachtijarewitsch

wird deswegen durci die erhitzte Rede von Galus irritiert und sein Schweigen ist eine

stille, aber feste Verteidigung der eigenen Tradition und Identitat. Aus diesem Grund

entscheidet er sich, orientalische Sprachen tind Kultur zu studieren. Er glaubt nicht an

die Ànderungen: ,,Der Wunsch ist dem Winde gleich, er bewegt den Staub von einem

Ort zum anderen, er verdunkelt manchmal das ganze Blickfeld, am Ende aber

beruhigt er sich und verschwindet und lasst das uralte Bild der Welt.” (Br&ke, 5.343)

Dieser Gedanke kônnte sich auf die Geschichte Jugoslawiens beziehen: die

Partisanen haben den unstiilbaren Wunsch. das Land der Brtuderlichkeit und Einheit

zu schaffen, aber am Ende kommen Tntoleranz, Misstrauen und Hass unter den

verschiedenen Kulturen wieder an die Oberfiache. In erster Linie geht es aber hier um

eine pessimistische aligemeine Anschauung tiber das Leben, in dem keine echte

Entwicklung stattfindet, sondem alles im Kreis verlaufi, aucli wenn die Form sich

andem mag. Am besten kann man das im Roman Wesire und KonsuÏn sehen.

Herrscher, Wesire und Konsuln wechseln sich stndig ab, aber der Wechsel stellt
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keinen Weg ,,zur Stabilitat, zum Frieden und zur Wflrde”132 dar. Ailes stelit sicli ais

ewiges Kreisen heraus.

Dieser Roman zeigt unter anderem, dass die Einheimischen mehr Vertrauen zu den

fremden haben ais zueinander (das zeigt auch der neueste Krieg). Der franzôsische

Konsui in Travnik ist nur bei den Juden willkommen; die Katholiken wtinschen sicli

Jieber einen ôsterreichischen. die Orthodoxen einen nissischen Konsul, wahrend die

Mohammedaner mit ihren Wesiren vôllig zufrieden sind.’33 Aile suchen und erwarten

Untersttitzung und Verstandnis von verschiedenen Seiten von auBen, indem sie

ausblenden, dass sie vor allem aufeinander angewiesen sind, da sie gemeinsame

Gebiete bewohnen. Dabei bemerken sie nicht, dass die Fremden in erster Linie ihre

eÏgenen Interessen verfolgen und dass sie keinen wesentlichen Unterschied unter den

Einheimischen ausmachen: das ganze Volk ist primitiv tind wild. Der Grcind fUr diese

Abhangigkeit iiegt darin, dass Fremde jahrhundertlang aufdiesen Gebieten anwesend

waren. Historisch gesehen stellt Bosnien eine Kreuzung dar, wo die Finfitisse der

versehiedenen Welten in einem kleinen Raum zusammenstof3en.

1m grofien Jugosiawien scheint Bosnien sich zu beruhigen, aber dann wird die kleine

Republik, die ais Herz derjugosiawischen Brùderlichkeit und Einheit gilt, durch den

Anstofi des alten, zurnckgedrangten Hasses vôllig zerstôrt. In der Erzahlung Brief

aits dem Jahre 1920 wird Bosnien ais Land des Hasses dargestelit. Maks Levenfeid,

Arzt aus einerjtidischen Familie, die seit langem die katholische Religion

angenommen hat, verlasst seine Geburtsstadt Sarajewo, weil er den bosnischen Hass

nicht weiter ertragen kann. Aus seinem Brief an den Erzahler geht hervor, dass der

Hass aufden groBen Unterschieden unter vier Religionen, von denenjede denkt, dass

sie die richtige sei, basiert. Jede schlieBt die andere aus und hebt ihre Werte ais

universal hervor. Aus solcher tiefen Intoleranz resuitiert der Hass, der so stark sein

kann, dass der Mensch in bestimmten Augenbiicken bereit ist, den anderen zu tôten,

nur deswegen, weïl er anders ist, bzw. der anderen Religion angehôrt. Die

132 Ivo Mdric: Travnicka hronika, sabrana djela, Sarajevo.Siietlost, Beograd: Prosveta, Zagreb:
Mladost, Ljubljana: Drzavna zalozba 81oven/e, Skopje: Misla, Titograd: Fobjeda, 1986, 8.513
Ûbersetzung von RS.

