
SPIEGEL-VOLKER 
Das Bild der Juden, Indianer und Slowenen als utopische Chiffre im 

Werk Peter Handkes 

Armin A. Wallas 

"Es gibt das andere Yolk, der anderen 
Geschichte." 

Peter Handke: Kindergeschichte (56) 

Im ProzeB der Sprach-Arbeit, die Peter Handke in seinen Texten beschreibbar 
zu machen versucht, indem die Aufmerksamkeit des Lesers auf Verborgenes, 
Unscheinbares, Ubersehenes gelenkt und gleichsam ein Zeichen-System der aus 
ihrer BanaliUit entriickten Alltagsgegenstande konstruiert wird, unternimmt der 
Erzahler immer wieder neue Anlaufe zu einer Umgrenzung seines historischen 
Standortes. * Die lch-Erzahler bzw. Personen in Handkes Erzahlungen wie der 
Geologe Sorger, der Archaologe Loser oder der Grenz-Ganger Filip Kobal sind 
Suchende, Uberschreiter von Grenzbereichen, geographisch und existentiell 
Heimatlose; die Tatigkeit des Geologen wie jene des Archaologen verweist 
symbolisch auf das Freilegen und Vermessen des Verborgenen bzw. Verschiitteten, 
das gerade in Grenz-Bereichen, an der Peripherie, in den Schwellen-Zonen, 
erkundet wird. Im Kontext dieses standig in Frage gestellten, letztlich ausweglosen 
Prozesses der Identitatsfindung bzw. -suche sehen sich die Protagonisten, ausgesetzt 
der existentiell bedrangenden Erfahrung eines drohenden Subjekt- und 
Sprach-Verlusts, auch vor die N otwendigkeit zu einer Reflexion iiber die Begriffe 

* Im fo1genden Text werden fo1gende Sig1en der zitierten Werke Peter Handkes verwendet: 
CS= Der Chinese des Schmerzes. Frankfurt am Main 1986 (= suhrkamp taschenbuch, Bd. 1339) 
GB= Die Geschichte des Bleistifts. Frankfurt am Main 1985 (= suhrkamp taschenbuch, Bd. 1149) 
K = Kindergeschichte. Frankfurt am Main 1984 (= suhrkamp taschenbuch, Bd. 1071) 
KB = Der kurze Brief zum langen Abschied. Frankfurt am Main 71979 (= suhrkamp taschenbuch, 

Bd. 172) 
LH = Langsame Heimkehr. Erztihlung. Frankfurt am Main 1984 (= suhrkamp taschenbuch, Bd. 

1069) 
LSV = Die Lehre der Sainte-Victoire. Frankfurt am Main 1984 (= suhrkamp taschenbuch, Bd. 

1070) 
PW = Phantasien der Wiederholung. Frankfurt am Main 1983 (= edition suhrkamp, Neue Folge, 

Bd. 168) 
DD= Vber die Dorfer. Dramatisches Gedicht. Frankfurt am Main 1984 (= suhrkamp taschenbuch, 

Bd. 1072) 
VUJ = V er such iiber die Jukebox. Erzahlung. Frankfurt am Main 3 1990 
VUM = Versuch iiber die Miidigkeit. Frankfurt am Main 1992 (= suhrkamp taschenbuch, Bd. 2146) 
Weitere Siglen vgl. in Anm 17. 
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'Volk' und 'Geschichte' gestellt, die sich in der Spannung zwischen dem 
BewuBtwerden von Schuld und der Konstruktion von Utopien vollzieht. 

Im folgenden soli versucht werden, eine Annaherung an Handkes Begriff des 
'Volkes' zu finden, der in der Ambivalenz zwischen Bewaltigungsversuchen seiner 
eigenen Herkunft aus einem 'Volk der Tater' und dem Wunsch nach der 
Konstruktion und zumindest imaginativen Identifikation mit Gegen-Volkern (Juden, 
Indianern, Slowenen), die ihm gleichbedeutend mit einer Uberwindung der 
Herrschafts- und Gewalt-Geschichte erscheint, steht. In einem zweiten Teil wird am 
Beispiel der Stellungnahmen Handkes zur slowenischen Staatsgrlindung im Jahre 
1991 die Interdependenz von Fiktionalisierungsstrategien und po1itischer 
Argumentation untersucht. 

Das 'Unvolk' und die 'ertriiumten VOlker' 

Die Herkunft aus Osterreich erlebt Handke als traumatisch erfahrene 
ZugehOrigkeit zur Geschichte des nationalsozialistischen Volkermordes. 1 Die 
Deutschen und Osterreicher sind behaftet mit dem Stigma der TiHerschaft, einer 
historischen Verantwortung, die nicht aufgearbeitet, sondern iiberdeckt und 
verdrangt wurde, so daB unter der Oberflache der Anpassung an die westliche 
Konsumgesellschaft ein explosives Gemisch von Gewalttatigkeit und HaB virulent 
bleibt. Der Ich-Erzahler der Kindergeschichte flihlt sich als "der Abkommling eines 
Unvolks, als der wiirdelose Ohne-Volk" (K 62), fiir den es keine Tradition gibt; 
Valentin Sorger interpretiert sich in der Langsamen Heimkehr als "Nachkomme von 
Tatern" und "sah sich selber als Tater; und die Volkermorder seines Jahrhunderts als 
Ahnherren" (LH 103); im Versuch aber die Mudigkeit werden die Osterreicher als 
"das erste unabanderlich verkommene, das erste unverbesserliche, das erste fur alle 
Zukunft zur Stihne unfahige, umkehrunfahige Volk der Geschichte" bezeichnet 
(VUM 32), als das Volk der Un-Mtiden, als "Haufenfortgesetzter Gewalttater und 
Handlanger [ ... ], von alt, doch nicht mlide gewordenen Massenmord-Buben und 
-Dirndeln" (VUM 31); im Roman Die Wiederholung fiihlt sich Fi1ip Kobal unter 
seinen Landsleuten als AusgestoBener, der ihnen gegenliber 'HaB' und 'Ekel' 
empfindet: "In dem Zwanzigjahrigen lebte auf, wie in dieser Menge nicht wenige 
ihre Kreise zogen, die gefoltert und gemordet oder dazu wenigstens beifallig gelacht 
hatten, und deren Abkommlinge das Althergebrachte so treu wie bedenkenlos 
fortfiihren wlirden" (W 325).2 In einem Interview teilt Peter Handke mit, daB er auf 

1 V gl. hierzu PETER HANDKE: Aber ich le be nur von den Zwischenraumen. Ein Gesprach, gefiihrt von 
Herbert Gamper. Zurich 1987, S. 116: "Ich wiite und bin zornig iiber die Nachwehen des Dritten Reiches, 
die vor allem in bsterreich noch fast ungehemmt weitergehen; aber zugleich bestimmt es eigentlich ganz 
wenig, ziemlich wenig - es bestimmt schon mit - von meinem taglichen Blick aus dem Fenster, also ich 
miiBte dann iibertreiben. Man iibertreibt zwar immer, aber in diesem Fall macht einem die Ubertreibung 
keine Freude [ ... ]. Ich hab in meinem Leben auBer dem, was ich iiber den Nationalsozialismus gelauscht, 
gesehen und gelesen habe, im Grund kein historisches, mich bestimmendes Ereignis gehabt - es sei denn 
[ ... ] die Zweisprachigkeit in dem Siid-Karnten, wo ich aufgewachsen bin". - Zu Handkes 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus vgl. URSULA R. MAHLENDORF: Confronting the Fascist 
Past and Coming to Terms With It: Peter Handke's 'Der Chinese des Schmerzes'. In: Austrian Writers 
and the Anschluss: Understanding the Past - Overcoming the Past. Edited and introduced by DoNALD G. 
DAVIAU. Riverside 1991, S. 286-297; THOMAS F. BARRY: Nazi Signs: Peter Handke's Reception of 
Austrian Fascism. In: ebd., S. 298-312; vgl. auch NoRBERT GABRIEL: Peter Handke und Osterreich. Bonn 
1983. 

2 Vgl. auch die Aussage der 'Alten Frau' in Ober die Dorfer: "Du bist in einem Land, das so klein ist 
wie bosartig; voll von Gefangenen, die in ihren Zellen vergessen werden, und noch voller von den 
vergeBlichen Kerkermeistern, die nach jeder Schandtat dicker im Amt sind" (UD 83f.); der Ich-Erzahler 
in Der kurze Brief zwn langen Abschied denkt als Kind, daB es in bsterreich "nicht die iiblichen 
Zeichensysteme" gabe (KB 70). 
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seinen Wanderungen durch bsterreich vcrsucht habc, sich "ein anderes bsterreich 
vorzustellen", daB ihm dies aber "eigentlich nicht gelungen" sei.3 In Eine andere 
Rede iiber Osterreich heiBt es: "Tatsache ist: An dcr Stclle von Staatsmannern haben 
wir Staatsmannlein, und folglich sind wir kein Yolk, sondern bloBe Bevolkcrung."4 

