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^'ewer ̂ /dVH'/.sV/.SY'Aer/̂ /wa'nacA <5# ̂ 2077^ J-34 

EBreHHH KyßbMHH 

nOTYCTOPOHHEE H METO^OJIOrH^! «HOBOM HAYKH» B 
nOBECTH B.̂ . EPB3COBA 0/7/f/WM#/i//rE/7 

1. BBe^eHwe 

ftoBecTb Orwe;wMM oH?e.7, BHe BCHKoro coMHeHHH, 3acjiy^(HBaeT caMoro npM-

CTajibHoro, oco6oro BHHMaHH^ HconeROBaTejieR TBopqecTBa BajiepHH 3lK0Bjie-

BHna EptocoBa (1873-1924). OHa njioTHo HacbtmeHa xaK BocnpoH3BeaeHHeM 

jiHHHbtx nepe^KHBaHHH, ÖHorpa^HHecKoro MaTepnajia, TaK H pa3Horo po^a 

QbHJ10COfj)CKMMH H^eHMH. ffOBeCTb HBJIHeTCH OTpa/KeHHeM MMCJieH, 3aHHMaBHJHX 

aBTopa WJirHe ro^bi. Be.ab Ha oö^yMHBaHHe H HanHcaHHe TeKora y EptocoBa 

ymjio oneHb MHoro BpeMeHH (1897-1908), npw ̂ ociaTOHHO CKpoMHOM o6*beMe 

npoM3Be^eHHa.' 

3HaqeHHe noBeciH 0^we/;//MM <2Ĥ e77 jma H3yqeHHa H<H3HH, TBopqecTBa, 

QbHJiocoobcKHx H^eä EptocoBa Jien<HT Ha noBepxHOCTH. H Bce )Ke, xax HaM xa-

)KeicH, 3TO HHKor.ua He 6b!Jio B ̂ ocTaTOHHOH cieneHH oco3HaHO. Ha6op 6a3o-

BHX BOnpOCOB, OTBeTM Ha KOTOpbte nMTajlHCb HaHTH HCCJie^OBaieJlH B 0̂ 7/gW-

H07M oŵ ey;e, nopa3MTejibHbiM oöpa30M KpaHHe orpaHHneH. !lo>KajiyH, HCKJHo^e-

HHeM HBjtaeTCH ciaTba EejieuKoro, KOTopa^ Kacaeica Mpe3BMHaHHo ujHpoKoro 

cneKTpa npoßjieM.^ Ho no^oÖHbiH o63opHbiH xapaKiep He no3BOJiHeT aBropy 

cjiHUJKOM yrnyÖJMTbCH B OT^ejibHbie TeMM. 

B nepByto onepe^b, npHciajibHoe BHHMaHHe 6btJio Tpa^HUHOHHO npHKOBaHO 
K aBTOÖHOrpa^HMeCKHM MOTHBaM, K COOTBeTCTBHK) JltOÖOBHOrO TpeyrOJlbHHKa 

B noBecm (PynpexT - PeHaia - TeHpHX (poH OrrepreHM) OTHomeHHaM Bajie-

pHH EptocoBa, HHHbt HBaHOBHM neTpoBCKoH (1879-1928) H AH^pea Eejioro 

A. BejienKHH, «rtepBhiH HCTopMHecKHH potnaH B.̂ !. EptocoBao, B //ayv^M? 3o/?M<:M< 
Al3/ibKoecKo<?o H<?JMWf?7H?7w??a, TOM 3 (XapbKOB, 1940), 5-32 
(http://www.litrusia.ru/book exportlitm 1/72): C.C. rpewmuKHH. A.B. JlaBpoB, «O paöoTe 
BptocoBa Haa poMauoM «OrneHHbiM anreji,)> B ̂ ^Mcoar^Me vwe/<iM /P77 foda. (EpeBaH, 
]973), 12)-]37 (http: 'www'.trediakovsky.nt'couteiit/view/56/4]): E. Hy^euKaa, «0^we/</<M;< 
m<<?&7: McTopnü coMaHwx H newarw)). B KHHre: B. ̂t. BptocoB. Cc^pawMe ro<<MHe/<MM, 7 
TOMOB (MocKBa: Xy/KUKecTBeHHan jiHTeparypa, 1973-]975), T. 4, 34]-349. 

- BejteuKMH. A. «rtcpBbtH ucropHwecKHH poinaH B.̂ !. EpK)coBa)), 5-32 
(http:./www, litrusia.ru/book/export/ritml/72). 

http://HHKor.ua
http://www.litrusia.ru/book
http://litrusia.ru/book/export/ritml/72


(' E^eHMM Ay^MfMH 

(1880-1934).^ H 3TO noHHTHO - TaKoR B3rjja^ Ha noBecTb MeTO^ojiorHHecKH 
BnojiHe onpaBjiaH. OH no3BOJineT BbMCHHTb cooTBeTCTBHH Me)K^y paKTaMH 
6Horpa(})HH aBTopa H MwpoM ero MReH. B cjiyqae )Ke c Oj/^/YMMM <3Hjey!o.M jin<4-
Haa noRonneKa jito6oBHOH KOJtJiH3HH noBeciH 6btJia iiiHpoKO H3BeciHa. AHapeH 
BejiMH onHcaj: ee B CBOHX MeMyapax.'* OjjHaKO, mHpoqaHüjyto H3BecTH0CTb 
HCTOpHH nonyHHJia Bce x<e ÖJiarojtapn CTaibHM Bjja^MCJiaBa cDejtHUHaHOBnqa 
XoRaceBHHa (1886-1939) «KoHeu PeHaiH» H «BptocoB», onyÖJiHKOBaHHMM B 
ero KHHre RgKpoHCMb.^ TaKHM o6pa30M, TeMa OKa3anacb Ha noBepxHOCTH, H K 
ee H3yqeHHM 6b!Jio JierKO npHHTH. 

Jtpyroe BamHoe HanpaBj:eHHe Hccjie^OBaHHH - 310 paccMOTpeHHe noBeciH 
O^HewwMM aw^aT B KaqecTBe HCTopnqecKoro npoH3Be^eHHH.^ H 3^ecb TatoKe 

C.C. TpeMHutKHH, A.B. JlaBpoB, «EMorpatpHtecKtie HCTOHHMKH poMaHa BptocoBa 'OmeH-
HMH aHrejt')), //oao-Fac.staHHa^, /9 (MocKBa. 1990), 530-589. PaHHee B: M^/ener 5/aw;.sf;-
^c/ter^/waMoc/t 1-2 (1978), 79-107; 73-96 
(http://www.trediakovskv.ru/contenLview/63/41/). PetteH3H)t: Eaxpax A., «BeHctote cnaBtr-
cTbt)), PyccK;M .s<Mc.ib (1978), 3236, 28 /tenaöpH, 8; M.A. BeHbKOBHt, «'OrHeHHbtH aHrejt' 
Bajiepm BptocoBa (3ian HHTejiJteKTyajtbHOH ay3RH))), ̂ /3 McmopMM pycc^oM 7!Mwepawypht M 
^MmepawypHOM xpMfMMKM. ßonpocM pwCKO^o R3MKa M .iM/nepawypM, MyjfOwcgcKMM 
cöopwMK (KwutHHeB, 1984), 18-36; M.JI. MHp3a-ABaKHH «06pa3 HHHbt lleTpoBCKOtt B 
TBoptecKoH cyab6e B.31. BptocoBa)), ßp/ocogcKue ^mgHM^ 7PtS3 ̂ oda (EpeBaH, 1985), 223-
234; Joan Deianey Grossman, «Valery Briusov and Nina Petrovskaia: Clashing Models of 
Life in Art)), Crea/^g Lt/e. 7%e /<ê ;/!ef;c Mop/a o/^7?M^/o^ Mo^ern/sm, edited by Irina Pa-
pemo and Joan Deianey Grossman (Stanford, California: Stanford University Press, 1994). 
122-150, 256-265; her, "Russian Symbolism and the Year 1905: The Case of Valery Bryu-
sov" 77?e .SVavoMic aMa' Easf European Review 61:3 (1983): 341-362; 3.f. MwHu, «Fpatp 
TeHpHX tboH OrrepreHM H 'MOCKOBCKwit peHeccaHc')), CMJMHO,7M mgop'/ec'Mga.' CwawbM. 
BocnojMMHoMH.H. TTyS^M^a^MM (MocKBa, 1988), 215-240; Liliana Kern, Der^e^nge Fwge/. 
Doj Le&en ^er M ^ a Pe/rosvj^q/a (Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag, 2006). llepenHCKa 
fleTpoBCKOH H BptocoBa HeHaBHo 6btjta ony6jtHKOBaHa: BptocoB, BajiepHÜ H HHHa [TeTpoBC-
KM. /7epeMMCKa; A/̂ MHo /Jewposc/fa^ f7P0-?-/9/.?,) (MocKBa: HoBoe JiHTepaTypHoe o6o3pe-
mie, 2004). HecMOTpit Ha MHorotHCJteHHbte ynoMMHaHHH noBecTH B nncbMax, 3aecb MOHmo 
oteHb Majio noMepnnyTb o cooTBercTBHH Mestmy TeKCTOM npoH3BeaeHna H peajtbHbtMtt )KH3-

HeHHbtMH 06cT0HTejlbCTBaMH. 
Anapeü BejrMH, /Vavmo aex'o (MocKBa tt JleHHHrpaa: THXJ1, 1933), 276-285. 
flepBoe M3aaHne: B.(t*. XonaceBHt, /VpKpo/!o/<b. RocMo.ui^owM^ (Bruxelles: Petropohs, 
1939). BnocjieacTBHH KHnra MHoroxpaTHO nepeH3aaBajiacb. YnoMHHyTbtMH CjepKaMn KHM-
ra HaMHHaeTCH. 
3.H. McHHCKait, «HcTopHwecKMM poMaH BptocoBa O^H^HHMM awe.D). B 5/?<ocogcKMe <vwf;<:<̂  
/96^ ^oda, pejtaKTop-cocTaBHTCJtb K.B. AnBa3!tH, 101-153 (EpeBan: ApMüttCKoe rocyaap-
CTBeHHoe H3naTejtbCTBo, 1964); A. EejteuKHM, «tlepBbtH HciopHtecKHH poMaH B.^l. Bptoco
Ba)) B /fay<HMe 30MMCKM AapbKoscKo^o ne()MHCWMwywa, T. 3 (XapbKOB, 1940), 5-32 
(http://www.litrusia.ru/book/export/html/72); 3.C. JlHTBHH, «3BOJnou.HH ncTopnMecKoit npo-
3bt BptocoBa)). PyccmM.iumepafnypa 2 (1968): 155-162; llypHtiteB, B. «BptocoB H HeMertKait 
KyjtbTypa X V ! Bexa)), Cof^pawMe co*<MHe/<MM. T. 4, 328-341. BnepBbie ony6jtHKOBano B: 
ßp/ocoscK^e '<wewH^ /966 ^o^a, noa pen. K. AÜBa3!tH (EpeBaH: AHacTaH, 1968); B.M. 
lÜBbtpiteB, «KoHuenttHH HCTopwtt B TBoptecTBe BptocoBa,)) ßecmxKK M/"V. <2<M.io.?CMMj; 2 
(1975): 18-19; Piearre Hart, "Time Transmuted: Merezhkovskij and Brjusov's Historical 
Novels", ̂ /ow'c aM^/Ea^f EuropeaM Jo:<rMa/ 31:2 (1987): 187-201; C.^. AöpaMOBHt, «Bo-
npocb; HCTopti3Ma B potnane BptocoBa 0<*;<eMHMM aH^e^)) B ßcnpocM pt'CCKOtv ̂ MwepamtyM, 

http://www.trediakovskv.ru/contenLview/63/41/
http://www.litrusia.ru/book/export/html/72


MOTHBb) BnOJIHe HCHbl. EptOCOB 6bIJ7 nporj)eCCHOHajlbHb)M MCTOpHKOM. OH OKOH-

HHJ1 HCTOpHKO-^HJlOJIOrHHeCKHH qbaKyjlbTeT MoCKOBCKOrO yHMBepCHTeTa 

(1893-! 899), B nocne^cTBHH coipy^HHHaji B PyccxwM ^XMee. rio3TOMy CBH3b 

ero HaySHblX HHTepeCOB, J!HHHb!X B033peHHH H TBOpMeCKMX yCTaHOBOK He 

MOKeT He Bb]3b]BaTb HHTepeca. TeM öojiee qio O^M^HMM aM^a? - nepBoe 6ojib-

moe npo3aHHecKoe npoH3BeaeHHe BptocoBa Ha HCTopuwecKyto TeMy. üpH 3T0M 

cepbe3HOCTb no^xo^a aBiopa K HanHcaHHK) noBecTH H TmaieubHOCTb B no^-
6ope ({)aKTOB He BbI3HBaK3T COMHeHHH. ̂ OCTOBepHOCTH H BOCC03^aHHK) aTMOC-

r^epM 3noxH OH yRejiHJi catnoe npHCTanbHoe BHHMaHHe. CaM B. ̂ 1. EptocoB, 

HanpHMep, rtHcaji B /WHCc//owea: 3o,MevaMM^, ,MMC7ZM 06 Mc^yccwee, o .7Mwepo-

w^pe, o ̂ pMWMAroy M o c<3LMO,M ce6e.'̂  «PaöoTaa H M CBOHM 0<?MgMWM,w aw^aw.w, 

H H3yHHJl XVI BeK, a TatOKe TO, HTO HMeHyeTCH 'TaHHHMH HayKaMM', 3HaK) 

MarHK), 3HaK) OKKyjlhTM3M, 3HaK) CnHpHTH3M, OCBe^OMJieH B anXHMHH, aCTpOHO-

MHH, Teoco(})HH)>.̂  Epai no3Ta, AjieKcaH^p 3lKOBJieBHH EptocoB (1885-1966), 

cooömaei cjie^ytomee: 

Kor^a )Ke BajiepnH nHcan o Bemax, eMy JiHHHO HeH3BecTHHX, B qaci-
HOCTH 0 RaBHO npOIuejtMJHX BpeMeHax, TO OH C HCKJHOHHTeJlbHOM THja-
TejibHOCTbK) H3yqaji MajieMiiiHe noapoSHOCTH )KH3HH B onHCbiBaeMyto 
3nOXy, He n03BOJIHH Ce6e HHKaKOH BblJT/MKH B 3TOM OTHOHieHHH, 3a HC-
KJHoneHHeM, KOHeHHO, (paöyjibi. Kor^a OH nwcaji CBOH poMaH «OrHeHHbfH 
aHrem>, OH nepe^Hiaji H npocMOTpeji Maccy KHHr H cnpaBOHHHKOB, qTO-
6bl BMHCHHTb: HTO eJIH H nMJlH JIM^H B paHHeM Cpe^HeBeKOBbe B pa3HMX 
CTpaHax; KaKOB 6bm noxpoH Hx o^e^K^H; KaK H Ha qeM coBepmajJHCb 
noe3^KH H T.R. Tyi 6btJiH H «Mojioi BeRbM» Iünperepa H HHCTHiopa, H 
«A^cKHH cüOBapb», H MHoroTOMHoe HeMenKoe H3,aaHMe c onncaHHeM 
O/IOK^bl BCeX BeKOB H HapO^OB...^ 

Bun. 2 (22), oTBeTCTBeHHMH pe^taKTop M.A. HajapoK (JlbBOB, 1973), 88-94; Jl.M. EjibHHu-

KM, «CBoeo6pa3He HCTopH3Ma B poMaHe BptocoBa O^Me/;wMM aH<?e.o), //o)"<Mb<e m/?tY)b< 

7)c,HgMCKO.?o yHMHepct/wcwa. 30 (TtoMeHb, 1976), 58-76; Jl.M. HMMXOB «HeKOTopbte BO-

npocb] 6px)coBCKoH TeopHH HCTopHnecKoro poMaHa)), ßpMcoscKMH c6o/?HMK, OTB. pea. B.C. 

ßpoHOB (ÜTaBponojib, 1974), 3-36. HcTopH^HocTb, noHHMaHMe «npaB^b;)) y BptocoBa H ero 

BocnpHHTHe BpeMeHH B: H B . EapxoBCKaH, «rto3THKa CHMBOJiHCTCKoro poMaHa)), ̂ Hceep-

rauHH, EKa*repHH6ypr. 1996, 67-]02. Pa^ytueeTM, nepeqMCJieHbi pa6otH, B KOTopbtx TeMa 

cnennajibHO no.itepKHyTa. Ho Bonpoc HCTopHMHocTH TaK Hjin HHawe nonHHMajtcx npaKTH-

wecKM Bo Bcex Texcrax 06 O^weHHo.w aw^e^e. 

no 3aMb<c.iy To ;toji)KHa 6b]jia 6uTb KHwra. cocTOitmaa H3 oTpbtBOMHbtx Mbtc^eH. Ho BpmcoB 

TaK ee HMKoma w He 3aKOHMMji. Pa3Hbte KopoTKHe TeKCTbt, 3aroTOBJieHHHe Rjtn 3*roro cowH-

HeHHit, nenaTajiHCb pa3aej]bHO. 

BajiepHH EptocoB, «Moü K)nocTb)) B ̂  noeM .̂ MJHM.' /4g/no6MOe/;ô 'M'/ecKü̂  M ,Me.MyopHaN 

M^oja. pejtaKUHü H KOMMeHTapHM B.3. MojionHKOBa (MocKBa: Teppa, ]994), )98, BajiepHH 

BpmcoB, Co6pa/<Me cc/MHeMMM, 7 TOMOB (MocKBa: Xyao^ecTBeHHaH jiMTepaTypa, )973-

1975), TOM 6, 400 (najiee B TeKCTe - Co6p. cov.). 

A3!. BpMcoB, «BocnoMHHaHHH o 6paTe». B ßpmcoseAMe vweMM^ 7962 ̂ o&7, OTBeTCTBeH-

HHi) peaaKTop K B . AHBa3!tH, 293-301 (EpeBaH: ApMHHCKoe rocy^apcTBennoe H3aaTeJib-

CTBO, 1963). 



K E%^6w/;i /Cv3b,MM/; 

Y30CTb HanpaBJieHHH MconeROBaHMH oöycjiOBHJia H 3aMeTHyto orpaHH^eH-

HOCTb B Hcnojib30BaHHH MaiepHanoB. A Be^b BptocoB ̂ ojiro H TtnaiejibHO co-

6npaji pa3HOo6pa3Hyto HHfpopMai'HK) â tn noBecTH. H noTOMy 6b[Jio 6bt KpaRne 

HHTepecHO H Ba)KHO npocjieaHTb ee Mcnojib30BaHne B jtpyrHX npon3BeaeHHHX. 

3T0 no3BOj:HJio 6bt jiyHtue noHHTb xax HHTepnperauHto EptocoBMM HciopHnec-

KHX npOUeCCOB, ero nO^XOR K HCTOJIKOBaHHtO (})aKTOB, TaK H o6]HHe (bnjlOCOf̂ )C-

KMe, 3CTeTMMeCKHe yCTaHOBKH. B KOHUe KOHUOB, CaM 3aMHCeJ! nOBeCTH MO)KHO 

6buio 6bi npoHCHHTb Mepe3 jjpyrwe coHHHeHHH. A napajiJiejiH Me)Kay O^M^MMbLM 

aw^aio.w H MHorHMH TeKCiaMH aBTopa npocio oneBHaHbt H Jie)KaT Ha noBepx-

HOCTH. HHoraa 3T0 oTMenaeTca, Ho, KpaHHe peaKo H He6pe)KH0. 

!lpnBe.aeM oneBH^HMH npHMep npo^yKTHBHOCTH conocTaßjieHHH TencTOB. 

H^ea BbmaTb CBoe npoH3BejieHMe 3a nepeBOR CTapHHHOH pyKonncn noHBJtaeTCH 

Kau B 0<?Hc/<wo.u aw^^ie, TaK H B paccKa3e «B no^3eMHoi) TtopbMe: no Hianb-

HHCKoH pyKonHCH Hanajia X V ! BeKa».'° B 060HX Texciax ecib BenbMa. XoTH B 

paccKa3e «B no^eMHoit TtopbMe» OHa noHBjmeTCH JiHtub B 3nH30^HHecKOH 

pOJIH. B 06OHX npOH3BeaeHHHX peHb HTteT 0 XVI BeKe, 0 CJ10)KHbIX JttOÖOBHMX 

B3aHMOOTHOUJeHHHX. JlHHMH «HTaJlHH-EepMaHMH» TO)Ke JltOÖOnbtTHa. B O^Hew-

MO^i aM^e^e ReRcTBHe npoHcxo^MT B TepMaHHH. ̂ eHcTBHe paccKa3a «B noa-

3eMHOH TtopbMe)> pa3BopaHHBaeTCH B HiajiHH. O^HaKO, nepBOHaqajtbHO, Bpto-

coB njiaHHpoBaji ĉ ejiaTb rjiaBHoro repon OdHgHHO^o oH<?Ma nepeöpaBHJHMCH B 

TepMaHHK) HTajibHHueM. M w K H O npHBecTH H Rpyrtie npHMepH. Ho Mbi orpaHH-

MHMCH JiHiiib aeMOHCTpauneH njio^OTBopHOCTH noaxo^a. 

Tenepb o6paTHMCH K co^ep^KaHHto noBecTH. B HHCJio ueHTpajibHbtx MOTHBOB 

O^weMMo^o aH<?a/?a cjieayeT BKmoqHTb TeopeiHMecKHe paccy^^eHHH o KOHTax-

Tax C nOTyCTOpOHHHM, OKKyjIbTHbie BbiKJia^KH, a TaK)Ke HX CBH3b C OpHrHHajlb-

HbtMH (})njiocof̂ )CKHMH nocTpoeHHHMH caMoro aBTopa. 3ia TeMa, HecMOipa na 

ee OHeBH^HyK) Ba)KHOCTb RJ1H nOHHMaHHH B033peHHH H TBOpMeCTBa EptOCOBa, 

HHKor^a He 6bijia pacKpbtTa ,aoji)KHbtM o6pa30M. BcKOJib3b ee Kacaerca Eejieu-

KHÜ." O H C03^aeT CJiyqaHHyK) M03aHKy pa3p03HeHHMX MHeHHH H LtHTaT. 

TjiaBHbiM o6pa30M, OH roBopHT o cnHpHTH3Me, HO He ccHJiaeica Ha CTaibti 

BptocoBa 0 HeM. EejieuKHH nojtb3yeTcn TepMHuaMH «OKKyjibTH3M)> H «t̂ tHCTH-

Ka», He noHCHH)] HX. Ilojiy^aeTCH HeTOHHan, HeuejiocTHaa KapTHHa. Hio noHHT-

Ho. 3a.naHM BejieuKoro J!e)Kai B ^pyroR njiocKocTH. Eme B KaKoH-To Mepe 

npo6e.n BoenojiHHeT ciaibH fl. 3aM6ejiJ!H.'- H o 3^ecb 0^/<^MMM:v aw^a? He Haxo-

BnepBbte ony6j[MKOBano B Myptiajie ßctw 5 (]906): )7-29. TeKCT He Borueji B ca\toe nojiHoe 

Ha ceroitHHtuHHH aeHb co6panne couMHCHMH B ceMH TOMax (MocKBa: XyjimKeciBeHHan 

jiMTepaTypa, ) 973-! 975). 

A.BejieHKHH, «rtepBbtH MCTOpMMeCKMH pOMaH B.^l. BptOCOBa)) B /VüV/HMe 30MMC^i< Al3pb-

ÔHCVi'Ô 'O nfi:)i<HfWH/W)7!M, TOM 3 (XapbKOB, 1940), 5-32. 

(hjl[!: \v\s ̂\ .hhî ia.iii hook c\poi*t html 72). 

Paola ZambeMi, „Comeiius Agrippa, ein kritischer Magus". D/e o^i<//c/! ̂ /.s.semc/!t7/i'ew ;n 

^er ̂ enüM.sa/7<.e, editcd by August Bück, 65-89 (Wiesbaden: Otto Harrasswitz, ]992). TeMa 



UMTCH B ucHTpe BHHMaHHH. ÜTaTbH B nejioM 06 o6pa3e ArpHnnbi B jiMTepaiype. 

3aM6ejiJiH oöpamaer BHHMaHHe Ha paccMaTpnBaeMMH HaMH TeKCT n Ha HHTepec 

BptocoBa K peajtbHOMy TenpHxy KopHejinto Arpnnne H3 HerrecreHMa (14S6-

1535). OHa yKa3btBacT Ha KOHdpjiHKT MOK^y HayKOH H pejinrnen, Mê Kjty Marw-

HeCKOH npaKTHKOH H «ÖJiarOHeCTHBOH ())HJJOCOd)HeH» B nOBeCTH. 3*ro, HeCOM-

HeHHO, Ba)KHO H HHTepecHO. TojibKO caMa noBecTb O^weHWMM aw<?.7 paccMaTpn-

Baeica B craibe Jintub ̂ parMeniapHO H oneHb noBepxHOCTHO. HHbiMH cnoBa-
MH, BblXO/tHT, HTO ORHH H3 OCHOBHHX MOTHBOB nOBeCTH TaK HHKOrRa CneHHaJtb-

HO TmaiejibHO He H3yqancH. 

Cjieayei ĉ ejiaTb oroßopKy OTHOCHiejibHO TepMHHa «OKKyjibTHNH», pa3 y)K 

OH 6btJ! Hcnojib30BaH B npe^ujecTBytomeM a63aue. LUnpoKO nojib30Bajica HM n 

BptOCOB. 

B cpe^Hne BeKa n Ha 3ape HoBoro BpeMeHH OKKyjibTHbtMH CBoncTBaMH 

Ha3bfBaJiH Te, KOTopbie He oÖHapyxtHBajmcb npn noMomn opraHOB ^yBCTB, 

yMonocTHraeMbte, CKpMTbte. HayKa o TaKHX CBoncTBax cnnTajiacb OKKyjibTHOH. 

3HaHHTejibHan nacTb 3HaHHH, npejjnjecTBOBaBmero coßpeMeHHbtM d)n3HKe, 

acTpoHOMHH, XHMHH H RpymM HayKaM nona^ana B 3Ty KaTeropnto BMecie c 

Manien. Ho B nocjie^CTBHn TepMHHbt «OKKyjlbTHbie HayKn», «OKKyjibTH3M» 

CTajin o6menpHHHTMMH HayKoo6pa3HHMH TepMHHaMn Ĵia o6o3HaHeHHH KOJi-

ROBCTBa, acTpojiornn, JiKtöbtx ra^aHnn, ajixnMHH, cnnpnTH3Ma n ja)Ke MHCin-

KH, HHHMH cjioBaMH Ana o6o3HaqeHHH pa3Hbfx oönacTen qejiOBeqecKoro 

3HaHHH aKTHBHO OTBepraeMbix coBpeMeHHon o^nunajibHOH HayKon.'^ Maprn-

HajibHbin ciaiyc, OTcyTCTBne npn3HaHna KpynHbtMn yneÖHbtMH nempaMH n 

rocyttapcTBeHHbiMH ynpe^KaeHHHMH cnocoöcTByeT HecTaSnjibHOCTH cojiep̂ Ka-

HHH TepMHHa. KaH(ab!n BnpaBe HanojiHHTb ero KaKHM-TO CBonM ocoöbtM co^ep-

)KaHHeM. B TeKciax BptocoBa Hei neTKon dpopMyjinpoBKH, onpe^ejieHHH ^aH-

Horo npe/tMeia. A o6pbtBOMHb<e peMapKH He ̂ atOT neiKoro noHHMaHHa TOHHO-

ro ynoTpe6jieHHH TepMHHa. KaKHM-TO mitonoM HBJiaeTCH cnncoK OKKyjibTncroB, 

KOTOpblH npHBORHT OH caM: 

... B Tex Kpyrax yqeHHX, KOTopbtM oöbtHHO ̂ aeTca Ha3BaHne OKKy^bTnc-
TOB n B qncjie KOTopbfx MWKHo ynoMHHyTb HMeHa: Jlyn ̂ e CeH-MapieHa 

OKKyjibTH3Ma H «HOBoR HayKH); BptocoBa MejibKaeT B KHHre: Joan Delaney Grossman. Ma-
/prv H^M.sor anJ r/;t' /?;Ŵ /t- o/ ̂ ;a.s;a/! D<?cac/^ncc (Berkley, Los Angeles, London: Univer-
sity of California Press, ]9M5). OcoöeHHO CM. 164-5. Ho w B apyrHX wacTüx pa6oTH conep-
W M T M neHHaH HHthopMauHit o tj)Mj]ocott)HH BptocoBa H o ero HCTOtHMKax. H o ocoGoü TCtuoü 
«HOBait HayKa)) iaecb He HBjmeTCH. n o n o M y OHa H He paccMaTpwBaeTCH cneuHajiBHO. 
Keitti Hutchison. "What Happened to Occult Qualities in the Scientific Revolution?", /̂ /y 73 
(1982): 233-53; Christoph Meinel. „Okkulte und exakte Wissenschaften", D/coM;;/^? W;.s-
,;eM.sr/?a/?e?7 M Je/* ̂ MaM.sY*'?'e, ed. August Bück (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992), 22-
43; Paul Richard Blum, ..(̂ MoZ/far-'.'' r'-rri'/?-?'': Zur philosophischen Vorgeschichte eines 
Schlüsselbegriffs zwischen Okkultismus und Wissenschaft", D/p oA*Ai<//-?/? ̂;.s.s<?';.sY/?o/f'?H Mi 
J''/-H<?'7o/.s.so/;-rc. ed. August Bück (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992), 45-64. 



10 E626HMM Ay^hTMMH 

(1743-1803). Oa6pa a'OjiMBe (1767-1825), 3jiH())aca JleBH (1810-1875), 
Jlyw Jlyxaca (1816-1863), LU. <PoBeTH (1813-1894), H3 no3aHeHLHHx -
CiaHHCJiaBa Re TyaMTa, CeHT-HB a'AjibBeiiapa H ̂p.'"* 

TaKMM o6pa30M, OKKyjibTH3M anü BpMCOBa - 3TO yneHHe nepeqHCJteHHbix 

3^ecb jiHu. KaK ciaHei HCHO aajiee B HameH ciaibe, 0KKyjibTH3M y BptocoBa 

6btJi TecHO CBH3aH c ero HayqHbiMH HHTepecaMH. A OHM CTortb oqeBHjtHM, HTO 

He MorjiH He npHBjieKaib BHHMaHHH. üosTOMy o Hayxe B npoH3BejienHax Bpto-

COBa nHCajlH, HO npaKTH^eCKH 6e3 CBH3H C OKKyjlbTH3MOM.'^ 

J],jiH nero Hy^Ha Hama ciaibH? B Heü noaHaia ueHTpaubHaa H npaKTHHecKH 

HeHCCJie^OBaHHaa TeMa noBeciH O^HewwMM aw^a? - oßmeHHe c noTyciopoH-

HHM. Ba)KHOCIb ̂ aHHOH TeMM OHeBH^Ha. OHa 6bIJ!a 3H8HHMOH RJ!H BpMCOBa, a 

Hccjie^oBaTejiH ero TBopieciBa ee (paKTHMecKH npoHrHopnpoBajiH. 

Mbt coqjiH HeaocTaTOHHbiM cJie^OBaib o^HOMy JiHuib TeKCTy noBeciH. Bejib, 

Kax 6b]jio noKa3aHO, OH HMeeT MHO^ecTBO napanjiejieH c RpyrHMM npoH3Be-

^eHHHMH BptOCOBa. ConOCTaBJieHMe pa3HMX leKCTOB npH3BaHO BMaBHTb H MaK-

CHMajibHO npoacHHTb TeopeTHqecKyM noaonjieKy O^wcHHo^o aw^&ia. B CBOto 

onepeRb noBecTb no^BO^HT Hior, cyMMMpyei MHorHe, pa3ÖpocaHHbie no pa3-

JiHHHMM KHHraM, (̂ HJlOCOfyCKHe, TeopeTHHeCKHe nOCTpoeHHH EptOCOBa. TaK HTO 

conocTaBjieHHe TeKCTOB no3BonaeT npoacHHTb MHorwe H^eH aBiopa, Kacato-

mHecn noTycTopoHHero. H, KaK 6yaei npo^eMOHCTpHpoBaHO B ̂ aHHOH CTaibe, 

3TH HReH HBJ1HMTCH Bbipa)KeHHeM WBOJlbHO yCTOHHHBOH CHCTeMy B3rjlH^OB 

BptocoBa. 