,, (..) nemaputa stabitnosti,mira I dostojanstva (...,.)
133 Ebd. VgI S.21-22.
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zugespitzten Beziehungen sind in derjeweils eigenen Zeitrechnung in der Erzahlung

deutlich bemerkbar:

,,Wer in Sarajevo die Nacht durchwacht, kann die Stimmen der Nacht von Sarajevo
hôren. Schwer und sicher schhigt die Uhr an der katholischen Kathedrale: zwei nach
Mitternacht. Es vergeht mehr ais eine Minute (ich habe genau fiinfttndsiebzig
Sekunden gezahit), und erst dann meldet sich, etwas schwacher, aber mit einem
durchdringenden Laut die Stimme an der orthodoxen Kirche, die ntin auch ihre zwei
Stunden schlagt. Etwas spater schiagt mit einer heiseren und fernen Stimme die Uhr
am Turm der Beg-Moschee, sie schlagt eifUhr, elfgespenstische tûrkische Stunden,
die nach einer seltsamen Zeitrechnung ferner, fremder Gegenden dieser Weit
festgestelit worden sind. Die Juden haben keine Uhr, die schiagt, aber Gott allein
weifi, wie spat es bei ihnen ist (••)134

Nachdem der Krieg in Bosnien ausgebrochen ist, redet man in den Medien vom Hass

in Jugosiawien, ais oh er nur in diesem Land existierte. Bestimmte Abschnitte aus

den Werken Mdrics kônnten ein Beleg daflir sein, wenn diese Abschnitte auBerhalb

des Kontextes beobachtet werden. Sehr oft geht es aber bei Andric um aligemeine

Probieme, die sich auf das menschuiche Leben oder den Menschen selbst beziehen.

In der Erzahiung Briefaus dem Jahre 1920 muss man zuerst auf die Zeit der

Handiung achten, die scion im Titel angedeutet wird. Historisci geht es um den

ersten gemeinsamen Staat der Sûdsiawen, der aus den grol3en und schneilen

poiitischen Ànderungen resuitierte, die durci den Zerfail der zwei groBen Imperien

(des Osmanischen Reiches und der Habsburger Monarchie) erfoigten. Die beiden

Imperien spielten eine wichtige Roue in denjugoslawischen Gebieten. Was in

Jahrhunderten gewachsen ist, konnte man in einigen Jahren nicht ieicht verwischen.

Maks Levenfeid flieht vor dem bosnischen Hass. aber stirbt durch einen anderen

Hass, im spanischen Burgerkrieg, wo er ais Freiwiliiger an der Seite der Repubiikaner

in einem Krankenhaus ais Arzt arbeitet. Gerade dieses Krankenhaus wird angegriffen

und er kommt zusammen mit seinen Verwundeten ums Leben. Ist dieser Hass nicht

heftiger ais der bosnische? Die Erzahiung erscheint 1946, unmifteibar nach dem 2.

Weitkrieg, der den Hass in verschiedenen Formen bezeugte. Andric redet vom

aligemeinen Hass, der fiirjeden Menschen, fiurjedes Voik charakteristisch ist.

‘‘ Ivo Andric: Briefaus dem Jahre ]92O,1)bersetzung: Milo Dor und Reinhard federmann. In ders.
Die Getiebte des Veli Fascha. NoveÏlen. frankfurt am Main: Fischer, 1962:S. 138-149, Zitat: S. 147-
148.

79



Bosnien (und auch Jugoslawien) ist spezifisch, weil es aufeinem kleinen Gebiet so

viele Unterschiede gibt, dass sie nicht leicht im Gleichgewicht zu halten sind. Auch

in den Landern. wo es wenige Unterschiede gibt, existiert der Hass, weil er ein

Bestandteii der menschlichen Nattir ist: ,,So sei nun einrnai, das menschuiche Leben

eingerichtet (...) dass aufjedes Lot des Guten zwei Lot des Bôsen gingen, dass es hier

aufErde keine Gtfte ohne Hass und keine GrôI3e oline Neid geben kônne, wie es auch

nicht den kleinsten Gegenstand ohne Schatten gabe.” (Briicke, 5.279)

Andric liebt die Brticken, weil sie die mens chlichen Bestrebungen. sich zu

verbinden, am deutiichsten zeigen. Der Mensch erweist sich aber ais ein

probiematisches Lebewesen, da in jedem Menschen eine starke Neigung zur

Zerstôrung besteht. Diese ungkickiichen Widersprche im Menschen selbst sind ein

Teii der pessimistischen Philosophie von Andric und in dem Sinne ist Bosnien (oder

Jugosiawien) keine Ausnahme.