Die Assoziierung dcr bsterrcicher mit der Gcwalt-Geschichte des 
Nationalsozialismus beinhaltet eine Schuldzuweisung, die ihnen den Status als 
'Yolk' aberkennt und anstelle der Vorstcllung cincs 'Volkes' die Vision eines 
sprachlosen 'Haufcns' von in ihrcr Vcreinzelung voneinander abgckapselten 
wirklichen und potentiellen Tatern cvoziert. Dcr Bcgriff 'Yolk', wie ihn Handke 
versteht, entspricht nicht der herkommlichcn Definition einer ethnisch umgrenztcn 
Bevolkerungsgruppe, sondern beinhaltet die utopische Dimension im Sinne einer 
'idealen Gemeinschaft'. Das 'Yolk' ist demnach als cine in die Imaginaritat der 
fiktional konstruierten Utopie entri.ickte Kategorie cines als ideal empfundenen 
menschlichen Zusammenlebens zu verstchcn. !m CEuvre Peter Handkes finden sich 
zahlreiche Stellen, in denen der Begriff 'Yolk'- als existentielle Kategorie- im 
Sinne einer Chiffre fUr Zusammcngehorigkcit verwcndct wird: so etwa 
unterscheidet der Erzahler bei der Erinnerung an seine Kindheits-Landschaft 
zwischen dem Un-Yolk, wie er die Mchrheitsbcvolkerung bsterreichs nennt, und 
dem "Yolk der Mi.idigkeit" (VOM 32f.), dem seine aus dcr landlichcn Unterschicht 
stammenden Vorfahren angehorten; im enthehrungsrcichen Lebcn der Knechte und 
Keuschler wie auch des 'Volkes dcr Zimmcrlcutc' (OD 43) findet er Ansatzpunkte 
zu einer Identifikation; eine solche nicht ethnisch, sondern sozial dcfinierte 
Verwendung des Wortes 'Yolk' wird crganzt durch Ausdri.icke, in denen das Wort 
eine psychische oder mentale Obcreinstimmung signalisiert, wie jene i.iber das 
"fremdartige Yolk" der Kindcr (K 94)5, das vcrstrcutc und vcrcinzcltc "Yolk der 
Tater" (CS 108), das "Yolk der Henker", dcm cin Hund zugcordnet wird (SV 46), 
oder das "Yolk der Schopfer" (UD 120), das im Dramatischen Gcdicht Novas, in 
dem der "Geist des ncuen Zcitalters" (UD 109) verki.indet wird, als utopische 
Kategorie perspektiviert ist. 6 

Dcr heimatlos gewordenc Erzahlcr ist sich sowohl dcr Unmoglichkcit von 
'Heimat' und 'Heimkehr' als auch scincr Nichtzugchcirigkcit zu cincm auBcrhalb 
sciner Imagination existiercnden 'Yolk' bewuBt, dennoch unternimmt er immcr 
wieder hinausgeschobene, auf Umwegc gclcitctc und erne ut verzogertc Vcrsuche zur 
'Heimkehr' (vgl. etwa LH 40f., l46f.). Dcr Wunsch nach Zugehorigkeit dccouvriert 
sich jcdoch - wic si eh der lch-Erzahler dcr Kindergeschichte anlaf3lich einer Rei se in 
seine Kindhcits-Landschaft cingcsteht - als Phantasmagoric: "Das viclbcschworcne 

3 Vgl. HANDKE: Aber ich lebe ... (vgl. Anm. 1). S. 153; in dicsem Zusammenhang weist llandke 
darauf hin, daB die Langsame Heimkehr urspriinglich den Titcl "Ins ticfc bstcrreich" tragen sollte. 

4 PETER HANDKE: Eine andere Rede iiber Osterreich. In: PETER HANDKE: Langsam im Schatten. 
Gesammelle Verzettelungen 1980-1992. Frankfurt am Main 1992, S. 64-73, hier S. 71; zuerst in: Profit 
(25. Marz 1985). 

5 In der Kindergeschichte hat Ilandkc den Ycrsuch unternommcn. "die Geschichte eincs einzelncn 
Menschen so [zu] schrciben, wic man sonst die Gcschichtc eincs ganzcn Yolkcs bcschreibt [ ... ]. Und ich 
hab' gedacht, ich mochte einmal von eincm Mcnschcn so crzahlcn, wic man von einem ganzen Yolk 
crzahlt- wozu es aufbliihcn kann. wozu es si ell entfaltcn kann, was f'iir Mtiglichkeiten ein Mcnsch hat, als 
ob er ein ganzes Yolk ware-under ist ja cin ganzcs Yolk", vgl. Pt:TER HANDKE: Ein Gesprach liber das 
Schreiben und die "Kindergeschichte". In: Die Rampe (19R!), 11. 2, S. 7-15, hicr S. 9 (das Gesprach 
fiihrte Krista Fleischmann). 

6 Ygl. auch folgcnde Stelle im 'Dramatischcn Gcdicht' Novas: "die Kiinstlcr sind die Lebensftihigen 
- sie bilden das Yolk" (UD 112); vgl. auch HANDKE: Aber icli lebe ... (vgl. An m. I), S. 200, worin Handke 
auf den doppelten Aspekt des Wortcs 'hildcn· (crzichcn und ergcben) hinweist. 
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(auch von ihm ertraumte) Yolk gab es da- das war inzwischen GewiBheit- seit 
langem nicht mehr" (K 97). Im BewuBtsein von der Unmoglichkeit der 'Heimkehr' 
gestaltet sich der Erzahler Identifikations-Raume in der Sprache: Sprach-Bilder 
erweitern sich zu Zeichen-Systemen, die die Konturen des 'ertraumten Yolkes' 
denk-moglich machen. Handke imaginiert die Yorstellung eines "nie bestimmbaren, 
verborgenen Yolkes" (SY 57f.), das seine Konturen durch Sprache gewinnt. In den 
Phantasien der Wiederholung heiBt es: "Man mochte einmal wieder von einem 
edlen Yolk horen" (PW 49). Eine Moglichkeit zur Identifikation mit solchen - nur 
noch in der Fiktion moglichen - 'edlen Yolkern' erOffnet sich Handke in der 
Beschreibung von 'Spiegel- Yolkern', die er in Form einer zwischen Realitats
fragmenten und mythisierenden Erzahlstrategien oszillierenden Montage literarisch 
konstruiert. Die Sprach-Bilder, die er mit den Begriffen 'Juden', 'Indianer' und 
'Slowenen' assoziiert, umgeben diese Begriffe mit der Aura einer Gegen
Wirklichkeit. Zur Yerdeutlichung der mehrfach gebrochenen, im real-irrealen 
Grenzbereich der Imagination sich vollziehenden ldentifikation mit den 'ertraumten 
Yolkern' wahlt nun Handke die Spiegel-Metapher: im Roman Die Wiederholung 
erfahrt Filip Kobal seine Zugehorigkeit zum Yolk der Slowenen bei der Betrachtung 
der Passanten "durch ein in den Glaswanden gespiegeltes Gesicht, das mein eigenes 
war" (W 17); auf einer Zugfahrt durch Slowenien erkennt er seine Ahnlichkeit mit 
den Mitreisenden, "wie kein Spiegel sonst sie mir hatte zeigen konnen" (W 131). 
Filip Kobals Reise nach Slowenien wird so zur Beschreibung einer Identitats
findung, die mit dem Erlebnis der Zugehorigkeit zum Spiegel- Yolk ihren An fang 
nimmt: "und ich gehorte mit meinem Spiegelbild zu diesem Yolk" (W 18). 

Das Yolk der Juden bezeichnet Handke in der Kindergeschichte als das "einzige 
Yolk". AnlaBlich des Besuchs seines Kindes in einer Pariser jiidischen Schule 
reflektiert der Ich-Erzahler ('der Mann', 'der Erwachsene') iiber das Yerhaltnis 
zwischen Tatern und Opfern sowie iiber seine Interpretation des Judentums: "Denn 
eigentlich war sic [die Schule, A. d. V.] nur den Kindern jenes einzigen Yolkes 
bestimmt, das auch so genannt wcrden konnte, und von dem schon lange vor seiner 
Zerstreuung in alle Ltinder der Erde gesagt worden ist, daB es auch 'oh ne 
Propheten', 'ohne Konige', 'ohne Prinzen', 'ohne Opfer', 'ohne !dole'- und sogar 
'ohne Namen'- ein 'Yolk' bleibcn werde; und an das man sich, nach dem Wort eines 
spateren Schriftgelehrten. wendcn miisse, urn 'die Tradition' zu wissen: das 'alteste 
und strengste Gesetz der Welt'. Es war das einzige tatsachliche Yolk, dem der 
Erwachsene je anzugehoren gewiinscht hatte" (K 59). In der Langsamen Heimkehr 
klagt Sorger dariiber, aufgrund der Tater-Rolle sciner Yorfahren "nicht mit den 
Opfern dicses Jahrhundcrts sich zur GroBcn Klage zusammcnfinden" zu konnen (LH 
103 ); die Figur der Tilia Le vis in Der Chinese des Schmerzes, die als imaginare 
Idealfigur des Weiblichen gezeichnet ist, kc)nnte - zusatzlich zur Anspielung an die 
antike Literatur- moglicherwcisc auch als Assoziation an das Judentum gedacht 
sein7 (CS 206, 214f"f.); in der Wiederholung findcn sich einc beschworende 

7 Vgl. hicrzu folgcnde Stellc, die ebcnfalls cine Verbindung zwischcn Antike und Judentum 
herstellt: '"Pogromartig' mullte Mandclstam den Lindcnflaum in der Mailuft nennen: es war ihm nicht 
erlaubt, so zu leben, daB er die Dinge beim Namen ncnnen konnte wie Vergil, der einfach sagen konnte: 
'tilia levis', die leichte Linde" (PW 98). Das Assoziationsgcflecht, das m it der Nennung des Namens 
'Tilia Levis' aufgebaut wird, stellt imaginare Verilindungslinicn zwischen den Bereichen der Antike 
(unter dem besondercn Aspckt dcr von Handke intcnsiv rczipicrten Landschaftsdarstellungen antiker 
Schriftsteller), des Judentums (Assoziation an den jiidischcn Familicnnamcn 'Levi', der auf die Herkunft 
aus dem Priestergeschlecht der Leviten verweist) und Sloweniens (Verweis auf die Linde als Symbol fiir 
Slowenien) her. 
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Nennung der biblischen 'Bundeslade' (W 298) und mehrfache Hinweise auf das 
Singen der Psalmen (W 216, 302); im Gesprach mit Herbert Gamper lieB Handke 
auch die Interpretationsmoglichkeit offen, daB die Nennung der Karntner Ortschaft 
Gallizien, die in der Kindergeschichte als der "dritte Ortsname in der Geschichte des 
Kindes" (K 99) genannt wird, einen symbolischen Bezug zum polnischen Galizien 
und somit zum Ostjudentum enthalt.8 Das Judentum assoziiert somit in Handkes 
Texten die Yorstellungsbereiche 'Yolk', 'Tradition' und 'Opfer', die auf die 
utopische Dimension einer nicht-entfremdeten, auBerhalb der Staats- und Herr
schaftsgeschichte, im Bereich des Geistigen - in Wort und Schrift - sich ver
wirklichenden Gemeinschaft verweist. 

