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Bd.17. Nationalismus und Emotionen
Litauen und Polen des  19. und 20. Jahrhunderts

NATION UND EMOTION. EUROPAISCHE
BEFINDLICHKEITEN

Wolf :gang Kaschuba

Geschichte wiederholt sich angeblich nicht und wenn -so warjedenfalls
die Ansicht nicht nur von Karl Marx, - dann nicht als Drama, sondem als
Groteske, als Farce. Doch wenn man sich den pathetischen Uberschwang
betrachtet,  mit dem  gegenwartig in vielen  Teilen  Europas  wie  der Welt
nationale Selbstfindungen und Wiedergeburten gefeiert werden, dann liegt
der Vergleich mit dem fhihen und mittleren europaischen  19. Jahrhundert
doch nahe mit seinen dramatischen nationalen Bewegungen und Euphorien.
„Nation und Emotion``,  ein  in der Nachkriegszeit vielfach  fur historisch
erklarter Zusammenhang, der mach den Lehren  der Geschichte des 19. und
20. Jahrhunderts weder wiederherstellbar noch wieder wiinschenswert schien,
erlebt in den 1990er Jahren ein unerwartetes Revival. Ob als Drama oder als
Farce ist noch unklar. Zum wissenschaftlichen wie zum gesellschaftlichen
Umgang mit diesem alten und neuen „Gefuhl" m6chte ich im folgenden
einige Uberlegungen anstellen].

Zunachst einmal muB man dieses Revival gewiB im Zusammenhang
mit Entwicklungen sehen, die keineswegs nur den Umgang mit nationalen
Identitaten und Gefuhlen betreffen, sondem die generelle soziale Identifikations-
defizite widerspiegeln.  Offenbar bedarf unsere  Gegenwartskultur,  gerade
weil sie vielfach als ktihl erlebt und als distanzierend   beschrieben wird,
zunehmend erfahrungsbezogener,  auch  gefuhlsmaBiger Versicherungen.
Nicht nur Wissen und sachliche Information, auch sinnliche und asthetische
Erfahrungshorizon`te scheinen wieder vermehrt gefragt. Und die kulturelle
Logik unserer Alltagswelten legt uns von der Politik bis zum Sport, vom

I Der vorliegende Text entspricht im wesentlichen einem Vortrag, der am 17 09 98 auf

einer Tagung „Nation und Emotion`` in Nida (Litauen) gehalten wurde.
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und  Rekonstruktionsm691ichkeit  spezifischer Ausdrucksmittel,  urn  die
Kollektivitat der Formen und urn die Asthetik der Muster - es geht, kurz
gesagt, weniger urn Psychologie als vielmehr urn Kultur3. Ftir die Ethnologie
bzw. Kulturanthropologie ist damit zudem die bereits in der Fachgeschichte
immer wieder aufgeworfene Frage verbunden, ob sich in diesem Feld der
Emotionen gesellschafts- und kulturibergreifende Formen und Muster finden
lassen, ob eine „Anthropologie der Gefuhle" also emotionale Dispositionen
und  Strukturen  aufsptiren  kann,  die  offensichtlich  nicht  gesellschafts-
spezifisch,  sondern  transkulturell  wirksam,  vielleicht  sogar universell
vorhanden sind.

Nationalstolz: Alte und neue Befunde

Nattirlich sind uns solche universellen Gefuhlsmuster durchaus bekannt
und vertraut. Begriffe und entsprechende Ausdrucksformen von Ehre und
Stolz, von Wut und HaJ}, von Liebe und Zuwendung finden sich in allen
Gesellschaften, und sie sind sich in ihren Formen, in ihrer symbolischen,
gestischen oder rituellen Ausgestaltung vielfach ahnlich. Das macht kulturell
gesehen auch „Sinn``, weil die genannten Beispiele ja vor allem konstitutiv
sind fur zwischenmenschliche Beziehungen, also fur Ehe und Partnerschaft,
fur Freundschaft und Verwandtschaft,  die  so  auch tiber einen  engeren
Kulturkreis  hinaus  kommunizierbar  werden,  weil  sie  teilweise  auf
universellen Gefuhls-und Zeichencodes aufbauen. Es gibt dazu die htibsche
volkskundliche  Geschichte  von  der  Schwiegertochter,  die  gerade  in  die
Bauemfamilie des Nachbarortes eingeheiratet hat und die dann nach dem
pl6tzlichen Tod der Schwiegermutter vor deren Beerdigung fragt:  „Heult
man bei euch vor oder nach der Leich'?`` -   Dabei geht es nicht urn die
Schiegermutter,  sondem urn die „Sitte".  Dart und wie man im bauerlich-
d6rflichen Milieu trauert,  ist klar,  sozusagen universell  geregelt.  Unklar,
weillokalspezifischistnurderrichtigeZeitpunktderemotionalenAUBerung.