2. Koji^OBCKOH onbrr: Ilycib K ocMMCJteHHto 

O w a H3 ueHTpajibHbtx TeM O^Hewwo<?o oM^e^o - HHTeHCHBHHH noHCK OTBeia Ha 

BOnpOC KaK Hy)KHO KOJI^OBaTb. CTOJIKHOBeHHe C BeROBCTBOM, C BOJimeÖCTBOM, 

c noTycTopoHHHM TaK HJiH HHaqe onncHBaeTCH BO BceH noBeciH. OnHaKo, 

nepBHH CBOH TiM^HMM KOJi^oBCKoH onbiT rjiaBHHi) repoR, PynpexT, npHo6pe-

TaeT B TpeTbeR rjiaBe. To 6bijio o6meHHe c HM3tuHMH ^eMOHaMH, KOTopbte Ha 

B. BptocoB «ŷ HTejtH yuHrejieH)), Co6p. eov, T. 7, 275-437 (278). BnepBbte newaTajtocb B 
)KypHajie ropbKoro77ewonMcb B 19)7 roay, c 5 no )2 HOMep. 
HanpHMep: K.C TcpacHMOB, «HaywHan nonnn BanepHit BptocoBa)). B FpwroecKMe ̂ m^M;^ 
/962 ̂o<)a, OTBercTBeHHbiH penaKTop K.B. AHBa3)tH, 89-)26 (EpeBaH: ApMitHCKoe rocynap-
cTBeHHoe H3HaTejibcrBo, )963); Ero, «'LUTypM He6a B no33HH BajtepH)] BptocoBa')), Rpw-
cogcKMe vwewM^ /P63 ̂ oda, pejtaKTop-cocTaBHTejib K.B. AÜBa3HH, t30-)33 (EpeBaH: Ap-
MHHCKoe rocyaapciBeHHoe H3naTeJibCTBo, )964) (3̂ ecb, BnponeM, BptocoBy npMnHCM-
BatoTot coBepmeHHo HecBOHCTBeHHbte eMy MHieHUHH: «TBopwecTBO 3pejioro BptocoBa ... 
CBHneTejibCTByeT o eTpeMJieHHH BbtöpaTbcn H3 6ojiora MHCTHKH H M.aeajiM3Ma...))). YnoM!]-
HyTHH paHHee BeneuKHH TaKHte paccŷ K̂ aeT o cBa3H 0KKyjtbTH3Ma, cnnpnTH3Ma, MHCTHKH H 
HayKH y BptocoBa. Ho OH He yrjiy6jmeTC}[ B aoTOHJHoe H3yneHHe HCTOHHHKOB. orpaHHMH-
Baacb .iHHJb noBepxHocTHbtMH 3aMenaHHaMH. 



'6H-8t?Z 't- Mo-L ''̂03 '^goj 
KMHBaoMMSH OJ0HStfBHM3U3 

iMBaH^XtfaBE H [smnuogcHtf SHHBdx HWBis^si üwXatr Xtf^sM KHH3C)Kox3Bd M eaistrox^ 

3d]813BHOM S KHltag03 HWBMdOaOJO HMHHttf31HhBHE 03 'aO)[/(l3 W0al3Md30U 3HH3)ligO) 

3t*3̂HO M'0M;/3H?Q a H MB1 '3S1B13 a XBH XHniOiXai3lA3Hdu 'XKtfBIBt' X[<]HH3[f3HhOJOHM a 08 

-13IT0X3 *M.3g «aO))Xl3 XHH3d3133hOj OC )\EHlHdHU2))> 3S1B13 a SOdBMMdH H 13H XHaldSM 

HMBniXC 3 aOlMBlHOM HBhXtf3 3HH8K B3J.KtT0aHdu XKBhA[J3 X]aH8LrB130 X33a Og MWBH0W31? 

HtfM MWBtfSJHB 3 HMHSlngo go 13CM ̂h3d ($) MS1B13 MISBh H3HP3[f30U a *!mHtf '«aOHÄ-L3 XHH3 

-d3133hOJ OC MCMIMdHUJ)) OW1B13 0i0a3 BH K3J.3B1TH33 a030)d̂j Kioy t?9 't* "°^ '''"̂ ^9°J 

AlOHtfOU BH *!lBaoPH313du iXjOM 3H HHUBHHE'gXu HU 'H130HH3H 

HOHhXBH H H130HE3*)d33 H33a Mdtl 'K10\ («KHHSIfOHfgBH H fHfBMd3J.Bp\ :B8030]dg KHd3PBg 

wcmMdHu^)) LrsccBd) 0H!*6A^ (666! '3"w3^topo 3CM<%tM/o<y3M/nt 3two// :Bax30̂\[) <mon^ 
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A)/Mn;;y;̂i/̂) '„S)Stuj3pop\j X]jBg sq] SuoutB tusp^uBj puB u.[si]Bn)utdg :s_)3t]3g 3)BUJ3)iy" 

UBLUSSOJD X3UBI3Q UBOf :AM31 OjAHHBC BH M^) 9aiB13 HOHlodox tprüBH a 3XHlBW3trgodu 
MOHHBtf OU HtfBHdSLBW 3HHH3H3HhOJOHM S.LBaodHEHtTBHB H RlKLfaB13Mdu MWHEBdg003 
-3Lr3M3H K313mraB13C3du ÄW01E0[J W3H 0 3013X31 HLfH B013M31 0J3 38133hHtfON MOniStfOg 
a K3JL3BHHM0UA '3hBHH HlfM HB1 'H 0H133aCH OXOdHm W0WEHJ.wdHU3 Ba030)dg 3HH3h3tfa/^ 

CAr-IAr:(Z06[ KifOiH ]^)6r't8t-08t '(̂06t ̂M^g] :^]-ct7] :(ro6) 
HfsduB /,) t-t 'm-60t :(M6[ BidBw /,[) ]] ;;/,-69 :(̂06t MfBda3({) /.t) /. ̂9^c/ «ao)tXi3 

XHN3d3133hOJ OC WEHindHH^))) '<a030fdg K8> 8 :H1BH3^ H BIXSduXj B1I1U0 H130H 

-d3a0130t? H0M33hHd013H J.HhBHE B 'AxOHE 0<AM3B3H3HU0 a BKEHlt;dt:U3 KHHBaoai33niX3 

BaMlLfSlBEBHOt? BH HB)] 0)SJ.BJ.3 OfOa3 EH K313BU1S33 a03O)dg a33tH 'gßC 't? ̂O^ '^°^ '^9°3 
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"J 
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BMEHlHdHH3 H3HHBlHC3d)i3HC K313KLT8K 3H 33308 101C 

'33tTBC 0HBCB)]0H 13lCXg MBN '3)K 33S H Q^'«B813dBaOX HWBxXlT» 3 '«HMKIT31HH 

-t^Ifg03^ 3 HHÄ13 13B8NEK83 8030idg 'H13380U StlHON 8 HlhOH '3tf30{J 3HJ.KHBE 

30HE3Lf0H33g HN33hHlMBdu OH '30Hq]TB3d '30H33d31HH HB)] HBEBHOH '3Hid0(p 

0J3 H0HH3tf3C3dH0 8 '3d3M HSHHBdx OH 'MCHlHdHH3 'WOEBdgO MHXBJ^ ^i'ÄJ-BH3J 

H BixsduXj 3HH3C)KXirgBC a iHCoaa xX^* woHBMgo KsisBtndsaBt 3HH3Migo 

'H3H0HBH HW!88ld3M 3 0HH3WM K3J.O!BmgO I81HdHU3 01h 'K313BlHh3 OHhHgQ 

BMCHlHdHH3 HOMJOC 3 3Hh3d08HJ.0du 8 13BHÄ138 01(r HMBH0M3C HWHmCHH 3 

B 'XHmdswX HMBmAlC 3 3H lOfXdHIXBIHOX H13380H H0d3J 'JOLTBKC 3 13BHÄ138 H 

80HBHE XMH80L'3X ÄW313H3 13B8HLraBHB13X IXSdüXj B^KHdsaBH K313BP)Kd3aj.X 

3H H K313KH3Kq.gO 3H MBXHH 33niKtr0X3M0du BH 3HHKHIT8 33 KlOX 'HOHHh 

-HdH H01Nd)!3 qiHg BITJOM B1BH3J - 13BX3MBH 13H31 KlOX M0g03 HMB3 K3S1B3 

-BCEBd lOlBHHhBH HX/dß HWBH0M3P 3 801XB1H0H lOlXdHHllHHH 3H 'B1BH3J Bl 

-H3MHd3H3xe BHHH13BhX HH 'iXSduÄJ HH - C03t33 81BIf3lf3 OH)KOM 3H80dX MOH 

-qtTBMdodp BH B13M31 CH 'H1Ä3 0]J qi30HHB!HOH3 01C - 3HHBMHH8 13BM3tf8Hdu 

01h '30ad3JJ BltSHO H13330U a 010HHB3HH0 H130HH3g030 3NHd31MBdBX NH 

-liqHOgOJLT 8H3hO XM01E0]J ^t'OJapPJ KLfC 'BIfBHdX)K 3M31 HÖH 0J0HH3H1K830H 

0HqtTBHH3H3 KtfC H 3tf3Hh M01 8 'M3H O 1TB3HH 'M0MtHlHdHU3 K3LTB)!3n'aX 

0H8H1XB [SCO! SHUfOC HO XM31 ITBHE Omodox 8030{dg ^i'/fydJHO AaO//M3H^() 

M HHHBh3MHdH 8 01C BH 13B8)8EBxX doiSB MBß 3W&HlMdHH3 O 13CH Thsd 3BhXrf3 

MOHHB^ 3 '0HH3HM033H p['HWBHÄ13 101Bh3310 H30dU03 3HM3BaBtrB€ 0Hq^*Bgd38 

!! ^MXrfPH yOSOWA* yM^0t'0(?0M/3M" M f?3HM0c/0M/.M*M/0// 
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XB)fgO:<3 g B13M31 SMHBITf.H OH BH HN[f[t33 339 33[fBy M *]33P^ '($ Ifj) 98 t' "Ol "hOJ Y/UOJ 

- Baj.380CtfOH H130Hq]fB3d O HHH3P383 MXHHh013H :i3KtfaKBE 3HBJ tqHHHHCSW 

KHH3dE HHhO.I- 3 K313A*lHBdl KHJBM M3H g 'WHMigo H M]aHH3h3LraiO MO))niHlf3 

K313BhÄLfOU 3L*BhBH8 13810 '^h3 ̂01€ BH 3HH3HM 013 aiHH3Kiaa KBL*3)K 'Ä3HBJ 

'(3)KHH M3) BMH3J33113H EH HUHHdlV KSlTodBh 010MHu*3a ÄMHH3hX mBgBm 

BH 313LT0H M3083 O 13B8taEBX33Bd IXsduXj 'H13380H 3133M MOlXdC a 'SStTB^ 

^'W0ai33AH3H MtaH 
-doiBHHaHtf H H3H1HBM0H0M3C 'H3HJBW 'HMBNÄBH HWtSHHBl HH1KHBE HBLTH 
HHLfSH H H01BH3J tfsdu K IfH)K0LfEH M01& Hdu 0HH3LTC3M3]-[ KHHB80aXLT0a 
MWBdBh HWHHqtf31HHM03 3H B 'KHHBHE HMBLTH3 aiBuXl38 OH)K[fOtT 8033g 
dHM a SHigooa Olh H '3lXL*3 HHP0H301 NBM 'ÄM3 13B8HEB^Hdu 01X 'X31 

amHtr 'OMH^na 'i3BmXLf3 LroaKa^ MB)] XBi 'XTiaBCoMHBE M qtf3iH3odu nnm 

-HH MBM 'XtioaKq'r/ ̂ i3KBniBdgo 'KsamsagolY oioioHMSH oih 'LTHaBgoC % 

:HH1BW OJHHShÄEH Xt\0HE3qd33 

H H13380U K0d3J OJOHaBLTJ 13B8H)tLrBlP0H amHLf 1HH0 HHHHShXLfOtf mBgBm 

BH XlStfOU H HHH3mOH10 MOHE3ad33 0J3 O 'XKHH30dl3BH XHHH go 10)Xai3 

-aif313l3'Ha3 'BlXSdüÄJ KHai3H3r/ MH1C BE 3HmaBa0^3[f30H 'KHH3m3d 'OMBHu'O 

v/«013hHH OHaod KE8LT3H H133aN8 013H EH 013H EH Ol '3HHBEBX3C3du HLT33 

'HHaH^KL* Ol 'H03 HLT33 'KBH3LT3H Ol 'qi30HaifB3d 01€ 33B HLT33 Olh 'KdoaOl 'MOI 

-3LT0H WH083 CBH H 'H01BH3J CBH H K3tfB3W3 OMItfOl '13810 8 'K 0]-{» :H01BH3J 

3 sdoaoiEBd a nauo noa3 i3B8H3W3)aa HO 'sdsM HSHHBdyt otj 'OJsmMmoEHodu 

H130HaLfB3d3H a K313BC)K3gA IXSdüXj OlPAg 'aiBMXCOU 0H)K0M 'HL*3130U a 33 

aHMÄdeHgQ KBHH3Lrgo<trEoa 013 nu 1HH3 aindsaodu in^og wotfsc Mtsadsu HO 

'*]3HmaXH30dH HtfH S3Hma/(Hd3g Ä1BH3J WB1 LTH13MBE HO Olh 'a30L*BEB)]0H Xl 

-xsduXj smsgBm BH KHai3iÄ3Hdü KMsda og wwtHSog Bisg H H03KLfu 10 K3qiBa 

-OE^dgO HLftag t'IHMn'OP SHdoiOM 'XB10H BH HHCB33 H 13}j L3H BMBH^ BmsgBm 

KW3da 08 MOtfOaKa^/ WHWB3 HCXdj 0J3 BH 0J0HH3traB130 'BMBHE SHhHtfBH BH 

0K31 3083 LfBa0C3[f33H HHH3mBdaE08 OH A*Eßd3 IXSduXj MBUdsaodu OH 'WKHH3P 

-H(X33Bd wtaHH3h3[faio 3H iHCoaio HO atfod 0!Ägo30 mBgBm BH Bistrou H130H 

-8trB3d o^/MO^ /a o.vd/ taiHSMÄidB incoandu ixsdHÄ^ ^ «KHH3)KBdgoo3 snaoH H 

3H80H 333 qi3B^M J0W K XH HmBh 3gO BH Olh XW010U 'ÄH0d013 XHCO BH KHH3W 

-XEBd 0J30M ta338 11HH0UH3 Otftag 0MJ3tf3H 3HM H 'HHldBH XNHg3C)KBda xXaC 

NHHoa MBU 'Hodoi3 xXaC 3 3HW o)! Huin taCoaclY» :oHqLfBHOHHBd omirsPsdu 

3M3Ugodü M HIHOCOÜ K31HM3dl3 HO Xfsdg 8 HLfH AaKBH 338 HIT Otftsg 'KB8NW 

-XCEBd 'ssmCsmoEHodu aiBHE030 K313B1NH ixsduXj 'a3HmaÄHd3g XiroaKa^ 

XwoMB3 3oduoa aiBCBE - atrs'ti niBH3^ WH HOMHgo!U' OHisaiOEsg 3ga3odu 

OH BtfA*l K313KL*aBdH10 HQ mBgBm BH BlXSduÄJ 13L*0H - 1HU0 Hodoig 
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3TO rajiJjmuMHauHH ncnxnqecKH öojibHbix jitojicH Jinöo HH^opMaunü, nojiyqeH-
Han noa nbiiKaMH.^^ Kor^a H<e OH coBeptueHHo yxo^HT B aßcipaKTHbie paccyw-
WHH^, Pynpexi eMy HanoMHHji npo cocTOHBmHHCH, oneHb peajiHCTHHHO H 
n<HBO nepoKHTbtH noneT Ha maSam. Ho OTBei cjie^yeT B HaqaTOM Kjinme: 
«llopa 6b] ])cpecTaTb BepHTb B TaKne 6a6bH CKa3KH, KaK uia6aRi: noMpaneHHe 
wyBCTB, Boo6pa/KeHMe - BOT Mio TaKoe ]Ha6am!>^^ Pynpexia 3T0 He y6e)KaaeT. 
XoTH H B03pa>KeHMM OH TO)Ke He HaxO^HT, HTO OÖtHCH^eT CBOeH yCTajlOCTbK) H 
HeyMeHHeM cnopHTb: «Ha Bce 3TH paccyx^eHHH y MeHH Tor^a He Hamjiocb 
B03pa)KeHHH, KaK noTOMy, nio Mon rojioBa 6btJia yTOMJiena B w r ^eHb, Tax n 
noTOMy Hio n OTBHK OT yqeHbix cnopoB, H H CTOHJi nepejt MajieHbKMM TaHCOM 
KaK npOTHBHHK, BbipOHHBtJJHH Hinary H3 pyK, HJ1H KaK npMCTb)M<eHHb[M yweHHK, 
KOTOporO HaCTaBHHK 6beT J!MHeMKOM».-6 

B nepecKa3aHHoH Bbttue 6ece^e EptocoB o6cy)KjiaeT CBoe OTHomeHHe K 
peajibHO cymecTBytomeH KHHre. B Jiwue TaHca npe^ciaBJieH cytuecTBOBaBUJHH 
B ^eHcTBHTejibHOCTH y^eHHK Arpnnnb) HoraHH Bnp (!5)5-t588), o qeM caM 
BptocoB nmueT KaK B aBiopcKHx npnMenaHHHx K O^we/vMOAty a/v̂ ê y (coo6maa 
H o rjiaBHOM H^ee KHHrH), TaK n B ocHOBHOM TeKCTe noBecTH.^^ CcbiJiaeTCü 
aBTop H Ha 3HaMeHHToe coHHHeHHe Bnpa no o6cyxmaeMOH npoÖJieMaiHKe, De 
/j)rae.s7/g;M Joewo^Mw e/ wcoA7/a//on/AMi ac WMe/?c/;'.s (Ba3enb, !563). EpmcoB 
iaKH<e ynoMHHaei n d)paHuy3CKHH nepeBO^ KHHrn, H cnopb] BOKpyr Hee.^^ 
Bbmo^b], KOTopbie aBTop npHJiaraei K ÖHÖnHorpaobHqecKOH ccHJtKe, dpaKTHne-
CKH HBJIHtOTCa KpaTKHM H CyXHM nepeCKa30M CJIOB TaHCa H3 OCHOBHOrO TeKCTa 
noBecTH. A B ycia Pynpexia BKJia^bmatoTCH «npoponecKne» cjiOBa o KHnre, 
KOTopaa He ROJDKHa 6bijia eme cymecTBOBaib Bo BpeMH onHcaHHoro B noBecTH 
^nanora: 

24 Co6p. cov., TOM4, 121-122. 
^̂  Co6/p. cov., TOM 4, 122. JltoöonbtTHbiM itBjmeTc^, wTo BptocoB ncnojib3yeT CJMBO «Boo6pa-

)KeHHeo jjut o6o3naweHH)] HepeajibHocTM BocnpHHHMaeMoro, To ecTb B o6menpnHHTOM, 
coBpeMeHHOM CMMGie. Me)K^ty TeM, B onwcbtBaeMoe HM BpeM!t no^ «Boo6paH<eHHeM)>, 
«tj)anTajHeH)) noHHMajtn ypoBewb BocnpHHTMH aeücTBUTeJibHocTM, tta KoropoM nocTurajiHCb 
acTpajibHüe cyutHocTH, awrejiM Mjin aeMOHM. CM. Leen Spruit, ̂ per/a /M/e//;g;A//M. Frow 
Pfrrc/)y;<w ff Ä^Motv/cogc. 2 vols. (Leiden, N e w York, Cologne: E. J. Brill, !994); EBreHHÜ 
KyßbMHH. «y^eHne 06 aHreJiax n jjeMOHax B TpaKTaie '06 ncKyecTBe Ka66ajiM' HoraHHa 
PeHxjiHHa.)) RfL'cw/<i<A' FH/7c;<rKoro VfNM^pri/w^wo 10:28 (2005), 55-108; Wilhelm Schmidt-
Biggemann. /-V?;7o.so/7/;;a /?<?reA7/!M. /V;.s/f;r;.sc/;c ü*mr/.s.se aAen;Aj'fiJ;,sc/;<v 5p;'r//i<o/<7a7 ;V? ̂ M-
/;7<e, Af/?M/a/;er Mw/ /-lö/;^' A'eMzp^ (Frankfurt: Suhrkamp. 1998). m a B H H M o6pa30M, 23-42. 
LIpoöJteMa peajibnocTH tua6a[neH, Bnpo'teM,- oTaejibHaa n tacTO o6cy/KHaeMax npo6jieMa. 
CM. o Heü, nanpHMep, B: Carlo Cinzburg, 7V?c Mg/;/ ßo///e.s. !̂;7<:'/;<rra// an;/,4grar/3?7 (Iv/fs 
w /Ae ̂ M7P<?n^ anc/ .S'ywn/eeM;/; Ccn/;<r;ey (London, Melbourne and Henlcy: Routledge and 
KeganPaul, 1983). 
Co6p. cov., TOM 4, 123. 

27 Coßp.cov., TOM 4. 123. 312-313. 
2^ EcTb M oteHb xopouiHÜ KOMMernupoBauHbtH aHrjtHHCKHH nepeBO/t KHHrH: George Mora, ed. 

W;A:7;es. Dew'/.s. an;:/ Doc/or^ /n f/;e ̂ cnaM.MMce (Binghamton, N Y : Medieval & Renais
sance Texts& Studies. 1991). 



)4 Ee^ewMM Ayj&MM/< 

TaKoe nojiMKeHHe He noMemajio MHe, ojiHaKO, B03^aTb ROJDKHoe ocipo-
yMHM WBO^OB TaHca, w ü ryi >Ke CKa3aji eMy, HTO, ecjin OH cyMeei 060c-
HOBaTb CBOH MHeHHH H nOJJKpenHTb HX ̂ OCTaTOHHHM MHCJIOM npHMepOB, 
eMy yjracTCH nanHcaib o^eHb npHMenaTejibHoe H, MO)KeT 6btTb, nojie3Hoe 
co^HHeHHe. H n eine TBepjjo Hajjetocb noBCTpenaib TaKyto KHHry. KoTO-
paa H c^enaei H3BecTHbtM HMa Moero MOJiojJoro jjpyra - HoraHHa 
BeHepa.^^ 

KaKOB HTor nepBbtx onHTOB Pynpexia? OHH Hey^anHbt. PynpexT coMHe-
BaeTca B HX ueHHOCTH. H ocHOBHyto npoojieMy, HecoMHeHHO, npe^cTaBJiatOT 
6ecKOHTpoj!bHoe CBoeBonne noTycTopoHHHx CHJi, He )KejiaK)mnx B3aHMORen-
CTBOBaTb c rjiaBHMM repoHM Ha yjioÖHHx Ĵia nero ycJiOBnax, n ya3BHMOCib 
OnblTa C paUHOHaJIbHOH TOHKH 3peHHH. TepOH CKOBaH B JieHCTBHax HenOHHMa-
HHeM nponcxo^amero. 

rtonbiTKa ocMbtcjieHHH onbiia, HTo6bi, KaK yn<e OTMenanocb, He HBJiHTbcn K 
«J],bHBOJiy, KaK HHtuHH npocHiejib K 3aHMoaaBLty» npHBO^HT Pynpexia K 
CTpeMJieHHK) BOOpy^KHTbCH KHH)KHHM 3HaHHeM. OH npHHHMaeTCH 3a MacCH-
poBaHHoe LHTyjiHpoBaHHe uniepaTyph!. B HanpaBJieHHH noncKa oneBH^Ha o^Ha 
oseHb xapaKTepHaa qepia. PynpexT nmei npaKTHHecKHX yKa3aHHH, a He Teope-
THMeCKHX BHKJia^OK. 3*T0 OTHeTJIHBO BH^HO, HanpHMep, H3 ero OTHOHieHHH K 
paccKa3aM KHHroToproBLta HioKa: 

^ nponycKaji CKB03b yiun ero penn 06 «yKcyce MyjjpeuoB», «0 rojiOBe 
BopoHa», «jibBe 3ejieHOM» H «KpacHOM», o «napycax Te3ea» H TOMy no-
^oÖHbix Bemax, wia MeHa jiHiuHnx, poBHo KaK H ero paccKa3bt 0 3Ha-
MeHHTHX anXHMHKaX H HX ÖaCHOCHOBHbtX o6orameHHHX, - HO 3aTO JlOBHJl 
ero aparoueHHbie yKa3aHHa no BonpocaM onepaiHBHOH MarHH....^° 

Mo)KHO, KOHeHHO, Ha 3TO B03pa3HTb - ajlXHMHH TaK^Ke HBJlHeTCH npaKTHne-
CKHM 3aHRTneM, a PynpexT npocio yBjieKajica, He eK), a MarneR. OH Be^b He 
CTaBHJi ce6e B ̂ aHHHH MOMeHT 3a,aaq oöorameHHH, KOTopMe npH3BaHa petuaTb 
anxHMHH. Ho TaKOH xoji MbtcjiH nepenepKHBaerca yrpHpoBaHHbtM BMnaqHBa-
HHeM MajlOnOHHTHblX, TyMaHHbtX TepMHHOB. OHH-TO H BCTynaMT B npxMoe 
npoTHBopetHe c «onepaiHBHMMH» ycTpeMjieHHHMH repoa. 

Boo6me npaKTHMHOCTb B Bremen cieneHH xapaKiepHa JTJia BptocoBa. npn-
BeaeM HecKOJibKO npnMepoB. lünpoKO H3BecTHO BbtcKa3brBanHe BptocoBa 0 
cnHpnTH3Me, KOTopoe npHBOgHT Xo^aceBHM B ciaibe 0 HeM, B NeRpowoTze: 

noqTH OKHa B OKHa, HancKocoK OT 3T0H TOproBJiH, noMemanacb HOTapH-
ajibHaa KOHTOpa n. A. CoKOJiOBa. TaM B Hanajie jieBHTHCOTbtx roaoB, no 

Co6p. co<<., TOM 4, )23. BeKep - onnH H3 BapnaHTOB HanncaHMH (})aMHJinn. B pyccKOH Tpa-
RHUHH 6ojibLL]e pacnpocTpaneHa BepcHR «BtipM. BptocoB noj]b3yeTcn ̂ ByM a BapnaHTaMH. 
Co6p. co-/., TOM 4, 93-94. 
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noHHHy EptocoBa, ycipaHBartHCb cnnpHTHHecKHe ceaHCbi. ̂  ÖMJi Ha o/i-
HOM M3 nocjie^HHx, B Hanajre 1905 r. Ebtjio TeMHO H CKy^HO. Korjia 
pacxo^HJiMCb, BajiepHH ̂ KOBueBHM CKa3ajr: 
- CnHpHTHHecKHe CHJTM co BpeMeHeM 6y^yT H3yqeHbt H, MO)KeT 6biTb, 
rrâ Ke HaH^yT ceöe npHMeHeHHe B TexHHKe, no^o6HO napy H 3jreKipH-
necTBy.^' 

A.n. OcTpoyMOBa-JIeöe^eBa B «BocnoMHHaHnax o BajiepHH EptocoBe» 

(})HKCHpyeT noxox(ee BbicKa3MBaHHe, ycjrbimaHHoe eH B KoKTeöejre, B 1924 

rojjy. CnoBa 3TH 6b]JiH aapecoBaHH EptocoBbiM My)Ky OcTpoyMOBoH-J!e6e,ae-

BOH, Cepreto BacHJibeBHMy: 

OKKyjTbTH3M eCTb HayKa C TOHHHMH 3HaHHHMH. EcTb MHOrO BbMatOmHX-
ca jHO^ew, KOTopbte npH3HaK)T OKKyjTbTH3M HayKoH, H3ynaK)T ero. 3ia 
Hayna B CBoeH HCTopnn HMeei uejrbiH par; ji0Ka3aTejibCTB.̂ ^ 

no MHeHHto EpMCOBa H3 MarHH ,noji)KHa BbipacTH HOBaa HayKa, KOiopaa 

6jiH)Ke K HCTHHe H noTOMy Jiyqme coBpeMeHHoro 3HaHHa no3BOJiaeT HenoBeKy 

docwM^Mywb csoMx :/aieM (cM. TaK^<e aajree): 

...BOT BOCKpematomHe coKpoBeHHMe yneHHa cpe^HeBeKOBba (Marna) H 
nonbtTKH CHOLHeHHH C HeBHRHMbtMH (cnHpHTH3M). TorjTa B03HHKHyT HO-
Boe HCKyccTBO H HOBaa HayKa, 6ojree coBepmeHHO ^ocTHratomne CBOHX 
HejreR.33 

CjIOBHO B COOTBeTCTBHH C 3TOH yCTaHOBKOH PynpeXT HmeT B MarHUeCKHX 

KHHrax o6i)eKTHBHoe H npaKTHHecKoe 3HaHHe. B TeKCTax cxojraciOB n Teono-

roB OH ero He oÖHapyMHBaeT. OStacHeHHe 3Toro HenpHaTHa MeTo^ojrorHHec-

Koe: «CnHtuKOM acHO, nio Bce 3TH nocipoeHHa ncxo^aT H3 o6mHx coo6pa)Ke-

HHH..., Toraa KaK HCTHHHaa HayKa MomeT onnpaibca TOJibKO Ha onbiT, Ha 

HaöJHO^eHHH H Ha jTOCTOHHbte Bepbt noKa3aHHa OMeBH^ueB».^'* npnMeMaTeJTbHO, 

HTo BNure, B TOM <̂e a63au.e, EptocoB KaK 6bt BbtqepKHBaeT 6H6jreHCKoe CBH-
JteTejlbCTBO, OCHOBy MHpOB033peHHa TeOJlOrOB, H3 HHCJia «^tOCTOHHMX Bepbl 

noKa3aHHH o^eBH^ueB^: «...nycibje paccKa3H TeojioroB H cxojiacTOB, KOTopbte 

^yMatOT, HTO Ha ORHMX HHTaiax H3 CBaioro nncaHna MO)KHO OCHOBaTb KaKyto 

CM. npMM. 5. 
A.n. OcTpoyMOBa-Jle6eaeBa «BocnoMHHaHH!t o BajiepHH BptocoBO). B //i?:^daMHoe M 
w^co^paHMoc C/HuxomHopeHM^. /7po3a. ßpHOK /y/cccw. ßocno.t<MHa/<;M o ̂ pwroae, For;a. 
cociaBJieHHe H tioztroTOBKa TeKCTa H KOMMeHTapnn BacwjiH!) MojtoaaKOBa, noa pen. E.H. 
PoMaHOBa, 224-235 (MocKBa: KjixjH, i998), 229-230. 
B.3L BptocoB «06 HCKyccTBe)). B Cc6/?. Cov.. TOM 6, 43-54 (53-4). BnepBue TeKCT ony6jiw-
KOBaH KaK oTReJtbHaB 6poLutopa (MocKBa, ]S99). TwpaiK 500 3K. 
Co6p. rov., roM 4, 95. 
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yro^HO HayKy)).^^ B RpyroM Mecie KHHrH EptocoB, nepe3 Me(^HCTO(pej!a^^ 

pa3BHBaei 3iy Mbicjib: «Oco6enHO )Ke H J!K)6jno, Kor^a Bbt npHBO^HTe B aoKa-

3aTejibCTBo TeKCTM CBHToro nncaHHH: 310 - jiyumHH cnocoß 30Ka3aTb UTO 

yro/tHo».^ Bbtxoani. «cßtucicjibCTBa^ napa;tOKcajibHbtM o6pa30M pacnaaatoT-

CH Ha aOCTOHHbte Bepbt H HeROCTOHHbie. DpH 3T0M EH6J1HH OTBepraeTCH, KaK 

HeROCTOMHan Bepbi. 

K 6ecnoqBenHOCTH H onacHOCTH jtJia HenoBexa HeoöocHOBaHHbtx, no ero 

MHeHHK), TeojiorHHecKHX paccy^K^eHHH BptocoB B03BpamaeTca B KOHne noBe-

CTH, onncMBan HHKBH3HUHOHHMH npouecc. Be^ei ero ROMHHHKaHeu 6paT 

0OMa, B Mnpy rieip TeHöeHep. 3io noaMepKHyio OTpnuaTejibHMH nepcoHa^K. 

)KeCTOKOCTb H Ca^H3M KOTOporO BCKt^y BbtnHHHBatOTCa. J],̂ H Hero Bax(Ha Teo-

peTHMecKH BHBepeHHaa qncTO (popManbHan KJiaccH(^HKauHH, a BbtHCHeHHe 

HCTHHM OTXORHT Ha BTOpOH nJiaH: «H KaKOH OH (pMJ10CO(t)? OH - HH CKOTTHCT, 

HH aj!b6epTHCT, HH ())OMHCT, HH OKKaMHCT.)^^ nocjie 0OMa HaCTaHBaeT Ha 

HHTeHCHBHOM aonpoce ^ H BMHCHeHHH TeopeTHqecKHX, cyryöo yM03pHiejib-

HMX BOnpOCOB: 

!lpe)Kjie Bcero ̂ oji)KHo ycTaHOBHTb, HTo 3jiecb HMeei MecTo...oaep)KaHHe 
HJiH OBJiaReHne, possessio sive obsessio... 3aTeM HeoöxoanMO BbtacHHTb, 
npHHHHajiH jiH BHHOBHMe ymep6 JiHtnb CBoen ayme HJiH TaKH<e n 
OKpy^KatOmHM... HaKOHeH, Ha^JlOKHT yCTaHOBMTb TOHHO, KaKHe HMeHHO 
jeMOHbt npoHBHJiH 3^ecb CBOto 6oroMep3KyK) ̂ eaTejibHOCTb...^^ 

Be^ei 3TO Bce K ^onpocaM PeHaTM, jiHuieHHbtM npaKTHnecKoro CMHCJia. 

Be^b OHa npH3HaeT ce6a BHHOBHon B caMOM Hakane H co cjie3aMH npocHT ce6a 

OKeqb.'"' Ho 0OMa HaoraHBaeT Ha npo^ojDKeHHn: «Tbt noro^H, jiK)6e3Han. Mbi 

TeÖH 6y^eM cnpamHBaTb, a TM oTBenaH».^* A nocjie, Ka3ajiocb 6bi, nonHoro 

BHHCHeHHH Bcero, OH yKa3btBaeT Ha HeoöxoanMOCTb nMTOK n B 3TOM cnyqae, 

KaK Ha npoueccyajibHyto HopMy.^^ 

Tenepb cyMMnpyeM paccyxwHHH BpMCOBa no jiaHHOH npo6jieMe. KaK HaM 

Ka)KeTCH, XOTH OH H yTBep)KRaeT, HTO eCTb ̂ OCTOHHbie ROBepHH CBH^eTeJlbCTBa 

OMeBH^LteB, HO TeOJlOTH He H3 HX qncna. 