In Bezug auf das Jugoslawien — Thema gibt es offenbar einen Berohrungspunkt

zwischen Handke und Andric. Die beiden Autoren setzen sich ftir das Oberbr(îcken

des gegenseitigen Hasses tinter denjugoslawischen Vôlkern ein, aber in den

verschiedenen Zeiten und atif eine andere Art und Weise. Wahrend Handke

hinsichtlich des gemeinsamen Lebens positiv und optimistisch bleibt (daher erinnert

er immer wieder an das frtihere Leben im groBen Jugoslawien), ist Andric sich der

zahireichen Schwierigkeiten, die das gemeinsame Leben stôren kônnten, vôliig

bewusst. Er verweist deutlich aufUnterschiede, Misstrauen und Antagonismen tinter

,,den BrUdem”, die ein Resititat des Kultur- und Geschichtserbes sind. Damit môchte

er nicht zeigen, dass das gemeinsame Leben unmôgiich ist. Noch im Gymnasium

begeistert er sich fUr die Ideen des Jugoslawentums’35, aber aufgmnd der

umfassenden Kenntnisse in der Geschichte derjugoslawischen Vôiker und der

persôniichen Erfahrungen im ersten vereinigten Staat der Sudslawen von 1918 sieht

er ein. dass Unterschiede und Unverstandnis unter den Vôlkem ein emsthaftes

Hindemis fUr das gemeinsame Leben sind. Indem er offen von Widerspruchen und

135 Wiilwend Andric das Gymnasium in Sarajewo besucht, sclilieBt er sich der revolutionaren
Organisation “Miada Bosna” an, die das Attentat auf den ôsterreichischen Thronfolger franz
ferdinand 1914 verubt. Zu der Zeit ist Andric in Krakow und unmittelbar bei der Rtickkehr iris Land
wfrd er von der ôsterreichisch-ungarischen Regiemng verhaftet. Vgl. Zaduzbina Ive Andrica.
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gegenseitigem Hass schreibt, môclite er dazu beitragen, dassjede Seite das Problem

der anderen versteht und dass die Probleme offen und gemeinsam verarbeitet werden,

denn werden sie verdrangt, stellen sie die môgliche Qtielle einer neuen Katastrophe

dar. Die Ereignisse aus den 9Oer Jabren in Jugoslawien sind der beste Beweis daft’ir,

dass Andric Redit hatte.
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5. NATO - ANGRIFF AUF JUGOSLAWIEN

Jugoslawien in den Werken Peter Handkes ist eine Konstruktion, die aufgrund der

Vorstellungen des Autors von einem ideaien Land entsteht. Der Zweck dieser

Konstruktion ist die Kritik an der modemen Weit. wo das Schône und Harmonische

nicht mehr zu finden sind. da sich die menschlichen und moralischen Werte ais

dekadent erweisen. Der Autor weist auf die negative Seïte des f ortschrittes eindeutig

lin. Seine Kritik an der Westwelt, die in der Wïederhohing durch verschiedene

Aspekte zum Ausdruck kommt, konzentriert sich in den spateren Werken (mit dem

Jugoslawien-Thema) vor ailem auf das Probiem der Medien, deren zerstôrerische

Manipuiationsmacht den Fortschritt wieder in Frage stelit. Die Medicnkritik

begrundet Handke am Beispiel Serbiens, so dass dieses Land in dieser Hinsicht ais

eine ,,Metapher” begriffen werden kann.’36

DerNato-Angriffaufdie Repubiik Jugosiawien’37 am 24. Marz 1999 zeigt iioch

einmai, wie groB der Einfluss der Medien auf die Offentiidhkeit ist, die sidh Uber

diese Aktionen nidht empôrt, denn die Mehrheit ist aufgrund der Medienberidhte, die

im Latife der acht Jahre die Sdhuid amjugoslawischen Krieg Serbien tendenzieil

beigemessen haben, tïberzeugt, dass die Bomben das einzige Mittei sind, die

,,Verbrechen” der Serben aufzuhalten. 1m Gegensatz zu seinen Kollegen, die dieser