Bei seiner Spurensuche im slowenischen Karst stellt Filip Kobal ein 
imaginatives Bezugssystem zwischen den Landschaftsformen in Slowenien und 
jenen auf der Halbinsel Yucatan, wie auch ein solches zwischen den Karst
bewohnern und den Indian ern her: wahrend die Karst-Trichter als 'Umkehrformen' 
der Pyramiden der Maya erscheinen9, werden die Karstbewohner als das 
'Umkehrvolk' zu den Maya interpretiert (W 268f.). Die Maya reprasentieren in der 
Wiederholung den Prototyp eines 'verschwundenen Yolkes', das "es nie zu einem 
Staat gebracht" hat (W 212f.) und dessen kulturelle Tradition Kobal i.iber das 
Medium der Sprache (die Erzahlungen seines Geschichtslehrers) vermittelt werden. 
Innerhalb des dichten, durch symbolische Yergleiche bzw. Identifikationen (z.B. 
zwischen den leeren Yiehsteigen im Karst und der Pyramidentreppe der Maya)lO 
strukturierten Interpretationsgeflechts des Romans assoziiert die Nennung der Maya 
die utopische Dimension einer Gegen-Wirklichkeit (im Lauf des Erzahlvorgangs 
werden die Konstruktionsmechanismen der Utopiebildung zwar offengelegt, die 
Integration historischer Informationen in den ProzeB der Mythenbildung bildet 
jedoch nur Teil einer letztlich auf Ahistorizitat zielenden Erzahlintention). Das 
staaten-lose Yolk der Maya symbolisiert in der Wiederholung weniger ein Yolk der 
Geschichte, als vielmehr ein Yolk des Mythos, dem im Rahmen der 
Privatmythologie des Erzahlers die Identifikationsbereiche des 'Yerschwundenen', 
der 'Freiheit' und der 'Schrift' zugeordnet sind.ll 

8 Vgl. HANDKE: Aber ich lebe ... (vgl. Anm. 1), S. 86f. - Im Versuch iiber die Miidigkeit teilt Handke 
die Erzahlung eines franzosischen jiidischen Freundes mit, der wiihrend der deutschen Besatzung 
versteckt gelebt hat und sich daran erinnert, wie nach der Befreiung "wochenlang ein Strahlen durch das 
ganze Land gegangen" sei (VUM 30); aus dieser Erziihlung Ieitet Handke sein Bild vom 'Volk der 
Miidigkeit' ab; in der Kindergeschichte beschreibt er die Konfrontation des Ich-Erzahlers mit einem 
Juden, der gegen den Besuch des Kindes in der jiidischen Schule mit einer Todesdrohung protestiert; 
diese Begegnung wird zum AnlaB zu einer Reflexion iiber Geschichte: "hier verwiinscht er auch die 
Geschichte selber und schwort ihr ftir seine Person ab; hier erschaut er erstmals sich allein mit dem Kind 
in der Nacht des Jahrhunderts und in der leeren Grufthalle des Kontinents - und zugleich gibt das alles 
fi.ir spater die Energie einer neuartigen Freiheit" (K 73). Im Schauspiel Die Stunde da wir nichts 
voneinander wujJten (Frankfurt am Main 1992) integriert Handke eine Reihe biblischer bzw. jiidischer 
Figuren (Abraham, Isaak, die 'Jiidin aus Herzliya') in das (wortlose) dramatische Geschehen. 

9 In Der Chinese des Schmerzes wird auch der Salzburger Untersbergkarst als "Pyramiden
Umkehrform" (CS 46) bezeichnet. 

10 Verweise auf die Pyramidenform und indianische Tempel in Zentralamerika finden sich auch an 
mehreren Stellen der Erzahlung Der Chinese des Schmerzes (CS 107f., 192); im Versuch iiber die 
Jukebox beschreibt Handke, daB er im ProzeB des Schreibens "einen Salzburger Viehsteig nach 
Jugos1awien" (VUJ 73) versetzt hat. 

11 Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang an der folgenden Stelle: '"Im Jahr 900 nach unserer 
Rechnung', sagte er [der Lehrer, A.d.V.], 'wurde in eine Saule unweit der Grasflache, welche bei den 
Spaniem dann Die Savanne der Freiheit hieB, die Ietzte Inschrift gemeiBelt [ ... ].' Besonders sinnfallig 
werde das Ende des Yolks an einer Pyramidentreppe [ ... ]. Diese Treppe erschien mir an dem leeren 
Viehsteighang [ ... ]" (W 214). 
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Wahrend in der Wiederholung die Maya als das 'Umkehrvolk' zu den Slowenen 
interpretiert und durch ihre 'heilige Zahl' Neun (W 332) mit der slowenischen Sage 
vom 'Neunten Land' (W 317) in einen geheimen (fi.ir den Erzahler entschli.is
selbaren) Zusammenhang gebracht werden, stellen die nordamerikanischen Indianer 
in der Langsamen Heimkehr den Inbegriff einer friedlichen, in Zusammenhang mit 
der Natur und der dorflichen Gemeinschaft lebenden Kultur dar, die der in Alaska 
arbeitende Geologe Sorger insgeheim als das 'GroBe indianische Volk' (LH 56) 
anredet. Sorger lernt es, die Indianer "als Zusammengehorige in einem 
Dorfverband" zu begreifenl2 und erkennt wahrend des Beobachtens der Passanten 
"das Bild einer unverwi.istlichen, lebhaften, oft sogar heiter ausgelassenen 
Gemeinde" (LH 55f.), der er sich soweit zugehorig fiihlt, daB er die Sprache der 
Indianer mit jener seines Herkunftslandes identifiziert: "Es waren indianische Laute, 
die aus der menschenleeren Stromrinne widerhallten, und doch glaubte Sorger (ohne 
daB er ein einziges Wort verstand), seine eigene Sprache zu horen, ja die besondere 
Mundart der Gegend, die die Heimat seiner Vorfahren gewesen war" (LH 70). Die 
Befassung mit den Lebensformen der Indianer sowie die Beobachtung und 
zeichnerische Erfassung der geologischen Formationen ihres Lebensbereichs macht 
ihm den Ort eines "moglichen ewigen Frieden[s]" erkenn- und beschreibbar "wo 
diese verheiBungsvolle Weltgeschichte, in der nichts Gewaltsames oder auch nur 
Jahes mehr vorkam" (LH 54f.), sichtbar wird.13 

Die Spiegel-Volker im Werk Peter Handkes gewinnen Modellcharakter als 
Beschreibungen nicht-entfremdeter Lebensformen. Die von Handke ausgewahlten 
Identifikations-Volker- Juden, Indianer und Slowenen- sind allesamt 'kleine' 
Volker, die - scheinbar - unbelastet von Macht- und Staatsgeschichte, sozialer 
Unterdri.ickung, Krieg und Ausbeutung ihre Verwirklichung im 'Kleinen', 
Unscheinbaren- im Alltaglichen, in der Natur, in der Religion, in Erzahlung und 
Schrift- finden. Das verbindende Element, das die 'ertraumten' Volker in einen 
Kommunikationszusammenhang stellt, liegt in ihrer Fixierung auf Sprache und 
Schriftl4: die Staaten- und Herrschafts-losen finden ihre Selbstverwirklichung in der 
Konzentration auf geistige bzw. seelische Erfahrungsbereiche (Verflechtung von 
Immanenz und Transzendenz, Einordnung in den Kosmos, Utopie einer friedlichen 
Integration in den Lebensbereich der Natur), die mittels Sprache zum Ausdruck 
gebracht und i.iber Schriftzeichen (bzw. schriftahnliche Zeichensysteme) 
entschli.isselbar gemacht werden. Das Volk der Juden findet sein geistiges Zentrum 
in der 'Schrift', die seine religiose und philosophische Uberlieferung bewahrt; in 
den Reifenspuren im Wegschlamm identifiziert Sorger "Ornamente einer geheimen 
indianischen Bilderschrift" (LH 67); die Inschriften der Maya tradieren ihr 

12 Wahrend des Aufenthalts in der Indianersiedlung erhalt Sorger eine Vorstellung von der "Idee, was 
ein Dorf sein kann" (LH 60), die er in seinem Herkunftsland nicht erfahren hat; auch in der Erzahlung 
Der kurze Brief zum langen Abschied wird der Besuch des Ich-Erzlihlers in einer Indianerreservation zum 
auslosenden Erlebnis seiner Selbsterkenntnis (vgl. KB 161-169). 

13 Die in der Langsamen Heimkehr beschriebene Episode der Beziehung Sorgers zu einer Indianerin 
hat eine Parallele im Versuch iiber die Jukebox (VUJ 92f.); Andreas Loser, der Ich-Erzahler in Der 
Chinese des Schmerzes, wird desbfteren als 'Indianer' bezeichnet (CS 48f.); die Bezeichnung 
'indianisch' verwendet Handke auch im Zusammenhang mit "Leiden' (vgl. PW 59); das Wort 'Indianer' 
trligt, wie er im Gesprlich mit Herbert Gamper (vgl. Anm. 1), S. 242, ausfiihrt, einen "mythischen Zug". 