Bezeichnenderweise  begegnen  uns  dieselben  „pers6nlichen"
Gefuhlsmuster aber auch im Kontext des Nationalen - in der Geschichte
wie in der Gegenwart. Das Verhaltnis von Nation und Emotion scheint quasi
analog zu den Personalbeziehungen wie ein „zwischenmenschlicher`` Bereich
gestaltet. Dies ist auch kein Wunder, wenn man sich an die Geschichte des

3 8. Giesen, (Hg.),  IVo/I.o#cz/e /./  Ivewzez./, 2. Aufl., Frankfurt am M.,1991, S. 77-99.
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Westdeutschen-ahnlichwiedenOsterreichem-vorallemihrSozialsystem
wichtig5.

In ethnologischen Augen haben solche standardisierten Umfragen gewiB
ihre Tticken und vielfach nur zweifelhaften Wert, weil viele der erhobenen
Aussagen wenig differenziert erscheinen und dasselbe eben oft nicht das
gleiche ist. Stolz ist man in den einzelnen Gesellschaften ja offensichtlich
auf ganz unterschiedliche Dinge und  Semantiken,  und man kann sogar
skeptisch gegentiber der Vorstellung sein, dan sich auch nur innerhalb ez.72er
Gesellschaft einheitliche Nenner finden lassen. Doch bleibt auf jeden Fall
an dieser Umfrage zum einen interessant, wie vielfaltige Bedeutungen durch
die Frage nach nationalen Identitaten erschlossen wurden, was also alles als
„nationale Errungenschaft" genannt wurde.  Und zum zweiten muB  doch
tiberraschen,  wie  leicht  diese  Frage  „abfragbar"  ist,  welch relativ  feste
Vorstellungen  die  Befragten davon  zu haben  scheinen,  worauf sich  ihr
Nationalstolz grinden k6nne.

Identitatspolitik

Das insgesamt Eindrucksvollste an den Antworten scheint mir freilich
etwas  anderes:  Es  ist  der v6llig unterschiedliche  Grad  an  kollektiver
Selbstreflexibilitat,  der  aus  ihnen  spricht.  Denn  die  Frage  nach  dem
„Nationalstolz`` bewegt sich zwangslaufig stets im Spannungsverhaltnis zu
ihrem Gegenpol, zu einer „nationalen" Skepsis, die den stolzen Assoziationen
auch    kritische    Reflexionen   gegentiberstellt:    gesellschaftliche
Nachdenklichkeiten,  Fragen  eines  GeschichtsbewuBtseins,  politische
Verunsicherungen. Und diese Selbstreflexivitat ist in ihrer Beschaffenheit
offenbar weniger individuell,  als vielmehr „national"  strukturiert.  In ihr
drickensichWirkungsweisen6ffentlicherDiskurseundnationalerpolitischer
Kulturen aus, tiber die man durch solche Befragungen Auskunft erhalt. So
jedenfalls wtirde ich das aufregendste Ergebnis dieser Umfrage lesen: als
einen  bestatigenden  Hinweis  auf v6llig  verschiedenartig  verlaufene
gesellschaftliche  Reflexionsprozesse tiber „nationale  Geschichte``  in  den
letzten  Jahrzehnten,  auf gravierende  Unterschiede  in  der jeweiligen
nationalen Geschichtsarbeit und Geschichtskultur, die ganz wesentlich tiber
die M691ichkeiten derj eweiligen „nationalen Identifikation`` vorentscheiden.