Aktion stiilschweigend oder offen zustimmen138, steiit Handke fest, dass ,.Morai ein

neues Wort ftir Wiliktir”39 sei. Er verurteiit das Bombardement ais Verbrechen

136 Vgl. Mira Beham: Posljednjipobunjenik, NIN, Nr.2702, vom 10 Oktober 2002,
http://www.nin.co.yu/2002- 10/1 0/2532$.html
‘ Die 1992 gegnindete Republik Jugoslawien unterscheidet sich von der SFRJ. Sie urnfasst nur
Serbien (mit der Woiwodma und dem Kosovo) tmd Montenegro.
13$ ,,Christa Wolf(...) spOrt, dass die Bomben den Menschen im Kosovo nicht wirklich helfen, aber
empfindet auch Abscheu gegen die serbische Soldateska (...) Gttnter Grass, der den Zweiten Weltkrieg
noch erlebt hat und vom Beginn der Luftangriffe zunachst schockiert war — iihnlich wie Christa Wolf,
Martin Walser oder Stefan Heym - , geht einen Schritt weiter und meint, es sei wohl hàchste Zeit
gewesen, einzugreifen, um Milosevic zu stoppen.” Vgl. Thomas Groi3: Krïeg undintelleki, Berliner
Morgenpost, 9.Apnl 1999, hrtp://www.physiologus.de/komrnentllit/handke 1 .htm
139 Bernd Reinhardt: Der SchriJistetler Peter Handke, die ffkiidiche Meinung und der Krieg in
Jugoslawien, WSWS, Kunst & Kultur, 22. Juli 1999,
http://www.wsws.org/de/l999/ju11 999/hand-j22.shtml
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gegen die Humanitat und vergleicht es mit den faschistischen GewaltmaBnahmen.’4°

Ein offener Brief an die Ôffentlichkeit’41. Austritt aus der katholischen Kirche142 und

Rûckgabe des 1973 erlialtenen Bikhner Preïses’43 bezeugen seinen heftigen Protest

gegen diese Aggression. Die Reaktionen daraufsind typisch: Handke wird ,,ein

ideologisches Monster”44 genannt, er ist ,,ein Eau fûr die Psychiatrie”145, man redet

von semer ,,geistigen Umnebelung”’46, man vergleicht ibm mit Ezra Pound oder

Louis-ferdinand CéIine147.

5.1. Unter Tr?inenfragend

Wahrend der Luftangriffe reist Handke zweimal nacli Serbien und setzt sich dem

Risiko aus, ein Opfer des Angriffs zu sein. Einerseits zeïgt er damit seine Solidaritat

und Freundschaft mit dem serbischen VoIk, andererseits protestiert er gegen das

militarische Eingreifen der Westwelt. Aufgrund dieser Reisen entsteht ein neuer

Reisebericht, Unter Tr&nenfragend (im Suhrkamp Verlag im Frtihuing 2000

erschienen), der aus zwei Teilen, die verschiedene Zeitabschnitte umfassen (31.3. —

3.4.1999. 23. — 29.4. 1999). besteht. Es ist auffallend. dass der Autor die Republik

Jugoslawien aus verschiedenen Richtungen erreicht: im ersten Teil fûhrt die Reise

durch Ungarn, im zweiten durch Ôsterreich. An der ungarisch-jugoslawischen Grenze

140 (...) die Nato htte kein Auschwitz verhindert, sondem ein neues Auschwitz geschaffen. ,Darnais
waren es Gashiiline und Genickschusskarnrnern; heute sind es Computer-Kiiler aus 5000 Meter
Hôhe.’” Ebd.
141 “Seit dem 24. Marz sind Serbien, Montenegro, die Repubiik Srpska und Jugoslawien das Vateriand
fOr aile, die keine Marsianer und grûne Schiachter geworden sind.” Vgl. Ritter Handke in Belgrad, taz,
Nr. 5802, vom 3.4.1999, S.8 in PeterHandke, Serbien undliedien,
http://www.physiologus.de/kommentllit/hanke 1 .htrn
142 Zu diesem Anlass greift Handke den Papst an, der in semer Ostembotschaft den Angriff auf
Jugoslawien ais notwendig bezeichnete: ,,Im voriiegenden fali gab es ailein die WahI zwischen einern
rechttich unkorrekten Nichtagieren und einem ethisch notwendigen Agieren.” Vgi. Peter Handkes
frkl&rung im Wortlaui, Tagesspiegel, vom 8. ApnI 1999, in Peter Hanke, Serbien undliedien.
143 Vgi. Akademie-chef Handke ist eh, Fallflfr Psychiatrie, BerlïnerMorgenpost, 9. Aprii 1999, in
Peter Handke, Serbien und die Medien.
144 ÀuBerung des Philosophen Aiain Finkieikraut, Vgl. Der Schrftste11er Feter Handke, die ?iffenthche
Meinung und der Krieg in Jugostal.4’ien.
145 Kommentar des Prûsidenten der Deutschen Akademie ifir Sprache und Dichtung Christian Meier.
VgI. Akademie-chef Handke ist ein fat!fur Pschiatrie.
116 AuBenmg des Schweizer Schriftsteilers Laederach. VgI. Der Schriftsteller Peter Handke, die
ôffentÏiche Meinung und der Krieg in itigoslawien.
147 Pound sympathisierte mit Mussolini, Céline mit Hitler. Vgl. Hans-Christoph Buch: Ar,nerRitter,
Berliner Azlorgenpost, 1999, in Peter Handke, Serbien und die Medien.
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sptirt Handke, wie Jugoslawien von der Weit vôllig abgeschnitten ist; niernand reist