14 Zu Handkes mystischer Schriftkonzeption vgl. MARTINA WAGNER-EGELHAAF: Mystik der Moderne. 
Die visionare Asthetik der deutschen Literatur im 20. Jahrhundert. Stuttgart 1989, S. 172-207; AxEL 
GELLHAus: Das allmahliclze Verblassen der Schrift. Zur Prosa von Peter Handke und Christoph 
Ransmayr. In: Poetica 22 (1990), S. 106-142. 

68 



religioses Weltsystem, wahrend der grenzenUberschreitende Spuren-Sucher in den 
Landschaftsformen Sloweniens Schrift-Zeichen, die ihn an die Maya erinnern, zu 
entziffern versucht; das Yolk der Slowenen wird in der Wiederholung aus Wortern 
rekonstruiert. 

Die Identifikations-Volker gewinnen fUr den Erzahlcr auch durch die zentrale 
Rolle, die die Namensgebung in ihrer Kultur spielt, an Bedeutung: die 
Namensgebung stellt sich als Akt dcr ursprUnglichen (adamitischen) 
Sprachschopfung, der Welterkenntnis durch Sprache, dar; ausgesetzt der Erfahrung 
seiner Herkunft a us de m Bereich einer 'belasteten', durch die Gewalt-Geschichte 
des 20. Jahrhunderts kompromittierten, schuldhaft gewordenen Sprache, bedroht 
vom standig wiederkehrenden Trauma des Sprachvcrlusts, findet er in der 
archaischen Form der Namensgebung die Mciglichkeit zur Neu-Konstruktion des 
Uber Sprache hergestellten Zusammenhangs zwischcn Ich und Welt (vgl. etwa LH 
75, CS 101). Eine weitere Gemeinsamkcit der Spiegel-Volker findet sich in ihrer 
Opfer-Rolle: die Juden sind Opfer der Shoah, die Maya werden als 
'verschwundenes' Yolk bezeichnet, die Indianer Nordamerikas sind Opfer der 
Ko1onisation und die Slowenen Opfer nationaler Kampfe, sozialer Diskriminierung 
und deutschnationaler Assimilationsbestrebungen. 

Als zusatzliche Identifikations-Metaphcr, die noch starker auf die mythische 
Assoziationskraft des Wortes reduziert ist, verwendet Handke das Bild des 
Chinesenl5, das in der Erzahlung Der Chinese des Schmerzes zur Beschreibung der 
existentiellen Grenzsituation der Fremdheit und des Leides verwendet wird. Handke 
stellt die Elemente seines Gegenbild-Entwurfs in ein subtil konstruiertcs Verhaltnis 
der gegenseitigen Interpretation und YerknUpfung: so etwa weist Tilia Levis' 
Erzahlung Uber den 'Chinesen des Schmerzes' (CS 217f.) auf eine Verbindung 
zwischen dem antiken, jUdischen und chinesischen Bercich bin, die Aufschrift einer 
Tankstelle in Slowenien wiederum assoziiert dcr Ich-Erzahler der Wiederholung mit 
der Erinnerung "an ein, nur im Traum erlebtes, China", im Giebelfeld einer Villa 
liest er das "altgriechische Chaire. Sei gegrUf3t"', und hinter den Hochhiiusern offnet 
sich in seiner Imagination "eine gleichermalkn fremdartige SinaiwUste", wahrend 
ihm beim Vorbeifahren eines Fernbusscs "das Fragment einer hebraischen 
Schriftrolle [ ... ]in die Augen sprang" (W 135)- mittels Symbolen und literarischen 
Bildern wird so ein integrativcs, eine Yiclfalt moglicher Konnotationen und 
Bedeutungsvarianten auslosendes lnterpretationsgeflecht errichtet. Juden und 
Indianer sind fUr Handke imaginare, literarisch rezipierte Objekte einer 
(gewi.inschten) Identifikation, wahrend er sich den Slowenen durch seine Herkunft 
(seine slowenische Mutter und die Kindhcit im zweisprachigen Gebiet Karntens) 
auch biographisch zugehorig fUhlt. 

Die Besonderheit der literarischcn Ycrfahrensweise, die Handke wahlt, urn 
seinen Gegenwelt-Entwurf zu formuliercn, licgt nun darin, daB sic sich in Form 
einer metasprachlichen Reflexion vollzicht. Handkes Utopie gestaltet sich als 
Sprach-Konstruktion- Sprache (in ihrcr Gcsamthcit als kommunikatives System, 
aber auch in ihren Einzelelementcn) wird zugleich Medium, Darstellungsmittel und 
Zielpunkt der Gestaltung von Utopicn. Wie Handke im Versuch iiber die Miidigkeit 
schreibt, kommt es ihm beim Erzahlcn wcniger auf den Inhalt, als vielmehr auf des 

15 Vgl. hierzu insbesondere 1-luao CAVlOLA: 'Ding-Bild-Sclzr({i': Peter Handke 's Slow Homecoming to 
a "Chinese" Austria. In: Modern[lction studies 36 (1990), S. 381-394. 
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"reine Bild" an (YUM 29). Wendct man dieses poetologische Konzept auf eine 
Interpretation der Handkeschen Texte an, so erscheinen ihre inhaltlichen Aussagen 
als Elemente eines Sprach-Spiels (im Sinne Martin Bubers verstanden als 
Sprach-Ernst), das von konkreten politischen und historischen Yerhaltnissen 
abstrahiert und seine Funktion im Rahmen einer die Ambiguitat und 
Undurchschaubarkeit des (post-)modernen Daseins beschreibbar machenden 
Fiktionalisierungsstrategie erhalt. Eine solche Interpretation ware jedoch 
eindimensional, wenn sie i.iber der Beschreibung der Konstruktion eines letztlich 
arbitraren Zeichensystems die politische (in einem umfassenden Sinn zu 
verstehende) Intention der Texte i.ibersicht: Sprachreflexion gestaltet sich- auch -
als Akt historischcr und politischcr Sinnstiftung. 

Bei der Beschrcibung der Rekonstruktion des slowcnischen Yolkes aus einem 
deutsch-slowenischen Worterbuch erlebt Filip Kobal, wie sich "Wort fiir Wort [ ... ] 
ein Yolk zusammensctzte" (W 199); dicsc imaginativ - i.iber Sprache (konkret: die 
Assoziationsvielfalt von Einzelwortern) - sich vollziehende Konstruktion eines 
Spiegel-Volkes ermoglicht dem Erzahler die Idcntifikation mit seinem Wunsch-Bild 
der Slowenen: "Wie nicht sich jenem unbekannten Yolk zuzahlen wollen, das fi.ir 
Krieg, Obrigkeit und Triumphzi.ige sozusagen nur Lehnworter hat, aber einen 
Namen schafft fi.ir das Unscheinbarste" (W 202). Diese Stelle legt die Konstruk
tionsmechanismen der Utopie - ihren Ursprung als Sprach-Schopfung- offen, macht 
somit die Yoraussetzungen des fiktionalen Gegenwelt-Entwurfs transparent, ohne 
jedoch auf die politische Funktion des so entstandenen Sprach-Bildes zu verzichten. 
Ganz im Gegenteil, die Offenlegung des Prozesses der Umsetzung der Utopie in 
Sprache und Schrift verweist auf die Polyvalenz der im Kontext der fiktionalen 
Erzahlung getroffenen Aussage. Wiewohl Handke sich von der Eindimensionalitat 
der politischen Aussage distanziertl6 und i.iber die Beschreibung von Einzelheiten
Dingen, Landschaften, Ptlanzen und alltiiglichen Begebenheiten- Chiffren fi.ir die 
Suche nach Identitaten zu entwerfen versucht, verweisen jene Textelemente, die sich 
auf die Spiegel-Yolker beziehen, auf die Ebene gesellschaftstheoretischer 
Retlexion. 

Peter Handkes Texte der 80er und fri.ihen 90er Jahre stehen in einem engen 
gegenseitigen Interpretationszusammenhang, der durch die Einfi.igung autobio
graphischer Elemente noch zusatzlich verdichtet wird. Diese Texte stellen im 
Grunde genommen einen zusammengehorigen, auf dialogischem Prinzip 
aufgebauten und von unterschiedlichen Betrachtungs- und Zugangsweisen aus 
unternommenen Yersuch zu einer Standortbestimmung des Subjekts dar, die sich der 
Yorlaufigkeit und Fragmenthaftigkeit eincs solches Yersuchs bewu13t ist. Im Rahmen 
des textimmanenten Yerweissystems. das Ding-Symbole (wie die Jukebox oder die 
Hinweise auf Hakenkreuz-Schmierereicn) cbcnso umfal3t wie metaphorische 
Assoziationen (wie das Motiv dcr Schwelle, das Bild des Gartens oder 
Anspielungen auf den Orpheus- und Odysseus-Mythos), kommt den Hinweisen auf 
die Spiegel-Yolker die Funktion zu, Miiglichkeitcn zu einer Uberwindung der 
bedrangenden, als schuldhaft erfahrcnen Rcalittit, Angehoriger und Nachkomme 
eines 'Yolkes der Ttiter' zu sein, zu erMfncn. Die Sprach-Bilder, die die Umrisse der 

16 Ygl. folgende Stelle: "Warum wird mir, sowic ich sclbcr auch nur einen einzigen mich 
beklagenden, mich oder andcre beschuldigcndcn odcr blol\stcllcnden Satz hinschreibe- es sei denn, es ist 
der Heilige Zorn dabei' -, buchsliiblich schwarz vor den Augcn?" (LSY 18). 
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Spiegel-Vi:ilker zur Darstellung bringen, beinhalten zwar eine utopische Dimension, 
sind jedoch nicht als Flucht-Projektionen gedacht, sondern als Visionen des 
Mi:iglichen, die die Potentialitat einer Uberwindung von Entfremdung und 
Verdinglichung zum Ausdruck bringen. 