5 Der rczgesspz.ege/,  vom  13 061998,15 061998 und  17 061998.
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beschreiben lieBe. Diese Stereotypenproduktion scheint gegenwartig heftiger
im  Schwange  denn je,  vor  allem  im  Blick  auf die  osteuropaischen
Gesellschaften,  an  denen  diese  Betrachtungsweise - mangels  gr6Berer
touristischer Traditionen - wohl noch nicht so haufig versucht wurde wie
im Kontext westeuropaischer Nachbam. So laBt sich in den Apa-Guides aus
dem  Jahr  1995  tiber  „Die  Litauer``  beispielsweise  folgende  luzide
Charakterisierung  entnehmen:  „Das  vielschichtigste  Volk der Baltischen
Lander sind die Litauer. Sie geh6rten einst zu einem Reich, das sich von der
Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte. Die Erinnerung daran hat selbst
die vergangenen Jahrzehnte tiberdauert und nahrt bis heute ihren ausgepragten
Nationalstolz. Ihre Ziele wissen sie mit einer Beharrlichlichkeit zu verfolgen,
die zuweilen an Fanatismus grenzt. Dazu geh6rt der Anspruch, daB Litauen
wieder  seinen  ihm  zustehenden  Platz  in  der  europaischen  <...>
V6lkergemeinschaft  einnehme.  Noch  wichtiger  ist  den  Litauern  aber,
wirtschaftlich mit dem Nachbarstaat Polen-einst Partner und zeitweise auch
Eroberer Litauens - mithalten zu k6nnen``8.

Auch hier wird unter dem Stichwort Mentalitat also wieder auf einen
geschichtlichen Zusammenhang von Nation und Emotion verwiesen. Und
dies mit einer Selbstverstandlichkeit, die nochmals bestatigt, wie erstaunlich
zah und lebensfahig diese Vorstellung von „nationaler Identitat" bis heute
ist,  als  sei  sie eine   biologische menschliche Eigenschaft,  eine  gleichsam
existentielle Bedingung gesellschaftlichen Seins. GewiB ist diese erstaunliche
Bestandigkeit nicht nur damit zu  erklaren,  daB  die Nation - trotz  aller
Globalisierungsdebatten  -  mach  wie  vor  als  ein  zentraler  politischer
Ordnungsgedanke und Ordnungsfaktor wirkt:  durch Passe und Grenzen,
durch  nationale  Parteien-  und  Wahlsysteme,  durch  Rechts-  und
Wirtschaftsordnungen. Auch der Verweis auf die ideologische Kontinuitat
reicht nicht aus, wonach sich Nation stets als eine schltissige und immer
wieder neu zu aktualisierende Interpretation von Geschichte darstellt, aus
der allein sich damn „nationale Gegenwart`` sinn-voll erklaren lasse. Nein,
hinzu kommt vielmehr - und dies scheint fur die historische Kontinuitat
ganz besonders wichtig, - dan die Vorstellung der Nation im europaischen
18.  und  19.  Jahrhundert  auch  ein  universelles  Modell  emofz.o#cz/er und
d.sffee/I.scfeer Erziehung bedeutete, welches den Menschen beibrachte, sich
beim H6ren ihrerjeweiligen Nationalhymne tatsachlich ergriffen und gerihrt

8 Apa-Guides, Bo//iscfoe S/¢o/e#,  Mtinchen,1995.
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d.sffoe/I.scfoe# Ebene von den Mustem und Techniken jenes so pathetischen
19. Jahrhunderts emanzipiert haben.