melir nacli Jugoslawien. Die zweite Reise tuber Ôsterreich, Siowenien, Kroatien, BH,

die Serbisclie Republik) zeigt, wie das ehemalige Jugosiawien geschrumpfl ist: es

gibtjetzt sechs GrenzUberginge von Ôsterreich bis nach Jugoslawien. Handke

erinnert sicli an die frûheren Zeiten, ais es nur eine Grenze gab, tind stelit mit

Bedauern fest, dass aile Vôlker ,,vor acht Jahren noch gemeinsam in einem

selbstverstindiichen Staat”148 lebten. Durci tragische Ereignisse verior Jugosiawien

seine einmaiige GrôBe, die auf der muitikuitureilen Gemeinsciafi basierte.

Durch die Biider des zerstôrten Jugosiawiens zeigt Handke, wie die Einwohner dieses

Landes veriassen und hifflos sind. Eine seitsame Ruhe folgt ihm von der Grenze

durci zahireiche Stdte und Dôrfer. Unbefahrene und menschenieere Straûen.

Sperren und Umieltungen, zerstôrte Objekte kennzeichnen jeden Ort. Beigrad scheint

,,eine sterbende Stadt” zu sein, die Mrkte sind fast ieer, die Menschen wie ,,erschôpft

und lebensmtide” (Unter Tr?inenfragend, S.51). Nur die Alarmsirenen macien die

tote Atmosphare etwas iebendiger. Mie Bemuhungen der Menschen, ihren

Rhytimus zu finden, bieiben erfoigios (Vgi. S.66/67). lire Hauptbeschaftigung

beschrankt sich aufdas Beobaciten des Himmeis und niemand freut sici meir

darauf, wenn er schôn blau ist, weii der wolkenlose Himmel auf einen neuen Angriff

hindeutet. Die Armee ist vereinzeit und ganz hiiflos; sie ist nicit imstande, iir Land

zu verteidigen, denn gegen die Kilier ,,aus der Stratospiare” (Unter Tr?inenfragend,

131) kann man gar nicits tun. Der Hôhepunkt eines inneren Elends komrnt beim

Treffen Handkes mit einer Onkoiogin aus Novi Sad zum Ausdmck. lire tinter Tranen

gesteiite Frage: ,,(...) sind wir denn wirkiich so schuldig?” (Unter Triinenfragend,

5.154) zeigt, wie das Bombardement die Menschen in einen Zwiespait bringt: den

Lufiangriffkann man nicht anders ais eine Strafe, die aus einer grol3en Schuid

erfolgte, versteien, aber gieichzeitig môcite die Frau wissen, ob die Sciuld wirkiich

so grofi sei, dass ein Voik auf soiche Art und Weise ieiden muss. lire Frage auBert

Schmerz und Vorwurf gegen die Entscheidung der Nato, deren Eingreifen die

Menschen Jugosiawiens ais eine miiitarische Aktion gegen das ganze Voik erieben

14$ Peter Handke: Unter Trinenfragend, frankfijrtlMain: Suhrkamp, 2000, S.103 (im folgenden ais
Unter Tr&nenfragend im Text bezeichnet).
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(daraufweisen auch die folgen des Bombardements lin) und nicht nur gegen die

serbiscle Ftihrung, wie der Angriff der Offentlichkeit pri.sentiert wurde.