Sloweniens Emanzipation vom Mythos 

Slowenien, vornehmlich die Landschaft des slowenischen Karsts, stellt im 
fiktionalen Werk Peter Handkes ein Land der Imagination dar, dessen Konstituenten 
im Erzahlvorgang, der einen ProzeB der Mythisierung in Gang setzt, entworfen 
werden. Das Bild Sloweniens, das Handke im Roman Die Wiederholung gestaltet 
hat, ist ausgestattet mit Attributen des Marchenhaft-Utopischen; das zu einem 
mi:iglichen Uberlebens-Ort stilisierte Land der Sehnsucht, dem im Rahmen der 
Handkeschen Privatmythologie die Funktion einer Gegen-Welt zugeordnet ist, 
erscheint entriickt in den Bereich einer auBerzeitlichen, enthistorisierten, mithin 
mythischen Gegenwartigkeit. Die politischen Ereignisse des J ahres 1991, die 
Erklarung der staatlichen Unabhangigkeit durch Slowenien, die Losli:isung aus dem 
jugoslawischen Staatsverband und die kriegerische Auseinandersetzung mit der 
jugoslawischen Bundesarmee, schienen sich mit Handkes Slowenien-Bild nicht 
vereinbaren zu lassen. Sein 'Absage-Brief' an Slowenien, der unter dem Titel 
Abschied des Traumers vom Neunten Land in der Siiddeutschen Zeitung und spater 
als selbstandige Publikation erschienen ist, sowie Stellungnahmen in Zeitungs
interviews, in denen er recht drastisch seine ablehnende Haltung zur politischen 
Entwicklung in Jugoslawien ausdriickt,1710sten unter slowenischen Intellektuellen
wie eine Studie von Neva Slibar dokumentiert - eine Flut von Reaktionen aus18; 
Ulrich Weinzierl erklarte Handkes Position in pauschalisierender Weise als 
"charakteristisch fiir die im Westen verbreitete Mischung aus Arroganz und 
Ahnungslosigkeit den Problemen Sloweniens gegeniiber."19 

17 PETER HANDKE: Abschied des Traumers vom Neunten Land. Eine Wirklichkeit, die vergangen ist: 
Erinnerung an Slowenien. In: Suddeutsche Zeitung (27./28. Juli 1991), Beilage, S. I; eine erweiterte, urn 
Abbildungen aus Handkes Notizbiichem (zu seinen Wanderungen in Slowenien im Jahre 1980) erganzte 
Fassung dieses Essays erschien im Oktober 1991 im Suhrkamp-Verlag (Frankfurt am Main) (im 
folgenden zit. mit der Sigle A); auch in HANDKE: Langsam im Schatten (vgl. Anm. 4), S. 182-197; vgl. 
desweiteren die Interviews "Wirklich nur aus Anschauung reden". In: Der Standard (11. Oktober 1991), 
Beilage, S. A4f. (das Interview ftihrte Christian Ankowitsch) (Sigle St), und "Treu bleiben den Dingen". 
In: Karntner Kirchenzeitung (22. Dezember 1991), S. 8-11 (gefiihrt von Michae1 Maier und Janko Ferk) 
(Sigle KK). Ftir die Erlaubnis, in die Druckfahnen des Interviews Noch einmal vom Neunten Land 
(gefiihrt im November 1992) Einsicht zu nehmen, danke ich dem Wieser-Verlag (Kiagenfurt); der Text 
erscheint in: Noch einmal vom Neunten Land. Peter Handke in Gesprach mit Joze Horvat. 
K1agenfurt-Salzburg 1993, S. 73-103 (Sigle Horvat). 

18 Vgl. NEVA SLIBAR: Auf das neunte Land ist kein VerlajJ. Zur Kontroverse urn Peter Handkes 
Slowenienbuch. In: Literatur und Kritik 27 (1992), H. 261/262, S. 35-40; die am starksten differenzierte 
Reaktion auf Handkes Essay stammt vom slowenischen Schriftsteller und Essayisten Drago Jancar. 
Aufsch1uB dariiber, wie Handkes Text als Stichwortgeber zu einer pauschalisierend vorgetragenen 
politischen Argumentation verwendet wurde, die die poetologischen Reflexionen wie auch den Kontext 
des fiktionalen Werkes Handkes mehr oder weniger negiert, geben die beiden folgenden Beitrage, die m it 
divergierender Intention (Pluch: Pro-Slowenien, Anti-Handke; Zwitter: Pro-Jugoslawien, Pro-Handke) 
am kritisierten bzw. befiirworteten Text vorbeischreiben: THOMAS PLUCH: FRANC! ZwiTTER: Das neunte 
Land zwischen Traum und Wirklichkeit. Reaktionen zu Peter Handkes Slowenien-Essay. In: Aufrisse 13 
(1992), H. 4, S. 43-47. 

19 ULRICH WEINZIERL: Die neue Zeit bricht an. Alltag zwischen Hojfen und Bangen: eine slowenische 
Szene. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (9. Dezember 1991), S. 33. 
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Ohne ein solch vorschnelles Urteil fallen zu wollen, soll hier versucht werden, 
Handkes Stellungnahme im Yergleich zur fiktionalen Konstruktion des Slowenien
Mythos im Roman Die Wiederholung und im Kontext seiner Reflexionen zu Staat 
und Geschichte zu untersuchen. In der Wiederholung erwahnt Handke die Sage vom 
'Neunten Land' als "das Ziel der gemeinsamen Sehnsi.ichte" des slowenischen 
Yolkes, als dessen "irdische Erfi.illung" der Ich-Erzahler des Romans, Filip Kobal, 
die "Schrift" identifiziert (W 317). 20 Filip Kobal, der Grenz-Uberschreiter, der si eh 
schreibend seiner Identitat zu vergewissern sucht und zugleich einen Mythos der 
Slowenen schafft, erkennt im Mit-Gehen mit den Passanten von Jesenice seine 
"Ahnlichkeit" (W 131) mit ihnen; mit seinem fiktionalen alter ego Filip Kobal 
verbindet Handke nicht nur die Herkunft aus Karnten und die slowenische 
Ahnenreihe, sondern auch die Imagination der Yerbundenheit mit Slowenien als Akt 
des Mit-Gehens. S1owenien bedeutet fi.ir Handke "etwas Drittes, oder 'Neuntes', 
Unbenennbares, dafi.ir aber Marchenwirkliches" - dieses in die Imaginaritat des 
AuBer-Sprachlichen entri.ickte Land stilisiert er zu seiner "Geh-Heimat" (A 28f.): 
"Im 'Gehen-dort' bin ich zu Hause" (KK 9). Die Marchen-Wirklichkeit seines 
Wunschbildes - Seiner "Illusion" (Horvat 83£.) - von Slowenien bewahrt Handke 
auch angesichts eines politischen Umbruchs, dessen vielschichtige Ursachen er 
nicht anzuerkennen bereit ist; auf das mogliche Argument: "Der ist ein Osterreicher, 
der einen Traum hatte", antwortet er: "Aber ein Traum ist immer das Wirklichste 
und bringt die wirklichsten Bilder hervor" (St A4 ). 

In der Wiederholung rekonstruiert Filip Kobal das slowenische Yolk aus 
"Bedeutungspfeile[n]" (W 193 ), die von einzelnen Wortern eines deutsch
slowenischen Worterbuchs a us de m J ahre 1895 ausgesandt werden; das Yolk, das 
sich fi.ir Filip Wort fi.ir Wort "zusammensetzte" (W 199), stellt sich als "ein 
unbestimmtes, zeitloses, auBergeschichtliches - oder, besser, eins, das in einer 
immerwahrenden, nur von den Jahreszeiten geregelten Gegenwart lebte [ ... ] und 
zugleich jenseits oder vor oder nach oder abseits jeder Historie" (W 20lf.) dar; als 
Menschen, "die durch die Jahrhunderte Koniglose, Staatenlose, Handlanger, 
Knechte gewesen waren" (W 1320), reprasentieren die Slowenen einen Bereich 
abseits von Herrschafts-Geschichte. Diese im Roman fiktional entworfene 
Argumentationslinie durchzieht auch Handkes politische Stellungnahme zu den 
Bestrebungen Sloweniens, die staatliche Selbstandigkeit zu erringen: Handke 
behauptet, daB das slowenische Yolk "niemals [ ... ]so etwas wie einen Staatentraum" 
gehabt und "nichts, gar nichts [ ... ], bis dahin in der Geschichte des slowenischen 
Lands zu einem Staat-Werden" gedrangt habe (A 39). 