Co^/J. (.'(?'<., TOM 4, 95. 
B Texcie noBect H «Me<))HCTO())ej]ec)). Mb] pernnjin ynHt})HUHpoBaTb HanwcaHHe c jtpyrHMH 

TeKCTaMH BptocoBa, B Koiopbtx Bceraa BCTpenaeTC)] ())opMa «Me(j)HCTOf{)ejib)). 

Coöp. ro<<., TOM 4, 232. 

Co6p. COV., TOM 4, 240. 

Co<5p. eo-v., TOM 4, 252-253. 

Coop. COV., TOM 4, 271. 

Co6p. rov., TOM 4, 27). 

Coöp. co</., TOM 4, 279-280. To 6btjia jteücTBHTejtbHO npoueccyajibHa)] HopMa. B TOM MHCJie 

H B CBeTCKHX cy^ax. OaHaKO EptocoB CMJibHO no^wepKHBaeT H BbtnaHHBaeT Ba^KHOCtb no-

aOÖHOH npaKTMKH HMeHHO HJ1}] HHKBH3HHHM. 
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TeojiorMM npoTHBOCTOHT npaKTHMecKoe 3HaHHe, MarHH. OHa - HCTHHHaa, 

onbtTHan HayKa. Ee orpaHnneHne - Jintub B03MO>KHOCTH caMoro qejioBeKa: 

«...n6o cepbe3HMe HccneROBaiejiM coo6pa3yMTCH He c TtMÖortbtTCTBOM nnia-

Tejta, HO c npe^ejiaMH CBonx 3HaHHH».^-* BnponeM, ̂ eno He TOJibKO B caMOM 

nejiOBeKe. EcTb o6teKTHBHbte cnwKHOCTH: «Ho npnpo^a H x<H3Hb ̂ eMOHOB B 

TaKOH Mepe TpyRHO nojmaMTca H3yneHHK), qTO ao CHX nop, HecMOTpa Ha 

6jiaropo^HMe n 6ecKopHCTHbte Tpyabt yweHHX, /tpeBHnx n HOBbix...,- eme 

oneHb MHoroe B 3TOH c^epc ociaeicH coMHHiejibHbtM HJ]H BOBce Hen3BecT-

HbtM...»^ FHOceojiorHMecKHe npo6jieMbt CBH3aHH c npeBocxoacTBOM ^eMOHOB 

HaR qejioBeKOM: «no3Haib npnpo^y ^eMOHOB n Hx cnjiy ̂ J!H uejioBeKa ciojtb 

)Ke Tpy^HO, KaK MypaBbm noHHTb (j)Hnoco(})HK) yHHBepcajibHoro ^OKiopa, 
0 O M H AKBHHaTa.»43 

B KOHne KOHUOB, PynpexT H PeHaia npoBOj^T MarnqecKHH onHT. OHH no-

CTapajiHCb npoBecTH xopomo npojjyMaHHMH H BHCTpoeHHMH no KHHraM 

pHTyan. Ho H 3TO onbtT 3aKOHHH.ncH Hey^aqen. npH 3TOM caMa cyib npoBajia 

aBJiaeTCH 3ara^K0H. /JeMOHOB PynpexT He BHjteji, HO omymaji nx npn6jiH^<e-

HHe. Ka3ajiocb, OHH BopBajincb B xpyr. 3io öbijio 3aneTHo no JiHny PeHaTH. Ho 

OHa BnojiHe Morjia 6btTb B noRo6HOM cocTOHHHH n 6e3 aiaKH TeMHHX cnji. 

üoracjia JiaMna<aa. Xoia ee Morjia noracHTb n PeHaia. B OTBeTCTBeHHbiH 

MOMeHT PynpexT, rJIĤ eJ! B npOTHBOnOJIWKHyK) OT OCHOBHMX COÖMTHH CTOpOHy 

H He cyMeji BMHCHHTb, KaK TOHHO 6bMO HapymeHO HopMajibHoe npoBeaeHHe 

onnia. 

3. Cnop ArpwnnM H <&aycia B O^M^wwo.M ow^^^ 

KoHiaKTbi c noTycTopoHHMM He npHHecjiH Pynpexiy )KejiaeMMX pe3yjibiaTOB. 

H Torjja OH OTnpaBJineTcn K MejiOBeKy, KOToporo npH3Haei BejinnaHLUHM aBTo-

pHTeiOM B MarHH, K Arpnnne H3 HerrecreHMa: 

...nncaiejib, co^HHeHne KOToporo o Marnn 6bt.no Jirtn MeHH caMoH neH-
HOH HaxO^KOH Cpe^H BCerO COÖpaHHOrO MHOK) KHH3KHOrO ÖOraTCTBa H 
KOTopbiH ^aj! MHe HaKOHen apna^HHHy HHTb, Bbme^ujyto MeHH H3 jiaÖH-
pnHTa ^opMyji, HMeH H HenoHHTHbtx a())opH3MOB, - ROKTop, Arpnnna H3 
HeiTecreMMa... Ka3ajiocb MHe jtep3KHM jinqHMMH CBOHMH /lejiaMH BCTpe-
BWKHTb paSoiy HJiH OTRMx Myjipeua...'*̂  

Co6p. rof., TOM 4, 96. 
Co6/). rov., TOM 4, 96. 

Co6p. cov., TOM 4, 96. 

Coßp. ro<v., TOM 4, 110. 

http://6bt.no
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-3)KBdio qnqg iXiow nuuHdiy iqdoaoicBd Hie 33g ^'HWBHisa HMnHHSHEodtBd 

XC)K3M XKCK83 a '3813HHtf3 013 a dHM 81BHC0U 13KLfOatOU H KS)KOg BLf3[qwodu 

3HHBWHHOH 13Bf 3HHBHC Olg HmXtT HOX33h3aOtf3h HMgA*If! CH 3HHBHE 3083 

13BUd3h 'HA*BH CH8 HodOia '3130dCXM KBHHH13H M31 A*fX<3{AJ « "H13Bh BH HÖH 

-H3M338 X0138U H]8HHtf3 KB8[8dCBd 'OHqu'SM'lO 13B8HdlBW33Bd H13MC3du 338)) 

BHO 'XB131H3d38HHA a 10!XxuiXBdu OlXsdsjJ XA*BH BCH8 B8C 8133 01h '13B3 

-HCBX33Bd HStfodBh HtldBlß BlXsduXj HHHlO!Kdoai3tf80trX 3H 81KU0 WOEBdgO 

Wt8H8trB3X0CBdBH '13810 HtqHqtfBHOHHBd H HHHWÄEBd 3HtfOU8 13BC B80H3 

BUUHdiy OXBHH*0 Mt8H8tf31BX<d3l!'0333g K381BEBX0U 13)K0M 30duoa MB3 ÄW01E 

-OjJ mBgBm BH 3131T0U 0 HHH3IfnH8MeBd 81BlHh3 3H HMS 'HH1BM H130HHH13H 

3 HHH3HM03 XHXBXHH L*B8]8EBX3N8 3H 33808 !X3duA*J SUUHdiy X BM3Hdu 

oC <n?3g Bi3X3iHox oisnigo EH lOJBCBuna H HHa^siHEBdou Hie Baotr̂) «̂,i3H 

MMH BHÄBH '3HH3f)KA*[rgB{: Hirn BHH13H :KHJBw soxBi sx< oi^» :i3Bmoduoa qmuu 

H ao3oduoa xuxsshHixBdu ogXiX3 10 K3i3BaiaEBxio ixsduXj 'M3i Xcx<3{/\[ 

'̂(«BSStlLU '33B) '3§3) 'B)]n330 'B[33 '3]!S») I8HHB1 0iHH3HBdx 

ÄM010dl3 X 13B8[tEHdu NUHHdiy EH83P - 3HH3B*X<d3aiX 30HHBC 13BaH80H30gO 

XKHHBhSMHdu 8 8030idg ]g'«HWI8HH3tnKa30H3H Csdsu 8030dU08 XHdoiOXSH 

B381B3BX 3HM 13BHl3du30a BaiK^X KBg030^ :010HE38d33 013hHH aindxiO 38 

-Bdua 3H HO WOHB({)Odu C3d3H - 13Bh3810 BUHHdiy 01h B^ MI8H3hX OjXHHBCCH 

'MH1BW M0^J3hWM/^C<fM OU XlHHX Cua BH 81H3B13 ISBHHhBH 3)K IXSduAj 18U 

-UHdiy B13810 SlOMKdu 8 K381HHW03A* HHhHdü X[8H8K XI8HH XHXBXHH 'K313MBX 

'13H (3nU18 Btfm 3X<X 8h3d W3h 0) HH10tf031 H0X3HBH13Hdx X H HHd031 HXH1 

-XBdu 10 HOHHBadoiO B8030ldg KHH3dE3du 3HH3X<BdlO <HHHtf 01€ 'OHCH83hO 

^XwShOJJ Q̂« 'KBlSKHOtfxX B13310 OlOMKdu 10 BUUHdiy 01h 'KCHQ» I13BM 

-HHHdu 3H H0d31 HI8H8Btfl KHH3H3K8.EBd OfBhXlf3 SHHlKfOXCOU H SHHqtrBHOHUBd 

SHIfOUa 'H130HHlX3 8 'Hlg ^'«HHSISOI mnuO KHHSdgOCO 3HHl01BaH)KX^3BE 

3H H 3HHW31 8 K3*!1BX3XH K LTBIUBtTlHdu 3H 010XHH BIHOXHH OH 'HMA*BH H01C 

Htf3BdlO 338 81HlT3tr30dü 10M WÄ HNHStf31BHtOgO!tf HgBC '» IBXHIXBdu 3H 

B 'KHHBHC - qifSU 013 01h 'l3B3H)td3hC0U Og030 lH3Cy gt,'WBHBlB[fdnni ̂ K3qiKtf 

-SBdülO snihXLf 'M03133ÄX3H MNHHBC 3 K310fBaNEK33 OHhHgO StldOlOH 'HMB3 

-XxO(̂) BE B '313Hdx 0 HIfHhOdodu H1BM 3]8HHH13H - ISKtfaKBE BUUHd.ty 'HH1BM 

'H0X33hHlXBdü 1133 Ol 'H0H3HlBd3U0 H30dü0a 3Ndo.LOX3H HlHH3K0du BlX3d 

-uXj Ag830du B{-[ 'Himg 3H HHShXLfOU [813810 SNMSBCH^O H 3]3W3Btf3H< O^ 

,̂,'010aOH 013hHH A*M)3 HLfBnig003 

3H 3X<X H1HHX y HH1BM 8 hBlfA3H XH083 [SHHhudu qiKHOU LfBC)KB)K !X3duA*J 

MWa'^f Ay WHH329Ty S! 



HHeM KaKHX-TO peajibHbtx BnenaTJieHHH H3 )KH3HH BptocoBa, OKKyjJbTHbtx 6ecej 

HJiH npoHHTaHHbix coBpeMeHHMX OKKyjibTHMx TeKCTOB. üo KpaÜHeH Mepe, 

aBTopcKoe npHMenaHHe K vjaHHOMy Meciy noBecin no3BOJiaeT 3To npe^nono-

^KHTb: «B3rjiajibf Arpnnnbt Ha Marnto pe3KO OTJiHMatOT ero OT /ipyrHX MarHKOB 

X V I B., jejiatoT ero npeJimecTBeHHUKOM yqeHna coBpeMeHHbix 'oKKyjibTHC-

TOB', KOTOpbte H HeHHT BbtCOKO ero COHHHeHHH».^'* BOT TOJtbKO PynpeXT OTBe-

TOM Mara He yaoBJieTBopHjica. Be^b 3^ecb He 6biJio )KejiaHHoro H o)KHJiaeMoro 
noacHeHHH. Ii03TOMy PynpexT H nocuniaji ero «JiBycMMCJieHHbtM».^ A no3)Ke 
paccyjiHJi, HTO aaenT nonpociy He noKejiajj OTKpbtBaTb npaBjiy no BnojiHe 

nOHHTHHM H pa3yMHMM npHHHHaM: 

Kor^a Bnocjie/tCTBHH a imaiejibHO o6cy;iHJi Bce CBoe nocemeHne Arpun-
nH H BHHMaTeJibHO oÖJiyMaji Bce ero pequ, a npnmeji K BbtBojiy, HTO He 
Ka^aoMy CKa3aHHOMy HM cjiOBy JiojDKHO npnjiaBaTb Bepy. B Te KpaiKHe 
MHHyiH, KOTopbie a, npne3)KHH He3HaKOMeu, cioaji nepe^ ArpHnnoto, He 
6b!Jio y Hero npuHHH OTKpbtBaTb CBOto jytuy n BbtCKa3biBaTbca npaMO 
CBOH COKpOBeHHbte MbtCJlH 0 npe/lMeTe CTOJlb OTBeTCTBeHHOM, KaK Ma-
THH.36 

HaM )Ke cjiOBa ArpHnnbi npeacTaBJiatOTca BnojiHe acHHMH n HenpoTHBope-

HHBNMH. KpoMe yKa3aHH0H Bbtrue ero coöcTBeHHOü penjiHKH o He/ionycTH-

MOCTH pacKpbtTHa TaHH HenocBameHHHM H ccbtJiKH EptccoBa B npHMenaHHH Ha 

JieBH3 Mara («Sile, ceta, occutta, tege, tace, mussa»), Mbt He ycMaTpHBaeM 3aecb 

HHKaKOH JlByCMbtCJieHHOCTH H yTaHBaHba CBOeÜ TOHKH 3peHHH. H HHTaTeitb, KaK 

HaM Ka^eica, BnojiHe BnpaBe ocnapHBaib MHeHne PynpexTa, KOTopoe, oneBHJi-

Ho, aBjiaeica npoeKUHeü OTHomeHHH aBiopa K COBpeMeHHHM OKKyjlbTHbtM 
TeopHHM. 

CaMoe npocToe o6i.acHeHHeM npoH3otueJitHero BH/iHTCH B cjiejjytotneM: 

PynpexT c caMoro Hanatia HtneT npaKTnuecKoro 3HaHna, no3TOMy Bce TeopeTH-

necKHe OTBeTbi noBucatoT B B03jiyxe. /I,a)Ke nocjieJiHHH Bonpoc, KOTopbtH 
3ByHHT KaK yM03pHTeJIbHbtH, Ha Rejie MO)KeT HMeTb npaKTHHeCKHH CMHCJ1. Bo-

nepBbtx, B HeM jmrHHHO yBHJieTb npoBepKy, BepHT Jin caM Arpnnna B deMcw-

sewMoc/wb MarHH. Bo-BTopbtx, Bonpoc Be^b n o TOM, CTOHT JiH MarneH Boo6me 

3aHHMaTbca. OjiHaKO, OTBeT Arpnnnbt KacatotHHHca ̂ HCToH Teopun u H36erato-
LUHH npaKTHHeCKHX COBeTOB B ({)OpMe HHCTpyKUHH no 3KCnJiyaTaUHH, He 

yjloBJteTBopaeT PynpexTa. 
Snciyto TeopuK) HenoJiKpenjieHHyK) npaKTHKOü BptocoB etne acHee OTBep-

raeT B onHcaHHH 6ece;ibt PynpexTa c rpa^)OM reHpnxoM <̂ OH OTTepreÜMOM. 
TeHpHX, KOHenHo, He MWKeT 6btTb conocTaBJteH c Arpunnoü, c yneHHM, nHtuy-

Co6p. co*/., TOM 4,3)4. 

Co6p. 6'OV., TOM 4, 132. 

Co6/?. cov., TOM 4, )33. 



20 Es^C/WH A*V3MH/// 

IUHM O npaKTMHeCKMX onHTax. H rjaHHblH 3nH30Ji He HMeeT n03HTHBHOrO 

3HaneHHH Ttnü noHMMaHHH (pHJioco())CKHX H^eH BptocoBa. ABTop Jimub BM^ejia-

ei 3^ecb HeKOTopbie nei aiHBHbte, no ero MHeHHto, cyryöo reopeTHqecKHe ac-

neKTbt 0KKyjibTH3Ma, rnnepTpoc})HpoBaHHO BbtnnHHBacT Hx, noKa3MBaa JiHLitb 

Hx njioxyK), aypHyto ciopoHy. TaK BnojiHe nponcHneTCH H pe3Koe HenpHHTHe 

PynpexTOM OTBeTOB Arpnnnbi. TjtaBHMH repoH Atia noaaep)KaHMH 6ecejib! c 

qbon OnepreHMOM Hecei OTKpOBeHHyto axHHeto, KOTopaa HMeeT HeoMHRaHHbtM 

ycnex: «K MoeMy yanBJteHHto, 3Ta penb, HanojioBHHy xBacTJiHBan, HanojtoBHHy 

jinueMepHan, B KOTopoH H nocTapajica BMCTaBHTb HanoKa3 Bce CBOH CKyaHbte 

CBeaeHHH o TaHHCTBeHHbtx op^eHax nocBHtneHHbtx, - 6bina BCTpeneHa rpaqboM 

TeHpnxoM Kax HTO-io, jtocTOHHoe BHHMaHHH».^^ Tor^a PynpexT ciaBHT 3Kcne-

pHMeHT ajia BbtncHeHHH ueHHOCTH OKKyjibTHoro aHCKypca: «He npeoROJieji ̂  

JiyKaBoro co6jia3Ha, KOTopun noMaHMJi MeHH HcnbtTaib, HacKOJibKO caMH 

nocBnmeHHbte noHHMatOT apyr apyra».^^ O H roBopm qenyxy, a rpadp TeHpnx 

eto BOCTopraeiCH, He yjiaBrtHBan no^Boxa: 

ERBa npoH3Hec a 3TH coBepiueHHO nycTbte cjiOBa, KaK TOTnac pacKanjica B 
CBoen myTKe, noTOMy nio TeHpnx ycTpeMHjica Ha HHx c ROBepHHBOCTbto 
pe6eHKa H BOCKJlHKHyjl B TaKOM BOCIOpre, CJIOBHO H OTKpMJl eMy HTO-TO 
HeBeaoMoe H nio-TO nopa3HTejibHoe. 
- Ax, Bbi npaBbt, BH npaBbt! KoHeqHO, KOHeMHo! 3! cpa3y noHHJi, qio M H 
C BaMH - 06 OaHOM.^^ 

TaK BptocoB BMCMenBaeT OKKyjibTHbtH ancKypc, He HMetouiHM npaKTHMe-

CKoro 3HaneHHH. 

üocjie HeyaaHH c 3anjtaHHpoBaHHOH ycTHoH KOHcyrtbTauHeH no Marnn, Pyn-

pexT BHe3anH0, caM He OKHjiaH Toro, nojiywaeT wejiaHHbie pa3t.HCHeHnn. Cy^b-

6a CBO^HT ero c apyrHM jtto6onbiTHbtM aeHCTBytomHM JimioM n HCTopHnecKoH 

jiHMHOCTbM, c HoraHHOM QaycT0M.6° 3T0T nepcoHa^K nacio paccMaTpMBartcn 

Co6p. ro<<., TOM 4, )44. 
Coop. cov., TOM 4, ] 34. 

Co6p. COV., TOM 4, 134. 

BnponcM. Hacro^mee HMa ncTopunecKoro ct*aycTa. cKopee Bcero, reoprnn H.TH Hopr. Jln-

TepaTypa o HeM Hpe3BbHtaHHO o6mnpHa. HeKOTopMM opneHTHpoM B Mope TeKCTOB MMKer 

CJiy)KMTb 6M6j]Horpa[{)mfecKHH yKaiaTejib: Hans Henning, ed. FaM̂ -̂ß;A//og/'op̂ ;(?. 3 vols. in 

5 (Berlin, Ost: Aufbau-Veriag, )966-]976). BnpoweM, cjienyeT HMerb BBnay, MTO n nocjie 

1976 ro^a noroK HCCJieaoBaHnH HC ocjia6. Cpenn HamyMeBUJHx KHnr cJieayeT tta3Batb: 

Frank Baron, Doc^or FaM.sfM.s, /?ow N;.syory 7o Leg<?M<y (Wilheim Fink Vertag: t978); Leo 

Ruickbie, FoH.ŝ /.s. TAe L;/i? antV 7*/w&s q/ a ̂ ^̂ o/.s.sance Mog;rMN (The History Press 2009). 

nepBaH H3 HHX HHTepeCHa HOBHMH nOnXOnaMH K OCMbtCJieHMK) ())aKTOB. BTopan KHHTa 

jnoöonbiTHa H3-3a oneBHaHoro BJiHHHHX OKKyjibTHoro MHpoB033peHHH aBTopa Ha coaepwa-

Hne KHHTH. O pa3BHTHH jiereĤ b! o OaycTe ecTb MHoro^HCJieHHbte HOBMe ny6jiHKauHH 

Ptonnrepa BepHrapna. Bojibmyio ueHHOCTb c TOHXH 3peHHH coönpaHH!) KOHKpeTHMx 

MaTepnajtOB npeacTaBjmeT KHnra, y?xe ynoMHHaBHjerocü aBTopa: Hans Henning, FaM.s?-



KaK noxo)KHH Ha pacnpocTpaHcnnbiH B jiHTepaiype o6pa3 Arpnnnbt. n p H H m o 

CqHTaTb, HTO JiereH^M O HHX nOXWKH, B3aHM0CBH3aHM, B3aHM03aBHCHMb! H 

0Ka3ajin BJiHHHMC ̂ pyr Ha ̂ tpyra/'' Ü03T0My caMO HajiHHHe 3THX jtByx JiMHHOC-

TeH O^HOBpeMeHHO B O^HOM JIMTepaTypHOM TeKCTe, Ka)KeTCR HCCKOJlbKO Heo-
)KH,aaHHb[M H ^OCTOHHbtM BHMMaHHH. Jj^aHHyK) aHOMajlHK) KOrjia-TO nOJIMeTHJl 

E. nypHmeB.^^ E\ty, KaK cnennariHCTy no HeMeuKon JMTepaType H yneHHKy 

EptocoBa. njioxan coBMecTHMOCTb B o^HOM TeKCTe OaycTa H ArpHnnbt jojDKHa 

6bnia cpa3y 6pocMTbcn B rjia3a: «ArpHnna B ropa3.ao SojibLueH Mepe, neM 

HCTopHnecKHH Oayci, HMeji npaBO ciaib repoeM BejiHKon dpaycTOBCKoH jiereH-

abt».̂ ^ IlypHmeB BH^HT ̂ Ba ocHOBaHHH ̂ Jia BKjnoqeHHH (Paycia B TeKCT: 

!. Ĵl)t yCMJieHHH «MeCTHOrO KOJIOpHTa», KOTOpHH EptOCOB BCeMH CHJiaMH 

nMTaeTC^ BbtnaMHBaTb. A Be,ab ncTopnH o cpaycie - 3T0 HeMenKaa 

jiereH^a X V ! BeKa. 

2. QaycT acconHHpyeTca c aep3HOBeHHHMH uejtOBeKa 3noxn PeHeccaHca.^ 

Biopoe pemeHne npoöneMM, KOHenHO, HHKaK He o6t.HCHHeT npncyrcTBHH B 

noBecTH Arpnnnbt. OcTaeica HenoHHTHbtM, 3aneM aBTopy noHa^oönjiocb BBO-

RHTb B TeKCT jtByx nepcoHa^KeH, oöbnmo acconnHpyMmHXCH c jiep3HOBeHHaMH 

nejiOBeKa 3noxn PeHeccaHca. 

IiepBoe CBoe yTBep^K^eHne ilypHuieB ̂ OKa3btBaeT TeM, ̂ To OaycT EpMCOBa 

BbmHcaH no nepBOH KHHre c jtereH^on, no HoraHHy LUnHcy,^^ a He no HoraH-

Hy BojibfhraHry dpon Teie (!749-] 832).^^ 

T.B. ̂ KyujeBa B CBon MOHorpa^nn o Xavere aHajiH3npyeT Ô /vg/iwô o OM^c-

.7o EptocoBa, ncxo^H H3 ynoMHHyTOH CTaTbH flypHtneBa. Ho npoÖJieMy cocê t-

Ma/M//oni?n.' ßp/frägf zur /î ;7/oo.sge.s<:/;;<:7!/g vom /6. OM zMw 20 J<;;/7f/?;̂ &̂ 7 (München, 
London, N e w York, Paris: K G . Säur, 1993). 
Jlnieparypa no uroMy Bonpocy aoBOJibHo oStunpHa. CM., HanpHMep. OTHoemejibHo HOByto 
CTaTbto: Paola Zambelli. „Cornelius Agrippa, ein kritischer Magus". D/e oM^//eM ^i'^ew-
^cAq/^fN //; t7f?' /?f/?̂ /MY</?<:'y. edited by August Bück, 65-89 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 
1992) (6H6j]norpa[])MH B npnM. 4,5); paccMaTptiBaeTCH jtaHHatt ttpoöneMa w B KJiaccHwecKOÜ 
6norpat))HH ArpHnribi: Charles G. Nauert. Jr. /iy/p/M o/;Jy/;e Cr/.s/.s n//?fHa/.s',wn<:f 7*/!o:<g/;/ 
(Urbana: Universityof Illinois Press. 1965), 1-2, 195,226,328,330-331. 
riypHuteB. B. «BptocoB H HeMettKaa Kyjihrypa X V ] BeKaw B Cory. co*<., TOM 4, 328-341. 
rtypuiueB. B. «BpMcoB H HeMeuKaa KyjibTypa X V ) BeKao B C06/7. co<v., TOM.4. 340. 
riypmneB. B. «BpiocoB n HeMettKan Kyjtbiypa X V ] BeKa<) B Co<ip. cov., TOM.4, 339. 
MoraHH LUnwc nepeBojtHJica Ha pyccKMM üJbiK P.B.^peHKJieM. OnyöjiHKOBaHO B: B.M. 
)KnpMyncKHH, m a . 77e,^/<do o do^mopp (Paycmp. 2-e H3a., HcnpaBjieHHoe, JlHiepaTypHbie 
naMüTttHKn (MocKBa: HayKa, 1978), 35-109. tlepBoe H3nanne- MocKBa: A H CCCP. 1958 
(47-151). 
riypHuteB. B. «BptocoB n HeMenKaa KyjibTypa XV[ BeKaw B Coop. rov., TOM. 4, 337. llypH-
uteB ccbtJiaeTcn na «ripe;tHCJioBne K pyccKOMy maaHmo)) (wacrb noBecTH 0^/<ewHMM a/;̂ ê , 
8; cp. 319 (C00/7. rov., TOM 4)). Mox<Ho K ?TOMy ao6aBHTb, HanpMMep, B M.src//a/?ea (Co6p. 
cov., TOM 6, 402) oTBeT Ha KpwTHKy TeopruH HyjtKOBa («t!)aycT H MeJiKHit 6eo). Pe<<b 8 
aeKa6pn 1908). 
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CTBa Oaycia n ArpHnnbt OHa HrnopnpyeT, paccMarpHBan 3inx nepcoHawen 

xaK, (^aKTHMecKH, e^HHoe uejioe, o^HH o6pa3.^^ H 3T0 oneHb noKa3aTejibHb!H, 

KpacHopeHHBbtn ({)aKT, aeMOHcrpHpyKuuHH HepemenHOCTb npoÖjreMM, HenoHH-

MaHHe 3aMbtcjia BptocoBa. 

rtonpo6yeM HanTH pemeHne B TeKCie 0̂ /;ew/;oc'o oŵ eyja. Ecjin OTBJieqbca oi 

pacnpocipaHeHHOH naen B3aHM03aMeHaeM0CTH 0aycTa H Arpnnnbi, TO He-

CJ1WKHO 3aMeTHTb - EptOCOB HX CpaBHHBaeT, OH 3aCTaBJlHeT HX BeCTH CKpbtTMH 

anajior. 

OöcTOHiejibCTBa 3HaKOMCTBa PynpexTa c QaycTOM H c ArpnnnoH npaMO 

npoTHBonojiwKHbt. K Arpnnne PynpexT OTnpaBJiaeTCH B ^pyroH ropo^, B 

HajiOKae ncnyqHTb coBei. ̂ PaycT n Me(})HCTO^ejib Haxo^HT Pynpexia xax 6bi 

cjiynaHHO, Ha yjiHue H 3aB0^HT c HHM 3HaKOMdBO, oöpamancb c npocböon 

noKa3aib ropoa (KeJibH).^^ Taxan npocTOTa B oSpameHHH He MWKeT He noKa-

3aTbO! cipaHHOH. H PynpexT pearHpyei Ha Hee ̂ ocTaTOHHO pe3Ko: 

- üpocTHTe, Jito6e3Hbte rocnoaa, HO MeHH y^HBJineT, nio BH o6pama-
eiecb c TaKHMH npocböaMH K nejiOBeKy, KOTopbiH Bac He 3Haei H y 
KOToporo Moryi 6biTb öojiee Ba^KHbie aena, neM BO^HTb no ropoay JlByx 
npne3)KHx.^ 

OaycT H Me({)HCTO(})ejib jierKO y6e)KaaMT PynpexTa 6biTb nx npoBO^HHKOM. 

H 3Ta nerKOCTb B oöpameHHH H aocTH)KeHHH uejien xpanHe J!K)6onbiTHa. H, 

KOHenHO Me, cjieayei oco6o OTMeiHTb naccHBHyto pojib Pynpexia, KOTopbiH ̂ o 

3Toro MOMeHia 6bM KpaidHe aKTHBeH B ycTaHOBJieHHH KOHiaKTOB c noTycTO-

pOHHHM, B H3yneHHH MarHH. 

KaK y)Ke 6b;jio CKa3aHO Bbime, Arpnnna B pa3roBope c PynpexioM B Kane-

CTBe HCTHHHHX, 06pa3U0BbIX MarOB, Ha3BaJl BOJ1XBOB, nOKJlOHHBÜJHXCH XpncTy. 

Tenepb )Ke Oaycr, yBH^eB MecTO xpaHeHHH nx ociaHKOB, KejibHCKHH coöop, 

3aMeTHJi: «J],o6pMe JiKMH, He c6nj]HCb nn BH HeMHoro c nyin, 3aexaB ctojia, 

BMecTO Toro HTo6bt nonacTb B Bn^neeM nanecTHHCKHH!>^° 3io Bbirna^HT Kax 

HaMeK Ha omnöonHocTb nx aeHcTBHH. H Me^HCTO^ejib yio^HHeT 3TOT MO-

MeHT, yKa3MBaa Ha )KH3HeHHyto Hey^any BOJixBOB H Ha coMHHTejibHOCTb 

oöpeieHHoro HMH 3HaHna: 

- Be^HMe Mejibxnop, Eajiia3ap H Kacnap, He oqeHb-io BM 6b!Jtn yaan-
jiHBbi! ftpn MH3HH xpecTHJ! Bac anocTOJi ÖoMa, KOTopMH H caM B Hncyca 

T B . ̂ KymeBa Bayern e ;<ĉ yM<p/<MA): A*A* eeKa. fi?meet'KM!< o6po3 s pvct'KOM M 3apy6ej<cwoü 
7Mwepowpe (MocKBa: HayKa. 2005), 58-62. 
Co6p. co-v., TOM 4,201-202. 
Co6p. cov., TOM 4, 202. 
Co6p. cot/., roM 4, 203. 



Xpncia nnoxo Bepnji, a no CMepTH nojiWKHJiH Bac na noKon BO xpaMe, 
KOTopMH caM noKOH He Be^aei!«'' 

B TOM x<e nepBOM OTBeie ArpHnnN Pynpexiy conepx(HTCH paccy^aeHne o 
^Byx THnax MarHH, 06 HCTHHHOH TeopernnecKOH dpHJioco())CKOH H o npoTHBO-
CTOHmnx en dpoKycax tnapjiaTaHOB, HJiH npaKTHnecKon MarHH.7^ QaycT H cjiy-
/KamHH eMy aeMOH KaK 6bi cnopn*r c BejiHKHM a^enTOM npaKTHKOH, ̂ tencT-
BHHMH. BHanajic Me(})HCTO(̂ ej:b B TpaKinpe, B ropojie KejibHe, B caMOM Hanajie 
BecHH npowJibtBaeT (poKyc c noHBJteHneM BHHorpaRa.^ ÜOTOM OH )Ke npoMa-
TbiBaei cnyry xo3HHHa rocTHHHHM B ropoRe EBCKHpxeH npn ÖoJibLUOM KOJin-
necTBe 3pHTejien.^ H, HaKOHen, 0aycT H Me(̂ HCTO({)ejib Bb]3btBaK)T EjieHy 
üpeKpacHyK) (CnapiaHCKyto, TpoaHCKyto, TpenecKyK)) no npocb6e rpadpa 
A^ajiböepia (̂ OH BejuieH B ero 3aMKe7^ To ecib 0ayci n MetpHCTOCpejib OTBe-
naMT <<(})OKycaMH» Ha rHeBHbte (pHJJHnnnKH Arpnnnbi npoTHB dpoKycoB. 