Andererseits bestatigt dies wiederum,  wie  erfolgreich  die  standige
Verfertigung  kollektiver  Eigenbilder und  Fremdbilder  im  18.  und  19.
Jahrhundert „nationale Vergesellschaftungseffekte`` bewirkte, wie dadurch
die in unglaublich tiefreichender Weise soziale „Vergemeinschaftung`` erzielt
wurde,  urn hier einen Begriff von Max Weber zu verwenden.  Den  die
Vorstellung   der   Nation   war   ja   zunachst   nur   ein   po/z.fz.scfees
Gesellschaftsmodell, tiber dessen Wirksamkeit und soziale Integrationskraft
letztendlich  erst  seine  Umsetzung  in jenes  weite  und  dichte  Spektrum
frz4/fwre//er   Praktiken   entschied:    das   Nationale,   verk6rpert   in
Geschichtsstoffen  und  Helden,  in  Musikstticken  und  Feierstunden,  in
6ffentlichen  Symbolen  und  Ritualen.  Damit  vollzog  sich  eine  Art
„Anthropologisierung"  der Nation:  Sie  wurde  zu  einem  fundamentalen
Nahrboden sozialer Existenz gemacht, indem man sie zum unverzichtbaren
Bestandteil und zum Grundgefuhl auch des z.#dz.vz.dwe//e# Lebens stilisierte.
Erst so formt sich Nationalkultur damals tatsachlich zu einer „Schule der
Werte und Gefuhle``, die seitdem gemeinsame Vorstellungen von Ehre, Stolz,
Mut vermittelt, die Bilder eines sich Identisch-Seins als eines prczfrJz.zz.erJe#
Wir-Gefuhls  entwirft.  Und  es  ist  ihre  Selbstverstandlichkeit  und
Suggestivkraft, die diese Praktiken so gefahrlich macht.

Diese Gefahrlichkeit war auch bereits kritischen Zeitgenossen des  19.
Jahrhunderts vor Augen, wenn etwa der deutsche Publizist Karl Heinzen
angesichts von Deutschthmelei und FranzosenhaJ} 1845 wamte: „Betheiligt
euch an keinem nationalen  Geschrei,  freBt keine  Franzosen,  meidet die
Erinnerungsfeste  an die  sogenannte Befreiungszeit,  schlieBt euch keinen
politisch-religi6sen Vereinen an, wendet das Geld, das man euch etwa fur
die Restauration des Mittelalters abfordert,  lieber zur Anschaffung und
Verbreitung  guter  Zeitungen  und  Bticher  an,  seid  wahlerisch  bei  der
6ffentlichen Bezeigung von Sympathien, bringt keine Toaste und Fackelziige,
wobei nicht das erste Hoch auf die politische Freiheit ausgebracht wird.. .``]2.

Dies waren Wamungen vor einem deutschen Nationalismus, der damals -
in seiner noch vor-staatlichen Gestalt - auch in Deutschland noch viel von
jener historischen „Unschuld`` zu besitzen schien, in deren Stande sich heute
offenbar manche osteuropaische Gesellschaft wahnt. Sprachlich ein wenig

12  |bid.,  S.  251.



•uouulAAe8 ejJ?qos ut} t|OJnpt2P 9!P
`ue|H!UuoH UOA 8urue!S!uq}E pun 8u"9!sl|tzuo!}t3N Jnz zuopuei e8!pu?isoq

eu!e u[A^98 t|o"3 uo!||nseJ ue8un|HO!iIA}UE uose!P Snv .uouu!IIA98 H!|t}unt;JG
Jet|o!|zi?snz  utz  t|oou  snurs!|t}!zos}sod  ur!  9!p  pun  uoqe8J9  eurepour}?ds
lep  ue8tz|sueqoi  uelo}I9!zI|duroH  snt2  qo!s  Sip  `ess!ujJnpeqs}I9qJeqoIS
Ie||9np[ATpu[  uosuot2,IA  st2P  Jepo  `9}Jt|nj  u9}Z}9S  8utzD  UI  elH!UUOX
Jep  „8urueIS!uq}E``  lop  9|t}J|ds  et|O[|pg|  euef uo!AAt3|so8nf  ue8!|t2ureqo  ur!
9Is 9IAA `ue[It3uozss8unqolpe8 ueqos!uq}e pud ue|[eJn|" uoqosI}t2urt3Jp e!P ®

t|om}  `uqnjo8ut} uo!in|oAeH uet|os[8o|ouqoo} I9p  `s[epuIA^ ue||eln]|ng sap
`uo||t?JBIM lop `8u"e!s![t2qo|D Jep essezoJd Sip qomp e}sn[JeAs}IeqJeqo[s

u9[t2!zOS SIP uepJelIA OS .}eUOAutlt2eq uosloAIOA uepue}t|One|u!e S"3qornp pun
uouleure8||t2 uo8[uTe }Tur |s!9ur `uo8u?qqot?u Je}!9IIA t|oouuop ||epours|?}!|uop|
uno;SIP   `ueuuoH  snurs!|t3uo!it3N  sop  ueJqei  u9t|osTJo}s!q  ueJ9}}!q ®