Die Kritik an der Staat-Werdung Sloweniens gri.indet si eh auf Handkes 
grundsatzlichem MiBtrauen gegen den Staat als Institutionalisierung der Gewalt. Als 
Yolk, das nicht im 'GroBen', in Staat und Krieg, sondern im 'Kleinen' seine 
Yerwirklichung sucht, erschienen ihm die Slowenen als utopische Gemeinschaft, die 
er mit Attributen einer gleichsam mythischen landlich-bauerlichen Gegenwart 

20 Zu Handkes Slowenienbild vgl. NEVA SLIBAR: " ... wie etwas vertraut Femes und verloren 
Heimisches ... ". Zu Funktion und Verfahren der Mythisierung eines kleinen Nachbarlandes in der neueren 
tfsterreichischen Literatur. In: Komparatistik als Dialog. Literatur und interkulturelle Beziehungen in 
der Alpen-Adria-Region und in der Schweiz. Hrsg. v. JoHANN STRUTZ u. PETER V. ZIMA. Frankfurt am 
Main-Bem-New York-Paris 1991 (= Europaische Hochschulschriften, Reihe 18, Bd. 56), S. 73-83; 
ARMIN A. WALLAS: "und ich gehtfrte mit meinem Spiegelbild zu diesem Volk". Peter Handke als Schtfpfer 
eines slovenischen Mythos. Zu Handkes Roman 'Die Wiederholung'. In: Osterreich in Geschichte und 
Literatur 33 (1989), S. 332~338; DERs.: Das Bild Sloweniens in der osterreichischen Literatur. 
Anmerkungen zum Werk von Joseph Roth, lngeborg Bachmann und Peter Handke. In: Acta 
Neophilologica 24 (1991), S. 55-76. 
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umschrieben hat.21 Den ProzeB der Staatswerdung Sloweniens erlebte Handke als 
Verlust seiner imaginaren Heimat, die er mit den Begriffen 'Volk' und 'Landschaft' 
assoziiert hat (vgl. Horvat 77). Die Ablehnung der Staatlichkeit ist kombiniert mit 
dem MiBtrauen "gegen das, was man Geschichte nennt oder Historie" (KK 8); in der 
Pose eines "Hasser[s] dieses Molochs Geschichte" betont Handke, daB er sich "am 
liebsten in einem Land, wo man nur Gegenwart und Wirklichkeit und Greifbarkeit 
spurt", aufhalt, und daB er ein solches Land in Slowenien gefunden zu haben 
geglaubt hat: "Aber in Slowenien war die Geschichtslosigkeit, die Gegenwartigkeit 
so wirklich, da das Leben nicht leicht, da der Tag schwer war. [ ... ] In Slowenien 
muBte man sein eigener Pionier werden" (St A4). Die Stilisierung Sloweniens zu 
einem Refugium der Geschichtslosigkeit enthullt sich als intellektuelles 
Konstrukt,22 das von den konkreten Problemen des beschriebenen Landes 
abstrahiert und seine Funktion im Rahmen des Handkeschen Gegenwelt-Entwurfs 
erfullt; die Aussagen betreffen nur peripher die tatsachliche Situation in Slowenien, 
aufschluBreicher sind sie hingegen fur Handkes Selbst-Interpretation und fiir sein 
Geschichtsbild, so stellt der Autor relativierend fest, daB er zwar nicht daran 
geglaubt hat, daB die Geschichtslosigkeit, die er in Slowenien gefunden hat, "von 
Dauer" hatte sein konnen, daB er aber an dieser Vorstellung festgehalten hat, weil sie 
ihm die Flucht aus der bedrangenden Wirklichkeit einer Staats- und Gewalt
Geschichte - jener seines Herkunftslandes - ermoglicht hat: "Aber ich war in 
Slowenien erst einmal der osterreichischen Geschichte entkommen" (St A4). 

Die im Essay und den Interviews geauBerten Aussagen Handkes uber 
'Geschichte' und 'Geschichtslosigkeit' stehen im Kontext des in seinem fiktionalen 
<Euvre entworfenen Geschichtsbildes23: Der fur Handkes Poetologie zentrale 
Begriff der 'Wiederholung' beinhaltet in seinem Doppelaspekt von 'Ursprung
lichkeit' und 'Erneuerung' auch die Fiktion eines 'Freiseins von Geschichte' _24 Eine 
solche utopische Konzeption perspektiviert die Flucht aus der bedrangenden 
Wirklichkeit einer von Gewalt beherrschten Menschheitsgeschichte in die poetische 
Konstruktion einer im Kleinen, Wort ftir Wort, im ProzeB der Sprach-Arbeit, 
neugefundenen 'Geschichte der Formen'. Die Neuinterpretation der Geschichte als 
einer im Alltaglichen auffindbaren 'friedensstiftende[n] Form" vermag den Fluch 
der Formlosigkeit zu uberwinden: "Die Nacht dieses J ahrhunderts, wo ich 
zwanghaft in meinem Gesicht nach den Zugen der Despoten und Weltherrscher 
forschte, hat fur mich damit ein Ende genommen", heiBt es in der Langsamen 
Heimkehr (LH 177). Auf ahnliche Weise wie Valentin Sorger im Erlebnis der Form 
die Moglichkeit eines Ausstiegs aus der Gewalt-Geschichte erfahrt25, beschreibt 

21 V gl. WALLAS: "und ich gehOrte ... " (vgl. Anm. 20), S. 334f. 
22 Zu Handkes Verstlindnis von Geschichte vgl. etwa KARL WAGNER: Peter Handkes Riickzug in den 

geschichtslosen Augenblick. In: Literatur und Kritik 14 (1979), S. 227-240; DoRIS RuNZHE!MER: Peter 
Handkes Wendung zur Geschichte. Eine komponentialanalytische Untersuchung. Frankfurt am 
Main-Bem-New York-Paris 1987 (= Beitrage zur neuen Epochenforschung, Bd. 8). 

23 Vgl. hierzu auch PETER STRASSER: Handkes Vision der Wirklichkeit. Ein Essay. In: Die Blihne (Mai 
1992), S. 18-21. 

24 Vgl. HANDKE: Aber ich lebe ... (vgl. Anm. 1), S. 112; Handke weist in diesem Zusammenhang auf 
das slowenische Wort fiir 'Wiederholen': 'ponovltev' hin, in dessen Stamm das lateinische Wort 'novus', 
'das Neue', enthalten ist. 

25 V gl. hierzu Handkes Interpretation in der Geschichte des Bleistifts: "Sorgers Geschichte soli ganz 
abseits von der offentlichen Geschichte vor sich gehen, lihnlich wie die des ins Abseits verschlagenen 
Odysseus" (GB 85), und: "Das furchtbare Problem beim Schreiben von Sorgers Geschichte: da diese vom 
Flihigwerden, vom Volkommenen, Reinen handeln soli, muB sie in Konflikt kommen mit der Historie, 
besonders der des Dritten Reichs, wo diese Dinge wie fiir immer verschandelt wurden (Macht, Ehe, 
Liebe, Natur)" (GB 193). 
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Andreas Loser seinen "Zugang zu einer ganz anderen Geschichte - die in der Regel 
mit einem bloBer Beiwort erzahlt wird" (CS 44[.)26- gleichsam eine Geschichts
Poetologie, die von Dingen des Alltagslebens und von Naturerscheinungen ihren 
A us gang nimmt. In den Prosaskizzen, die Handke unter dem Titel Noch einmal fiir 
Thukydides veroffentlicht hat, bemtiht er sich, ausgehend von der genauen 
Beschreibung des Kleinen in ortlich und zeitlich fixierbaren Wirklichkeits
ausschnitten (Landschaften und Orten in Jugoslawien, Japan und Frankreich), die 
Denkmoglichkeit einer alternativen Geschichtsschau und Geschichtsdeutung zu 
perspektivieren, die die Gewalttatigkeit der Geschichte - besonders in Form der stets 
prasenten Erinnerung an die Geschehnisse der Shoah - nicht verleugnet, sondern 
gerade durch und in den Brtichen des standig in Frage gestellten Erzahlvorgangs 
deutlicher sichtbar macht.27 Die scheinbar ahistorische Geschichtskonzeption Peter 
Handkes28 interpretiert die "si eh selbst erzahlende Welt als si eh selbst erzahlende 
Menschengeschichte, so, wie sie sein konnte" (VOM 57). Die Karstlandschaft als 
"Modell fiir eine mogliche Zukunft" (W 285) enthtillt sich somit als Chiffre, hinter 
der sich die Konturen eines alternativen Geschichtsbildes, das sich den Stereotypien 
der historiographischen Kanonbildung verweigert, abzeichnen. 

Im Sinne dieses geschichtsphilosophischen Denkmodells interpretiert nun 
Handke die slowenische Unabhangigkeit als Beginn einer Geschichte der 
Macht-Austibung und Gewalt-Anwendung. Als "poetischer Mensch" distanziert er 
sich vom "politischen Denken" aus einem grundsatzlichen MiBtrauen gegen Macht; 
wie er 1973 in seiner Rede anlaBlich der Verleihung des Btichner-Preises 
ausgedrtickt hat, ekelt er sich vor der Macht und ftihlt sich von Politik erst betroffen, 
wenn sie blutig wird: "Und von jeher ftihlte ich mit den Opfern: Beim Anblick von 
Opfern erschien mir meine frtihere Parteinahme ftir eine Ideologie nur mehr als 
sportliches Daumenhalten. Auch das sei Ideologie, sagt man. Ein dialektischer 
Sprung ware notig, dann wtirde ich zwischen Opfern und Opfern unterscheiden 
konnen. Ich sehe, daB dieser Sprung verntinftig ist [ ... ], aber sobald die Opfer 
leibhaftig werden, mac he ich ihn rtickgangig. "29 Als 'leibhaftiges' Opfer betrachtete 
er im Krieg urn Sloweniens Unabhangigkeit etwa einen 18jahrigen Makedonier, der 
von einem slowenischen Soldaten erschossen wurde; im "Verhalten der 
slowenischen Grenzschtitzer" glaubte er - im Gegensatz zu ihren "kriegspielenmtis
senden Altersgenossen"- die Bereitschaft zum Toten zu erkennen (A 48f.). Handkes 
Interpretation gemaB wandeln sich die Slowenen aus Opfern zu Tatern, ein ProzeB, 
den er (im Kontext seines Spiegel-Volker-Konzepts) in einen vagen Konnex zur 
jtidischen Geschichte stellt: "Ich habe gedacht: Ihr habt die Slowenen immer 

26 V gl. aucb folgende Stelle: "So wurde es ibm allmahlicb zur Gewil3heit, dal3 fiir seinesgleicben seit 
je jene andere Weltgeschichte gait, die ihm damals an den Linien des schlafenden Kindes erschien" (K 
21). 

27 V gl. PETER HANDKE: No eh einmal jar Thukydides. Salzburg-Wien 1990. Besonders deutlich wird 
diese Vorgangsweise im Text: Versuch des Exorzismus der einen Geschichte durch eine andere, ebd., S. 
25f., der das Lyoner 'Hotel Terminus', das "Folterhaus des Klaus Barbie", als Schauplatz hat, und mit 
dem Satz: "und die Kinder von Izieux schrien zum Himmel, fast ein halbes Jahrhundert nach ihrem 
Abtransport, jetzt erst recht", endet. 