O^HaKO ano(peo30M npoTHBonocTaBJieHHH HBJiaeTca pa3roBop Pynpexia c 
0aycTOM 06 ArpHnne. TjiaBHbiH repon, npo3HaB 06 HHTepece CBoero HOBoro 
3HaKOMoro K Marnn, paccKa3biBaei eMy o CBoen noe3^Ke K BeJiHKOMy a^emy. 
(PaycT BMCJiymHBaeT HCTopHM c JnoöonbtTCTBOM n aaei CBoe 3aKJiiOHeHHe, 
aBTopHieTHoe MHeHHe: 

- 3! HHiaji coqHHeHHH Arpnnnbi, n OH MHe npeaciaBJiaeTca qejiOBeKOM 
oneHb Tpy^ojnoÖHBbiM, HO He o^apeHHHM. MarneH OH 3aHHMaeTCH TaK 
)Ke, KaK HCTopnen HJin KaKoH ^pyron HayKon. 3io TO)Ke, KaK ecnn 6bi 
nejioBeK ycH^HHBOCTbto ̂ yMaji ̂ ocTHMb coBepmeHCTBa ToMepa n rny6o-
KOMbicuna ÜJiaTOHa. Bce coMHHeHHH Arpnnnb! ocHOBaHM He Ha onbtie 
Marn^ecKOM, KOTopun ORHH oTKpHBaeT ^Bepb K 3TOH nayKe, a Ha 
aoöpocoBecTHOM H3yneHHH pa3Hbrx KHnr, - He 6ojiee7^ 
ftoTOM B pa3roBop BCTynaeT Me^HCTodpejib. OH ROBORHT Mbtcjib (PaycTa ̂ o 

jiornnecKoro 3aBepmeHHa: 

- ÜKOJibKO 6bt HH noTejin Bbt, rocno^a, Hâ t (j)opMyjiaMH H CKOJibKO 6bt HH 
ynpax(HH.nHCb B MarnnecKOM onbfie, Bce paBHO yjioBHTe Bbt B CBOH cem 

'̂  Co6p. ro<v., TOM 4, 203. [loa xpaMOM, KoropMH He BeaaeT noKoa MoryT HMeTbot BBHjty ̂ Be 

BemH. Bo-nepBbix. ocTaHKM Tpex BOJixBOB nojtBeprajiHCb 3Ha^MTeJibt[MM tiepcMemeHHHM. 

MtunepaTpHua BjteHa npMBeiJia wx B KoncTaHTMHonojib. rto3nHee OHH nonajiH B Mnjian. A B 

)I64, 6̂ arojtapn coyteRcTBHto tPpH^pwxa Bap6apoccbi, wx nepeBe3JtH B KejibH. BTopoe 

06cT0HTej]bCTB0 - KejlbHCKMM Co6op, 3aJ10)KeHHHH B ]248 Tony, aOCTpOHJlH JlHLUb B )880 

rony. 

7̂  Co6p. COV., TOM 4,130. 

73 Co6/7.<ro<<.. TOM 4, 206-207. 

^ C06/;. ro<v.,TOM4, 2]l-2t3. 

7̂  Co6p. co-<., TOM 4, 224-228. 

76 Co6/7. CC<., TOM 4, 205. 



0H't-MOl'hO3Yfgo^ ,g 

YH't7MOi'ho.i Wgoj ^ 
trOr'trMOl'hO.l Y/9OJ ĝ 

^'CodOJO ÄHHKCOX A*M3modox XBM 'ÄXHH1A*U3 XM30M HMOMBHE 
OHBBd B133X))3H XHlXdC H HHMOHO)!e 'HHJBM 'HHJOLT031 'aBdu H HHMHC3M 
X339 'HHM0H0dl3B HOHdBHHHCO! H HHMOHodl3B 'H))HEH({) H HNH1BM31BM 
'HH(p030!fH({) HOHaLfBdXlBH H HXHlBMMBdl H13BirgO Olh 'K3SlHC3gX 
10M K H 'BtfOCOHBdH]A] BIT3C OXHJJ M3HH3)KBdN8 MNMHgOILf K311B80CqyOU 
HLT33 'l[tq!3S 3J tULUO 3p <MO13XB0 3 !X3duXj> MHH 3 HM HUddOBOJ 

:B13ÄB0 HHHBHEOU HOHHgXtfJ K313Bldoi308 8030)dg K313ÄdHtJ3aHH OHIOHI 

-03gB HHH30dl30U XHH33hH13d031 3HH3hBHE Olh '<!1BEBH3 KEStfSH M01C Hdpj 

HU3NM MSHHS^KOtfCH MN8H3 

-Bdx CBH HlSOHaHlBnifÄESd HOM33hHlXBdu 'M3HHBHE CBH B1NHO 'H3Hd031 CBH 

H)tHl)!BdH 31BMHdü BH 101B8HB13BH 1Lf3(̂)013H(()3]A; H 13A*B(̂ 'MOEBdgO MHHB^L 

Q^HHH3)KBdgOEH 3MOdx 'MB8 OH1338EH 
3CigOOa Olh 'qiBHE K lag U310X ̂ 3H)K0g 3HH3)KBdgOEH WfatfOl 'M333HOJAJ 
3 OH3BUJ03 'M380Lf3h HHNK3Q 'OtfHM 3H OlhHH XModOlOX '010H3hX 
- na 'KsCodBh - K :aCA*gHH-oih M3B^KBdgof.H 33a rqp\j [doixoc noiodo^ -

:OH*!M31HHM03 OJOdoiOM '3HHB8 

-0ai33niÄ3 OMB3 'BHHHh013H 10 H))3^BC 'MMKHHSClOimOS XH 3 0LT3C K3MH 'NM 

'K313BhA*iI0]J BH01BLf]J H3CH H3Hd031 CBH BHm3M3BH K3130dM S33CE p̂ N1Ä3 

3H B '«KHH3)KBdgOEH» qmHL' HHCO XC0138 'KHd^HMHM 13Xai3C0H30J 3dHM g 

^^«MSHBdl H0g0)If aiXHdsaOU OH)KOM A*HH13H B 'KHHOdO13OHC0 qi30uXLTJ 

omtroi aCsg» :nHHi3H NHodoi3 33a Kgs3 a iiHhOnrns BHgo30U3 3H BxaodHM 

-A*Md0Q) 'HHH3IT8K 3)K M01 H M0HC0 go NHBCBX3 aiNg iXlOM B80M3 3NHEBJ 

^^'HMBHHniH3)K BC 10JB13g 3CE38 HHHh^KÄM H OHKHH XC0)3a 
0HH8 Olh 'K3M3BC)K3gÄ 'H1B13M 'NM 'BCodoi KB8HdlBM30 H NHBdl3 KB)K 
-E3ig0 'HlXn OH y 13H HLfH HMÄBH HMBHOMBC 3 0H3BtfJ03 dHM HIf H30dl3X 
'K3aiHC3gX OHhHIf LTBtfSMOU H - 'HHtHH3H3hX M380tf3h HO OgH - 'HHH 
-BHEOH M3H3M3dg HSIfMOlX '13ÄB0 doi^OC 'SlfSlHaodMOH H JA*dC HOp\j -

:d3MHdüBH 'Ktf3(̂)013M({)3p\j '0HH3g030 'H B13^B0 XKHHBhSMBE XHlXdC a H 

K310!BaH)K3[f30dH 'HHdOSl M3HH3)KHHHdu 3 H130HUÄy)0803 a ai30HaHlBiatfXc3d 

0!A*H33hHi:HBdu BH 3NHH3tf8BdHBH 'HX80HB13A 3HX33hHl)[Bdu 3H)K0X0p_[ 

^̂'OtfH013 3H K3qiHCXdl H Hod 
-oio)) HCBd 'BdHM oio))3ao33g EH adsai oiX))tfB̂< qcXgHH-ojX^BH oaq^oi 

H/W9&ly M/!H<?J*9̂ 
tr 



BnponeM, B ̂ aHHOM cjiyqae BpiocoB He paß^ejinei nejib H cpe^CTBa. He 
noHHTHO, nojiyqHJi jin QaycT 3HaHHH 6jiaroaapH ycnetuHon npaKTHKe HJiH 
jjocTHr npaKtHMecKHx ycnexoB, öjiaroaapa oörnnpuHM 3HaHHHM. 

rioHTH BCKt^y Me^ncro^ejib 3aHHMaei 6onee aKTHBHyK) no3HHHM, neM ero 
rocnoRMH. O H 6oJibme roBopnT, nepexBaTbman HHHHnaTHBy B cnopax H pa3ro-
Bopax. OH Bb^aei CBon 3aKJWMeHHH no jtK)6oMy Bonpocy, ̂ a)Ke ecjiM ero 06 
3TOM HHKTO He npOCHT. Ho BCK)j:y HMCHHO 6e3ReHTejlbHb!H OayCT OnHCbtBaeTCH 
B KpaHHe necTHMx Bbipa)KeHH)]x. K npHMepy: 

OjtHH H3 HHX <0ayCT>, uejlOBeK JieT TpmtuaTM nHTH, O^eTbtH, KaK OÖb]H-
Ho cneBaMTCH aoKTopa, c HeöojibmoH KypqaBoH 6opoj]Kon, - npon3BO-
ĤJi BneqaTjieHMc nepeo^eToro Kopojia. OcaHKa ero 6b!Jja önaropo^Ha, 
^BH)KeHHH caMoyBepeHHbi, a B Bbtpa)KeHHn jinua - Kaxoe-To yTOMJieHne, 
c^oBHO y nejioBeKa, ycTaBmero noBejiCBaTb.S2 

ilo^Be^eM HTor 3TOMy pa3^ejiy. HacTO OTO^K^ecTBJineMbte B Jiniepaiype 
o6pa3bt ArpHnnb! H 0aycia, B noBeciH BptocoBa 0̂ //̂ v/;MM <2Ma&7 npeacTaB-
JtHMT COBepmeHO pa3JIHHHb]e THnbt MHpOB033peHHH. ABTOp yMbHHJieHO BMBO-
^HT nx B o^HOM TeKcie, BbtcTpaHBaa TaKHM o6pa30M juiCKyccMK). Arpnnna -
He3aBHCHMHH a^enT-TeopeTHK, xpaHHiejib jtpeBHero 3HaHnn. (PaycT - CMejiHH 
3KcnepHMeHTaiop, npaKTHK, no3BOJ!HBUJHH jeMOHy HanpaBJiHTb ero jjencTBHH. 
Kio H3 HHX ojrepiKaji noße^y B cnope? EptocoB npH3Haei no6e^y nocJie^Hero. 
Be^b QaycT - ncTHHHbin HHTejiJieKTyaji. OH 6jiHCTaeT 3HaHH^Mn, a He npHMeT 
nx OT HenocBHmeHHbrx. <J)aycT ycnemeH. Me^ncTOt^ejib ncnouHHei Bce ero 
H<eaaHHH. Torja KaK Arpnnna cjia6o npeycneji B MaTepnajibHon ct^epe. H, 
HaKOHeu, rpHgymne rnöejib n npoKJtaTne 0aycTa no^BepratOTcn BpMCOBMM 
COMHeHHK).^^ 

4. Arpwnna B apyrwx paöorax BptocoBa 

^jia nojiHOTbi KapTHHb) ̂ HCKyccnH Arpnnnb] n (Paycia, HecMOTpn Ha Bcto ee 
HCHOCTb n OTHeTJinBOCTb Ha CTpaHHnax noBeciH, cjie/tyeT npoBecTH pa^ napaji-
jiejiet) c jipyrHMH TeKCTaMH BpMCOBa. CnniHKOM Ba^KHb), cjinujKOM ^ojiro n 
ynopHO npopaöaTbtBajiHCb aBTopoM 3TH nepcoHa^KH, HTOÖM orpaHHHHTbca ô t-
HHM HHmb 0<WC/MM.W aM̂ e7!0,M. 

HanHeM c ArpHmibi. BptocoB Mniaji ero TeKCTbt n TCKCTbt o HeM. 0<?;/ewwh/M 
<3ŵ &7 necTpHT ccbtJiKaMH Ha Tpyabt Mara 3noxn PeHeccaHca n Ha ero nepe-
nncKy. BptocoB Mniaji, KOMMeHinpoBaji, H3̂ aji pyccKnn nepeBO^ KHnrn )Ko3e-

Coop. rov., TOM 4, 20[. 
Co6p. cov., TOM 4, 23)-232. 



26 Eßc'eHMM AyjM/M/; 

oba Opcbe 06 Arpnnne.R4 3ia KHHra nocipoeHa HMeHHO Ha aHajiH3e nnceM. TaK 

UTO npOBepKa He3aBHCHMOCTH CCbMOK BpfDCOBa OT CCMJI0K Opcbe MWKeT 

HBJiHTbca npe^MeTOM HCCJie^OBaHHH. Mbt H<e He ciaHeM cnennajibHO ocTaHaB-

JIHBaTbCH Ha 3TOM BOnpOCe. OTMeTHM JlHLHb, MTO CpeRH MHWKCCTBa HCTOHHH-

KOB BpMCOBa, ocHOBHbtM ÖHJia KHHra A. üpo,^^ BptocoB caM ccMJiaeTca Ha nee 

KaK Ha jiyHHiyK) paöoiy no naHHon npo6jieMaTHKe.^^ 

BptocoB caM HBJiaeTCH aBTopoM pn^a TpyaoB 06 Arpnnne. Bce OHH, npaB^a, 

onyÖJiHKOBaHH nocjie Bbixcna noBecTH. IlepBaa ciaibH, «Arpnnna Herrec-

reHMCKHH» yBH^ena CBei B x<ypHaj:e PyccK^M .M&;c.7b 3a ]9H roR, OT̂ eJi H (cip. 

234-237). BcKope BptocoB nntnei 0 HeM CTaibK) juia ̂ /oeo^o 3w^MA^oMedMw-

cKo^o c.703a/7;; EpoKray3a H EqppoHa (TOM 1, CÜ6, !9!3, CTp. 407-409). B TOM 

<̂e roay EpMCOB H3^aei önorpaobHMecKHH onepK )Ko3e())a Opcbe )̂<?pMwna 

/Vcwwec<?eM,MCKMM (cM. iaK)Ke Bbiiue), CHaöiKaa ero CBOHMH npHMenaHHHMH n 

TpeMH opnrHHajibHHMH ciaTbHMH'. «OtmeBeTaHHMH yqeHHMH» (nepenenaTKa c 

HeKOTopMMM coKpameHHHMH CTaibH H3 PvccKOM ,Mb;c,7M), «JlereH^a 0 Arpnn

ne», «CoHHHeHHa Arpnnnbi H ncTOHHHKH ero Bnorpa^HH» (cip. 7-16, 97-

!09).^*' HToro mecTb CTaien. llpaBjia, oaHa H3 Hnx He HBjineTcn BnojiHe caMO-

CTOHTeJIbHMM TeKCTOM. Ho 3aTO B CnHCKe eCTb H 3aMeTKa ^ia COJ!H^HOH 

3HUHKJ10ne^HH. 

Bo Bcex nepeqncjieHHbix TeKciax, 3a HCKJiKmeHHeM CTomueH oco6HHKOM 

paöoTbi «CoHHHeHHH Arpnnnbi H ncTOMHHKH ero ßHorpaobnn» (oHa BBn^y 

CBoeo6pa3HOCTH 6yaei oöcy^K^aTbca B KOHue H oi^ejtbHo), xapaKiepHCTHKH 

o6cy)K,naeMoro Jinua aociaTOHHO ciaH^apTHM H ojiHOo6pa3HH. BptocoB noBio-

paeT OJ1HH H le H(e MbICJlH pa3HHMH CJiOBaMH. ilpH 3T0M, CTaTbH B 7%<30.A? 3H^M-

^lo^e^M^ec^AM c.708opf 3Bynni cyme RpyrHX. OHa co^ep)KHT MaKCHMajibHoe 

HHCJio paKTOB H MHHHMajibHoe oueHOK. ArpHnna 3jiecb npocio 0Ö03HaqeH KaK 

«ORHH H3 yneHeHLUHX JitojieH CBoero BpeMeHH, xapaKTepnbJH npeaciaBHTejib 

HeMenKoro Bo3po^K^eHHH», KOTopbin «ocianca B naM^TH noioMCTBa npenMy-

meciBeHHO KaK ̂ epHOKHH^KHHK». ̂ anee we EpmcoB ciapaeTCH He BbtnaHHBaTb 

CBOe JtHHHOe MHeHHe. Ü03T0My ĴlH Hac npeaCTaBJIHMT ÖOJlbUJHH HHTepec 

CTaTbH H3 )KypHaJia PyCCKO^ ,MMC.7b, BepCHH KOTOpOH - 3TO «OKJieBeTaHHMH 

yneHHH», a TaKH<e «HereHjia 0 Arpnnne». nepenncnMM ocHOBHbie Te3HCM 3inx 

paöoT.^^ «ÜOTOMCTBO OKjieBeTajro Arpnrtny», - nnmeT BptocoB B ciarbe 

** )Ko!et)) Opcbe, ̂ <?p;<̂ /!a //ew/w^veMMr^*«;;. 3Han<cHMmM;< aga«m;opM<:7?! A W eeKO, nepeBoa 
E. PyHT, ncm pea. C BBeaeHHeM H npMMen. B. BptoeoBa (MocKBa: Mycarei, t914). 

^ Auguste Prost, Aas suence.s e/ /e^ orr.s occM/<e^ aM yM/e .nee/a. Cor/;e///a ̂ gr;ppa, ya w'e ê  
sas a'w-a?. 2 vots (Paris, !881-]882). 

^ C06/7.COV., TOM 4, 3)1. 
'̂  ^(aHHMH nepcreHb pa6oT MOMno HaÜTH B: rtyputueB «BptocoB H HeMeuKast KyjtbTypa XVt 

Bexa)), Co6p. cov., TOM 4, 329. 
'K Mbi coMJin HeueJiecoo6pa3HMM ccMJiaTbcn Ha CTpaHHUM, TaK KaK petb uneT 06 oneHb 

KopoTKHx TeKCTax, jierKO aocTynHbix cero^H!t B HHTepHere. 



«OfmeBeTauHbtR y^eHMH» H B ciaibe B PyccKOM ̂ h;c.7M. 3a 3TMM MbicjiHTejieM 

3noxH Bo3po/K^eHH)], no yTBepxmeHmo Bcex cTaien, 3aKpenHJiacb cjiaBa Mara, 

nepHOKHH^KHHKa. Ho KeM )Ke OH 6btJi Ha caMOM aene? B ciaibe B P^cc/^OM 

JMMC7!M H B «OKJieBeTaHHbtH yneHMH» BptocoB nycKaeTCH B paccy)K^eHHa o 

npOTHBOCTOHHMH CXOJiaCTOB («TeMHHX JlK)J]eH», «06cKypaHT0B») H ryMaHH-

CTOB: «KoHCu X V H Haqajio XVI BeKa pa3Jjej!HJiH jitojjeH, oco6eHHO HacejieHHe 

TepMaHHH, pe3K0 Ha RBa Kpyra: nportoBe^HHKOB HOBoro, CTopoHHHKOB 3pa3Ma 

H PeHXJlHHa, «ryMaHHCTOB», H 3aUJHTHHKOB CTapOro, «TeMHblX JHO^eH», «06-

CKypaHTOB». 

Cpa3y Hy)KHO oroBopHTbcn, KJiaccHflpHKauHH EptocoBa He cooTBeTCTByeT 

HCTHHe. rtpOTHBOCTOaHHe, O KOTOpOM HJjeT 3JjeCb peMb - «ReJIO PeHXJlHHa», 

^HCKyccHH BOKpyr coHOKeHHH eBpeHcKHX KHHr.^^ ̂ e3H^epHH 3pa3M Porrep-

jjaMCKHH (1466-1536) H HoraHH PeRxjiHH (1454/5- 1522) 6btJiH cBa3aHbi .apyw-

60H, Ho B cnope OKa3ajiHCb no pa3Hbie CTopoHbt 6appHKaJi. He roBopn y)Ke o 

TOM, HTO OJIHH H3 rjiaBHHX «OÖCKypaHTOB», OpTBHH TpaHHH, HJ1H TapJJBHH ubOH 

fpeu (1475-1542) 6biJi, BHe BcaKoro coMHeHHH, ryMaHHCTOM. BHjjeHbe cyin 

KOHfipjiHKTa y EpmcoBa 6b]jio oömenpHHaTbiM Ha py6ex<e 19-20 BexoB. OHO 

cdpopMHpoBajiocb no,a BJiHaHHeM KHHrn /7M<rb,Mo wawwbzx ,77odet/ (1515, 

BH6^norpat])H)[ no aaHHoü npo6jieMe o6mupHa. CiaHRapTHa)] öuorpa^Hx PeüxjiHHa: Lud
wig Geiger, VoAann ê:;rn/;n.' ^e/n AeAeM i/na'.se/ne ̂ er^e (Leipzig, 1871). O topHRMwecKoK 
cTopoHe cnopa ctn. cneunajibHbte MOHorpat))HH: Guido Kisch. Za^/Mi MNO* /?e:<cn/;'n.' E/n 
/*ecn<̂ gê L'n/c'/?//;t'A-terg/e;t:'nena'e -S7M<77p z;v/M ro/?ra^z/7ro/)/em /m /$. JanrAMnaer/ (Kon
stanz and Stuttgart, 1961); Elisabeth von Erdmann-Pandzic and Basilius Pandzic, V:<ra/ Dro-
g/.f/c nna'./o^anne.s T̂ ei/cn/Zn. E;ne c/n^er.sMcnnng z;<n? /sfannj/yur a'/eyt/a'Menen ßüc/?^ m// 
e;'nen; /Vac'/?arnf:'% a'e/' 'De/en^/o/pro^7an</.sj;w/ v;'W7oann/.s' 7?eMcn/;n' (̂ 7̂ 77) vo/; Ceorg;'^' 
3e/7/gnM^ /J;na/ Drag/.s/rJ (Bamberg: Fach Slavische Philologie der Universität Bamberg, 
1989). Bonpocbi aHTticeMmtuMa. OTHomeHH!) K eBpestM cneunajibHO pa36npatOTCH: Heiko 
A. Oberman, W^Hrre/^ ae.s ̂ nn̂ ew;7/.s/nM.S'. CnrHVenang.sf ^na' 7;«Vc/;p/oge /w Ze//a/^er von 
7VM/nanM/n;<s ;;n^ ̂ /ö/ma/^w (Berlin. 1981) (aHrjiHMCKnri nepeBoa: 77;e 7?oô .? q/ /)^n-
^ w / / M m /n ?ne ^ge q/ /^enoM.sYMc^ <mü' 7?e/or/na//on (Philadelphia: Fortress, 1984)); ero 
„Johannes Reuchlin: Von Judenknechten zu Judenrechten", 7?enrn//n «na' a'/e VM^en, edited 
by Arno Herzig and Julius H. Schoeps, with Cooperation of Saskia Rohde, 40-64 (Sigmarin
gen: Thorbecke, 1993); ero "Reuchlin and the Jews: Obstacles on the Path to Emancipation." 
B ero TAc /m/jar? q/*y/;c /?<?/orwa//o/;; /f^av.s ̂ Grand Rapids: William B. Eedmans Publis
hing Company. 1994). 141-170; ero. "Three Sixteenth-Century Attitudes toward Judaism: 
Reuchlin, Erasmus. and Luther" B ero 7//!^/wpc«7;q/^ ̂ e/o^mo/;on. &.sovi (Grand Rapids: 
William B. Eedmans Publishing Company. 1994). 8!-l2l; Pa3Hbte acneKTM npo6jieMbt u 
pa3Hbte no^xo^bt K npoöJieMe «PeHXJiMH H eBpeMH co6panb[ B c6opHHKe: Arno Herzig und 
Julius H. Schoeps, eds. (with Cooperation of Saskia Rohde). /?CM<:'/;//n MM6f<y;p./M6^n (Sigma
ringen: Thorbecke, 1993); pmt oraien B c6opHHKe /?<?Mr/?//n ;̂ ?t/o'/?̂ o/;7/.sc/;e/! Xr<v/?c .sewer 
Ze;V (Pforzheim, 1998) raKwe nocBituieHbt pa3JiHtHMM acneKTaM aejia PeRxjitma. CyTb 
KOH({)JtHKTa cneunajibHO paccMaTpuBaeTCü B: H. Peterse, JacooM^ //oogj/rae/en gegen Jo
hannas /?e^cn//n. f ;n ße/frag z;/r Ce^cA/cAre a'e.s /^n;//Ma'aM/nM^ ;'n? /f). 7aAr/;MnJerf (Mainz: 
Philipp von Zabem. 1995). 



eOZ-A8t '(886t) St ^Mi/^o^3!/3yuo/y;!/^ 

;/;.̂j.s7;â '„OOSt ^" u3)B)tsj3Atuß u3t)3S)]i3p 3tp pun _3ttSBion3g pun stuustuBtun^," 't])BJ 

-LU[3}-[ SSUUBqoC :BHH[fXH3^ Atf3!T )] W3HHBWHHB MHH1lfB13ndn 3 Bh'tfHf))d3HO HJHH)) BXMIMdM 

KBHUaHOgOfLT aH3hQ '(^^6) 'SS3JJ AuSJSAtUß :UO]33UUj) ,tMOM<.<3r) ̂H3y3^y ./3/oy H/ M/sp 

-UW/Oi/3^/?MO S7!M<y/MnKM^ 'PI3]JJ3A0 H SSLUBf '/_0Z*S9t '(tA6l UI03UI1) g ,Ü^/.S7// 3.WOS 

-s/o;<3y ̂Mo /tM3y.?^ u; My^;y \,J)Bjjv utiqsns^j 3t[) ]B >)oo*] A\a^[ y.. p[3t)j3AQ g satuBf 

'([86 t 'sujsg) ̂3z;^/oy <?</; /?MD a^ucy ̂"/̂ 

/o .t/w/y {̂ M3^ 3.;;;jy^oyb swj;;a-y Ji/^ ..s-/00j/ /b jo^ (̂ j ^] 'J3)[33g :'W3 X^HiBmsugod]] 

H KHH3C3aa 39L33hBM g B3HB333H3J HXOUf. HMB>[HH1KWBU HNH.tAd).' HMtsdOLOXBH 3 3133W9 

«BdXlBd3J.mf KBHH3al33M(orrA'X" 3ai3'!lf31BB'f.H 9 'X)fOJ ]^6t H '39M30[AJ 9 '«BdXlBd3.I.H[f 

KBHdwtNSOg)) Hnd33 9 HHH]t'3rn[<19 H t\03M))HHX g HHHH3HLOMH9 'W33HU XWHHBdgEH U09 

-3d3U 3)KHB1 <!133 AiroJ ^^61 3 (MBd.JHHH3[J*-B9H30y\[) B!LU3pB3V M09139tr3.!.Btri.H HB90»mfg 

-Xuo J.3))3.]. OHdOL90L] «MUMBtsdo^Bd Hndoi3H OL] HXMHhOJ.3]^)) MHd33 9 '903dA)[ XHH3H3M 

XHrnstqg saisatrsiBCcw a '/.06 t n saxso^ a HBiBhSHBH trtag 13X3^ H<()] v H [fuHLfonna 

XHEK HMH33Ad BH VOasdBU HI9H[fOU HHad3[J 'HHI<M.K 3H.[OHW BH a3BLfHCoa3d3U BJHH)] (H$] 

^88H) "an^J HOtp xnd*!Lf^ - Atfoj /,i$[ a ojsmMmtaa 'ojodoia '(0Ht"98t't) (dsM^t 

HHBJO}^) HBsgXj iod)j - Acoj 5)H a ojBtnMmng 'Bwoi ojogdsu doigB MOH9OH30 XBWOI 

xXaV a BHBaOMmrgXtto Btmg BdHiB^ w33Hu AxHHdogs MnHHtrxH3j XwoHHBtrtM '):3po<t'jrwM/ 

-HHaft'fWf <toa<;.W// 33aoaHJ.odL]-KHnBXH())H.L3HM XB̂t BHBwXCEE BJHH)[ BHHLfXHSj 90))H][aHJ. 

-odu KBmo]B9H3W3[sa 'BdHj.B3 - (;«/t/ôM M/M^o.«!jy</o 3c/o;y/</y) fijpcxi. A;q<va*3M/ ons.m^/ 

BH030tdg X ACOMg (HS1B13 33a) BdoiBlH3MHd3U3XC 'KIf31B)!3H 'B13HdO!l 

-HB8B )!BH KHH3f)KOdEOg HXOH& KU31Mtf3!<!W OJ01& alBaOCHdsiXBdBXO 13Bni3t\ 

3H StTOJHlO OH 'MB13HHBMXJ M ÄUHHdjy *!imf3MhHdu Xa030)dg ISKtfOaCOU 3H 

Olg («HHHShA HHHHB13a3tf)<0» S H ̂!L'3!qw M0X33<fj a 3S1B13 g) «HHHSHtN XNH 

-HOHMHU^dl WSHMS^KOIfEH HSH^OHSdsü tftqg OH 'HMH3M8K XH)!33hHJBM W3HHB80C 

-3U33H WNHCogOaO LTiag 3H 'BCod 0J0)!B1 XKMH3HHh03 XtadB13 BH HB80H30 *!33a 

Uiqg NUUHdjy IBIMBdl» HHX33hHJBM 0]-j H3H 0 HirBf)KX33Bd H 33H a HtfHdsa 

'tqi3HHBMÄJ 'H)!HHH3M3da03 0J3 3HJ0H^ SOHaBtfJ 30WB3 3H 01€ 'WShodug 

HHJBM 0 LTB3HU HO M3H0HBH («HHHShX HHHHB1393tO<0» 9 H HL'3M;v ̂O^J^lJ a 

3^1613 g) «a013HHBWA*J 3HHBMHH8 30g030 HtfBMSUaHdu SNdoiO)! 'W31 X31 K3U*Bf 

-H<Ah 01-MBM HO» H «HLf3[aM H083 aiBJBMH ]qd3HBM HOM33hH13BtfOX3 013Hh 10 

K3aiHCogoa30 JOW 3H BCJOXHH HO» '<qH0d013 MOJÄdC 3 0̂{ MB13HHBWXJ X Xu 

-UHdjy aiHLf3Hhndu SHniOlKtfOaCOH 'H130HH3g030 'taidSh Oie 33g HWBXBHOM 3 

Bgadog IsXCHdSDtBdBX 3)KXB1 013 3)KNB_L HHtaiBU'-OH ITB3HU OH^LfHaBdu H 0)]J3Lf 

'xHHasdn* trBHE 'HBaoEBdgo omodox trtag BHUHdjy sms y aoi3HHBMXi oidsiBLr 

H130HH3)Kd3andH 013 ÄHOdoiS BH 80338 XmBh 13KHOtf)i3 01g BHHlfXHSJ KHH3hX 

APHBIBÜOdu H WOMfBdg 3 XH3HH3d3U 8133hX 13XC3U3 '«HtaH3hX HtaHHBlSa 

-stf^O» a H wn??q/v no^jj<fj a saiBi3 a ao30jdg i3Bt/)Kd3aiX xsx 'OHhSHO^ adsi 

-BLr 3gs3 trBdgtaa 3H HO oih 't\oi a 'Hi3onH3!fgo3ogo 013 a nuuHdiy ofHCsiBdi 

IHlfHa HO HHH3r)KX33Bd XH083 KtfC MOHhOl M0HC0X3H ISBU'St!' '013 IsXdHCHlO)^ 

-03gB H «a013BtrOX3 M a013HHBMÄl Bgqdog» O dpHM BC K313B1B3X 3)K 8030idg 

,g'XCoi [̂6[ aammfBirrniaa 

XW3! OtXHHBP BH BClfH(()d3aO KHnBMHIfgXH KBad3]J qiBHC t\01& go 10M 3H 'K3 

-i33WÄCBd 'ao30idg ni30Hatf3iK0i3033H 013 o Xtroatsa M tfsmHdu n aoi3Buox3 

H aoiDHHBMXi sgqdog o djww HtadBis tfHdsaodu Ctra^dsaQ 3WM3)K'r/ Q6'(/.t$t 

HH<VqClj^ H/!MJJ9g Sc 
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noRqepKHBaeTcn ^BonciBCttHoe, HC BnojiHe HCHoe OTHomeHMe Arpnnnbt K 

KOJIJIOBCTBy. B CTaTbe B Pw'CAOM .UWC7M EptOCOB OCOÖO BM/tejlHCT npHMai Teo-

peTHwecKHX, Hay^HHX HHTepecoB Arpnnrtb] Haj npanTmiecKHMM, MarnMecKH-

MH. npocipaHHbie paccyw^eHHH Ha 3Ty TeMy onymeHbt B «OKJteBeTaHHbtn 

yqeHbiH)). BptocoB ocoöo BbtnaHHBaeT eme cann j!to6onbtrHNH MOMeHT. Ecib B 

TeKciax MMCJtHTCJia 3noxH BoipwK^eHHH H Bbtna^bt npoTHB BOJime6cTBa n ero 

nponaraHja. Oco6eHno EptocoB Bbt̂ ejiaeT 6opb6y Arpnnnbi c MaraMH-tnapjia-

TaHaMM. 

06cy/KjeHHbie 3aecb ciaibH EptocoBa o 6norpa(j)MH ArpHnnbt HBJüttOTCH 

y^HBHTeJlbHO UeHOCTHMM MaiepnaJ70M, KOTOpbtH TeCHeHLUHM 06pa30M CBH3aH c 

o6pa30M yweHHoro H3 noBecin 0<?H6*HHb;;< aĤ e.7. ̂ BoHcTBeHHocTb, 6opb6a c 

mapjiaTaHaMH - Bce 3T0 BbtnnMHBaeTca. Ho Hanöojiee jitoöonbtTeH aKuem Epto-

coBa Ha 3KcnepnMeHTajibHOM acneKTe H petHHTejibHocTH B npoßeneHHH Marn-

MecKHx onbtTOB. ̂ ep3KHH aBaHTtopncT H H3o6peTaTejJb Arpnnna njiyiaeT B 

aenax MarnnecKHX, c KOTopbtMH 6ojibme 3HaKOM no KHnraM, neM no onbtTy. 

CoöcTBeHHo. H oöcyxmeHHe B03MWKH0CTH npnHHCJiHTb Arpnnny K ryMaHH-

CTaM, Ka^eica, cociOHT H3 ̂ Byx Ba^KHNx acneKTOB. Bo-nepBbtx, 3T0 6opb6a c 

3aKOCTeHejioH o^nnnajibHOH pejinrnen (6opb6a c MOHaxaMn). Bo-BTopbtx, 3T0 

CTeneHb HayrHOH aep30CTH. 06cy)KaaeTCH npmmcTHocTb Arpnnnbt K HOBbtM 

TpeöoBaHHHM o6pa30BaHMH (3jtecb OH ryMaHHCT) H ero roTOBHOCTb n^TH Bne-

pe^, OTÖpocHB CTepeoTHnbt (3aecb OH He ryMaHHCT). 