Sip HOI||u98!e HOOP J!iIA |qojIAqo `e|n9q J!iIA q|t2qsoAA `98t2J] e!p pJ!AA unN

)J0 J3uoS![OquAS S[tz uO!}CN

•JOAnz eep!suo!8!|eH 9!p s|t2 8t2uneA uojlel8nzu!e

e|t|o!qoseD elp ul unri J98!i?i||t}IIA98 ptln leA[ssel88t3 t|oou le |!eAA `}8u?IploA

P9[|D e|IOAAz su! |sepu!urnz uo!8I|et| 9!p eHut}po8suo!}t2N Jep uueiIA `uepJeiIA
qo!|89ur uotsn|HXE Pun uo[Sn|Hu| J9|t2!zoS uounod 9nou qoJnpt2p uuejIA `pJ!jIA
„uIosz|o}s``  se|t2uo!}tzu  u!9  „Su!9S||t|?AAIE``  Sap  |qtueD  uoS9!8T|eJ  urep  Snt3
uuelIA `u9UoeJds Ue|t3uo[|t2N urnz uoS9!8![9t| uloA |9SqoeAAuours!pt2It3d urou!e
UOA  |qolIA  ut"  uut3H  oS  .}|?qJe  }?1I|tmD  9nou  9Ju!  uOI}t?N Jep  }|t21SeD  Jep
uT uepunqJqt3f .6 I/.8 I  un| }SJe pun prelst2q uounojsi?}!|t3Aoi   ue8!8ut2Iqotzu
urt3sqole|8 s|e uo8unqe!zequeut3uo}un pun -sijt2qoslJeH j"3 Jt3urlld 9!s |!9iIA ®

`Jt3que!SIue8Jo eut2N ulose!P uI }qolu H!}I|od eTP ]It|eHe8urn |u!et|OS prepunqut|t2f
•8[  urep JOA  .Utzsoq ue8tlnxp[AA eqos!}!|od qo"2  s"3t|omp  st3p  `uredrgHJeA

nz  d!zuIldsi?}!|t2Aoi  se||9n}IJ!ds  ule  `uoJe!s!|!qour  nz  es!eAA  Jeqo!|uq?
u! e|qtu9D Pun ueep| eA!}H9||oH l|epouls}?}!]uop| sopuej[eJBJeqn-}|9AAsueqe|
se}se}[?  |t|oAI  s|t2  IOAnz  9}t|oourleA  uo!8!|et[  e!p  JnN  .„uo!8!|et|``  JOP
ureue f ]!ur Jt3qqo!e|8JeA mu [|9poursuo!}t}I89}u| se|t3uoI}oure e!AA se||en}!IIds
S|tz  „uoI|t2N"  |uIoqos  uut2p  `8un|jt}qosuleure8JeA  pun  8unJe!s!|t2uo!}ourE
UOA  pt318s8unHI!jIA  ueqosTjlzods  uese!p  s[|tzjuepor  ut3un  iulul!N

•tlopJeiIA queI|nunoj os"2ues qoou }stzj ueuo!8et|

ueqosI?domeleune e!iIA ueqos!?dome ue|9[A ut 9}neq suozuleH ||eddv Jese!P
eluu9H `tleqot||ue Soz|tzsue8eD uoqos[sgzut3Jj-qos}nep sap eIAAos ]I9[slurepour