28 Im Versuch aber die Jukebox bezeichnet Handke das Jahr 1991 mit den politischen Umbriichen in 
Mittel- und Osteuropa als das "Jahr der Geschichte", in dem sich der Ich-Erzahler "fernweg", in eine "von 
Steppen und Felswiisten umgebene, geschichtstaube Stadt" (VUJ 26f.) im kastilischen Hochland, einen 
Ort "fast au13erhalb der Geschichte" (VUJ 10) zuriickzieht, urn iiber die Jukebox, eine "Sache 'fiir 
Weltfliichtlinge'" (VUJ 27), zu schreiben. 

29 PETER HANDKE: Die Geborgenheit unter der Schadeldecke. In: Bachner-Preis-Reden 1972-1983. 
Mit einem Vorwort v. HERBERT HECKMANN. Stuttgart 1984, S. 42-48, bierS. 44. 
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verachtet, wie ihr die Juden immer verachtet habt, weil sie sich willenlos haben 
abschlachten lassen. Und jetzt schiel3en sie, so wie die Juden dann angefangen 
haben, und auf einmal steigen sie in der Achtung. Das ist ein scheul3liches 
Phanomen" (St A4). 

Abgesehen von der mangelnden Differenzierung zwischen dem Geschehen der 
Shoah und der Unterdri.ickung dcr Slowenen auf der einen, und der Gcschichte der 
Entstehung eines wehrhaften ji.idischen Selbstbewul3tseins (' Selbstwehr', 
Galuthnationalismus, Zionismus) und der Bestrebung zur Heraus!Osung Sloweniens 
aus dem jugoslawischen Staatsverband auf der anderen Seitc, argumentiert Handke 
simplifizierend, wenn er die Opfer-Rolle vornehmlich den Soldaten der jugosla
wischen Bundesarmee zuerkennt, vor allem wenn man an die Ereignisse wahrend 
der folgenden, ungleich blutiger geflihrten Klimpfc in Kroatien und Bosnicn dcnkt, 
die eine solche vcrcinfachende Tliter-Opfer-Relation nicht mchr aufrcchtcrhalten 
lassen. Bci scincr Argumentation begeht Handke den Fehler, sein Pladoyer fUr den 
Bestand des Vielvolkerstaatcs Jugoslawien nicht nur in Widerspruch zur Faktizitat 
des Geschehenen, sondern auch in Widerspruch zu seinem eigenen Konzept dcr 
Solidaritat mit den Opfern zu formulieren. Die Diffamierung der "sogenannten 
'Emigranten'" als "alte Revanchisten" (St A4) dccouvriert si eh ebenso als Element 
einer Mythologisierung wie das von Handke zu Recht zuri.ickgcwiesene Schlagwort 
vom 'Panzerkommunismus'. Bei seinem Versuch, den Opfern unter der Bundes
armee Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wlihlt Handke den unangemessenen Weg 
der Negierung der slowenischen Opfer.30 

Handkes Hinweis, daf3 Jugoslawien "mit dem Zweiten Weltkrieg dem ent
kommen zu sein schien, was man 'Fluch der Geschichte' ncnnt" (A 49), verschleiert, 
wie auch die Aussage vom "gemcinschaftliche[n] Kampf der Volker Jugoslawiens 
[ ... ] gegen das Grol3deutschland" (A 22), die tiefgrcifenden, gewaltsam ausge
tragenen nationalen und ideologischen Konfliktc im Partisanenkampf; Handkes 
retrospektiv konstruiertes Panorama von der internen Konfliktlosigkeit des 
jugoslawischen Widerstands gegen Hitler-Dcutschland enthi.illt sich als Tcil eines 
Jugoslawien-Mythos, den er als Paradigma fUr - i.iber Sprache vermittelte -
Interkulturalitat ausgestaltet: "Ich empfand Jugoslawicn immer als das Gegenteil 
von einem Turmbau von Babe!, wo die verschiedcncn Sprachen den Turmbau zum 
Stoppen gebracht haben. Im Gegensatz dazu fand ich diese Sprachenvielfalt von 
slawischer, albanischer, ungarischer, oder auch rumanischer Sprache in Jugoslawien 
fruchtbar, als ob das eher ein Turm himmelwarts gewesen ware" (KK 8).31 Im 
Gegensatz zum Jugoslawien-Mythos denunzicrt Handke den von slowenischen 
Intellektuellen rezipierten Mitteleuropa-Mythos, der ebenfalls auf Vielfalt der 
Sprachen und Kulturen hin ausgerichtet ist, als reaktionlires "Gespenstergerede" (A 
29). Wahrend er die Nationalitlitenpolitik dcr Habsburgermonarchie als restriktiv 
kritisiert, verharmlost er das Dominanzstrebcn Serhiens Slowenien gegcni.iber als 

30 Im Interwiev m it Joze Horvat gesteht 1-landke "kleinc Fchler", die kritisierbar sind, ein, betont aber, 
daB er diese "extra drin gelassen" habe, urn "sich preis[zu]gcben" und im Leser Vertrauen zu erwecken: 
"Und ein Idealist, der zugleich aber einen gutenl3lick hat auf dieses und jenes an RealiUit, der wird sicher 
nicht als Feind angesehen" (Horvat 102). 

3! Vgl. auch folgende Stelle: "Das Lied, das an dicscm Abend, gedriickt von einem dcr Schiiler nach 
dem andern, immer wicder durch die Sale gcht. wird gesungen als ein sclbstbewuBtcs, dabei 
kindlich-heiteres und sogar, in der Vorstellung von eincm Yolk, tanzbares Unisono und hat als Refrain 
ein einziges Won: 'Jugoslavija!"' (VOJ 114f.). Zu llandkes Jugoslawien-Mythos vgl. auch PETER 
l-IANDKE: No eh einmal fUr Jugoslawien. In: I-lANDKE: Langsam im Schatten (vgl. An m. 4), S. 198f.; zuerst 
in: taz (14. August 1992). 
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gelegentliche 'Schikanierung' und 'Ubervorteilung' (A 35, 38). Ohne sich mit den 
multikausalen - sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen -
Voraussetzungen fi.ir das Unabhangigkeitsstreben Sloweniens im Kontext des 
Zerfalls der sozialistischen Gesellschaftsordnung in J ugoslawien auseinanderzu
setzen,32 erklart es Handke rundweg zu einem "Nachgeplapper" (A 34 ), das sich die 
Slowenen "von auBen [haben] einreden lassen" (A 31). 

Im Zuge dieser Polemik verliert Handke sein berechtigtes Anliegen, vor den 
Gefahren des Nationalismus zu warnen, zunehmend aus den Augen, und fi.ihrt, 
anstatt zu argumentieren, eine wilde verbale Attacke gegen die slowenischen 
Intellektuellen: den Teilnehmern am Schriftstellertreffen von Vilenica etwa wirft er 
vor, eine "Gespensterwelt mit Mitteleuropa" errichtet zu haben, die "fi.ir die 
westlichen Medien inszeniert" wurde (St A4);33 die Feststellung, das slowenische 
Volk hatte "niemals" einen "Staatentraum" gehabt (A 39), bleibt bloBes Postulat;34 
vollends den Blick fi.ir die reale Situation verliert er, wenn er sagt: "Wenn man 
nachschaut, was die Slowenen an Weltliteratur iibersetzt haben, ist das einfach eine 
Schande. Die sind vollig in ihrer eigenen Folklore aufgegangen und haben sie 
hochgehalten, bis die Folklore, wie das mit ihr immer ist, ranzig wurde" (St A4); 
gerade angesichts der reichhaltigen Obersetzungstatigkeit durch slowenische 
Autoren disqualifiziert sich diese Aussage von selbst.35 Bei der Verteidigung seines 
Wunsch-Bildes von Jugoslawien konstruiert Handke eine die Komplexitat der 
politischen Realitat auf ein vereinfachendes Freund-Feind-Schema reduzierende 
Agententheorie und laBt sich in der Hitze der Diskussion zu Unterstellungen und 
Verdachtigungen verleiten. 

Wenngleich er behauptet, "ein groBer Teil" seiner Stellungnahme "kommt aus 
der Erfahrung, der Anschauung, denn ich war oft in Jugoslawien" (St A4), stellen 
seine AuBerungen weniger einen Beitrag zur Erhellung der politischen Situation in 
Slowenien dar, als vielmehr ein Dokument fi.ir Handkes personliche Weltan
schauung. Fi.ir den Autor gewinnt ein Mythos, der Mythos der Staats- und 
Geschichtslosigkeit, 'Wirklichkeit'. Einer im Gesprach mit Herbert Gamper 
geauBerten Aussage zufolge bedeutet fi.ir Handke 'Wirklichkeit' "nicht mehr das, 
was man sieht, sondern es sind verborgene komplexe Strukturen, Funktionszusam-

32 Vgl. hierzu FRANE AoAM: Die politische Modernisierung in postsozialistischen Gesellschaften- am 
Beispiel Slowenien. In: Beitrttge zur historischen Sozialkunde 21 (1991), S. 112-118. 

33 Zu einer Handke vergleichbaren Einschatzung der Situation kommt die Lyrikerin MARUSA KRESE in 
ihrem Essay: Abschied von Slowenien. In: Die Zeit (6. September 1991), S. 66: "ich erinnere mich an das 
Schriftstellertreffen in Vilenica im vorigen Jahr, an das Treffen von Schriftstellern aus Mitteleuropa. 
Drei Tage lang war ich Zeugin des slowenischen Nationalismus, der slowenischen Folklore, des 
slowenischen Jammers, drei Tage lang war ich Zeugin des slowenischen Chauvinism us, der slowenischen 
Nichtsolidaritlit mit den Literaten im Kosovo, die in diesen drei Tagen inhaftiert wurden,. Dariiber 
verloren die slowenischen Dichter kein Wort"; Krese entwirft ein diisteres Bild der slowenischen Zukunft 
im Zeichen des Nationalismus: "Ich babe Angst vor den kommenden Jahren der slowenischen 
Demokratie, ich fiirchte mich vor der Herrschaft der kleinen Mlinnchen [ ... ], die in meinem Namen und 
im Namen des slowenischen Volkes nach neuen Konigen suchen." 