Oco6o c^e^yei nojiqepKHyTb 3HaKOMCTBO EptocoBa c 6jiH30CTbK< TpajjHHHH 

npe^aHHH o c&aycie n 06 ArpHnne («HereH^a 06 Arpnnne»). 3io ̂ eMOHCTpn-

pyeT Bno.iHe oco3HaHHoe Hcnojtb30BaHHe EpmcoBbiM RByx cxo^KHX B MHpoBoH 

jiHTepaTypHoH TpajuinHH nepcoHa^en. 

^onouHHTejibHMH MarepHan n tutton K o6pa3y a^enia B 0<?HgHMo.M ow^e^e 

^aeT ciaTbn «CoHHHeHHH Arpnnnbt n HCTOHHHKH ero 6norpa(})HH». EojibmaH 

nacTb pa6oTM wBOJibHO cyxaa. EptocoB o6cy)K^aeT SnöJinorpa^HK). 3^ecb no-

nbrma n cocTaBHTb nepe^eHb Tpy^OB ArpHnnbt, n npo^eMOHCTpnpoBaTb OTHO-

ujeHHe K HeMy pa3JiHMHbtx aBTopoB. ÜKB03b BeKa EptocoB npnxoaHT K CBOeMy 

BpeMeHH H ^ejiaei 3aKJitOMeHne 0 cociOHHHH nccjte^OBaHHH. Bce Bbtrjta^HT 

3/jecb BnojiHe MHHHO H aKaaeMHHHO. Jlntitb nocjie^HHH a63au pacKpbtBaei oco-

6oe, opnrMHajibHoe BH/teHbe npoÖJieMbt EptocoBbtM. HnTaTemo Kau 6bt BpyMa-

eTCH KJltOM K nOHHMaHHK) TeKCTOB H J1HHHOCTH ArpHnnbt. 3T0T OTpMBOK 
WCTOHH UHTHpOBaHH^t 6e3 COKpameHHH: 

Hejtb3H, oattaKO, CKa3aTb, nTo6bt )KH3Hb H xapaKTep ArpHnnbt 6btjj.H 
Tenepb BbincHeHbt OKOHHaiejibHO. B 6norpa(})HH ̂ )HJioco(})a ocTajiocb eure 
HeM&MO 3nH30ROB, pa3t)tCHeHHbtX He ̂ OCTaTOHHO; CBH^eieJlbCTBa COBpe-
MeHHHKOB 06 Arpnnne eme HHKeM He 6btnn pa3o6paHbt BO Bcen nojtHOTe; 
H3 caMbtx coMHHeHHM ArpHnnbt eme MOKHo H3Bjienb HeMajio aaHHbtx, 
o6t.HCH)ttomHx pa3JiHHHbte coöbtTna ero x(H3HH. Eme öojibnte ociaeTCH 
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caejiaib ajjH xapaKTepHCTHKH ArpnnnM. 3aMKHyTMH B ce6e, He jnoÖHB-
HJHH H3J!HLHHeH OTKpOBeHHOCTH, nopOH C03HaTejlbHO BMCKa3b!BaK)mHH 
MbtcjiH, KoiopHX OH He pa3̂ cjiHJi, Arpnnna 3â aji ncropHKaM Tpy^Hym 
3araaKy, Ha^ pa3tHCHeHneM KOTopoH eme npe^CTOHT noTpyaHTbca. 
HaKOHeu, yqeHne ArpannM B CBoen nojiHOTe MOKei ÖMTb noHHTO TOJibKO 
H3 conocTaBJieHMH ero c yqeHHeM OKKyjibTHCTOB Bcex BpeMeH, c npej;a-
HHHMH apeBHero Ernma (coxpaHHBinHMH ann Hac TpaRHunn AiJiaHTH-
jlbi), c 330TepHqecKHM yneHHeM op(pHKOB, c KHHraMH TepMeca TpncMern-
CTa, c HWHMH HeonjiaroHHKOB, üpoKJia H Hx eaHHOMHHJJieHHHKOB, c yxa-
3aHHHMH, paCCbinaHHHMH y TopaHHH, OBHRMH, AnyjieH, C COHHHeHHHMH 
coBpeMeHHHKOB Arpnnnbi, HanpnMep, a66aia TpHieMHü H üapauejibca, 
HaKOHeH, C HOBHMH Tpy^aMH XVIII BeKa, KaKOBM COHHHeHH}] Kjjô a Re 
CeH-MapieHa, CeH-BnKTopa H ap., H XIX BeKa, KaxoBbt Tpy^H <Pa6pa 
^'OjiHBe, CiaHHCJiaBa ̂ e TyaHTa, 3nH(^aca JleBH, MnujejiH 0nraHbepa, 
CeHT-Hßa R'AjihBeHRpa H ap. 3ia paöoia eme npeacTOHT 6yaymeMy, 
Korjta coBpeMeHHaa Hayxa (a 3TO HeH36e)KHo) CBOHMH nyTHMH H MeTo^a-
MH nOROH^eT K BOnpOCaM, 3aHHMaBIHHM BCeX 3THX HCCJteROBaTeJieH, H 
noHMeT, Kax HeociopoKHO OHa nociynajia, CMemHBa^ nx c mapjiaTaHaMH 
H MapoaeaMH H nejibie CTOJieTnn npeHeöperajia HX oTKpbiTHHMH. 

B naHHOM PparMeHTe npe^CTaBJieHHH EptocoBa 06 Arpnnne coöpaHH B 

e^HHoe nejioe. Hx H3Jiox(eHHK) npe^LuecTBytoT ROJtrne H3BHHeHHH. üpo^eccH-

OHajibHbiH HCTopHK EptocoB npeKpacHO noHHMaeT HaynHyto yH3BHMOCTb H 

6e3ROKa3aTejibHOCTb CBonx yTBep^KaeHHH. CorjiacHO TeKCTy, nojiyqaeTca, m o 

ecTb Hexaa TanHaa Tpaanunn, Beaymee cBoe Hanajio OT ATjiaHTH^M. ArpHnna 

xte, H36eraa pa3rj]anjeHHH ceKpeTOB, He Bcerjra roBopHJi TO, qio RyMan. OH 

HBHO BHCKa3btBanCH npOTHBOpeHHBO, nOTOMy HTO eMy 6MJIO HTO CKpHBaTb. OH 

BOBce He mapjiaTaH H He Hapo^en. OH â etiT, OKKyjibiHCT, 6epe)KHO xpaHHmnH 

apeBHHe TaÜHH. 

Bce 3TO nopa3HTenbHMM o6pa30M cooTBeicTByeT cneKyjinnHHM EpmcoBa 06 

AuiaHTHae, H3Jio)KeHHHe B TexcTe, cneuHajibHO nocBameHHOMy ̂ aHHOH Tetne, 

y</Mwa?M yvMwe^eM (1917) PaHHee MM yx(e ynoMHHajiH 3TO coMHHeHne, pac-

Cy%HaH O TepMHHe «OKKyjlbTH3M)>. JltOÖOnblTHO, B HaCTOHUJHH MOMeHT, CJie-
jtytomee yTBepxmeHHe: 

3ia HCTopHnecKaa KOHuenuna (o KyjibType aTJiaHTOB) öbtjia He TOJibKO 
oöteKTOM Bepbi, HO n npeaMeTOM H3yneHHH HccjieaoBaHHH B Tex Kpyrax 
yneHMX, KOTOpbtM OÖMHHO ^aeTCH Ha3BaHHe OKKyjibTHCTOB H B HHCJie 
KOTopbtx MO)KHO ynoMHHyTb HMeHa: JlyH ae Cen-MapieHa (1743-1803), 
0a6pa ̂ 'OjiHBe (1767-1825), 3jiH(})aca JleBH (1810-1875), Jlyn JlyKaca 
(1816-1863), 111. (&0BeTH (1813-1894), H3 no3RHeHtnnx - CiaHHcnaBa ̂ e 
TyanTa, CeHT-HB ̂ 'AjibBeHjtpa n Rp.̂ ^ 

*̂- B. BpmcoB «y^HTejiM yHHTejieH)). Co6p. cov., T. 7. 275-437 (278). BnepBbte TeKCT 6MJ1 
ony6jiHKOB3H B xcypHajie fopbKoro 77e/no^Mb B 19t 7 rony, c 5 no t2 HOMep. 
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CnHCKH OKKyjJbTHCTOB B JJByx TeKCTax B 3HaHHTeitbHOH CTeneHH COBna^atOT. 

HeCOOTBeTCTBHH )Ke BnOJIHe MO)KHO OÖT-HCHHTb HaJlHHHeM «H /tp.» 

TaKHM o6pa30M, BecbMa BejiHKa BepoHTHOCTb Toro, nio EptocoB CTpeMHTca 

OTO)K^ecTBMTb Arpnnny c coBpeMeHHbtMH TeopeTHKaMH OKKyjibTH3Ma n BJio-

)KMTb B ero ycia Hx Mbicjm. 3io npe^nonwKeHHe no^TBep^K^aeicH n aBiop-

CKHM npHMenaHHeM K O^weHwo^wy awja/ry.' «B3riHmbi Arpnnnbt Ha MarHto pe3KO 

OTJiHnaMT ero OT apyrHx MarHKOB XVI B., ̂ enaMT ero npe^mecTBeHHHKOM 

y^eHHa coBpeMeHHbtx 'oKKyjibTHCTOB'». H 3jiecb BaH<HO nojiqepKHyTb «Tpa^H-

HHOHHOCTb» HX 3HaHHH (CM. TaK)Ke BNHJe) BOCXORHmerO K 3HaHHK) aTJiaHTOB, H 

ero TeopeTHHecKHH, He npoBepeHHbtn npaKTHKOH xapaxrep. 

5. OaycT B apyrwx paöoiax EptocoBa 

KaK H 06 Arpnnne, EpMCOB HeMajio Hanncaj] H o ero onnoHeHTe, o Oaycie. Ho 

ecTb cymecTBeHHoe pa3JiHHne B xapaKTepe TeKCTOB o Ka^KjJOM H3 HHx. 0 6 

ArpHnne EptocoB nncan HayHHHe ciaibn, a o (&aycie JiniepaTypHbie TeKCTM. 

3io He yanBHTeubHO. Ejiarojrapa o^HOHMeHHOH nbece TeTe, KOTopyto, KCTain, 

EptocoB nojiHOCTbfo nepeBeji,̂ ^ 3T0T nepcoHa^K 6bui cjinuiKOM TecHO BnjieTeH 

HMeHHO B JiHTepaTypHyto Tpa^HUHto. KaK BH^HO, Haao6H0CTH B cneuHajibHOH 

ciaTbe 0 (&aycre He 6buio. XoTa EpmcoB n cqeji Hy)KHHM onpaB^biBaTbcn, 

roBopn, HTO ero rjiaBHMM HCTOHHHKOM ;uiH o6pa3a 0aycia B O^weMHo.M a/uaue 

6bm HoraHH LUnHC, a He Teie.^ 

B ]910-x rr. EpfocoB BbmaujHBaji n^eto ^pambi «(t*aycT B MocKBe».^^ 3a-

Mbicjibi iaK H He 6btJiH peajiH30BaHbi. /tjia Hac Ba^KHo, HTo B.B. MypaBbeB 

BHReji CBH3b 3Toro njiaHa c 6?<?HCHHMAf aŵ gy/o.w. B noBecTH ecTb paccKa3 Me-

c})HCTO({)ejiH o TOM, KaK OH conpoBOK/raji CBoero rocnojjHHa (PaycTa B nyie-

tnecTBHHX. HcTopna 3aHHMaei Bcero Jinurb o^HH He6ojiburoH a63an, r^e nepe-

HHCJiatOTca CTpaHM H npeaejibHO KpaTKO xapaKTepH3yMTca npHtononeHHa B 

Ka)K/tOH H3 HHX.^^ no MHeHHK) B.E. MypaBbeBa, (PaycT BMCTynaeT aKTHBHMM 

XoT)t BptocoB H nepeBej] Bcero <Pa^cwa, HO ueJtHKOM 6b[jia HanetaTaHa jintut, nepBaa nacib 
(MocKBa-J!enHntpa^: TMXJ1. )928), a H3 BTopoiS TOJihKO nHToe neHcTBHe (to6njieMHMH 
HOMep V'7MfHpp<7?mpHf),Y< Ha^'iedrwga, 1932). CM.: B.M. )KnpMyHCKMH, /"ewe 8 pycc^oM 
^MM?tyiawv/?e (JleHMurpan: HayKa, 198)), rnaBa 7 («CHMBOJiHCTbm), 470. 
EptocoB B M/.sre//anea (C06/7. rov. 6, 402) OTBeT Ha Kpmm<y reoprHH My.nKOBa («0aycT M 
MenKHH 6eo), Pe<vh 8 ReKa6pn )908). 
«HcTopH)t MocKBM B [BopwecKHx ßaMHCJiax BajtepHH EptocoBa: rto HemnamiMM MaTepwa-
naM)) B BajiepHM BptocoB, /7eH^doH/<oe !< wcro6pa/n<oe. CwMxowHopewMN. /7po3o. ße/MA' 
ßp/ocoay. ßoc^o.MM/<a/;Mx ̂  ̂ wroge. Mor/o, CoeTaBJieHHe nonroTOBKa Texcia H KOMMeHia-
pHH BacMjiHü MoJioaaKOBa, noa pe^. B.H. PotnaHOBa (MocKBa: KjitoH, 1998). 239-246 (242). 
ABrop TeKCTa B KHHre He yKa3aH. BnepBbte TexcT newaTajic;] B: 7</?acwa^ onpe^a. Cßo/A;<MK-
aHmo.70JM^(Hbto-HopK, ]932). 
C06/J. co<v.. TOM 4, 204. 
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aeHCTBytCmHM J1HU0M TOJlbKO B MoCKOBHH.^^ HaM 3TO He Ka)KeTCH BepHHM. 

PaCCKa3 0 MOCKOBCKHX npHKJHOMeHHHX He JMHHHee apyrHX HCTOpHH. H HHKa-

KoH 0C060H, BMRaMmeRcn no cpaBHeHHK) c paccKa3aMH o nocemeHHH apyrHx 
MecT, HHHUHaTHBb] Oaycia 3^ecb He npoHBJiaeTca. Ho Run Hac Ba^KHO OTMeTHTb 
- BpmcoB )Kenaji nepeHeciH ciaporo jiereH^apHoro nepcoHaiKa Ha po^HyM, 

MOCKOBCKytO nOHBy, B03MO)KHO, yCMaipHBaH KaKHe-TO CBH3H Me^^y CBOeH 

)KH3HbM HJiH ̂ H3Hbto CBoero OKpyH<eHHH c cy^bSoH j!HTepaTypHoro o6pa3a. 

CaM coxpaHHBHJHHcn H ony6j]HKOBaHHb[H njiaH jrpaMM He ^aei jiocTaTOHHO 

nojiHoro npeRCTaBJieHHH 0 cyin H^eü BptocoBa.^^ EauHCTBCHHoe, HTO MO)KHO 

CKa3aib HaBepHaKa, qio B ocHOBe cto^eia Jiê KHT JHo6oBHaH HHipura. (Payci 

3aKpyHHBaeT potvtaH c EjieHOH TnHHCKOH H c AHHOH. 3aKaHHHBaeTCR Bce TeM, 

qio EjieHa, oxBaMeHHan peBHOCTbto, 6pocaeT 0aycia, Me^HCTOf^eJin H AHHy B 

TeMHHuy. KojmyH H aeMOH HCHe3atOT. AHHa me noBecnjiacb B 3aToneHHH. 

rtoaOÖHaH ORepMHMOCTb OayCTa jHOÖOBHbtMH nOXO^K^eHHHMH noKa3aHa H B 

OjHCHHo.M ow^e^e. TaM tPayci BJnoÖJiaeTCH B EjieHy npenpacHyM (CnapTaH-

CKyto, TpoHHCKyto, TpenecKyto)^^ 

CTHxoTBopeHne, 03arjiaBneHHoe HMeHeM HHTepecymmero Hac nepcoHa)Ka, 

noBecTByei noniH HcmiMHHTejibHO o ero poMaHe c TpeTxeH (26 HOH6pa 

1911).'00 B anjiK)3HH Ha 3nu3oa H3 Tpeibero axia BTopoü qacin (Paycwa Teie 

(«Klassische Walpurgisnacht»), HanucaHHOÜ B 1920 roay, ocoöo noanepKHyTH 

u BbtnHueHM 3poTHnecKHe CHMBOJibi.'O* A eme Bce cKa3aHHoe nepetoiHKaeTCH 

co CTHxoTBopeHueM «Memento mori». 

Huta 3a6aB, ÖMTb MOKei, caiaHa 
^BjineTCH nopoü y Hac B CTOJiuue: 

O W T H3bICKaHHO, UBeTOK B neTJIHUe, 

Py6un B öyjiaBKe, rpynb HaaymeHa. 

H yjiuua ujyMHT npe^ HHM, nbHHa; 

Ba. B. MypaBbeB. «HeonyBaHKOBauHbte n HeßaBepuieHHbte noBecTH n paccKa3bt: ilpean-
cjioBwe H ny6j]HKauH)t)), B 77Mwc/MwvpMoy waci^dc/ngo, TOM. 85, 63-72 (68) (MocKBa: 
HayKa. ]985). YnoMHHyTO B: «HcTopna MocKBbt B TBopwecKnx 3aMbicaax Bajiepnn Bptoco-
Ba: no HeMaaHHMM MaTepnaaaM» B BaaepHH BptocoB. //eMr)oM«oc n ;<K'of)paHMoe.' CwM-
.wmeope/;:;^. /7po3o. B t w w ßp/ocoRr. ßocwo.u!<;<aHM^ o Rp<ocoee. Mar;o. CocTaBaeHHe noa-
roTOBKa TeKCTa H KOMMeHTapHM BacHJiMü MojmaüKOBa, noa pea. B.H. PoMaHOBa (MocKBa: 
KamM, 1998), 239-246(243). 
«McTopuH MocKBb] B TBopwecKHx 3aMbtcjiax Baaepn)t BpB3coBa: llo Hen3aaHHMM MaTepna-
jiaM)) B BajtepHH BpMCOB, //pM3daM«oe M Ĥ i:'o6pa/</<og. CwMxoweope^MN. /7po?a. ßewoh 
Rp/ocoRy. ßo<:7!o.w!a<OHM̂  o ß/7/ooMc. ̂ a;*;a. CociaBJieHHe noaiOTOBKa TeKCTa H KOMMeHTa-
pHH BacHJiHH Mojioa^KOBa, noa pea. B.H. PoMaHOBa (MocKBa: Katow, !998), 239-246 (243). 
Co6p. ro<v., TOM 4. 229. 
C06. co*/., T. 2, 76-77. BnepBMe B: Baaepnn BptocoB, 3epKa.?o meHPM. C/MM.tt< /P0P-/9/2 ̂ . 
(MocKBa.: CKopnHOH, )9)2). 
Co6p. eov., TOM 3, 63-63. 
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TpaMBan MwaTca ̂ JiHHHOH BepeHHuew... 
flo HeH HHiaer OH, KaK no cipaHHue 

OTKpbtTOH KHHrH, MTO BCH )KH3Hb - THyCHa. 

Ho BCTpeTHTCH, B TOJine UjyMJIHBO-TeCHOH, 

OH c ReBytuKOM, HaHBHoH H npejiecTHOH, 
B HbHX B30pax HpKO CBeTHTCR JltOÖOBb... 

H BCnbtxHeT rHeB y RbHBOJia Bo B30pe, 
H, HCHe3aH M3 CTOJ1HHM BHOBb, 
üpomenneT OH o^Ho: memento mori!'"^ 

EcTb H .apyroe CTHXOTBopeHHe Ha 3iy TeMy, «EeccoHHaa HOMb» (26-27 ntojia 

!920), B KOTopoM o6pa3 cPaycia cBH3aH c coqeiaHHeM ycnexoB B MarH^ecxoM 

HCKyCCTBe H, OJtHOBpeMeHHO, C ütOÖOBHOH 0.aep)KMMOCTbK).' 

BeccoHHaa HOMb 

3a OKHOM öejibtH cyMpax; Ha^ KpbimaMH 
3Be3^bt cnopnT c yjibtSKoH ̂ HeBHoH; 
BcKpblTbi yJlHUbi TeMHMMH HMHJaMH... 
-ÜOHeMy Tbl Tenepb He co MHoH? 

TeHH KOMHaTb] XHUtHHMH nTHUaMH 
Bce cuejMT, yMHpaa B yrjiax; 

Bce CMeMTO) COBMHHMH JIHHaMH; 
BeCb MOH ̂ eHb B HX KOCTJIHBbtX KOrTHX. 

LUenqyT, mennyT: «BoT - MyapbtH, npocJiaBJieHHbiH, 
3coTepMK, KTo pa3yMOM rop^! 
OH He THeTCH K MOHeie 3ap)KaBJieHHOH, 
He CHRHT OH Me)K KHHr H peiopi! 

K)Hb)H na)K, OH B HaHBHOH BJIKJÖJieHHOCTH 
no3a6biji Bce MopmMHM ro^oB, 
ÜTapbiH 0aycT, B 3epKajibHoR 6e3^oHHocTH 
OH das Weibtiche cnaBMTb roTOB. 

JlH6o HaM xoxoiaTb Me(j)HCTO(pejieM, 
B paHHHH wac noHHKaa Bo Mrny, 

Ha^t ero Sne^HbiM, cyMpanHMM npo(j)HjieM, 
Mio npn)KaT K 3apeBOMy cietmy!» 

- nOJIHO, TeHH! Bb[ TmeTHO HaCMeUJJIHBH! 

Co^p. ccv.. TOM 3, 44. BnepBbte B mypHajie Mor/srüa, HOMep I. 19]8. Ecrb H apyraa BepcHü 

OKOHHaHH^ CTHXOTBOpeHHH. UM. Co6^. t'0'<., TOM 3, 556. 
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Hjib ̂tJiH BauiHx a cipen ya3BHM? 

BaMH BJiacrBOBaTb 3Ham! He ie )K jin Bbt, 

^TO CKJlOHHJlHCb npejl CMaCTbeM MOHM? 

BHOBb JlWKHTeCb B nOKOpHOH npO^OJIbHOCTH, -

TaHTe poÖKO B yjibiÖKe ̂ HeBHoH, 
BTOpbTe KpHTHKy CBOÖORHOH 6e3BOJlbHOCTH: 
«noMeMy Tbt Tenepb He co MHoR!»'^ 

HecMOTpn Ha HBHMM aKueHT, c^ejiaHHbtH BpmcoBMM Ha ycnexn 0aycia B 

jitoÖBH, pe^b, KOHenHO, H^ei He 0 npHBH3aHHOCTH K apyroMy nejioBeKy, a 06 

yTHJIHTapHOM OTHOmeHHH K aeHCTBHTejlbHOCTH. 3l0 npaBO, B03MO)KHOCTb 

co6jia3HHTb H 6pocHTb. CßOK) B03J]to6neHnyK) TpeTxeH 0aycT ociaBJiaeT, He 

cnacan ee. H )KeHmHHa norHÖaei. TaKaa )Ke yqacTb nociHrjia H apyryto B03-

jito6jieHHyK) HcpHOKHHH<HHKa, AHHy. CornacHO 3aMMCJiy jtpaMbi «0aycT B 

MocKBO> OHa noBecHJiacb B TeMHHue, H3 KOTopoH qapoaeH H nepi npe^ycMO-

TpHTejlbHO CKpMJlHCb. 

OneBH^HO, BpMCOB jiHLUb no^nepKHBaeT yTHjiHTapHbfR no^xoa (Payora K 

oxpy)KaK)meMy MHpy. TaK OH OTHOCHica K )KeHmnHaM. Ho noao6HHH ajiro-

pHTM nOBe^eHHH (npHHTH, B3HTb CHJIOH, HanjieBaB Ha nOCJie^CTBHH) MOH<HO 

cnpoeuHpoBaib H Ha ^pyrne c<hepbi. BoeHHHe TexHOJiorHH EptocoB TaK)Ke 

3aqHCJiner B (^aycTHaHCKyto KaTeropHto: 

)Kn3Hb, KOCHCb B JlHXOpa^Ke, MHO)KHT nO^C^eTH 

EpoHeHocueB, GunnaHOB, MopTHp, cy6MapHH... 
HenoBeqecTBO - cPayci! Hjib B My3eax eme TM 
He pa3Becnji B^ociajib 6aTajibHbtx KapiHH?'^ 

^BHoe noa^epKHBaHHe onHcaHHH OTHomeHHH Oaycia HMeHHO c )KeHCKHM 

nojiOM, MWKei cBH^eiejibCTBOBaTb 0 ^KejiaHMH EptocoBa Bb^ejiHTb qyBCTBeH-

HOCTb, 3M0UHOHajibHOCTb nepcoHama. 3io KOCBeHHoe noaTBepx<aeHMe B pa3-

jiHMHbtx TeKCTax EptocoBa, o KOTopbtx pe^b noH^eT ̂ajiee. 

EcTb y EpKtcoBa H o^HO 3aBepmeHHoe, ony6jiHKOBaHnoe npo3aHqecKoe npo-

H3Be^.eHHe, HMetomee neTKyto CBH3b c o6pa30M (Paycia - «Ho^Hoe nyremecT-

BHe». XOTH MMR 3HaMeHHTOfO HepHOKHH)KHHKa 3ReCb JIHLHb ynOMMHaeTCH, a 

MepBan ny6jiHKauM̂  - Bajiepnii BpmcoB, ̂ ;<^aH«Mc cmMjrM ^79/4-/92^ (MocKBa H 
JleHHHrpaa: TH3, 1928). Co6p. co*;., TOM 3, 402-403. rtoHHTne «das Weiblichem HBHMii 
HaMeK na TepMHH «das Ewig-Weibiictio) H3 laKJttoMMTCJihHoR wacTH <Pwwo TeTe. Bnpo-
MeM, HCTOWHMKOB H KOHHOTaUHH MO)KeT 6b]Tb 3HaMHTej!bHO 6ojlbU]e. BptOCOB, OneBHRHO, 
ratoKe HaMexaer Ha cTwxoTBopeHHe Bjiâ HMHpa CcnoBbCBa «Das Ewig-Weiblicheo, KOTO-
poe MMeeT MHoro oweBĤ Hbtx napanejmeH c npouMTHpoBamtbiM npomBeneHHetn. BpMcoB 
ynoMMHaeT CTwxoTBopeHHe CojioBbeBa. C.M., HanpHMep: Coop. ro<<, TOM 6, 222. 
Mb] npouHTHpoBaj]H OTpbtBOK H3 ̂jiHH])oro CTHXOTBopeHMH, HatiHcaHHoro B )923 roay. CM. 
Co6p. co<<., TOM 3,425-426. 
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caM OH He HBJiaeTca ynacTHHKOM coÖMTHii, EptocoB oTneuiHBO BHCKa3MBaeT 

3,aecb CBoe noHHMaHHe JiereĤ bt, ̂ eMOHCTpMpyeT CBoe K HeH OTHOtueHHe. 

TeKCT He noßTHqecKHH, H 3TO npH^aei noBecTBOBaHHK) o6cTOHTejibHOCTH, pa3-

BepHyiocTH. «HoHHoe nyTemeciBHe» BnepBbie ony6jiHKOBaHO B )908 roay.'°s 

Tor^a EptocoB npe6biBan B Kpyry MReR, onepMeHHbtx 0^wewMM,M aŵ ej7o,M. H 

ReHCTBHT&nbHO TeKCT BbirüH^HT KaK paßBepHyTbtH nepecKa3 cnopa Me^K^y Me-

())HCTO(j)ejieM H (DaycTOM B noBecTH. 

B «HoHHOM nyTemecTBHH» He Ha3BaHHOMy no HMeHH repoto, OT jiHua 

KOTOporo BcaeTCH paccKa3, HBJiaeTCH ̂ bHBOJ!. HeHHCTMH yTBep^K^aeT CBoe npe-

BocxowTBO Ha,a HejioBeKOM H npe^jiaraeT noKa3aTb nejJOBeKy y^HBHTenbHbte 

MHpbi, HeaocnraeMMe juin Hero ̂ a)Ke npM noMomn f^aHTa3HH: 

- Tb! xBanHtubCH HanpacHO, - CKa3aji MHe ^bHBOJi, - a noKax<y Te6e 
MHpbt, KOTOpMX B006pa3HTb Tbl He MOr 6bl. 

J],bHBOJ! CTpeMMTbcn merojrnTb B HaHÖojiee npHBJieKaTejibHOH Rjin qejiOBeKa 

obopMe. BHanajie OH HBjmeTCH B oÖJiHKe, HanoMHHaMtueM onepHoro ̂ OH-)Kya-

Ha,'^^ HO c MOXHaTHMH JiaROHHMH H KpMHKOBaTHMH najibuaMH («KaK y ayxa 

TbMbi Ha rpaBtope ,H,K)pepa»). üocue He^HCTbtH CTaHOBHica «noxo^< Ha Me^ry 

o npeKpacHOM Jlmundpepe, H Ha^ ero JiHKOM na^mero cepadpHMa cjiaöo CBeTHJi-

ca BeHeu H3 HenpKHX ajiMa30B)h 

^bHBOJ! ^eMOHCTpHpyeT qejioBeKy HeoöbiHHbtH MHp, cymecTBytomHH Ha 

RajieKoR 3Be3^e, yTBep^K^aa, nio ecib H ̂ pyrne, He MeHee yjiHBHTejibHbte. 0,a-

HaKO nejJOBeK He BOCTopraeTCH. OH HaxcuHT Bce MHoroo6pa3He peanbHbix 

MHpOB CKy^HMM.' 

- nocjjymaH, MHe 3Recb CKyqHO. Tbl oöemaji noKa3aTb MHe MHp, KOTO-
pbjH a He Mory Boo6pa3HTb. YBepaK) Te6a, qTO Boo6pa^KeHHe 0JiaM-
MapnoHa H Y3Jibca pncoBajio MHpbi, ropa3RO 6ojiee y^HBHTejibHbte. 31 
^yMai, HTO Tbl noBe^einb MeHH B oÖJiacTH ^yxoB CBeia H orHa, HbH 
HyBCTBa H nOHHTHH B MHJ1J1HOH pa3 CJ!0)KHee H yTOHHeHHee MOHX; H 

IlepBaH ny6jiMKaunn - ße^M t) (1908), 19-21 (no/i nceBWHHMOM K. Bepm*HH). TeKCT 
BKJltO'ieH B KHMrV BptOCOBa: /VovM M ()MM. ßmopa^ KHMc'a/M(Y'K'a?Cg M O/^tHM/MMVeCKiV^ c^^< 
(MocKBa:CKopnHOH, 19)3). 
JlereHaa o ^aycie MMeeT MHoro o6mero c jiereH^oH o JloH-^Kyane. XpHCTnaH ^HTpnx 
Tpa66e (1801-1836) aame HanHcaj] npow3BeaeHHe, B KOTopoM 3TH nepcoHa^KH BCTpe^atoTC!) 
(ÜOM 7Man HfK/ FaM.ŝ ). UM. HanpnMep, o cxo^cTBe jiereHa B KjmccHwecKoH MOHorpai{)nn o 
0aycTe: E M . Butler, TAc For/üMM q/\FaMi'f (Cambridge, London, New York, Melbourne: 
Cambridge University Press, 1952) (repr. 1979). BBOjrHaa CTaTM 3.aech HocHT Ha3BaHwe 
«0aycT M ,HoH )KyauM (xi-xix). EcTb w cneunajiman MOHorpa())Hn no aaHHoi) npo6j]e-
MaiMKe: Hans Mayer, Oo^ro/* FaM.ŝ  Mn^ D o ^ Ji/a^ (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979). 
CneunajibHO o Tpa66e n ero MecTe B Tpa.mmMM ^aHnoH jiereĤ bt: Hans Henning, FaM.sf-
^arM//oNp^. ßeiVröĝ e ZM/- f A7/on.sge^cA;cA/e vow 76. A;j ZMW 20. VaAr/iHnA'rf (München, 
London, N e w York, Paris: K G . Säur, 1993), 297-324. 
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ayMajf, MTO Tbl nOBCaeLUb MCHH BO BCeJlCHHMC HHOro H3MepCHHH, TJie MTO-
TO HOBoe npnöaBHTCH K Mcpe Bcex npe^MeioB, HJiH BO BcejieHHbte HHoro 
BpeMeHH, r^e KpoMe npome^tiiero, HacToamero n 6yaymero OKa^Keica 
HenTO neTBepioe. A Tbl, BO BceH 6ecnpe^ejibH0CTH 6btTHH, He Hatueji HH-
nero jryMHiero, KaK noKa3aib MHe (̂ eirepBepK, KOTopbtH MO^KHo TOHHO 
BOcnpoH3BecTH CHHeMaTorpa({)OM, Ra 6jiya HBeioB - 3pejtHme, OT KOTO-
poro MeHH TOHJHHT. 