t3qnt|ost}H   8utz8j|oMtyz



NATION  UND  EMOTION.   EUROPAISCHE  BEFINDLICHKEITEN                          25

Doch bleiben solche Situationsanalysen recht pauschal und verm6gen
kaum zu erklaren, wie und weshalb solche „nationalen Logiken" in konkreten
Alltagswelten  heute  noch  plausibel  erscheinen,  welches  Weltbild  sie
identifizieren und legitimieren k6nnen, weshalb ihr Freund-Feind-Schema
meist so umstandslos akzeptiert wird. Zu den allgemeinen Analysen mtissen
daher   konkrete  Fallstudien hinzutreten,  die uns  in  die  Lage  versetzen,
Denkstile  und  Handlungsstile  nicht  nur  in  allgemeinen  historischen
Kontinuitaten zu beschreiben, sondem sie in konkreten Kontexten analytisch
zu betrachten und zu erklaren. Eine junge rumanische Forscherin, Margit
Feischmidt, untemimmt solch einen Versuch im Rahmen einer konkreten
Feldforschung  „vor  Ort``,  namlich  in  Cluj,  einer  Industriestadt  im
stidwestlichen Rumanien mit langer ungarischer,  aber auch rumanischer,
deutscher  und jtidischer  Tradition.  Vor  allem  von  der  wechselvollen
Geschichte  zwischen ungarischen und rumanischen  Geltungsansprdchen
gepragt, war aus Cluj mach 1945 zunachst eine ausgesprochen „rumanische"
Industriestadt  geworden.  Nach  dem  Sturz  Ceausescus  ordnete  sich  die
politische  Vertretung  im  Stadtparlament  freilich  erneut  wieder  nach
„ethnischen"  Gruppen,  wobei  einer groJ}en ungarischen Minderheit (und
einer kleinen deutschen)  eine rumanische Mehrheit  saint Btirgermeister
gegentiberstand.

Wahrend der Feldforschungen entstand nun im Jahr 1992 ein Streit urn
den  zentralen Platz  der Stadt,  in dem  es  darum ging,  ob  er eher als  ein
ungarischer oder als ein rumanischer „Ort der Geschichte`` zu betrachten
sei.  Denn  auf ihm  steht  das  Denkmal  von  Matthias  Corvinus, jenes
ungarischen  K6nigs  aus  dem  15.  Jahrhundert,  der  fur die  Ungarn  ihre
nationale  Geschichte  und Einheit  symbolisiert.  Corvinus  wird von  den
Rumanen aber ebenfalls als Identikationsfigur reklamiert, da er eigentlich
rumanischer Herkunft sei.  Und als numehr auf GeheiB  der rumanischen
Mehrheit im Stadtparlament an diesem K6nigsdenkmal eine Tafel angebracht
werden sollte, die auf die Doppelidentitat von Corvinus verweist: ungarischer
K6nig rumanischer Herkunft zu sein, versammelten sich am Abend dieses
Tages Studenten und Schtiler urn das Denkmal; die pl6tzlich damit begannen,
ungarische  Lieder zu  singen.  Nur wenig  spater formierten  sich  auf der
gegentiberliegenden Seite des Platzes andere Gruppen, die rumanische Lieder
anstimmten.  Wie  Eisenspahne urn zwei  Magneten gruppierten  sich  die
Menschen  urn  die  beiden  Kerne  der  nationalen  Sanger.  Es  gab  kein



9!P jm2JOAA `eUt}J}S 9IP j"Z P|eD Uez|IHelsued 9!P qomp uout|I uejJejIA `puls

io}qoludreA uoJqe nz poll soso!p leqt3 `ue8|ez nz t|o[s `ueqt2q 8un8[9N euleH
e!p `Iepu?|8tlE 9!G .tle|elds nz tlt2 uo8ut2j pun `ueqoneJ s"t|una eJqT uep?I
ueuesso|qose8  J9}ulq  s8t}|}!ur Jepu?|8uE  SIP  uueiIA  `Jeeur|e}}IN  urg  S|9|oH
Sip  tlt3  qols  uet|o!e|t|os  Jou"3D  esoIc|  .|qot2ur  Sou|Iq Jepu?T8uH  uepe.f St3AA
`ue|9Ids nz c8tl!H et|} eAt2S PoD, `!9s t|om} Se oiA `uo8!eD ueJt|T |!ur SunJds urep

jm3 S|e|S Puts" SIS Pun `uo}ut2HIsnurueUt2Jls 9qosIu9[|t}|| SeIP Puts SE  .„Ue}t2|
Je}t?AUoJD 9Jt|I Se e|AA `Uoqe| 9STeAA eq|ese!pjne urepu?|8uE uep UOA et|o|elIA
`9|ne| t|Oou t2zzIN UI t|OI|t|O?S}t3| |qls sE"  :9}9}qot}qoeq }|ot|Iepe[iIA t2JolA!t|