5.1.1. Medienklischees

Seit 1991 kommt in Handkes Jugoslawien-Btïchern die Kritik an den Medien in

Bezug aufden Krieg in Ex- Jugoslawien immer wieder zum Ausdruck. (siehe die

Kapitel 2 und 3.) 1m Reisebericht Unter Tr&nenftagend steht im Zentrum ein

anderer Aspekt, der sich auf die WillkUr der Westmachte anlsslich des

Bombardements Jugoslawiens bezieht. DurcI diesen Aspekt beschaftigt sich der

Autor wieder mit der Roue der Medien, die durcI die Faischung der Wahrheit das

Terrain zu den militarischen Aktionen vorbereitet haben. Ailes passiert vor den

Augen der Ôffentiichkeit, die dem Eingreifen offen zustimmt. Die Medienagentur

Saatchi &Saatchi aus London prokiamiert mit Stoiz, wie ,,das Zeitaiter der

Information vorbei” sei. ,,Wir treten ein in das Zeitalter der Idee. Das heifit, wir

brauchen einen Kontext’39, weldher der Information einen Sinn gibt.” (Unter Tr&nen

fragend, S.157) Die Information verliert also in der modemen Weit ihre

ursprungiiche Funktion. Sie ist keine Information mehr, sondem ein

Manipulationsmittel. Imjugoslawischen Krieg werden aile Informationen im Kontext

der ,,serbischen Verbrechen” benutzt. Man Uberzeugt die Ôffentiichkeit, dass die

Serben so bôse sind, dass es keine andere Lôsung Ubrigbleibt ais militarische

Aktionen. 1m Laufe der Angriffe werden diese Ideen welter konsequent durchgeftihrt.

Die franzôsischen Mitbtrger Handkes sind sich nicht dessen bewusst, dass ihr Land

einen Krieg mitftihrt. Die Medien reden nicht vom ,,Krieg gegen Jugoslawien”,

sondem vom ,,Krieg im Kosovo” (Unter Triinenfragend, S.9). Mit ,,Groï3aufnahmen”

der leidenden Mbaner und ,,Zusdhlag-Wôrtem” wie ,Massaker, Konzentrationslager,

Genozid, ethnische Sauberung, Massenvergewaltigung, Soldateska, S chladhter,

proserbisch (...)“ (Unter Tr&nenfragend, 5.22) prasentiert man dem Publikum, wie

die Mensdhenredhte der Mbaner auf dem Kosovo von den Serben gebrochen werden.

Die Medien bedienen sich dabei der scIon produzierten Kiischees (dieselbe

‘49lnformauon, Idee, Kontext: kursiv gedruckt im Original.
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Aufnahmetechnik und dieselben Wôrter wurden frûher verwendet, aber es ging

damais um die Menschenrechte der Mosiems und der Kroaten), um die Offentlichkeit

zu tberzeugen, dass der LuftangriffaufJugoslawien aile Charakteristiken ciner

humanitren Aktion bat, da die Hilfe ftir die Mbaner notwendig ist. Die franzôsische

Ôffentlichkeit reagiert darauf mit ,,Spenderufe ,pour le Kosovo” (Unter Trdnen

fragend, S.81). In einer franzôsischcn Schule schicken die Scbtiler einer Kiasse aus

der Solidaritat mit ihrer Mitschtllerin aus Jugoslawien einen Protestbrief an den

Prasidenten, aber nach ein paar Tagen scharnen sie sich ihrer Aktivittt. Indem sie der

standigen Propaganda im Fernsehen ausgesetzt werden, werden sie durch die

vortauschenden Informationen so beeinflusst, dass sie nicht mehr flberzeugt sind, dass

sie Recht haben, gegen den Krieg in Jugosiawien zu protestieren. (Vgi. 5.9) Die

Medien tun ailes, dass jede Information in den bestimmten Kontext passt. Das

beweist auch die Geschichte von den Freiiuftkonzerten in Serbien. die Le Monde

verôffentlicht. Diese Konzerte bedeuten einen Protest gegen den Krieg, aber sie

werden in der Zeitung mit dem Brauchtum der afrikanischen Stamme, die ihre jungen

Krieger durch Musik tind Tanz zum Krieg aufhetzen, vergiichen. (vgi. 5.57) Das ist

eine typisch bearbeitete Information, die kein Mitgefthi mit dem serbischen Voik

erwecken darf. Die ,,Infomiation” muss zeigen, dass es um fanatische Krieger geht,

deren Fanatismtis und Primitivitat aiiein durci die Bomben vernichtet werden

kônnen.