H aajiee BpmcoB oöpamaeica K o6pa3y <t*aycTa. HejiOBeK B «HonHOM nyie-

mecTBHH» ynpeKaei ^bHBOJia: «3Haetub, CTapinnH TBoir 6pai, Me())HCTO(̂ ejib, 

6bui Kyga H3o6peTaTej!bHee». Bnpo^eM, 3T0 yTBep)Kj]eHHe HHKaK He noHCHü-

eTCH aBTOpOM. OcTaeTCH HenOHHTHMM, B MeM HMeHHO 3aKJlK)HaeTCH H3o6peia-

TejibHOCTb Me^HCTOt^ejin. Ho KpHTHKa BbnbmaeT rHeB HeMHCioro, KOTopbtH 

napnpyeT: «)KajiKHH nepBHK! A 3a6b!Ji TN, KaK QaycT naji HHHKOM Ha non, 

Kor^a HBHJica J],yx 3eMJin...?» ̂ ejioBex )Ke npoH3HOCHT MarnnecKyM (})opMyjiy 

H nocpaMJieHHMH JlbHBOJ! Hcne3aeT, OH «pyxHyji... B orHeHHym 6e3^Hy^. 

TeKCT 3TOT HanoMHHaeT cnop B 0^weMHo.M aŵ e.'zc «o aocTOHHCTBe qeno-

BeKa» (CM. HH)Ke) H O B03MO)KHOCTH ero B3HTb BBepX Haj! ReMOHaMH. Me(^HC-

To^ejib, cJiŷ KHT 0aycTy, Bce BpeMH aeMOHCTpHpya TOMy pa3Hbie (̂ OKycbi. Ho 

0aycTa 3T0 He 3a6aBJineT. OaHaKO HenHCTbtH 6axBajiHTcn: 

- CKOUbKO 6bi HH noTejiH Bbi, rocncaa, Haa (})opMy^aMH H CKOJibKO 6bi HH 
ynpa^KHHUHCb B MarnnecKOM onbiie, Bce paBHO yjiOBHTe BH B CBOH ceTH 
TOJlbKO KaKytO-HHÖy^b HOJIKytO TBapb H3 ÖeCOBCKOrO MHpa, paRH KOTO-
pOH H Tpy^HTbCH He CTOHJ10.'°7 

OTBeTOM (Paycia MWKei CMHTaTb ero nJiHHHyto HanyTCTBeHHyK) pe^b, CKa-

3aHHyto PynpexTy npH paccTaBaHHH: 

- HnKoraa He BepbTe, JHo6e3HMM Pynpexi, ecjin KTO-jin6o CKa)KeT BaM, 
6y,0,TO HCTHHHMH Mar 3aKJHOHHJl naKT C ReMOHOM! M0)KeT 6b!Tb, HHOH 
HecnacTHNH HeaoyqKa H OTpeKaeTca OT BenHoro 6^a)KeHCTBa B oÖMeH Ha 
HecKOJibKO npHroptuHen Kpa^eHbtx MOHeT, npe^naraeMbtx eMy MenKHMH 
6ecaMH, Ho cnpaBe^nHBOCTb 6ox<HH, KOHe^HO, He KapaeT 3a TaKyto weji-
Ky, B KOTopoH öojiboie HeBOKecTBa, qeM rpexa! A qetn MoryT co6jia3HHTb 
^eMOHM HeJiOBeKa, no3HaBmero nx npwpoay H npê ejibt Hx CHJi? npaB^a, 
aeMOHbt o6jiajiaK)T HeKOTopMMH cnocoÖHOCTHMH, wejioBeKy He ̂ apoBaH-
HbtMH: 6b:cTpo nepeHOCHTca c Mecia Ha Mecio, pacTBopmoT CBOH cociaB 
ao nerKoro ^HMa nun crymaMT ero B JiKtöbte o6pa3bt, B03nocnTM B 
B03^yujHb]e H HHbte c^epbi. Ho pa3Be )KejiaHHH qeJioBeKa orpaHHHeHH 
TeM, MTO MO^HO y^OBHeTBOpHTb nOMOIUbK) TaKHX Cpe^CTB? Pa3Be He 
)Ka^^eT neJiOBeK no3HaTb Bce TaHHbt BceH BceneHHoH, ao catnoro KOHLta, 
H oönaaaTb BceMH coKpoBnmaMH, 6e30 BCHKoH MepH? HcTHHHHH Mar 

Coß/A cov., TOM 4. 205. 
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BCer^a CMOTpHT Ha JtCMOHOB KaK Ha CHJ1M HH3IHHe, KOTOpbtMH MO)KHO 
nOJIb30BaTbCH, HO nO^HHHHTbCH KOTOpHM 6b!J10 HeyMHO. He 3a6y^bTe, 
HTO wejtOBeK coTBOpeH no o6pa3y H no^oönK) caMoro TBopua H no3TOMy 
ecTb B HeM CBOHCTBa, HenoHHTHbt He TcnbKO aeMOHaM, HO H aHrenaM. 
AHre^M H ReMOHbt MoryT CTpeMHTbcn Jiniiib K CBoeMy 6nary, nepBbie -
BO cjiaBy 6o)KHK), BTopbie - BO cjiaBy 3Jia, HO HejtoBeK MO)KeT HCKaib H 
CKOpÖH, H CTpa/taHHH, H CaMOH CMepTM.'OH 

HiaK, B TexcTe B03HHKaeT cnop Mexmy ^eMOHOM H qejiOBeKOM. /leMOH 

MO)KeT coBeptnaTb y^HBHTeubHbie Bemn. OH Ha^eneH ocoöbtMH cnocoÖHOCTa-

MH B03,aeHCTBHH Ha MaiepHK). Ho ^ejiOBeK BHyTpeHHe Bbtme. OH cnocooeH 

no)KeJiaTb ciojib MHoro, UTO HHKaKon jieMOH He cnocooeH ypa3yMCTb, BMecTHTb 

Bcto rjiyÖHHy ero Me^TaHnH, aep3HOBeHHH. A ecjiH BepHyTbCü K cnopy cpaycia 

c ArpHnnoH, io HMeHHO 3^ecb H KpoeTCH Bca ero cyib ero. KaK y)Ke 6b)Jio 

CKa3aH0, <PaycT H nonpeKaeT Arpnnny 3a HeROCTaTOMHym HayqHyto OTBary, 3a 

He^OCTaTO^HyK) Rep3OCTb.*09 A MO)KHO w6aBHTb K 3TOMy H HyBCTBeHHOCTb. 

Arpnnna cyx H HHTejuieKTyajieH. ̂ eMOHbt yMetoT 6btTb TaKHMH. A BOT ct<aycT 

CTpacieH, ero HanojiHHMT npoTHBopenHBbte K̂ejiaHHa. 3io ero n B03BbimaeT. 

3aKaHHHBaeTcn penb Oaycia cjiOBaMH, KOTopbte MM paHHee ynycTMJin: «Kio 

xonei Jtyujy CBOM cöepenb, noiepaeT ee, a KTO noTepaeT, TOT cöepe^eT».' *o 

no3TOMy He TaK y)K CTpamHO npo^aib /lytny, B cymHocTH. no KpanHeH 

Mepe, nojiOKMTejibnoe OTHonteHne K 3TOMy aKTy xopomo BH^HO B He3aK0H-

neHHOM CTHXOTBOpeHHH 1909 roga, TO ecTb HanncaHHOM BCKope nocjie O^M^M-

wofo <2M<̂ a?a: 

KaK CTapbin Mar, n npo^aji ̂ ymy, 
H naKT MOH C /IbHBOJlOM CBepnjeH. 

/],OKOJib H KJMTBbi He Hapyruy, 
MHe 6e3 jiyKaBCTBa cjiy)KHT OH. 

OH H3 HOHeH MOHX nOCTpOHJl 

^Bopen c öecuMonenHOCTbK) 3an, 
Hx rny6b y^BOHJi n yTponji 

3epKan. 
< > 

H Ka^KjiMH Bewep, pa6 noonyujHbtH, 
H3 Mnpa ayM, H3 Kpyra cj)OB 

McHH Bê teT TponoH B03^ymnoH 
B cTpany HenoBiopHMMX CHOB.'" 

CoCp. rô ., roM 4, 232. 
Cod/?. rov.. TOM 4. 205. 
Co6p. cov., TOM 4, 232. 3Ty Mbtcjib BptocoB BbiBCJi ni HoBoro 3aBeia (Mt{) 16:25; M({) 
)0.39: MK 8:35; HyKa 9:24). 
Bajiepnfi BpiocoB, //c«3r)â M̂ e H /<Mo^/MWMf, 23. 
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3iy KOHuenuHK) EptocoB H3JiaraeT BO MHorHx CBOHX npoH3BeReHHHX. 

HanpHMep, BO BiopoM CTHXOTBopeHHH HMKJia «OnnTb MrHOBeHHH» (1917 roa): 

Kauejiw 

BOT On^Tb M H yHOCHMCH, B36pOLUeHHbie 

EecnomajiHbiM pa3MaxoM Kanejien, 
H a ^ JiyraMH, r^e 6jiemyi HeKomeHbie 
ÜHeroBMe UBeTM acdpoaerteH. 

To - 3anpeTHbie c(pepbi, 03HaqeHHbie 
B HameM MHpe nbuiammeH rpaHbK)... 
H cepjma, cojiporaHbeM oxBaneHHbie, 
OTBenaiOT 6e3BOJibHO KanaHbK). 

JlHKH aHrenoB, xop BocneBaMmne, 
BonHMIUHe HCTHHy 6o)KbK), 
Co3epuatOT BHjieHba CBepKaKuune 
C TOH )Ke CaMOH MHCTHHeCKOH ̂ pOH(bK). 

H CBH^eieUb HX CBeTJlOH BOCTOp^eHHOCTH, 
PoÖKO B30p yKJIOHHH He3pHHHH, 
Co^poraeica, B Myxe OT*rop)KeHHOCTH, 
llajiHiHH nyx B rjiySnHe - He HHaqe! 

BeTep Bbei o^e^HHe )KpenecKoe, 
Cj:a6HyT njienH, H pyKH, H HorH, 
Hcne3aeT H3 aym qejiOBenecKoe... 
«EyabTe BH, Kax 60 rn!»'^ 

TaKHM o6pa30M, Mar ̂ on^KeH H^TH Bnepea ao KOHira, Hnnero He CTpamacb. 

3T0 aejiaei ero no^oÖHbtM Eory. 

noRBeaeM HTor. <Payci EpiocoBa - HHTejineKTyaji, npe3peBHJHH qejiOBene-

CKHe H ÖOlKeCTBeHHMe 3aKOHH BO HMH CaMOB03BbtmeHMH. OH 6eCCTpaHJHO aBH-

)KeTCH Bnepea, CTpeMHCb no3HaTb Bce. Ho He npocTO pa^H caMoro 3HaHHa. 

(DaycT OBjiaaeBaei MHpoM, noa^HHaei ero ce6e, ao6HBancb BnojiHe npaKTH-

necKHx yTHJiHTapHMx uejieH. H MopajibHHe orpaHHMeHHH He ROJDKHM MemaTb 

peajiH3auHH coöciBeHHHx 3roMCTHnecKHx )KenaHHH. 0aycT n^eT Bnepe^, Jio-

Maa qyn<He cyab6bi. A EptocoB coqyBCTByeT TaKOMy noBe^eHMto, CHHiaei ero 

o6pa3uoBNM H npaBHJibHMM. H rpex - He noMexa. ^Jia ROCTH)KeHHH nojio-

)KeHHH (&aycia, no MHeHHK) EpKtcoBa, He )KanKO n ayuiy qepiy npo^aib. TeM 

öonee qio nenoBeK BNiue J],bHBOJia. HenHCTHH MoxteT 6biTb J!Hmb cpe^ciBOM B 

C06/P. co<v., TOM. 2, 289-290. t-on ny6j!HKauĤ : BajtepHti BptocoB, /VeM̂ dô HMe cfKMAro?M<?o-
peHM^ (MocKBa: THXJ1, ]935). 
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no3HaHHH Mapa, OH MO)KCT RaTb rojyqoK pa3BHTHK) Jttô eH. Ho nenoBeK noH^ei 

âjibtue, OH nocTHrHCT BbicoTbt, ̂ bHBOJiy He^ocTynHbte. H HC CTpaiuamHMCH 

HH^ero, CMejio aBH^Kymnnca Bnepe^, B KOHennoM HTore, onepe^HT, npeB3on-

ReT, no6e^HT H qepia, ciaB caM KaK Bor. 

6. (PaycT w Arpwnna - ̂ Ba o6pa3a Marww 

TaxHM o6pa30M, ArpHnna H <PaycT npe^CTaBJieHbt KaK aBa Tnna no^xo^a K 

KOHTaKTaM C nOTyCTOpOHHHM. 3T0 He npoCTO nepCOHa)KH H3 npOHJJIOrO, XOTH 

EpMCOB H CTpeMHTCa K COXpaHeHHK) HCTOpMHeCKOH ROCTOBepHOCTH, KaK B 

O^wgHHO.w a^^e^e, TaK H B ,npyrnx CBOHx pa6oTax. Hepe3 onncaHne ÖHJioro 

aBTop no^önpaeT toitô H K coBpeMeHHOCTH. B cnyqae c Arpnnnon, KaK y)Ke 

ÖMjio noKa3aHO, 06 3TOM npaMO 3aHBJieHO B npHMenaHHH K noBeciH O^MewHMzü 

^M^gy; n B ciaibe «CoHHHeHHH ArpnnnH n HCTOHHHKH ero 6norpa(j)HH^. 3^ecb 

HeT C03HaTej!bH0H M0^epHH3aHHH CBe^eHHH o npOUJJIOM, HeT npoeKHHH 

TeKymnx coöbiTHH Ha MHHyBmee. BpMCOB cipeMHTCH pacKpMTb CBH3b BpetneH. 

OH Haxo^HT H noKa3MBaeT B TepMaHHH X V ! BeKa npoÖJieMbt aKTyaJibHMe H ̂Jin 
COBpeMeHHOCTH. 

ArpHnna - coönpaTejibHoe BMpa)KeHHe npe^cTaBJieHHH BptocoBa 0 coBpe-

MeHHbrx eMy (19 - Han. 20 BeKa) OKKyjibTHCTax. Ho TaKOH no^xo^ He aBJiaeTCH 

H nonMTKOH M0^epHH3aHHH o6pa3a Mbicjiniejm snoxn Bo3po>KReHHH. BpKtcoB 

BepHT, HTO peajibHMM ncTopnqecKHH Arpnnna npe^CTaBJineT o^Hy Tpa/muHM, 

ORHH THn MbHHJieHHa, ORHy (̂ )OpMy n03HaHHH C OKKyjlbTHCTaMH 19-20 BeKOB, 

HanpHMep, c 3jtn(})acoM JleBH (18)0-1875), Jlyn JlyKacoM (1816-1863), LL1. 

(DoBeTH (1813-1894). ilo3TOMy noBecib O^MCMMMM aw<?e/; o^HOBpeMeHHO Boc-

co3^aeT HcropnqecKHn o6pa3 H onncbfBaeT coßpeMeHHOCTb, BocnpoH3BO^H 

opHrHHajibHbie H^en BpmcoBa. 

Kio a<e TaKoH ArpHnna B 0<?weHHOAv aw^e^e? OH xpauHTenb 3HaHHü. O H 

npnnacTeH apeBHHX TaHH, 6epe)KHO oöeperaeMbtx a^emaMH. B ero pyKax Baw-

Han, SecueHHaH HCTHHa. Ee Hy^KHO n Ba^HO xpaHHTb n aHajiH3npoBaTb. /Iep3-

HOBeHHH )Ke onacHM, no MHeHHto Arpnnnbt. HcTHHHOMy Mary npncTajio ̂ eHCT-

BOBaTb npe^ejibHO pauHOHanbHO, CHCTeMaiHnecKH, onnpaacb Ha 3HaHHH. ilpn 

3TOM onbiTbt /um ArpHnnH, jm6o cymecTBytoT Ĵin nojrrBepmaeHHH ^aBHO 

H3BecTHHx 3HaHHH, ̂ H6o HBJiHCTCH ({)Hrjî pcTBOM. McTHHHbiH aaeni oxpaHHei, 

oöeperaei BenHbte pcj:HrH03Hb]e HCTHHbt. 

<J)aycT HBjineT HaM coBCCM ̂ pyroH THn. OH n^ei ̂ o KOHua. OH He nepca neM 

He ocTaHaBJiHBaerca. 3iro He 03naqaei npeHe6pe)KeHHa 3HaHHHMH. BoBce HeT. 

Co6cTBeHHo H Arpnnna He BnojiHe npeHeöperaei 3KcnepHMeHiaMH. Pa3HHLta B 

TOM, HTO RjiH Arpnnnbf onbiT Hy)Ken jiHmb ̂ Jin nyntnero noHHMaHHH H3BecT-

Hbtx HCTHH. CaM no ce6e 3KcnepnMeHT - cpe^cTBO, a He uenb. (Payciy )Ke 
Ba)KHO 3HaTb «KaK ReJiaTb», «KaK .HOCTHHb», «KaK ROÖHTbCH». Ero 3HaHHe — 



'KHH3d0BlOXM13 t.H XOSHdlO HlfBHOdHlHnodlt Hp\[ '[[HtfOSadaU OJ3 HOlOidg «BdotTHOM 

B10M3d^)) Ktrmj' 3f B1H0X3^ W3HH3doaiOXH13 03 K313BMmfH3d3y '̂Q[ '̂ W01 'hOJ '(/pô) 

OtlHtf BHlBdgO MBtfEBaE 3)K W31 M 33g 
'SCHlHBtfiy H3H8LTBC a If3U HOU HOHp[ 

- jaonsdcXw H aotiasn 'HBdi3 XK^HBCsdu g 
'31H1^ JMH1€ - H3CÄW 'HÄ1B13 - W3^ 

j)!0d3 HĤ.LBd)] BH 3BUBE - 'dog3 Ht8Hd0C0[J 
H0W010H XMM3H3tnHH 01h '80))H3a X338 CBlf^ 
- ;))odi3 x^HiBhsu nng^oi3 'taiHswBJdsjj 

'HM01 'H3ÜH83 'HJHH)] a - <!J.30d̂A*W H Nlh3^ 

!C3g H 8133^doi 3[8Hgdo^3 b"!HBCB)i J 

- BHiotrou a 'EHodg taHoat a tdowBdw nn^3dBddBH g 

- CsgOU <!3MU013Lf !H3HU0HHLTH ai33 g 
- HiSHCOLfOX 83HJ tNCHMBdHU taiHIfü a - atI10]A] 

'(Z^6t) MAr^BMHHdogS €H «13tf BtTH313]̂» 3HH3d0810XH13 01g HHhBHCOHtTO 

H HH13h HtfSirtTBdBJJ 0H3K H OHhOl SH3hO K313BU'3d3U ara^MO a*0WH3M^0 8 HHH 

-HSMBdgCLO 'MHHU3MH0M XÄaC d0U3 3CJ '3HH3d0310XH13 B3030!dg X ai33 y 

[̂] 13H X!aHHBl[aU3H HMHBHHLfXB^ 
BJBW X XNHdOJ aodoCHO)! 10 

:i3HBUU H3KBCH3H Xhd3^ 
'wBJBMXg wnHquoaesg n a3KHoint ;)K oi^ 

'(H6!) «d0CH0)[» HHH3doaiOXH13 

a K3io!KtfaBi30uoaniodu istfou Hiam?ogoa3 H HiBwXg OHatrBHOHHOMg 

otnceou a n K3i3B8H^33tfnna HO 'ota^Mo o^oM 

-H3M^() M013M31 K313B8HhHHBdj0 3H 801U3ÜB 80ÜH1 xXaC d0U3 'l^HUdpHO^ 

30H 

-H3ai3aXh 0MHt/0Xg03H Ä13ÄB0 KHHBHC OJOHaifBHOHHBd KMH 08 ISÄaMMSt/ BU 

-UMdjy 80JBW HMBUH1 KMÄaC Xtf)K3W SMhHIfEBd 33mH3H)KBa OHCO 3H13 aisg 

'AxsaoifSh 

H0HH3U338 HHHSHHhCOÜ O 'WOdHM MMH3pPt"90 gO 13CH 8h3d B803O4dg X 833Cg 

HWBtfXwd0({) HMNH3380U3 K313B)KBd]aa 3H 3HHBHE0U 30)!B1 pj KHHBCtodHW 

01338 OMHBHEOU )J aiXu HNHH3ai3HHC3 01(T 013hHH a3BmBdl3 3H 'aiBEdsC 

HSMtfOC HHHShX HHniK013BH B381K0g 33 OH)KA*H 3p{ HOHEStfOU Bt\S338 K381BC 

-BHO 13)K0M 80H0W3C aniOMOU a33fC pj 30MHtTHa3H aiBHCOU 0Haif31K0130MB3 

B))3aoif3h Ktn? ni30H)Kowcoa a arnu^ Bwsugod^j iSBiogsd oih '01 B13ÄB0 

KtrC OHdsg BXHi^Bdn B 'KHdosi 3H BHB<Ba Xwg HHai3H3tr xtqumsnsX iBMtfXr, 

-3d 0MB3 OgHtf 'K8HBLf3tT S130Hm3U3X qiBaodMEMHiHlüO 0813C3d3 aniHtf OgHLf 

HMaqc/f^ HMHâpijr 
ot-



ripn npe)KHeM cojiHne rjiHHeT aeHb, n, K TanHaM 
ripunMoneH, craHeT 6acHOcrtoBeH - cjioH. 
Epea B CMCHe 6pe^OB - ApxnMcn c 3HHntTenHOM, 
JlereH^a JieT - MocKBa HJib BaBHJioH. 

HcxaTb? qero? - KpynuHKH B Bnxpb BcejfCHHon 
He B^BHHyTb! ÜHb)? - HM BCe BO BJiaCTb J!H Tb] 
npeaamb? ̂ H T b Be^HOCTb 0ayciy c EneHon, 
Tae npH3paK-Mb]CJib H npH3paK-CTpacTb cjiHTbt!*^ 

HiaK, ecTb nopa)Katoman BOo6pa>KeHHH Tpa^HLtna, « M o m b - B nftnibt nnpa-

MH^... Ci<a3aHbH». HaKonjtcHbi (paHiacTHnecKne 3HaHHH, KOTopbte OTo6pax<eHb! 

H B naM^THHKax apxHieKTypM (nnpaMn^bt, «B KappapcKHH MpaMop; B 3BOHbt 

6poH3, B nojioTHa)>, CTaiyn, My3en), n B nncbMeHHbix TeKCTax (miHHonncb, 

«KHHTH, CBHTKH, TOMM, nepraMeHTbl, CTOJiBHb] nenaTHblX CTpOK»), H B yCTHbtX 

npejiaHHHx («B npe^aHbax CTpaH, neBUOB H My^peuoB!»). OneBH^HO, 3TO H 

ecTb 0KKyjibTH3M, npeacTaBJieHHMH B OjHaMMo.M <7Ĥ a7e ArpnnnoH. OKKyjib-

TH3My npoTHBOCTOHT coBpeMeHHaa Hayxa. Ho HnneM, no cyTH, OHa OT Hero He 

OTjinqaeTcn. noMeH^jicn B3rna^, no^xo^, HO co^ep^KaHHe ocTajiocb HeH3MeH-

HHM: «HHon no3T nej] B aanbHen AijiaHTH^e, Bce K TeM )Ke 3Be3^aM oöpaiHB 

jiHLto». ApxHMej] OT 3HHnrreHHa, MocKBa OT BaBnjiOHa oTunnaMTCH jinnjb 

yjtaneHHOCTbto OT Hamen co6cTBeHnon 3noxn. Bwepa B Mo^e 6bina oßna CJio-

BecHan o6oJ!OHKa, cero^HH apyraa, a 3aBTpa 6yaeT TpeTbH. Hero x<e HCKaTb B 

3T0H CHTyanHH? HoBoro npaKTHnecKoro 3HaHHa, rae cjiHTH Boe^HHO CTpacT-

HOCTb, HCKyCCTBO C paUHOHajlbHMM n03HaHHeM: « r w npH3paK-MHCJlb H npH3-
paK-CTpaCTb CJlHTbl̂  

B COK)3e HyBCTBeHHOCTH, CTpaCTH C paUHOHajlbHMM 3HaHHeM, KOTOpoe H 

npoB03rjiaLuaeTca nepe3 o6pa3 0aycia, BptocoB npo3peBaeT ocHOBy HayKH 
6y^ymero. CoöcTBeHHO, no^TBep^K^eHna 3TOMy BH^Hb] B pa3JiHHHMX npoH3Be-
jieHHHX. TaK BptocoB ne BH^HT BOo6me npoiHBopeMHH Me^K^y nejiHMn HayKH n 
HCKyccTBa: «Y Bcex uejib - HCTHHa»."^ O^Haxo no3HaHne, ncTHHHyto ̂ HJioco-

(j)HK) HeJlb3H OrpaHHHHBaTb OJIHHM THnOM n03HaHMH MHpa: 

HcTHHHOH (pnjioco(pnH npeAne)KHT 3a.aaqa npocjie^HTb Bce B03MO)KHb!e 
Tnnbt MMpocoiepuauHH. HbtHe 3TO cBepmaeTCH CHHTeTHwecKH, iepe3 
o6o3peHHe y)Ke co3^aHHb]x cncieM; nopa BBecin B 3Ty paßoiy aHajtH3. 
Ha^tO JIHHJb C03HaTb, HTO BCe B03M0)KHbie MHpOC03epuaHHX paBHO 
HCTHHHbt; Haao, Hanau CBOM HCTHHy, He yROBJieTBopHTbcn, a ncKaib eme. 

** Cc?)/?. rr"<.. TOM 3. 26. BnepBbte B: /7ay?!<. CwM.tM 7922 t'oda (MocKBa: focy/tapcTBeHHoe Hi-

^aTejibCTBO, 1922). 

^BpmcoB, «JlHiepaTypHan /Kwmb <t*paHanH: HayHHan no33Hit)) Coap. rf;'<.. TOM 6, [60-175. 

BnepBbic: Pi'crAro^.uMcvh, ]909. HOMep 5, OTn. 11, 147-)58. 
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Mbtcjtb - BewHbtH Arac^ep, eH Hejib3a ociaHOBHTbca, ee nyTH He MOKei 
6btib uejtH, n6o 3ia uejib - caMbin nyib».' *̂  

A pOJlb MyBCTBeHHOrO, pOJlb HCKyCCTBa B HOBOM 3HaHHH COCTOHT B HX TOM, 

MTO OHH MOryT OÖecneHHTb npopblB B BeHHOCTb, KOTOpMH ne)KHT 3a paMKaMH 

pauHOHajibHoro. HayKH aatOT Jinujb npH6iiH3HTejibHyK) HH(j)opMauHK) o Mnpe, 

HO OHH Bax<HM KaK CHCieMa, BHOcamaa nopHROK B xaoc: 

... HCKyCCTBO eCTb nOCTH)KeHHe MHpa MHbIMH, He paCCyaOHHMMH nyT^MH. 

HCKyCCTBO - TO, HTO B JipyrHX OÖJiaCTHX Mbl Ha3MBaeM OTKpOBeHHeM. 
Co3^aHHH HCKyccTBa 3TO - npHOTBopeHHbie ^Bepn B BenHOCTb.... HBne-
HHH MHpa, KaK OHH OTKpbIBaMTCH HaM BO BCeneHHOH - paCTHHyTMe B 

npocTpaHCTBe, TeKymne BO BpeMeHH, noa^HHeHHbie 3aKOHy npH^HHHO-
CTH, - nojme)KaT H3yneHHto MeTORaMH HayKH, paccy^KOM. H o 3TO H3y-
neHne, ocHOBaHHoe Ha noKa3aHHnx Hamnx BHeniHHX nyBCTB, naei HaM 
jiHLüb npHÖJ!H3HTejibHoe 3HaHHe.... HayKa Jinmb BHOCHT nopaaoK B xaoc 
jiMKHMx npeacTaBJieHHH n pa3MemaeT nx no paHraM, aejiaa B03MWKHHM, 
oönernaa nx y3HaBaHne, Ho He no3HaHHe."^ 

7. TIoTycTopoHHee H HOBan HayKa 

HayKa 6y,aymero, no 3aMMCJiy BpmcoBa, aon^Ha 6btTb TecHO CBH3aHa c coKpo-

BeHHHM 3HaHHeM, C MarneH, C OKKyjlbTH3MOM, CO CnnpHTH3MOM. TaK B yx(e 

paHHee npouHTnpoBaHHOM HaMH OTpHBKe H3 pa6oTH V'/M/Me.'ZM yt/M/wey;eM 

npHMO, 6e3 oroBopoK cooömaeTca o «Kpyrax yneHbtx, KOTopMM oÖMHHO jiaeTca 

Ha3BaHHe OKKynbTHCTOB». 3aecb oqeBHjiHa cjienan Bepa. HnKaKHX coMHeHHH B 

3(p^eKTHBHOCTH OKKyjIbTHOro 3HaHHH y BpKtCOBa HeT. 

Eme paHee, B paSoie O Mc^yccwee (1899), 6bino 3aHBJieHO o Heo6xo^H-

MOCTH nOCTpoeHHH HOBOH HayKH, KOTOpaH 6b] BKJHOHHJia B CeÖH HCKyCCTBO, 

MarHK) H cnnpHTH3M. Ba^KHocTb TaKoro 3HaHHH oöocHOBHBaeTca ero npe^no-

JiaraeMOH BMCOKOH npaKTHMHOCTbK) H 3(})^)eKTHBHOCTbK), B03MO^(HOCTbK) Han-

jiynujHM o6pa30M jiocTHraTb nocTaBJieHHbtx ucneR. A eme OHO 6y^ei Henpe-

XO^HLltHM, He 3aBHCHLHHM OT BeneHHH BpeMeHH. 3TO erO pa^HKanbHO OTJlHHaeT 

OT coBpeMeHHOH HayKH: 
B HauiH ̂ HH Be3^e npe^B03BecTHHKH H yKa3aTejiH HOBoro. B <nyme CBoeH 
MM ycMaipHBaeM, qero He 3aMenajiH npexw: BOT HBjieHHa pacnaaeHHH 
ayiHH, RBOHHoro ßpenna, BHymeHHH; BOT BOCKpeujaMmne coKpoBeHHbie 

^«HcTHHbt (Hâ iajm H HaMeKH)o - BnepBbtc 8 ajibMaHaxe Ce<!epwMe !/<?ef??M wa 790/ ̂od 
(MocKBa, 1901). Co6p. cof.. TOM 6, 55-61 (56-7). 
B̂nepBbte: B.H. BptocoB, «KjimMM TaMHx, ßecN ] (1904), 3-21. CiaibN MHoroKpaTHO nepe-
neHaTbtBanacb. B TOM wwcjie CM. Co^p. co<v., TOM 6, 78-93; BajiepMH EptocoB. Cpedu cmM-
xoe. 7<S94-/924. MoHM^ecmM, cmawbK pc^ewjMM (MocKBa: CoBercKHÜ nHcaiejib, 1990), 
89-101. ttMTaia m paßaejta IV. Hy^KHO cKa3aTb, HTO 3̂ ecb ynoMitHyi H <Pâ 'cm TeTe KaK 
o6pa3eti no3HanH)t nepeß Kpaeoiy. 
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H3083 13Xg3dl BHO H '813B]rg0 KB80H - BWEHWÄHCSM 3HH3hXEH « 'Wt8H 

-dBlHHBMÄJ WB^XBH X HC013W 3r8HhA*BH-OHH3ai33133 81KH3WHdü XaOtfOJ a 

IMCOXHdu 3H XMOXHH» 'KHHBaoH*3[f33H HWBD*013M HWMH33hM({)Hn3U3 HMNg030 

HMH083 13BCBIfgO B^XBH KBR'mBH 'MOIE Hdu 'OH «8130Hdoi80U K313Bh3MBE XNd 

-010)! a)> 'KHH3[f8K sngottr OH)KOW 81BhXEH 'doiaB 13B)KLfOCodu 'OH8tf31Hai3H3C 

'{^ «3HX33hHMHX H 3H)f33hHEH(^ KMH3tf8K KDlOtBhXcM HHHBHE08133133 8 HB)] 

'MWBWSHdu 3^ HM31 XH 81BhXEH 3HH3tfM3dl3 K313Bh3MBE HHH3If8K XHX33hHt\ 

-/(HMW M3[f31BaoC3If33M Bai3HHrmtfOg X» Olh 'K313BC)Kd3ai/( 833Cg ^.'«BMEHM 

-ÄHC3W C013[AJM OiqiBlB '3JAp3^/ a 'ÄMEHlHdHH3 OU NlogBd HCOJ 31 8 W3m8Bm 

-3MEBd '3LTHdX)K WOX3HH330d M0H80H30 8 13ÄMHIfgXu 8030idg ÄCOl 006! 8 

3XHlBM3tfgodu HOHHBt? OH HH33ÄX3HP 8 KBHÄ138 OH8H1NB 'HXÄBH 

H080H HHHnHHdu 3I880EBg qiHhOHO 81HOdl3H8 K3^HM3dl3 a030^dg HHJOIfOÜ 

-013W 3HHBMHH8 30g030 KKITSCÄ 'OHaL'SIBaOHSO H OHE38d33 MHH3m3d 33 M HO 

trsmoCOU ntfOJ 3H1IJOC OtTBWHHBE 0J3 BW3tfgodu Bl(r X3133XM3H H OH8M3H13 

-OHIOESg H HHÄBH H080H XBHHtlHHdu O OJH33XH3HC U^aodHHMHHH 8030jdg 

Qvi'«K3tlHH3WEM 

13CXg BĤKtfOh' - KHJOtfOXH3H - BHABH odox^) " "K3LTHH3MEH M3801f3h Olh 'OJOl 

10 OtfrnOEHOdu Oai33ÄX3H 30aO]-[» :3HHBHE 3080H H OMHtTOXgOSH A*H3801f3h MOH 

-H3M3da03 'XM080H y 'H3h380[f3h MB3 K3IFHH3MEH - H3C^<3gX IfHg 8030]dg 

,̂1 'KHHBHHtfMBE 13BHE 
OIX '8H[fl3Bhß '8133mXlOW XH H 80IT3 0813HHB1 OHHIfSQ' ' ̂[ 'iay 

:(COJ 868[) ITH13M10 0g030 HO XB^HHaSHC XNHhOSndlO 

XHHlBdx XH083 8 OH '310HLTOU H338 08 B8030ldg HIf3[SM COX 8338 81Mtf3If3 

-Odü '0H)K0ME0a3H 'OHhSHOX 'M130H<Hf31K3l? XBd3(p3 XÄ8C XH16 a 80tf3 HifOd 

W3HHBMHHOH 3 0HBEK83 OIMJBW H 'H3HECOH OH3LfaB13C3du qCsdshO OiÄadSH 

a B8030jdg KtrtT SOdOlOM '0ai33ÄH3M 81HHHC3T.gO 3HHBtf3)K 'OJ338 33dOMß 

Hn'f8Hld3W3 MOXXH' 3 OH8If31HH8Bd3 'HHH3W 
-3da Oai33/<X3H H BX^BH HmBH H3tf3Tl XH083 3HM1C8B1H130C 0HH3md3803 
33LfOg 'BXA*BH KB80H H 08133ÄX3H 3080H 1AHHMHE08 BClOJ[̂ (MEHindHUB) 
m\I8MHCH83H 3 HHH3H10H3 HNH8HOU H (KH.JBM) K880)f3a3HlT3d3 KMHShA* 
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MeTo^ojiorHH. ^ajiee EptocoB nycKaeTCH Ha noHCKH noaxo^OB K /taHHOMy 

HBJieHHK). OH npHMepHeT (pH3HKy H nCHXOJIOrMK). Ho ero BMBOR - OHH He 

[ojwTCH. JlK)6oe ecTecTB03HaHHe aonycKaei jinujb TpexMepHoe npocipaHCTBO, 

a MeanyMHßM Hejib3n oö^HCHHTb 6e3 aonymenHü neTBepToro H3MepeHHa. ÜCH-

xojiorHH )Ke npe^nojiaraeT BpeMeHHyto nocne^OBaiejibHOCTb HBjieHHH. K Me^n-

yMH3My HenpHMeHHM TaKoH nopajioK.'̂ ^ HoptnajibH^H xoa BpeMeHH HCKJim-

naei npe^CKa3aHHH n oömeHHe c yMepuiHMM. Be^b OHH Hapyrnatoi HopMajib-

HyM BpeMeHHyto nocjie^oBaTCJibHOCTb aBJieHHH. BüxoRHT, coBpeMeHHaü Hayxa 

He MWKeT H3ynaTb MeanyMH3M, noioMy nio ocHOBHBaeTCH Ha onbrre, npeano-

jiaraKtmeM npocTpaHCTBO n BpeMH. 