J9P  Ut2  tzzzTN }Joeptz8  tloqos!ue!|t2}I  qoou  S|t}ult2P  ur!  Sol|t2t|}uojnv  Setlles

puelqgAA Ie elp `qe!Jt|oseq 9uezs eulo 8uniTez JeprngHutzJl Jep 98t2|!9qesI9H
Jep  u[  9Z6[  Jt|t3f  ur|  Jep  `PIurt|OSPE  J!urTst3X  uo|S!zI|qnd  uet|os}nep
Sop JepeH JOP Snt} }ururt}}S 9IS  .e}uugH tl[9s lu!eure8 |!urt2p stziIA `ueJeIJ}sn"
8t2ur  e|qo[qosoD  eu!e|H  9u!E  .uo|||e|se8JOA  8ut3|slq  elp  s|t3  }8?Ide8s"3
Joqo?IIAt|os  qo!||nep  t|OIe|8uuoAA  `e|HOIt|OSOD  Jep  UI  ue|qt|j9D  uo|t2uoI|t}U

ilur ues!ejIAs8ut38urn 9Joput2 t|oou qom} Hoop }q!8 sH .8!pu?is||oA zutzs iqolu

Hon[D  ulnz Je  }S!  Hoop  `Punje8  Jom3q}IOJ|soqun  ule  IIur  }tlIoqos  selc|

£u®'¥]!'u®PI ®It;Jnld

•ueuutAAe8 nz 1?}TAIsSOJ88v sue 9HJ?]s : SnursI|t3uoI}t3N Sop eJt|e| 9qos|Jo}Slq

eTt2I}tlez e8!}|n8 8tlt2|s[q e!p qo"2 |qoAA soIp }sl os .prodrgHJeA }?il|t2uo|ioulE
eA!sseJ88t}  `ei|epunqe8  J9  |!eiIA  `uolsseJ88v Jeqosli||od pun 8unzueJ8qv
Je|tzlzos  nz |HoeAA  8ut2IIAz  uep  t3.f `8ut3Jc|  tlep  `|TeH8!q?I  SIP JepeIAA Jeurul[®

19  ||9AA  `}qot2ur qol|Jt|t2je8  oS ut3AAu98eD Pun e}qolt|OseD uI  SnulsI|t3UO!}t;N
uep  etp  `|IOHBIt|t2js8unJ9|sI|!qoN  e|t}uo|}ouro  eselp  9pt3Ie8  }s[  so  pun
•ue|t|nl seqoI|JedrgH prv ellie s|t3 qo!e|8nz }u!et|osJe ueHueG se|t2uoI}t3N :sue

„uolioulE pun uol|t2N`` UOA 8uequeururtzsnzs8tlnxp!AA Jep qo!S |Hoqup uIJt2a
•U9||9}Sqot2tl prepunqJut3f .6 I urep sue 9P|?uleD uI9 9[s ue}||os s|t3 }stzj `ure}snIN

uet|osI}et|]s?  pun  ue||9Jn}|nH  uo}J9|pt2J}  qot2u  ueqosueN  Sip  t|O!S  9|eupJo

Put2que}s!90 UOA 9IjIA urepuos `proIS|ut28Jo S|qolu JtzAA  fn[D ul z}tz|d urop jne
Puoqv ureseIP Uv :9qoeJds 8tlnHJIAA Jeqos[}Ht2Jd `Je|t2uo!}oure |[ur }dezuox
uet|osI8o|oep! urou!9 s|t3 uo!}t2N Iep UOA t|o[ uueiIA `t|ol euleur se!P ueqE

•Snt} 1?}!}uoP| Joqos!uq|e

8unupJo eqos!|oqurAs e!p t|o!s e|Hoqup z}t3|d urep jne uo||t3m8IjuoH ue|t2!zoS
Iep u| .ulosou?urnt| I9po -It28un uTe `Iepo -IepeiIAiuE u|e Jnu `uet|os!iIAzt2a

t2qnqost2H   8ut28j|O,A9Z



NATION  UND  EMOTION.  EUROPAISCHE  BEFINDLICHKEITEN                         27

Geiger eine Jazz spielen", und die englischen Touristen sich wieder ihrer
Siesta hingeben k6nnen,  ohne vor der Nationalhymne  strammstehen zu
mtissenl3.