Indem man der bestimmten Idee foigt, wird eine Menge der Klischees produziert, die

dank dem technischen Fortschritt ieicht und schneli verbreitet werden. Sic nehmen

Einfluss auf die Menschen und bestimmen die Offentiiche Meinung. ,,Die Menschen

werden durci die joumalistische Sicht auf die Weit regeirecht eingeiuilt”150,

behauptet der amerikanische Schriftsteiier Philip Roth. Er weist daraufhin, wie das

joumaiistische Wissen ohne Oberlegen und Widerstand heute akzeptiert wird. Man

zweïfelt nicht daran, ob eine Information eine Konstruktion oder cm ,,Bruchteii der

Wahrheit” ist; man bemerkt nicht, dass die Anschauung der Joumaiisten ,,sogar den

150 Philip Roth: 81e reden mit einern Dinosaurier, ein Interview in der Wettwoche, Nr. 8, 20.02. 2003:
S. 76-81, Zitat: $76.
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Blick aufdiese Wahrheit manchmal verstellt.”5’ Nach Roth ist die Aufgabe des

Schriftsteilers (unter anderem), auf die Klischees zu verweisen und gegen sie zu

kampfen, obwohl in diesem Kampf die joumalistischen Klischees immer gewinnen.

Roth erklart sehr prazis, was mit einem Buch, womit ein Schriflsteiler Widerstand

gegen die Klischees leisten môchte, passiert:

,,Sofort sttîrzen sich die Medien darauf—jedenfails jene, die sich Qberhaupt noch mit
Bflchern abgeben -, entkieiden das Buch semer kontemplativen Teile und reduzieren
es aufder Steile wieder aufden seichten und zeitgebundenenjoumaiistischen
Kontext. Man ist aiso sofort wieder an den Ausgangspunkt zurflckgeworfen, jenen
Zustand der Geseilschaft. den man durch sein Schreiben andem woiite.l2

Die Anklagen gegen Handke laufen eben nach diesem Prinzip: sie fflhren immer

wieder auf Schuid und Verbrechen der Serben (auf die Kiischees aiso) zurtck. Wenn

der Schriftsteiier noch aus dem fiktionaien Bereich austritt, wie Handke z.B. in der

Winterlichen Reise tut, muss er mit den heftigen und unangenehmen

Auseinandersetzungen, nicht nur mit den Joumalisten, sondern auch mit der ganzen

Ôffentlichkeit rechnen. Handke erfiuit seine Aufgabe ais Schriftsteiler, aber veriiert

im Kampf mit den Kiischees. Weder hait er die Medienmaschinerie bei der

Produktion der einseitigen und gefaischten Informationen imjugosiawischen Krieg

(Produktion der Klischees aiso) aufnoch andert er die ôffentiiche Meinung. Der

Nato-AngriffaufJugoslawien beweist, dass die Klischees auch weiter machtvoii

bleiben.

5.1.2. Missbrauch der Freiheit

Die Wiiikûr der Westmachte, das zentraie Probiem des Reiseberichtes Unter Trdnen

fragend, resultiert aus dem Missbrauch der freiheit, der schuiefiuich dam fûhrt, dass

die Machtigen die Bombenje nacli Laune abwerfen. Dass Jugoslawien aus den

,humanïtaren Grflnden” bombardiert werde (man verteidigt die Menschenrechte der

Aibaner auf dem Kosovo), ist eine absurde Behauptung, weii Bomben und Humanitat

151 Ebd.
152 Ebd. S.78.
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nicht zu verbinden sind. Niemand fragt dabei nach den Menschenrechten des

serbischen Voikes, die in der Tat grob verletzt werden.

Pancevo ist die meistgebombte Stadt, weil sich dort ein Raffineriekomplex befindet;

in Kragujevac wird das Zastava-Werk, die einst grôBte Automobilfabrik

Jugoslawiens, zerstôrt. Indem ,.die himrnlischen Gewaltmachte”(Unter Tr&nen

fragend, 5.117) die wichtigen Industrieobjekte zerstôren. stoBen sie Tausende der

Menschen an den Rand der Lebensexistenz, da sie ohne Arbeit bleiben. (vgl. S.117).

Die Flussbrflcken sehen wie verwundete Wesen aus (vgl. S.122) und es ist schwer, zu

verstehen, dass man durch die Zerstôrung der Brticken in der Woiwodina (im Norden

Jugoslawiens) die Kommunikation mit dem Kosovo, das im Stiden des Landes liegt,

unterbrechen kann, damit die Kosovaren in Sicherheit bleiben wtirden. Dass der

militarische Flugplatz Batajnica bombardiert wird, ist schon verstandlich, aber wie

kann man erk1ren, dass auch der Zivilflugpiatz Surcin vôilig zerstôrt ist. Das giit

auch fUir zerbombte Hotels des Kopaonik - Wintersportsgebietes. zerbombte Schulen,