E d b eme npo6jieMa c HaöJnoaeHMeM HBjieHHH. B MeanyMH3Me BHjmbt 

«jtHLUb npoHBJieHHH HeH3BecTHoH npH^HHH, npnqeM ee wo^M.s operon^;' jie)KHT 

He TOJibKO 3a npejiejiaMH Hamero HCcne,aoBaHMH, HO, no^ajiyH, H 3a npeaejiaMH 

namero noHHMaHHH». 

Ho MHeHHtO EptOCOBa, MMeHHO CJ10)KHOCTb H3yqeHH3 Me^.HyMH3Ma npOBO-

HHpytoT HeaoBepne K HeMy o())HHHajibHOH HayKH. Ho 3io He^OBepHe H MemaeT 

H3yneHHK) peajibHo cymecTBytomnx HBjieHHH. 3aaaqeH HayKH ̂ oji)KHa 6biTb He 

RMCKpeRHTauHH MeaHyMH3M j)K)6oH ueHHOH, a ero H3yqeHne H oötHCHeHHe. 

CiaTbH 3aKaHHHBaeTCH peajibHMM npaKTHnecKHM npe^noKeHHeM EpmcoBa 

no MeTO^ojiorHH. OH 3aHBJiaeT, Hio «KO BceM apyrHM (paKiaM npHpoRM MM 

OTHOCHMCH KaK nOBeJlHTe^H». Ho RJ1H H3yneHHH MeanyMH3Ma 3TO He nORXORHT. 

n03TOMy «MH WJ!)KHH CTaTb yqeHHKaMH HeH3BeCTHMX HaM HHTejIJieKTyajlb-
HHX CHJi». Be^b: 

Me^HyMH3M ^aeT 3HaHHH, 6bJTb MOH<eT, Han6ojiee 3HaqHTejibHbfe, Han6o-
nee Ba^KHbte jiJia jiM^en cpean Bcex 3HaHHH. 3aneM )Ke nbiiaTbCH Binc-
HyTb H3yneHHe 3TOH HayKH B paMKH, eH HeCBOHCTBeHHHe H CJ1HHJKOM 
y3Kne. 

CiaTba Bb]3Bajia Cnopb] H OT3HBM, 03HaKOMHBHJHCb C KOTOpbtMH, EpMCOB 

Hanncaji HOByto paöoiy «Eme o MeToaax Me^HyMH3Ma».'^^ 3^ecb OH yTBep^K-

t̂aei - (})aKTOB no «Me^HyMHiecKHM HBJieHHHM)) HaKonnuocb MHoro. Hy^KHa 

TeopHH. Ho Ha ocHOBaHHH HMeKtmencn HHtpopMauHH HH^ero noKa He yaaeicn 

nocipoMTb. BHHOH TOMy OTcyTCTBHe npoayMaHHoro Meio^a nccjie^OBaHHH. 

OnbtTHoe 3HaHHe HC MWKei npHTH3arb «na 6e3ycjiOBHyto (aöcojiMTHyK)) nc-
THHHOCTb CBOHX 3aKJHOMeHHH». Ho MHCHHK) EptOCOBa, nOJiyqeHHOe OnbtTHHM 

Cp.: «... BpeMS aJin MeHü oCTaHOBMJiocb, KaK ̂jiM yMepmero. tto cnnpmHHecKoü reopHH. H 
aj]HTC)] onHM nojtrHfi neHb paßjiyKM)). (Baj!epnü EptocoB, /7cpen;<CKa. //;<Mo /7<?w/?of«:'KM̂  
f/904-/9/j) (MocKBa: HoBoe jiHTepaTypHoe oöoßpeHHx, 2004), 83). 
BajiepMM BpwcoB. «Eme o MeToaax MeanyMmiua)). Pe6tc, 4) ()900), 349-35). rtepenewa-
Tano B: H.A. BoroMOJiOB, Pitrh'aH .;MW^(;/nspo ;<a'<aK; ALY^eKo H OK^wb/HM3.u. ̂/cc.7e<)o-
ga/<H^ M.Mani<.y;M;M (MocKBa: HoBoc jimepaTypHoe oömpeHHH. 1999). 303-308. 



nyieM He MO)KeT npeTCH^OBaTb Ha Bceo6mHOCTb H Heo6xo^HMOcrb. ^pyroc 
.aejio, MaieMaiHKa. 3ia Hayxa HC OTHOCMTcn K onHTHbiM H HMeHHO noiTOMy ee 
BbtBojibi HcocnopHMbt. 0^naKO «OHa HMeer 3HaneHHe jiHüib ̂JiH Hamero yMa)). 
TaKHM o6pa30M, nmBoe oötRCHeHMC Me^nyMH^ecKHx HBJieHHH HHKorjia He 
öy^eT HenpcpeKaeMOH HCTHHHOH. ̂ ajiee, corjiacHO EptocoBy, He H3BecTHO Ka-
Kan CHJia npo^BJi^eTcn B MejiHyMH3Me. A Mbi OTMeTHM, nio 3TO corjiacyeicH c 
onticaHHMM paHnee ceaHCOM B O^H<?HHo.w oM^aic (cM. pa3̂ eji 2). TaM oömeHHe 

npOHCXOJ]HT HC C MepTBbIMH, HTO COOTBeTCTBOBaJIO 6bJ 06menpHH))T0My nOHH-

MaHHto cyin cnHpHTH3Ma, a c ReMOHaMH. Taxaa no3HUHH xopomo comacyeTcn 

co cKa3aHHbiM B «Eme o MeTO/tax Me^HyMH3Ma». EptocoB, HaciaHBa^ Ha HajiH-
HHH npOTHBOpCMHa C «CaMOH OCHOBHOH npejjnOCMJIKOH ({)H3MKHM, 3aKOHOM 
COXpaHeHHH 3HeprHH, BH^HT B Me^HyMHMeCKHX HBJieHHHX «npOHBJteHHÜ j]yxa)>. 

3T0 y6e)K^eHHe OH CHHiaei «KpaeyronbHbtM KaMHeM HayKH o MeRHyMH3Me». 

Be^b «npH3HaHne H3HanajibHOCTH, caMo6b!THOCTH ̂ yxa cociaBJiHMT ocHOBHoe 

ycnoBHe AtiH H3yneHHa Me^HyMHHecKHX aBJieHHH - no^oSHO TOMy, KaK TOJibKO 

3paMHH MOH<eT H3yqaTb rapMOHHto KpacoK». 3io npeanojjaraeT TBopqecKHÜ, 

pa3yMHbtH HCTOHHHK n3yqaeMoro npe^Meia, a npocTan MexaHHqecKan npnuHH-

HOCTb 3J!eCb OTCyTCTByeT. CaMH MeTO^bl MCCJie^OBaHHH Me^HyMH3Ma EptOCOB 

CBO^HT K Tpen *rnnaM: 

1. Ha6jiK)^eHHe MenoBenecKoro ̂ yxa. H3 ccMJiOK EpiocoBa HCHO, Hio penb 

H^ei o HaßjnoaeHHM 3a Me^nyMOM. 

2. Henocpe^cTBeHHoe jyxoBHoe oßmeHHe c CHJioH, npoaBJiatomeHca Me-

^HyMHHeCKH. ÜM^a EphOCOB OTHOCHT M MarHK), H COÖCTBeHHO Me^ny-

MH3M, H ̂ teHTeJlbHOCTb npopOKOB. 

3. Ha6jiK)ReHne co ciopoHH «npoHBJieHHH Me^HyMHqecKoH CHJibi», nô t 

KOTopbtMH B ̂ aHHOM onyqae EptocoB no^pa3yMeBaeT napaHopMajibHbte 

HBJieHHH. 

BTopoH THn MeiojioB HBJineTCH caMbtM Ba^KHbtM. Be^b «HCCJiewBaTejib 

Me^nyMH3Ma He ROJDKeH HHKor^a 3a6biBaTb, HTO ero KOHenHan ueub - 3HaKOM-

CTBO c RyxoM». TojtbKO TaK Moryi 6btTb nojiy^eHM rjiaBHbte CBe^eHbH, «pa3yM-
HMe ̂ yXOBHbie COOÖmeHHH HHOH OÖJiaCTH 6b]TMH». 

Cpe/;M Bcex pa6oi EpMcoBa o MeanyMH3Me H Mero^oJiorHH HOBOH HayKH 
HaHÖojtbHjyto H3BecTHOCTb npHo6pej!a ciaibH «Ko BceM KTO HmeT». BnepBbie 
OHa ÖMJia onyßjiHKOBaHa Kax npejiHCJiOBHe K KHHre CTHXOB H3BecTHoro cnH-
pHia, Me^HyMa M no3ia AnexcaH^pa A.neKcaH,npoBHHa JlaHra (!872-!9t7) 
77ecŵ M:/<̂ , BMCTynHBHjero B ^aHHOM cnyqae noa nceBaoHHMOM AjieKcaH^p 
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MHponOJlbCKHH.'^^ BptOCOB HaHHHaeT C anOJlOTHH cnnpHTH3Ma. OH BHRHT 

OCHOBHMX KpHTHKOB C RByX CTOpOH: 

). Te, KOMy HecTepnHMbi pa3roBopbt o ayme. 

2. /lun «HOBbtx MHCTHKOB» (HanoMHHM, Mio Arpnnna corjiacHO npHMe-

qaHHto BptocoBa K O^wewwo.w aw^&vy 6jiH30K HOBbtM, a He CTapbiM 

MaraM) HeciepnHM cnnpnm3M, noiOMy qio «nopHBaeTCH K onMTHMM 

HayKaM». 

Ho, no MHeHHK) BptocoBa, Hy)KHO CMejio nain Bnepea. «Co3HjraTejiHM HOBO-

ro, HCKaieuHM ooeTOBaHHHX CTpaH Heqero npaTaTbca 3a OKonN H yxpen-

jieHHH». ̂ajiee, coBpeMeHHaa HayKa, ocHOBaHHan Ha naenx B3KOHa H J],eKapTa 

C03^ajia CBOH «OCOÖbtH 3aMKHyTHH MHp, BOBCe He ajjeKBaTHHH ÖeCKOHeHHOH 
BCeneHHOH». Bo3MO)KHOCTH laKOrO y3KOrO MHpOB033peHHH BCKOpe 6y^yT HC-

nepnaHM H HM öy^tei yKa3aHO nx Mecro - «B npnxoKen H Ha yjinue: nycTb OHH 

3a)KHraMT TaM 3JieKTpHHecKHe jiaMnbi H KaiatOT BaroHM». B MHpe Haöjito-

^aeTCH KpH3HC ̂ yXOBHOH )KH3HH H nOTOMy HeOÖXOJTHMO HOBOe 3HaHHe 0 ̂ yxOB-

HOM. OneHb MHoro ({)aKTHqecKoro Maiepnajta, cnocoÖHoro nocjiy)KHTb pa3BH-

THK) TaKOH HayKH, ocianocb OT npoiHJioro. 3io H Bepa B pa3JiHHHbix ̂ yxoB, H 

HCHOBH^eHbe, H xopomo pa3pa6oTaHHMe MarnnecKHe H npe^CKa3aTejibHbie 
npaKTHKH. Ho COBpeMeHHHH CnHpHTH3M, HJIH Me^HyMH3M HaHHHaeTCH c 1848 

roaa, c «PonecTepcKHX CTyKOB».'^ OmnÖKOH H3yneHHH ero aBjiaeTCH npnMe-

HeHHe (})H3HKH, no3HTHBHCTCKoro nojjxo/ja. Ho ecTb H nojiWKHTenbHaa TeH^eH-

unn: 

BHHMaHHe HCCJiejtOBaTeJieH OT (})H3HqeCKHX HBJieHHH OÖpaTHJIOCb K HX 
ayXOBHOMy CORepHOHHK). HCTHHHHM OÖteKTOM HayKH 0 MCHHyMH3Me 
CTajiH Te cooömeHHH, KOTopbie nojiynatoTCH MejiHyMHnecKHM nyieM. 

TaKHM o6pa30M, EptocoB CHOBa B03BpamaeTCH K «npoaBJieHHHM ayxa» KaK 

ocHOBe crtHpHTH3Ma. H Bce H<e pe^b Ĥ teT o BnojiHe MaTepnajibHbtx (peHOMeHax. 

^yxH peajibHO n BHHTHO «npoHBnntOTCH», coo6maa HeoöxojjHMyK) ncoieROBa-

Tejito HH^opMaunto. ̂ ajtee BptocoB nporoBapHBaeT pa3Hbte rHnoTe3M o cym-

HOCTH CnHpHTH3Ma. HH O^Hy H3 HHX OH He CMHTaeT BnOJIHe R0Ka3aHH0H H w -
CTOHHO nojiHoro ROBepHH. EptocoB pa3BopaHHBaeT nepeji MHTarejieM nojiOTHO, 

AjieKcaH^p MHponoJibCKMM (AjteKcaHap JlaHr), y/ecwem/o (MocKBa: CKopnwoH, 1902), 7-
22. rtepeneMaiaHa B: BaJtepnii EptocoB. Q?edM rmMjroH. 7^94-/924. MawMi^ecmM, twombH, 
pfifCHiMM (MocKBa: CoBeTCKHJ) nttcarejib, )990). 61-68. 
BptocoB caM HBJtiteTCH aBTopoM cTaTbH no HciopttH cnnpniwjMa: B. <BJ1. BptocoB>, «Cntt-
pwTH3M ao PoHecTepcKMx CTyKOB)) Pe6vr 7(17 tjieBpajiü 1902): 69-71; 11(17 Mapia 1902): 
109-111; 14 (7 anpejia 1902), 143-144: 18 (5 Man 1902), 180-181; 29 (21 tttojM 1902), 271-
273. 3aecb, BttponeM. BptocoB npnBo^HT noKa3aTenbCTBa Toro, tTo cnHpHTM3M HMeeT naB-
tttoto tipeubtcTopmo. 
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noHym^an ero K caMocTOHTejibHbiM BbtBO^aM. 3aKaHMMBaeTCH 3TO Bce npo-
rpaMMHMM jaaBJieHHeM: 

HeB03MO)KHo TOHHO aaTb ce6e OTqei, CKOJib HHoä oiKpbtBaeTCH BcejieH-
Haa, H coöcTBeHHoe cymecTBOBaHMe, H Bce Hautn MbtcjiHMbte OTHotueHHn 
K ce6e, K ̂ pyrHM, K Bory. no3HaBaHne 3THX ycjiOBHH ÖHTna MOH<eT n 
^OJDKHO ycKopHTb tuar qeJiOBeMecTBa no nyin K coBepmeHcrßy. 

B TOM )Ke t902 roay 6btJi ony6nHKOBan B ra3eTe AVoc^osc^Me ee^o.MoewM 

OT3MB Ha KHHry MHponojibCKoro 77ecwgM:/a H npeancjioBHe K Hen, «Ko BceM, 

KTO HmeT». TeKCT 03armaBJieH - «HatiiH ̂ eKa^eHTH», a no^nncb noji HHM -

B.E.^^ 3T0 He e^HHCTBeHHbtH KpHTHHeCKHH TeKCT. OT03BajlHCb Ha nOCTpoeHHH 

BpMCOBa, HanpHMep, 11. HnCTHKOB,'^^ H ^tcHHCKHH,'-^ üaBejI d)J]OpeHCKHH 

(!882-!943).'^'' Jlnn Hac )Ke npeRCTaBjjneT HHiepec HMeHHO ciaibH «Hamn Re-
Ka^eHTM)>, Tax KaK aBTopoM ee HBJineTcn caM Bajiepnn EptocoB, nox<ejiaBuiHH 
CKpbtTbca 3a nceB^OHHMOM.'^o He 6epeMcx cyjtHTb, 3aneM aBTopy noTpeöo-

BajiaCb 3Ta MHCTHtpHKaHH^. npHHHHH MOryT 6blTb CaMHMH pa3H006pa3HHMH. 

Ho He3aBHCHMO OT HCTHHHMX MOTHBOB nOJjyHHJlOCb omymeHHe ßHajIOra. XOTH 

aBTop y jjByx CTaieH o^HH. 

TOH peueH3HH pe3KHH. 3T0 C03^aeT HJIJIK33HK) KpHTHKH. XoTH ccaepxoHne 

HHCKOJibKO He onpoBepraei ciaibK) «Ko BceM, KTO HmeT», HO, HanpoTHB, KaK 

6bt ̂ onouHHeT ee. B «Hamn aeKa^eHTM», EptocoB, CKpbiBHJHCb 3a HHHHHajiaMH 

«B.E.», OÖpyUJHBaeTCH Ha CHMBOJiHCTOB. HKOÖb!, B HX MHpOB033peHHe «HrpaeT 

rpoMaRHyto pojib MHCTHqecKHH 3JieMeHT, H3BecTHoro po^a TyMaHHOCTb». üo 

CüOBaM BpK)COBa-B.E. 3TOT 3JieMeHT HH^ero OÖHjerO C HCTHHHHM MHCTHHH3-

MOM He HMeeT. ̂tajiee cue^yeT 3atHHTa «nojiWKHTeubHOH» HayKH. B «Ko BceM, 
KTO HiueT» 6biJio o HeH HanHcaHO oneHb )KecTKO, HO He TaK y)K H OTpHHaTejib-
Ho.'^' B «HamH jjeKajieHTbt» EptocoB crjiâ KHBaeT BnesauieHHe OT paHee 

*̂  B.B. <B.^!. EptocoB>, «Harun neKa^eHTbt)>, A/be/coacK;ve aedo.wocwM 340 (10 aeKaöpa ]902): 
5. nepenenaraHa B: BajtepMH BptocoB, Cped;/ ewMxos. /^P4-/92^. A%2MM<^<r?nM, cmawbM. 
pe^M3:<:< (MocKBa: CoBeTCKHH nMcaTeub, 1990) 

^̂  MucmKOB n., «y76TfM8M:/a. ilo3Ma A.JI. MnponojibCKoro)) Pe6pr 2 (12 HHB. !903): 20-2]. 
^^<^!cHHCKHH H.> «.<%Y7MHM;/a. floiMa B 7 rjiaBax A.JI. MnponoJibCKoro. M.. 1903». /7ovw^-

/<bOM2(l903):95. 
^̂ rtaBeji tJ)jiope)iCKHH, «CnnpnTH3M KaK anTHxpncTHaHCTBo. rto noBoay HByx no3M: «JlecT-

BHua» A.JI. MnponojibCKoro)>, 1902; A. BejibtR. «CeBepHa^ cnM())0HM)])) (t-a!t repoHwec-
Kan), 1903» A/<wMM mvnb 3 (1904). CTatbH nepenewaTbiBajiacb. EcTb oHa w B HHTepHeTe. 
Ctn., HanpHMep. http://krotov.info/library21_f/flo/rensky_001 .htm. 

*^3.C. r^aHHejiaH, cocT., FM6y?H<^ya%<M.H ß.^. ßp^roüa. /M4-797J (EpeBaH: H3jtaTeJibCTBo 
EpeBaHCKoroyHHBepcHTeTa, 1976), 22(1, 128). 

'̂ HaMHoro peyte BpMCOB nnuiei o HayKe ByHHHy B 1899 roay: «̂ 1 n y caMonoBonbHyto, 3Ty 
caMoyBepeHHyto HayKy - HeHaBH)Ky, npe3Hpam)). Ho 3TH cTpoKH He öbtjtn npe^na3HateHH 
RJin newaTH n HMetOT ocoöbttt KOHTeKCT, TaK Mio He MoryT paccMaTpHBaTbot KaK tacTb 
npoayManHon KOHnenuHH BpiocoBa. CM. H.C. Faiep, H3a., «ÜHCbMa B.̂ l. BptocoBa K H.A. 

http://krotov.info/library21_f/flo/rensky_001
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caenaHHbtx Bbina^oB. B KOHue KOHnoB, OH 3aaBJiaeT - aBiop «Ko BceM, Kio 

MmeT» co3^aer Hayxy, no caM B HeH He yBepeH: «3aMeTbie, *rro r. EpMCOB Bce 

BpeMH Kax 6yjrro caM ne yBepeH B cBoen 'HayKe' OH noMTH Bceraa ao6aBJMeT 

CJlOBa: HeKHM, MMKeT 6b]Tb, nO-BH^HMOMy H T.R.)> B 3aKJlK)HeHHe, MO)KHO 

CKa3aTb - CTaTbH «HatHH ̂ CKaWHTM)> JtHLUb JIOÖaBJlHeT n03HTHBH3Ma H yTHJ!H-

TapHocTH npe3eHTauHK) HOBOH HayKH. 

A B ciaTbe «KumHH TaHH» (t904, Ho Ha ocHOBe jieKHHH 1903 ] oaa), KaK ywe 

6biJio OTMeneHO B KOHue npe^mecTBytomero pa3Rejia, EptocoB BHOCHT npe-

^eJlbHyK) HCHOCTb B nOHHMaHHH (^yHKHHH paHHOHaJlbHOrO H OnblTHOrO 3H8HHH 

vs HCKyccTBa B coaraBe HOBoH HayKH. TojibKO nocpeaciBOM HCKycciBa MWKHO 

no3HaTb BenHoe, 3anpeaejibHoe, ̂ a H BnoJiHe 3eMHoe, HO BO BceH ero nojiHOTe. 

CoBpeMeHHbte <̂e ecTeciBeHHbie H TOHHbte HayKH y^o6Hb] KaK BcnoMora-

TeJlbHbie RHCHHnJlHHb!. OHH y^OÖHbl aJlH OpraHH3aHHH H CHCTeMaTH3aUHH 

3HaHHH. 

EpmcoB aaei oqeHb pa3JiHHHbie xapaKTepncTHKH coBpeMeHHoR HayKH. 3TO 

^ejiaeica Ha (pOHe aociaTOMHO HCHoro, neTKoro onpeaejieHHH ee (pyHKUHH n 

nono^KeHHH B cocTaBe «HOBoro 3HaHHH». ̂ jiH qero? OqeBH^Ho, EptocoB nbrra-

eica npe^enbHO HCHO Bbipa3HTb (pyHKUHK) H creneHb yuaciHH coBpeMeHHoro 

pauHOHajibHoro H onbtTHoro no3HaHHH B HayKe 6y^ymero. 

KaK M H y^Ke noKa3ajin, EptocoB He BHani CMHCJia B 6ecnjioTHMx ieopeTH3H-

poBaHHHx. OTCK)^a H ero KpniHKa coBpeMeHHon HayKH. BeRb ee ropH30HTM 

orpaHH^eHH. KnaccHMecKaa HayKa HeycnemHa n He3<p(peKTHBHa B aejiax ay-

XOBHHX (06 3T0M EptOCOB HCHO BbfCKa3aJlCH Ha CTpaHHLtaX Pe6yca). A 3T0 

3HanHT, OHa orpaHHneHO n B BbmcHeHHH peajibHbtx CMbionoB HBJieHHH, B nojiy-

qeHHH BbirO^bi H3 KOHTaKTOB C nOTyCTOpOHHHM. üpH 3T0M caMH «HayHHHe 

3KcnepHMeHTM» rpaHHnaT c Ha^pyraTejibCTBOM Haa qejiOBeKOM. B paccKa3e 

EptocoBa «Top>KecTBO HayKH: 3anncKa nocemeHHa TeyprHHecKoro HHCTHTyia» 

(1918) peub HaeT o «HayqHOM», «MaTepnanbHOM^ noRxo,a.e no BOccTaHOBJie-

HHK) (BOCKpeujeHHK)) JIHHHOCTeR yMepHJHX. BoCKpemeHHblX MO)KHO HaÖJIM-

aaib. OHH BnojtHe MaTepnajibHM. Ho «BHeuiHOCTb BoccTaHOBJieHHoro ecTb OTO-

6pa)KeHne ero co6cTBeHHoro npe^cTaBJieHHH o caMOM ce6e» - OHH npeaciatOT 

KaK myTKHe ypo^UM. /],Ba BoccTaHOBJieHHbtx «o6teKia», npH nonHTKax 3aro-

BopnTb c HHMM Tpe6ytoT e^y, a o^HH Bce BpeMH CTOHei. TjiaBHMH repoH Bbt6e-

raei H3 JiaöopaTopHH c MbtcjiHMH: «ÜKopee, CKopee Ha Bojno, K )KHBHM jnoa-

HM!»'^-^ 

ByHHHy.)) B R/ŵ '06c*K;<e vmewiM /P63 ̂oßa. penaKrop-cocTaBHTejib K.B. AHBa3!tH. 554-562 
(EpeBaH: ApMHHCKoe rocyaapciBeHHoe n3aaTejtbCTBo, 1964), 558. 
CM. BajiepMH BptocoB. 0̂ ;;e;<NMM aĤ e.!. Po.Man, nosecw;/, /!acc7<a3M, cocTaBJieHHe H npM-
MenaHHH HHKOJiait K^HMOBa (CaHKT-rterep6ypr: CeBepo-3anan, )993). t27-t34. BnepBbie 
paccKai 6btj] HanenaTaH B )KypHajie 7*&VHHKa - .MC.io&'jK'M (HOMep )2, 1963) no.a 3aro-
JiOBKOM «He BocKpemaHie Menü!)) 
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HiaK, no BptocoBy, coBpeMeHHbte jryxoBHbfe 3HaHHH HenpaKTHHHbi H HexoH-

KpeTHM, a B03M0)KH0CTH oqbHHHajtbHOH HayKH KpaHHe OrpaHHHeHHbr. 3TH ^Ba 

BH^a 3HaHMH 3aBejiH uejioBeqecrBO B TynHK. Bbtxojj - B noHCKe CHHie3a. flpw 

3T0M pem H^6T He 06 aCCHMHJIHUMH O^HOrO BH^a 3HaHHH ^pyrHM, a O 06 HX 

o6l.e^HHeHHH Ha npHHHHnHaJlbHO HOBOH OCHOBC 

OpMy3j H ApwMaH, HJiM Mopaj!bHaa npo6jieMa 

0 6 OTHOuieHHH BptocoBa Ko 3Jiy, 0 caiaHH3Me B ero TeKCTax 6b!Jio ̂ OBOJtbHO 

HanHcaHO. H 3^ecb TBopnecTBO 3aqacTyK) cjiHBaeica c Hccjie^OBaHHHMH. Mbt 

He öyjieM pa3BHBaib 3Ty ieMy. TeM 6oj!ee, HTo o6cy)K^eHHe 6H6j]Horpa(pHH, B 

KOTOpOH Xy^O^eCTBeHHMe TeKCTbf nOHTH HeOT^enHMH OT HayHHHX M0)KeT 

jiHHJb 3anyTaTb n yBecTH B ciopoHy ocHOBHyK) jiHHHto noBecTBOBaHHH. Cxa-

)KeM JiHHJb, HTO no^po6HO 3Ta TeMa pa36npaeTCH B cpaBHHTejJbHO HOBOH ciaibe 

KpHCTH A. Tpo6epr B rnnpoKOM KOHieKCTe Kyjtbiypbi cepe6paHoro BeKa.'^^ 

YKa3aHHan pa6oia BnojiHe M0)KeT cjjŷ KHTb OTpaBHOH TOHKon Ana H3yqeHHH 

npo6jieMH. K 3T0My, noKanyH, cne^yei npHCOBOKynHTb nccjiejioBaHHe M.A. 

BeHbKOBHqa. TaM MHOrO CKa3aH0 0 6pK)C0BCK0M n03HHH0HHp0BaHHH ce6n B 

KanecTBe qepHoro Mara B CBH3H c HanncaHneM noBecTH O^MeHHb;M aM^e^z.^^ 

Mbl H<e OrpaHHHHMCa HeKOTOpbfMH 3aMeqaHH3MH, npoaCHHtOUTHMH KOHUenHHK) 

HOBOH HayKH. 

y^e ^OBOJibHO 6biJio CKa3aH0 0 pe3K0 HeraTHBHOM oTHomeHHH BpMCOBa K 

o<j)HUHajibHOH peJinrHH, K TecnorHH, BbiCKa3aHHoe Ha cipaHHiiax O^Hewwo<?o 

aMjpyza' (CM. pa3aeji 2). Aßiop paHHOHajjbHO o6tHCHHer CBOto HenpHa3Hb. Ho, 

KaK M M noKa3ajiH, ero apryMeHTH He BHrjiaaHT y6e^HTejibH0. Bbtna^bt Epxjco-

Ba 3M0HH0HajibHM, a HX o6ocHOBaHHH 6ojiee neM coMHHiejibHbt. 

HenpHH3Hb MppauHOHajibHa n noTOMy njioxo noAnaeTCH pamioHajibHOMy 

aHajiH3a. Ho, B03M0)KH0, OHa CBH3aHa c o^HHM Jno6onbiTHb]M acneKTOM H^eR 

BpMCOBa, KOTOpMH HMeeT CMMCJ! npeRCTaBHTb ̂ Jia HCHOrO HOHHMaHHa TeMM, 
3aTpOHyTOH B ̂ aHHOH CTaTbC 

06pa3eu yueHoro, 0aycT, npo^an HJiH «npo^aji» Rymy. B O^Me/;M07M a/v̂ ê e 
aBTop eMy no^nepKHyTO coqyBCTByeT n He BH^HT Hnnero 3acjiy)KHBaK)mero 
nopnuaHHH. 0aycT 3Recb - cyryöo noJio^HTeJibHHH nepcoHa^K. KaK yx<e 6btjio 
CKa3aH0. BO MHornx TeKCTax BptocoBa MOTHB npoaa)KH ayuiH noBTopneTCH n 
Be3ae OH noaaeTCH KaK xopomee, noxBajibHoe ̂ e^Hne. 3io MWKHO yBH^eTb H B 
CTHxoTBopeHHH 1909 roaa «KaK CTapbtn Mar, n npo^aji aytuy», n B eme 

Kristi A. Groberg. '"The Shade of Lucifer's Dark Wing': Satanism in Silver Age Russia". 
TA? Orc:/// /n ßfM.s/an aH6? S'owe; C!v/;M/*e, edited by Bernice Glatzer Rosenthal, 99-133 
tthaca and London. 1997. 
M.A. BeHbKOBMH. «'OmeHHüH aHreji' BajiepHü BptocoBa (3Tan MHTeJiJieKTyajibHoH /ty?-
Jin))) B V̂ 3 Mrf?w/)HH pycc^o^ .7M/üg/;ow)yh< M ,!Mmepawvp/<o:< K/7MmMK'M. ßo^pocb; p^ccKO^o 
/:jb;/<;oM.7MwepawvpM. Mv.wwjoHc/sMMcßopHM/c. KnuJMHeB, 1984 18-36. 
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6ojibmeH cieneHH B «KawejiH)) (19)7), HaKOHeu, c HeKOTopMMH oroBopKaMH, 

n^ea npocMaTpHBaeicH H B paccKa3e «HoqHoe nyreuiecTBHe» (1908). A B 

CTaTbe «O Meio^ax MeRHyMM3Ma» EpiocoB naei coBepmeHHO acHHH H ojjHO-

3HaqHMH KJHOH K RaHHOM HJjee. CxO^Hbte yTBep)KaeHHH He B CTOJlb OTKpblTOH 

())opMe c(}popMyjiHpoBaHb[ H B ̂ pyrnx nepeHHCJieHHbtx paHHee coHMHeHHax, H B 

^pyrHX CTaTbax o HOBoM HayKe. OneBH^HO, HTO 3ia Mbtcjib öujia Ba)KHa H H3-

HaqajibHa aJia MeToaojiorHH BpmcoBa. OH ee Bbtpa3Hji y)Ke B nepBOH CBoen 

MeTO^OJlOrHMeCKOH CTaTbe CTOJlb OTHeTJIHBO, MTO nOTOM XBaTajlO JIHLÜb Kpai-

KHx OTCHJiOK K HeH. Mjiea npocTa. B «O Meio^ax MejTMyMH3Ma» BpmcoB 

yTBep^K^aeT - «Ko BceM jjpyrHM OpaKiaM npHpojjbi Mbi OTHOCHMca KaK noBeJiH-

TejiH», Ho RJia H3yqeHna MejjnyMH3Ma 3TO He BnojiHe nojrxojjHT. B ^pyrnx 

CTaibax 0Ka3biBaeTca, nio HayKa o MeaHyMH3Me yHHBepcajibHa, OHa ̂ oji)KHa 

^aib uejiocTHoe 3HaHne o BcejieHHoH. ftosTOMy 3ijecb BptocoB HaciaHBaei Ha 

orpaHHMeHHbtx B03MO)KHOCTax qejioBenecKoro no3HaHHa, Ha HajiHHHH ĉ )ep, 

Kyaa MenoBeK He MWKei npoHHKHyrb caMOCToaieJibHO. H Ha 3T0M ocHOBaHHH 

yTBep%aaeTca - «MH ^ojDKHbi ciaTb yqeHMKaMM HeH3BecTHbtx HaM HHTeJiJieK-

ryajibHbix cnji)>, To ecib ayxoB. 