34 Zu den politischen Vorstellungen der slowenischen Parteien zwischen der biirgerlichen Revolution 
des Jahres 1848 und dem Ersten Weltkrieg vgl. JANKO PLETERSKI: Die Slowenen. In: Die 
Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. 3: Die Volker des Reiches. Hrsg. v. ADAM WANDRUSZKA U. PETER 
URBANITSCH. 2 Bde. Wien 1980, S. 801-838. 

35 V gl. etwa NEvA SUBAR: Zur Rezeption der osterreichischen Literatur in Slowenien nach 1945, 
ausgehend von der Aufnahme der Werke llse Aichingers, lngeborg Bachmanns und Paul Celans. In: 
Jugoslawien - Osterreich. Literarische Nachbarschaft. Hrsg. v. JoHANN HoLZNER u. WoLFGANG 
WIESMOLLER. Innsbruck 1986 (= Innsbrucker Beitrlige zur Kulturwissenschaft, Germanistische Reihe, Bd. 
28), S. 129-137. 
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menhange ... "; mit seinem Tun, d.h. seiner Sprach-Arbeit, stellt der Schriftsteller 
eine 'Gegenwelt' auf, "die vorhanden ist, nicht erfunden ist" .36 Angesichts der 
Yernetztheit moderner Wirklichkeit(en) beschrankt sich die Tatigkeit des 
Schriftstellers darauf, "Zwischenraume sichtbar werden" zu lasscn;37 im Yerlauf der 
Umsetzung der Erzahlung in Schrift konstituiert sich ein stets erneut in Gang 
gesetzter ProzeB der Selbstbefragung, verstandcn als (lctztlich ausweglose) Suche 
nach Sinn und Identitat. Im Rahmen dieses poetischen Entwurfs kommt nun der 
Konstruktion von Mythen Modell-Funktion zu, gcben doch Mythen "Paradigmata 
oder Yorschllige zu einer allgemeincn und systematischen Weltdcutung an die 
Hand".38 

Slowenien kam sowohl in der Poetik als auch im Weltbild Handkes die Rolle 
einer Gegenwelt, die mit den Eigenschaften dcr Ahistorizitat und der Hcrr
schaftslosigkeit ausgestattet war, zu, seine emotionalc Pragnanz crhielt dieser 
Entwurf durch die Identifikation des Autors mit seiner slowenischen Ahnenreihe 
und seinem Engagement fUr die Rechte der slowenischen Mindcrheit in Karnten. 
Ausgeltist durch einen ProzeB der Idcntitiitssuche fand Handke in Slowenicn einen -
tiber Sprache vermittelten und in Sprache (bzw. Schrift) umgesetzten - Ort der 
Flucht und, wie er es im Roman Die Wiederholung dargestellt hat, einen Ort, an dem 
Erneuerung im Ursprtinglichen (denk- und sprech- )moglich wird. Die politischcn 
Ereignisse des Jahres 1991, die Handke als Eintritt Slowenicns in die von ihm 
befehdete Herrschafts-Geschichte interpretiert, zerstorten seinen Mythos. Anstatt 
nun sein poetisch entworfenes Bild zu modifizieren und nach der moglichen Rolle 
Sloweniens im Rahmen der neugestaltetcn politischen Konstellation in Europa zu 
fragen, machte er, bildlich gesprochen, den S!owenen die Emanzipation von einem 
Mythos, auf den hin sie von ihm fcst-geschrieben wurdcn, zum Yorwurf. Jener 
Vorgang, der aus einem Yolk des Mythos ein Yolk dcr Geschichte macht, impliziert 
Handkes Auffassung zufolge einen Akt des Schuldig-Wcrdens: aus Opfern werden 
Tater, aus Machtlosen werden Machthaber, aus Poctcn werden Politiker. 

Der Abschied Handkes vom 'Neuntcn Land' erweist sich als Abschied des 
Dichters von einem selbstgeschaffenen Mythos. Gemal3 seinem Weltverstandnis, 
demzufolge Traume und Mythen 'Wirklichkeit' reprasentieren, wird die Dcstruktion 
des Slowenien-Mythos durch die Schaffung eines neuen Mythos, jenes 
Wunsch-Bildes vom Yielvolkerstaat Jugoslawien, abgelost. In Yerbindung mit dem 
Mythos eines - gelungenen - Turmbaus von Babe! wird zwar dcr Aspekt der 
stii.ndigen Gefahr des Scheiterns angesprochen, dcnnoch vcrki)rpert sich fUr Handke 

36 HANDKE: Ab er ich le be ... (vgl. An m. 1 ). S. 41, 119; vgl. auch folgende Sc1bstaussage: "I eh mein, 
sowie es mir geUinge [ ... ], die Gcschichte fUr den Entwurf- fiir die Gegenwart nattirlich - fruchtbar zu 
machen, dann bin ich jederzeit bereit, mich in jedcn Vorfall der Gcschichte zu vertiefen. [ ... ) Also so 
viele Leute, vie! zu viele, die mich - was an sich schon einc Zumutung ist - beschreibcn wollcn, machen 
das auch noch mit Ililfe der Geschichte und vcrdoppcln dann das Ungehbrige. !eh ftih1 mich nicht 
beschreibbar, ich mbcht mich auch nicht bcschrcihha.r fUhlcn. Insofern bin ich wahrschcinlich wirklich 
geschichtslos und sogar antigeschichtlich, dall ich halt mich mehr wicdcrerkennc in der Beschrcibung 
einer Wolke [ ... ) als in dcr Beschreibung von mir sclhcr [ ... )". cbd., S. 132. 

37 Vgl. ebd., S. 129. 
38 MANFRED FRANK: Dcr kommcnde Gott. Vorlcsungcn Uhcr die Ncuc MytJwlogie. !. Teil. 

Frankfurt am Main 1982 (= edition suhrkamp, Ncue Folgc. Bd. 142), S. 110. Vgl. auch folgcnde 
Definition des Mythos. die llandke formulicrt 1\at: "Der Mytllos bcstcht aus Wiederho1ungen: 
vergleichbare Geseilehnisse mit verschicdcnen Pcrsoncn an vcrschiedcnen Ortcn zu verschicdenen 
Zeiten" (PW 83). Zu Handkes Mythcn-Suche vgl. auch .JORGEN ECiYPTIEN: Die Heilkraft der Sprache. 
Peter Handkes "Die Wiederholung" im Kontcxt scincr Er·Liilllthcorie. In: Peter 1-landkc. Hrsg. v. !IEINZ 
LUDWIG ARNOLD. MUnchen 51989 (Ncufassung) (=Text+ Kritik. Bd. 24). S. 42-58. 
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in jenem "groBen Jugoslawien" zwischen Karawanken, Ohridsee und makedo
nischen Ebenen (A 20) das gelungene Modell multiethnischer Kommunikation. 
Handke schafft eine rtickwartsgewandte Utopie vom konfliktfreien Zusammenleben 
der si.idslawischen Volker und ein selektives, auf die Perspektive der nationalen 
Freiheitsbestrebungen des 19. Jahrhunderts und die Heroik des Partisanenkampfes 
zurechtgeschnittenes Panorama vom Entstehen Jugoslawiens. Angesichts des 
unaufhaltsamen Zerfalls Jugoslawiens und unter dem Eindruck des Bi.irgerkrieges in 
Bosnien ist sich Handke jedoch der illusionaren Dimension seines Konzepts bewuBt 
und muB sich die Ohnmacht und Ausweglosigkeit einer Reaktion auf die blutigen 
Ereignisse eingestehen: "Diese Dinge zwingen uns. Aber wir wissen da nicht weiter. 
Wir wissen nicht weiter'' (Horvat 74). 

Als warnende Stimme vor den Gefahren des Nationalismus, den er als "die 
schrecklichste Kellerassel der Menschheit" (St A4) bezeichnet, und als Dokument 
einer Enttauschung i.iber Ab-grenzungen, Grenz-ziehungen, wird man Handkes 
Stellungnahme ihren Korrektiv-Wert gerade angesichts euphorischer Akklamationen 
eines 'neuen Nationalismus' zuerkennen, dennoch war der Zeitpunkt hierftir gerade 
angesichts der Heuchelei und des auch unter 'westlichen' Intellektuellen fest
stellbaren zynischen Verhaltens der internationalen 'Volkergemeinschaft' den 
Problemen Sloweniens und den Kriegen in Kroatien und Bosnien gegentiber - falsch 
gewahlt. Eine differenzierter argumentierende und sensibler formulierte Stellung
nahme hatte Handkes zentralem Anliegen, der Warnung vor Nationalismus und 
Staatsmacht, mehr geni.itzt; in der vorliegenden Form jedoch provozierten seine 
Aussagen entrtistete oder polemische Abwehr-Reaktionen, als Grundlage zu einer 
notwendigen Selbst-befragung des 'slowenischen Weges' eigneten sie sich aber nur 
in beschranktem MaB. Anders als mit seinen fiktionalen Texten, deren poetische 
'Konstruktionen' sich jeder Eindeutigkeit entziehen und die Widersprtichlichkeit der 
Einzelerscheinung ausloten, verfiel Handke bei seinem 'Seitensprung' als 
politischer Essayist in das Dilemma der Linearitat und der "Totalitatsanspri.iche"39 
der mit Begriffen operierenden, von der Einzelerscheinung abstrahierenden 
politischen Aussage. 

39 HANDKE: Die Geborgenheit ... (vgl. Anm. 29), S. 46. 
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