Theater, Hoch- und Einfamilienhauser, zersplitterte Baume in den Garten,

angegriffene Personenztige, tote und verwundete Zivile. Wie kann man das Stottem

einer Frau nach acht Bombenwochen ais human erklaren (vgi. 5.149)? Zum Ziel

dieser ,,humanitaren Aktionen” wird auch das Kosovo selbst. In Panik verlassen die

Einwohner ihre Provinz und fliehen in Richtung Mazedonien, Montenegro, Aibanien,

auch Serbien. Aufgrund der zahireichen Beispiele ist es undeutiicli, wen

,,internationale Schutzmachte hier schatzen” (Unter Trinenfragend, S.1H). Es geht

eher um eine Demonstration der Macht und Gewait, wo die Angegriffenen keine

Môglichkeit haben, sich zu wehren. Die ganze Situation erinnert an die lugenhafte

Moralgeschichte des Dritten Internationalen aus dem Stflck Die Fahrt 1m Einbaïtm,

der den Krieg hasst, aber ihn gerne gegen den Baïkan tùhren wtirde. (siehe das

Kapitel 3.)

Handkes Feststellung, dass er in euler ,.ungenierten Verbrecherwelt” (Unter Trànen

fragend, S.156) lebe, auBert seine Enttauschung t’tber die moderne WeIt und die

Entwicklung des Menschen in der modernen Gesellschaft. ,,Allein manche Kinder

scheinen den fernen Krieg heftig zu ahnen. L.: , Wozu denn Krieg? Zum Vergrôfiern

der friedhôfe?” (Unter Trinenfragend, S.83) Die Erwachsenen scheinen zu dieser
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einfachen Logik unfahig zu sein. Das Licht der Vemunft erweist sich ais ,,eine

traurige Erleuchtung” (Unter Tr?inenfragend, S.85), da der fortschritt den Menschen

niclit hiifi, humane Verbindungen zueinander herzustellen. 1m Gegenteil, er fûhrt zu

einer Deformation, die in verschiedenen Formen der Macht und Gewait zum

Ausdruck kommt. Enftauscht zweifelt der Autor an der menschiichen Herkunft: ,, Ais

stammten wir (...) nicht von den Mfen ab, sondern von den Ketten-Hunden.” (Unter

Tr?inenfragend, S.85) Der befreite Mensch erweist sich ais gefahriich, weii er seine

Freiheit vôilig missbraucht. Es steiit sich heraus, dass sie ihm nur zur eigenen

Machtaustibung dient.

Vergebens rufi Handke zu Hiife: ,.Wohiwoliende Menschen, wo seid ihrT’ (Unter

Tr&nenfragend, S.157) Die negativen Reaktionen auf seine Proteste gegen den Krieg

in Jugoslawien zeigen am besten, wie sein Kuiturpessimismus unverstanden bleibt.

Der Fortschritt zeigt seine SUirke in einem trugerischen Licht. Statt Harmonie und

Frieden aufder Erde flihrt er am Ende des 20. Jahrhunderts zu einern neuen

zerstôrerischen Krieg in Europa, in dem nur die Technik triumphiert. Der moderne

Mensch wird ais Opfer der eigenen Wfinsche, die immer wieder seine Bestrebungen

nach der Dominanz bezeugen, niedergeschlagen. Das Liclit der Humanitat verbiasst

dabei immer mehr.

In den 9Oer Jahren ist Handke ein sehr engagierter SchriftsteÏier. Das beweisen

sowohi sein ôffentiiches Auftreten (ôffentiiche Lesungen der WinterÏichen Reise,

vieie Interviews, Proteste gegen Medien tind Krieg usw.) ais auch seine Werke, in

denen er oft den fiktionalen Bereich durci den empirischen ersetzt (Winterliche

Reise, Abschied des Tr&umers, Unter Trdnenfragenc[). Aniasslich der Verieihung der

Ehrendoktorwirde der Universitat Saizburg am 18.6.2000 sagt er: ,,Das ist das ietzte

Mai, dass ici mein Idiotentum ôffentiich zeige (...) Ah jetzt kônnt ihr midi vor

Gericht bringen, wenn ich noch einmai im Leben ôffentiich auftreten soU.”153

Offenbar zieht sich der 6ojahrige Autor in die Weit der f iktion zurùck, die keinen

Orkan, in dem der Schriftsteiler den standigen verbaien Angriffen ausgesetzt wird,

ausiôsen kann.

feter Handke witÏ nie mehr ôffentlich auftreten, Deutsche Welle: Kultur, 18.06.2003,
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