Soweit diese Geschichte, in der zwei „Nationalkulturen" auf durchaus
ironische Weise miteinander umgehen:  Die  italienischen Musiker wissen
urn englischen Nationalstolz und Wtirde, sie wissen aber auch urn italienische
Hitze und die Anstrengung minutenlangen  Strammstehens,  wahrend die
Chaiselongue winkt. Die englischen Touristen wiederum haben begriffen,
daB Wtirde in Italien wichtig, notfalls aber auch konvertierbar und ersetzbar
ist,  dan  die  Lira  auch  ihre  Wtirde  haben  k6nnen.  So  einigt  man  sich
„kulturell", belaJ}t beiden Seiten  Wtirde bzw. Verdienst.

Transponiert ins Heute und ihr etwas vom Anekdotischen genbmmen,
1ieBe  sich  diese  Geschichte  eben  auch  als  ein  Hinweis  auf andere
M6glichkeiten  eines  eher  „informellen Umgangs"  mit  dem Nationalen
lesen]4. Und dies wtirde vor allem auch einen anderen Zusammenhang in
der Beziehung von Nation und Emotion bedeuten. Denn damit k6nnten das
Pathetische und das Aggressive nationaler Rituale einem eher spielerischen
Umgang mit nationalen Symbolen und Semantiken weichen. Es k6nnte zu
einer Entdramatisierung und Ironisierung des Umgangs mit eigenen und
fremden  Identitaten  wie  Hoheitszeichen  fuhren,  der nicht mehr  gleich
wechselseitige Kriegserklarungen nach sich zieht.

Eine solche Informalisierung des Nationalen vollzieht sich auch vielfach
bereits im Bereich von Kunst und Werbung, von Sport und Jugendkultur.
Wenn der 6sterreichische Schlagersanger Reinhard Fendrich, einst Altlinker,
heute singt: „1' bin der Aff' und ihr seid's der Stamm`` und dies unter dem
Titel „1 am from Austria", dann wird die Nation damit nicht nur in sehr viel
weniger vorteilhafter Weise als bislang „anthropologisiert", dann darf man
dabei nicht nur endlich sitzen, 1iegen, stehen, ganz wie man will und ganz
im  Gegensatz zu jenen Englandem in Nizza,  sondem dann hat sich  der
Umgang mit dem Nationalen tatsachlich schon ein wenig emanzipiert von
seiner martialischen Tradition. Nationale Identitat erscheint als ein m691icher,
als ein durchaus auch spielerischer Bezug.  Sie verk6rpert kein Sakrament

]3  Fra#fr/wrfer Zez.fw#g vom  ...1928.  Den Hinweis  verdanke  ich Andrea Wetterauer,

Heidelberg.
]4 J. Frykman, The Informalization of National Identity, E/fe#o/ogj.cr Ewropczecz,  1, 1995,

S.  5-15.



•eap8 ueqoslojle nz 8ue|s!q s|t3 seleurt2s}[tzqlo}un

Teqt2P   Pun   SoneN   Jope!AA   t|Om2   qo[|Puo   uo|t}uo!}t2N   Sop   qo!eJe8
ur[  se  ut2p  `8nzJOA ueuepe!qos|ue  uep  se[p e}|?q  e!8o|ouq|E  eqos!?domH
eu!e Jng pun .uez}es nz }|eiIAuln uo[t2!zos I9ulo s|t; }|9AA Inz Sunt|e[ze8 e||oA
-uu!s  ul  }sq|es  qo[s  `ue|9!A uo^ |!9Hqo!|89N a#.1a Jt|eunnu  urepuos  `Jqeur

tzqnuostzH   8utz8j|oM8Z