TaKHM o6pa30M, «npojjano jjymH» HacioaTejibHO peKOMeH^OBaHa Eptoco-

BbiM KaK KJHoneBoe, Ba^KHeHmee ycjiOBHe pa3BHTHa HayKH H caMoro qejiOBeKa. 

CornacHO CTHxoTBopeHHto «KauejiH^ - 3T0 nyTb K TOMy, HTOÖH caMOMy ciaib 

BoroM. A tt<aycT, cnopa c Me(^ncTO^)ejieM, KaK y)Ke 6buio CKaßaHO B naioH 

MaCTH (Mbi 3TO Ha3BaJlH peHbK) «O ROCTOMHCTBe MeJlOBeKa») rOBOpHT O HaJlHHHH 

y qejioBeKa yKa)KJJtM no3HaHHa, KOTopaa orcyTCTByeT y nepTeR. Xoia ^eMOHbi 

3HatoT H Moryi MHoroe H3 HcaocTynHoro nejioBeKy, HO nejiOBeK BHme HX. 

HeJiOBeK co3^aH no o6pa3y H no^oÖHM Bora. Ü03T0My JiMJjH CHJibHee aeMOHOB 

H BnOJIHe Cn0C06HM nORHMHMTb HX CBOeH BOJie, HCnOJlb30BaTb HX JLtlH CBOHX 

uejien. 

üoxo)KHe yTBepmjjeHHa MO)KHO oÖHapy^KHTb n B «HoHHOM nyTemecTBHH». 

3aecb ̂ baBOJi aeMOHCTpnpyeT qejioBeKy CBOto BJiacib Ha^ npHpo^on. Ho nejio-

BeK, He o6jia^aa B03M0)KH0CTaMM HenncToro, BHyTpeHHe 0Ka3HBaeTca cnjib-

Hee. HejiOBeK ^eMOHCTpnpyeT CBOto BJiacTb Haa /!,baBOJ]OM, no^HHHaa ero 

CBoen BOJie. 

Ho He BO Bcex TeKCiax Bce TaK pa^y^KHO, KaK MOKei noKa3aTbca Ha nepBHH 

B3rjiâ . HHTepecHO B 3TOH CBa3H CTMXOTBopeHHe «yneHb)M» (! 895), nocBameH-

Hoe BjiaRMMMpy MaKCHMOBHny (PpnMe (!870-)929), HCTopwKy 3ana^HoeBpo-

neHCKOH jiHTepaiypH, yHHBepcHTeTCKOMy TOBapnmy EpMCOBa: 

BoT OH CTOHT, B 6jiecrameM opeojie, 
B 3ayMeHHOH, MKOHonHCHoR no3e. 
Ero pyKa npoTaHyia K MHM03e, 
y Hör ero HHTaTbt ̂ peBHHx cxojiHH. 



' tOt? ' [ '"X '86 '"°± OSM/J^tJOM acĤM/Of/aM/M//* 

(t66t 'B^BH:Ba)!30[^)6[A 
'[ H)t 'g6 woi aoHO())nd^ V'H doixBtrad HHHHsamaaio 'onu/apatJOH aoŵA'MvodaM//://* 

B)taoL'OJBC csg HHüBMmfgXu 
woadau g ($68 [ 'BĤoôsj) ̂ ung 'NH/anto^HnaaM^aaCj :9rqadaug (,Q̂ '[ Moi ' hoa Y/po^) 

^^j'MHlXdC HH M31 HH 9H9g 3H BE9tf3H OH 'MHlXdP H M31 

H Sing OXMWß '3013Hdx HtfH BHB1B[) Htf^ HlXH 013913dl OJBHE 3H {̂ 

'(006t'!0'ZE"8!)^"n^'*^^3 ̂ 3M93HH 013 MOHtfo a OHüna ornodox 

OIC 'dSWHduBH XBHHMd31 XHX3HBH13Hdx a H XB1 'XHX3CH3d3H a XBX WH 

K313BHE030 H Xa030ldg 3HlX3HdH 3HHBdx 3HlKHdü30aodHM 30X33hH13HtfBX^ 

wsnuqdiHtod 

'HoxiXm srnnif sing i3x<0M B903Mdg 3HH3Cx<d39iX 30HHBC '0Hh3H0x 'Kiox BH 

-B1BJ IHMgOJJ OITBhBH 30HM31 'OlfC OHH3MH xdsaa !HX<d3CO H3M3da 3HHOX a 

y (HBMHdy) HHBiB^) H (iog) BCEAwdQ Bgqdog - HOMqi 3 B1383 Bgadog Xahou 

OfÄX3HBH13Hdx BH 339 JH30H3d3H 303Oldg XB13X<0!3 XHX3CH3d3H XHX3ITBC Ol 

-XHXBX O 3H 13CH 9h3d ̂ OtfE H odgOC 0HHC309 13BaHIT3 BXÄBH KBHHH13H KB90H 

KBX3ao30fdg SMMBdiodu Hoxodnni 33irog BtrAx o isfn 9h3j sdnM o 3HHBHE 

30H9Lf3CEBd3H '30HHC3 9 09133XX3H H HX^BH 3r9HH3M3da03 'M^EBd H B913aXh 

91HHHC39go BHB9EHdü 0130dü 3H B9030idg BXÄBH KB90H Olh 'lHCOXI9g HBM 

-Hdy H CEXMdo 10fB9I9EBH StllBh XH HHHHCBdl HOX3H3Hoda3 g 90JOg BH3MH 

d3HBM HHX3t^H3d3H BH 3I9HHB3HHBH OIC - OI9HB^ (o)dlHy H BCEBM(B)dXiy 

Q^[j3HBlBß (K39)lKH0IfX0]J [XxX^/ ÄMOITg 0H3OKÄ3 
09133X<d01 30Hh39 H 0I9HB^J (o)dlHy H BfEBM(B)dXiy XBH 'BX38 10 
K310idog HHO HHHBa0813aXh XNHM31 dHM - dHM HOJÄdC H - KHHBHE03 
H (HH)H3mOH10 dHM 'H3CH dHM Hr9HHBLf3X< H HI9U13B3 - BdHM BaC 113g 

JMOtflX MHlXdtf 0X9LT0X33H COH H OIC 338 BH 

qiXHKtfJE9 13KM9B13BE (968!'H'$Z) H0X390Lf9BJJ B903Oldg OM93HH OXBHCQ 

B13XB0 3CBdgO 9 K313Ktf9BLf30dH 3M HO «BXÄBH KB9 

-OH» HBH Miaa030)dg K313BmBMeoaodu HI9d010X 'BC0i03 HH1 101 0HH3MH 01g 

HHHOME dHM - HBMHdy B 'OITBhBH 30H9H1HC0H 'SOHMÄEBd H0g03 13Kd0913nH]T0 

MXMdo Olh '0HCH83hQ («HHEB1HB({) 3103H3 BH» '«Xlh3M a M3CnX» '«3E0MHM 

X BlXHKlodH BxXd») MOai33Xx3H 'HSHCBIHBdp 'HMB913aXh 3 («HHIT0X3 XHHasdP 

N1B1HH») KHHBHE 0J0H'HJ*BXlX3inf31HH 3COJ03 O 13CH 'OHhSHOX '<!33PE ̂h^^[ 

^̂l jBHBMHdy HHtngKHgo 'CE^Mdo iBdg - oj^ 
'HHCB1HB(^ 3103198 BH HITM3E dHM - 0Ĵ 
:3EB0 MOHhBdEHdu a H 9133 BCaBdü O^j 

'BHBldOM-BlBdp - dHM mB]-[ ;Xlh3M a M3D*Hy^ 
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3aecb BptocoB paiyei 3a oötejiHHeHHe ̂ o6pa n 3Jia, HO yiBep)KaaeT o He-

,HOC'H)KHMOCTH 3T0H 3aaaHH. 

rtpn Bce 3TOM ̂ yajiH3Me, BptocoB npeacraBJineT ce6e ao6po H 3Jio, panno-

HajibHoe n nppauHOHajibHoe cjiHTHM Boe^HHO, CTOpOHaMH Hauiero MHpa, B 

paBHOH cieneHH BaxtHMMH: 

ÜKana K CKajie; 6e3M0JiBHe nycTMHn; 
TocKa BeipoB, n pacKaneHHbtü cnjiHH. 
Me)K Ha^nncen H npa3^HHHHbtx KapiHH 
XpaHHT yiec aBa o6pa3a CBHTMHH. 

To - ̂ eMOHM B OÖtHTHHX. O^HH 
rjlHRHT Ha MHp C HaRMeHHOCTbK) rOpaMHH; 
^pyroH CKJioHeH, KaK namunü BJiaciejiHH. 
BHH3y CTHXH, He CTepTbte jioHMHe: 

«̂ t,o6po H 3Jio - asa 6paia H apy3bH. 
HM o6mnH nyib, nx ̂ peSnü o^HHaKOB». 

HeHCeH CMHCJ1 KJlHH006pa3HbIX 3HaKOB. 

3BeHHT nopOH npH3HaHbH COJIOBbH; 

npHxcaHi Tnrp K noaHWKHK) yTeca. 
CKajia MOJiqHT. OiBeTaM Hei Bonpoca.'̂ ^ 

9. BMBOR 

BptocoB LunpoKO nponaraHjmpoBaji Hgeto co3aaHHH HOBOH HayKH, KOTopaa 6bi 

o6i.eaHHHJia pauHOHajibHoe H nppauHOHajtbHoe, coBpeMeHHyto HayKy H HCKyc-

CTBO, noctocTopoHHee n noTyciopoHHee n no3BOJiHJia 6bt no3Haib HenoBeKy 

MHp Bo BceR ero nojiHOTe. 3ia H^en noHBJiaeTca BO MHornx ero TeKCTax. C 
CepCHHHM 90-X MO)KHO TOBOpHTb 0 ee HBHOM H HaBÜ3HHBOM HajIHHHH B n033HH. 

HanpHMep, B HanncaHHbix B 1895 CTHxoTBopeHHHX «YueHbtü^ H «ÜKajia K 
CKajie; 6e3MOJiBne nycibiHH». B 1899 ro^y BptocoB yx<e nyojiHKyeT paSoiy O 
Mc^yccwee, B Koiopon TeopeiHnecKH CTpeMHTca oöocHOBaTb Heo6xojtHMOCTb n 
ocHOBHbte npHHunnbt HOBoH HayKH. 3aieM cne^yei MHO^eciBO apyrnx TeKC-
TOB, pa3BHBatomHx t̂aHHoe HanpaBJieHne Mbtcjiu, ̂ To ̂ OKa3btBaeT Ba^HOCTb 
TeMH RJin BptocoBa. On cnopHT H c MHoroMHCJieHHMMH onnoHCHiaMH, H c ca-
MHM co6oü, nbirancb Hantynaib 6a30Bbie npHHUHnbt HOBOH HayKH. Paöoia Haa 
aaHHOÜ H^eeü npo^on^aeTCH, oneBH^HO, ,30 Konua )KH3HH. no KpanHeü Mepe, 
oneHb Ban<Hbte coo6pa)KeHHn BptocoB BbtcKa3btBaei B CBoeü no3^HeH paßoie 

HarmcaHO 7 HHBapü ]S95. nepBaa ny6jtnKau.nn: C6op«HA.* CAe/i ̂ 'cevre. CSopwu^ cmM.ro-
wHopewi<;< ̂ oce;<h /<S94 - secHo /<S93) (MocKBa. )895); 2-e H3nattne: MocKBa, ]896. CTHXo-
TBopeHHe BKJiKMeHo B uHKJi «Meditations». B pyKonucH noMeia: «BeMepo. rtepenenaTaHO 
iaK^Ke B: Co6p. eov.,TOM ), 579. 

http://ny6jtnKau.nn
http://cmM.ro
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yt/t/waTM yvMw;g/;e^ (1917), B pa3JitmHbix cinxax H ^acTHHX öecejjax (Ha-

npHMep, c A.n.OcTpoyMOBOH-JIeöeaeBOH B 1924 rcmy). 

YHHKajlbHOCTb O^we/ZHO^O aM^CTiO COCTOHT B TOM, HTO 3JJeCb EptOCOB BHCKa-

3blBaeT CBOH HReH He TyMaHHO, KaK B CTHXaX H He cyxo, KaK B KOpOTKHX 

ciaTbax. B noBecTH KapTHHa pa3Hbtx cnocoooB nccjic^OBaHHH, pa3Hbie onunn 

H3yneHHH noTycTopoHHero noKa3anM B cBoeti nojiHOTe, npo^eMOHCTpnpoBaHb] 

Ha o6cTOHTejibHO H aKKypaiHo BbtHHcaHHbtx npHMepax. CaM TeKCT HMeeT MHO-

)KecTBO napajuiejieH c jipyrHMH jiHTepaTypHbtMH H TeopeTHnecKHMH paöoiaMH 

EptocoBa. H^en O^we^Mo^o o;;<?e,7o, no3TOMy JicrKO npoBepaeTCH, CBepntoTCH c 

JlK)6bIM HHMM Bbtpa^KeHHeM nOXWKHX MHCJieH. riOBeCTb CJIOBHO pa3BCpHyTO 

pa3t.acHaeT, HJiJHOCTpnpyeT Mbtcjin EpiocoBa o HOBOH HayKe. 

EpiocoB B O^H6w/cjM <3H<?gy;e onncMBaeT cjieaytomHe t))opMbr H3yneHHH noiy-

CTopoHHero: 

1. 06meHHe Pynpexia c «npoHBJieHHHMH Jiyxa», «roBopumMMH» nocpe^-

CTBOM CTyKOB. OnHT HOCHT cnoHTaHHMH xapaKTep. EMy He npe/JtuecT-

ByeT TeopeTHnecKaa nojjroTOBKa. ̂ encTBHH oKaHiHBatoTCH npoBanoM. 

2. üojieT PynpexTa Ha ma6am. IloJiHoe nojiHHHeHHe noTyciopoHHHM 

CHJiaM, 6e3 OTHromeHHH ceöa TeopeiHHecKOH nojjroTOBKOH. OnbiT MO-

)KeT noKa3aTbca ycneuiHMM. Ho 37jecb nejiOBeK OKa3biBaeTCH B 3aBHCH-

MOM, nojjqHHeHHOM nojiOKeHHH. O H aax<e He BnojiHe oco3HaeT ycnem-

HOCTb onbtTa. 

3. Arpnnna. .HpeBHHH OKKyjibTHaa Tpa^HHHM, coxpaHHCMaa nocBameHHM-

MH. 3H8HHH paHHOHaJlbHM. Ba)KHO H JJOCTaTOlHO 3HaTb 3Ty OCBHHieH-

Hyto RpeBHeR Tpaaniinen HCTHHy. OnbJTbt BiopHHHbi. OHH Bâ KHbi jinuib 

jjjia nojjTBep^K^eHHH cyryöo TeopeTHMecKnx, y)Ke H3BecTHbix 3apaHee 

RorM. 

4. (5aycT. E^HHeHHe 3HaHHa n qyBCTBa. CTpeMnuiHHca K nojiHOMy, Bce-

06teMJlK)LHeMy 3H8HHK) H nO/IHHHeHHIO BcejieHHOH CBOeH BOJie, CBOHM 

SrOHCTHMeCKHM H<ejiaHHHM, lejlOBeK. MeTO/lOJIOrHHeCKH 3TO B03MO)KHO 

jiHHJb o6pamaHCb K noTycTopoHHHM cnjiaM. TaK MO)KHO nepenjarHyTb 

nepe3 rHoeeojiorHHecKHH npejjeji, CToamnü nepen JnoabMH. Ho o6me-

HHe C nOiyCTOpOHHHMH CHJiaMH He 03HawaeT paÖCKOH 3aBHCHM0CTH OT 

HHX. MyJipblH, nO^rOTOBJlCHHMH HeJIOBCK BnOJIHe CHOCOÖeH K HOJJHH-

HeHHto, na nepBMH B3rjia;i, 3HaHHTejibHO npeBoexo^mnx ero CHJi. 

TaKaH no3HHHH HMeeT oqeBHJjHoe aHTHxpncTHaHCKoe coTicp^Kanne. H o 

HCTHHHMH yHeHblH He ^OJDKeH HHHerO ÖOHTbCH. ToJIbKO OTBa^KHOMy 

OTKpOMTCH BepLHHHM HOBOH HayKH. 

YHHKajlbHOCTb noBecTH OfwewHMM a//̂ e;z cocTOHT B TOM, HTO OHa ca\ia 

MOH<eT BOCripHHHMaTbCH KaK OtlblT HCCJieJJOBaTeJlbCKOH paÖOTM, BbHIOJIHeHHOH 
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no MeTO^onornnecKHM npHHu.nnaM HOBOH HayKH. OHa HBJiaeTca npo^yKTOM 
npoB03t JiameHHbix BpMCOBbtM HOBbtx Hccjic/tOBarejibCKHx npHHunnoB. B TeKC-
Te ecib MHoro aBTOönorpa^HHecKoro. H3BecTH0 o npoeKLtHH Ha Hee poMaHTH-
HeCKHX OTHOmeHHH aBTOpa. ECTb OCHOBaHHH CHHTaTb, HTO H ROTOUlHbie onHca-
HHH MarnnecKoro n Me^nyMHHecKoro onbtTa OTpa^KatoT jiHMHHH onbiT Bpm-
coBa. K 3T0My HywHO npHÖaBHTb, nio EptocoB coejiHHaer B noBeciH Kpo-
noTJiHBoe, TmaiejibHoe H3yneHHe HCTopnH, CBOH MMCJin no MeTOROnorHH H 
xy^OKecTBeHHyio oöonoHKy. üo^yqaeTCH COM3 onbtTa (BKjnoqammero KOJi-
aoBCTBo), HayKH H HCKyccTBa. 3T0 n ecTb Hccne^oBaHHe B paMKax HOBOH 
HayKH BpwcoBa, ocHOBaHHoe Ha HOBbtx MeToaojiorHHecKHX npHHunnax. 



M^/eMer-S'/aM'/^/.s'cAgr^/wa^ar/? 6<3 ̂ 20/7^ JJ-7^ 

H o p ^ a H JltouKaHOB 

OfNE^7M# Croyy/7 HHKOJIA^ rYMHJlEBA B CBETE 
^YXOBHBIX CTHXOB H KHHrH nABJIA (HJIOPEHCKOrO 

croyy/7 ̂f yrßEV%7E7WE ̂cr////&/ 

nojib3ytoinMecH aKa^eMH^ecKHM aBTopHTeiOM H3.aaHHH yKa3b!BatoT Ha c6op-

HHK O^WCHHMM CWO.'!/? KaK Ha nOCJie^HHH npe^CMepTHHH CÖOpHHK CTHXOB 

no3ia H. B comacMM c öoJibuiHHCTBOM KpHTHKOB, KaK Ha jiy^mHH. npe^jiHTepa-

TypHbiM HCTOHHHKOM 3arjiaBHa ê HHÔ tyLUHO npH3HaeTCH BeTxo3aBeTHan KHHra 

npopoKa HeeMHH, OTCbuiatomaa K HCTopHH Hcxo^a H3 Ernnia (HOHbm H3pa-

HJlbTHH BÔ HJl OrHeHHHH CTOJin, RHeM - CTOJin nblJlH JIHÖO OÖJiaKOB).' MHeHHH 

^e o JiHiepaTypHbix (i.e. BTopnHHbix B OTHOmeHHH ÖHÖJiencKoro) HCTOHHHKax 

MO)KHO rpynnnpoBaTb cjieaytomnM o6pa30M: 1) MnxaHji 3jib30Ĥ  H HHKonan 

BoroMOJiOB^ yKa3HBatOT Ha HHume (n Ha KOHKpeTHoe npoH3Be^eHHe 7a^ ĉ a-

3<i7 ̂ o^w^cwpa),^ a B OTHomeHHH nepBoro TeKCTa c6opHHKa, 77<zM^wb, - n Ha 

ORy TaBpHJiM ^ep)KaBHHa Ro gj^wM^ Af3.MatM<7;3 2) HHKOJiaH Ouyn - Ha 

Ho CM. M TOHKy 3peHMH, B cymHOCTM, ocnapHBammyK) o6]nee MHemie: Cjioöo^HMK, C.JI. 
«A/()yM(t<e /?t'ŵ .M;< 3.M....V.' PvccKa^ .TMMe^owvpo /<^^0-/930-x ;< dpgSMM?; <?wormi<i/N3.w, 
C.-HeTep6ypr, AjieTeHa, )998. 
TyMMIieB, H C . CwMXOMSOpeHM^! M M03.MM, BcTyn. CT. A.H. HaBJIOBCKHH. CoCT., KOM-
MeHT. M.^. 3jib30H, HoBaa 6n5j]HOTeKa no3Ta (Bojibmaa ceptia). H3R. 2-oe, ncnp. C -
neTep6ypi, TyMHHaT. areHCTBo aKan. npoeKT, 2000, 673. 
TyMMjieB, H.C. CovMM^m^:. B 3 T. BcTyn. cTaTba, eocTaBJieHHe, [ipHMewaHHH H. A. BoroMO-
jioBa. MocKBa, Xyw)KecTBeHHaaJiHTepaTypa, )99t,T. [,536. 

BoroMOJioB aaei o6ocHOBaHHe cBoero MHeHH!) B craTbe «TyMHjieB H 0KKyjibTH3MM: Boro-
MOJiOB, H.A. P̂ cc/cas ̂ umepa/ny^o Hava.ia <XYf?eKa M o^^wb/NNKK, MocKBa. HJIO, )999. 
TyMHJieB. Cwü.wmgopfHM^, 673. B «naMHTM» H. BoroMOJtoa ycMaipMBaeT KOHTaMHHauHM 
OTKpoBeHHH HoaHHa BorocJiOBa H Ha3BanHoro cOHHneHMH Hwume (TyMHJieB, Co^MHCH^H: 
], 538-539). B OTHOujeHMH o6pa3a orneHHoro crcnna wccüeaoBarejib OTCbtJiaei H K CTMxo-
TBOpeHHM Mnxanjia Jlo3HHCKoro //o<<h (TaM )Ke, 536). /7o.7Moe <ro6p. cov. (HPJIH) no6aB-
jiaeT crpoKH CTHXOTBopeHHH TyMHJieBa «MHoro ecTb ̂ to^eH, ̂ To, noJiio6HB...»: «H OTHbtHe 
ü ropm B orHe. / BcTaBmeM ao He6ec OT npewcnoaHeH)); K HHM B03BoaHJi Ha3BanHe KHHrw 
CepreH MaKOBCKHH (TyMHJteB, H.C. /7CC g /0-M ww. Pen. KOJij]. H.H. CxaiOB w np. 
MocKBa, BocKpeceHbe, T. 4 (200)), 232-233). - 3HawenHe, omaBaeMoe coBpeMeHHMMH 

pOCCHMCKHMH KOMMeHTaTOpaMH npM MCTOJIKOBaHMH 3arjiaBM)) c6opHHKa HaCJteaHK) HHUUie, 
cpaBHHMO c BHHMaHHeM (He crojib noanepKHyTMM) KOMMeHTaiopa H3 cpejib! 3MnrpauMH K 
YHJtbHMy Bjl3HKy B TOM, MTO KacaeTCÜ «MHCTH^eCKMX)), «npopoweCKHXW, <<BH3MOHepCKMX)) 
«HOTM B CTHXOTBopeHHH «naMHTbM. CM.: TyMMJieB, H.C. Co6pa;<Me covM;;e;<MM e 4-x w/M. 
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<3yxô HM(? cwMXM. Mb! CHMTaein no3nnnK) Ouyna njlOJiOTBopHOH, Ho OHa Hy)K-

aaeicH B KOHKpeimanMH H pa3BHTHH.^ 

C O^HOH CTOpOHb], Ouyn rOBOpHT B OÖtUHX BMpameHHHX H O BCeM n03^HeM 

TyMHJieBe (HaHMHaa co cSopHHKa /Cocwep, 191S)J c apyroH - OTCbuiaei K KOH-

KpeiHbtM CTHxaM /7onMWM. H3 penepiyapa )Ke «KajiHK nepexo)KHX», ncnoJiHH-

TejieH ayxoBHbix CTHXOB, Ouyn BbijjejineT 77ecwM o E^o/?MM A)?o6/?OyM. 

Mb] cqmaeM, Mio K HenocpeacTBeHHHM MCTOHHHxaM O C cjieayei ao6aBHTb 

npoH3Be^eHHH o CBHTMx 6paibHx, KHH3bHx-«CTpacTOTepnuax» EopHce H Tjjeöe, 

a TaK)Ke Cwo.in M yweep.T^<3e7VMc Mc/MMWb; IlaBJia ct)JiopeHCKoro. Bo3MO)KHO. 

xoTH M MajioBepo^THO, HTO TyMHJieB He 3Haji npoH3Be^eHHH o Bopnce H Tjie6e; 

KHHry c&j]opcHCKoro OH qniaji. B JiK)6oM cjiynae, npoHieHHe O C B nx KOHTex-

cie noMo^ei KOHKpeTH3HpoBaTb npe^CTaBJieHHH o xapaKTepe H pojiH - B03-

M0)KHNX HJ1H JTeHCTBHTejlbHblX, - OpneHTajlbHOH TOnHKM H MHCTHHH3Ma B 

no3^HeM TBopqecTBe FyMHJieBa. (Bb]6op MeTOjiojiorHiecKOH ycTaHOBKH - re-

HeTHHeCKOH KpHTHKH HJ1H M(e TOrO HJ1H HHOTO BapnaHTa HHTepieKCTyanbHOH 

TeopHH - aßjmeTCH B jjaHHOM cnyqae He CTOJib cymecTBeHHHM.) 06Hapyx<HTCH 

H MecTO 3Toro cöopHHKa CTHXOB B pycjie mnoieBoro jjjia pyccKoH KyjibTypbi 

X X B. pa3BHTHa: K OÖpeTeHHK) BOCTOMHOH HaTpHCTHKH KaK «KJiaCCHKH».S 

1. 06pa3 orHeHHoro ciojina noHBJiaeTcn B ^yxoBHOM CTHxe o Bopnce n 
rjie6e, nepBbtx pyccKHx CBHTbix, ̂ Ba^KjtH; B HeKOTopMx BapHaHTax npon3Be,ae-

HHH CTOJin - 6ejlOKaMeHHHH.^ HoibtO BepyK)IHHM HBJ1HK3TCH CBeT H OrHeHHblH 

jinöo SejiOKaMeHHHH CTOJin, oÖHapy^HBaa JioÖHoe MecTO Bopnca H Tjießa, 

3JioaeRcKH yönibix ciapuiHM 6paTOM CBHTonojiKOM; ÖJiaroRapn 3HaMeHHK) 

non pejt. T.n. CrpyBe H B.A. <Dnjij)nnoBa. T. 2. Ftonr. TeKcia, KOMM. H BCTyn. CTaTbH r.n. 
CTpyBe, BamHHrroH, M m . KH. Mara^HHa Victor Kamkin [nc, 1964, c. XXXtV, 292 M ap. 

^ Ouyn. H.A. HMK-o.*foM rv.s<M.7es. ̂(*M3Hb ;v mHO/MMmHo. C.-neTep6ypr, Logos, )995 [anccep-
TauMH, 3amMmennaa B CopöouHe B Hau. 50-x rr.; nep. c tpp. Jlyu Ajijien], 153-)54. - KoM-
MeHTapHH K 3MHrpaHTCKOMY COÖpaHHM CCJHHeHHH TyMHJieBa He coaep^KHT yKaiaHHÜ na 
MCTOHHKM 3arj]aBHn, CM.: TyMHReB, H.C. Co6p<wMe co^M^cKu:;, T. 2, 29) M cji. 
«B Mepiax jinwHOCTH TyMHJteBa y)Ke nporjMjibtBae*! oöpai He KaKoro-TO XpHcro([)opa 
KojiyM6a HJiM apyroro KanwTäHa, xoraa-io Bocneroro HM, a o6pai At))anacHx HnKHTHHa, 
aBiopa ,Xo)K^enHn 3a Tpn Mopü'. FyMHJieB peu]H'ieju,Ho oöpamaeTCH K BocioKy. BocTC]-
Hbni MMCTMUMiM cjiHBaeicn y Hero c pejinrnoiHüMH wyBCTBaMH peBHocTHoro npaBOCJiaB-
Horo)) (Ouyn, ]53). 

^ tlocjtennee yrBep/KjienHe RJiH MHornx, HaBepHoe. HeSeccnopHo. OHO xopoTKO nepecKa-
ibmaer o^HH H3 BapnaHTOB pyccKOH KyjthrypHOH caMOHaeHTH({)HKauHH. HacKOjibKO H Mory 
Cy^HTb, OÖ HaeHTHI^HKaUH^X paBHO KaK H O J1HHHOCTHX - He CtlOpHT: HX KOHCTaTHpytOT, 
3KCHj[MUHpytoT, pacno3naK)r. a y)K nOTOM ocnapuBatOT ux KorepeHTHOCTb H npowHe caMO-
nonpa3yMeBa[ou]Heei] nocTOHHcrBa. Pacno3HaBaHHe H BMÖop npenutecTBymT jtorHMecKOÜ 
apryMeHTauHH. 3io )Ke cy?KneHHe nBjmeTcn peiyjibTaTOM y)Ke coBepmeHHoro HaMH rHoceo-
jiorHMecKoro Bu6opa. 

^ CM.: Be3C0H0B, naBeji. A*o.7</M< Nepcxc^Mc. T. t-H. MocKBa, )86)-)864, T. ], 625-669 (cTH-
xoiBopnbie reKCTbt noa HOMepaMH )40-152). 
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HaxO,3HT MX MOLUH, HTO H CnOCOÖCTByeT HX KaHOHH3aUMH.'0 B JtaHHOM KOH-

TexcTe cJiOBecHoe TBopqecTBO noji 3HaKOM orHeHHoro CTOJina, BHnycK c6opHH-

Ka CTHXOB c TaKMM 3arjiaBHeM, MOM<no paccMaipHBaTb KaK Exegi monumentum 

(«31 naMHTHMK ce6e B03^BHr...») TyMMJieBa, nocjie cxwKHX aKTOB TopauHH, 

^ep^KaBHHa. ilyaiKHHa... K 3TOMy CKJioHHMT aHajiorHH c nparMaiHKOH CTOJina B 

C/<ra3aMMM cj FopMce M 71?e6e H (})pa3eojiorHqecKaH peMHHHCHeHHHH: «naMHT-

HHK... BbHue... ajieKcaHjtpHHCKoro CTOJina». O KaKOM «naMaTHHKe» MO)KeT n^TH 

penb? KoMy - naMHTHHK (i.e. KTO, KaKOB no3T)? ripocMaTpHBan cöopHHK 

CTHXOB, Mbt y6e)K/iaeMCH B TOM, HTO 3^ecb 0Ka3ajiH nonei we <?epo/o B CMMCJie 

TepaKJia, B CMHCJie CBepxnejiOBeKa Hnmue H T.n. 3arjiaBHe cöopHHKa npea-

CTaBJineTCH HaM nepBMM maroM K coTBopeHHK) caMOH/ieHTH^HKauHH M.v/ŵ M-

^Mwwo^o agwo/?a, aHTHTeTHnecKOH no OTHomeHHK) K KyjibTypHOMy THny 

2. TaKHM o6pa30M, eme 3arjiaBneM O C BOCTpe6oBaHa aHTponojiorHqecKa)) 

ajibiepHaTHBa «repoH3M - nojiBH>KHHqecTBO» B KanecTBe «npoHBHTejia» CMüc-

Jia." 3io 03H0 H3 KJHoneBMX pa3rpaHHqeHHH, npn noMoiUH KOTopbix (B jaH-

HOM cjjysae TOTajiH3Hpya oxBai npHMeHeHHH)*^ KynbTypa aHTHHHnnpyeMoro 

(n 3ex<zY(M, H cTHxaMH O Q HeonaTpHCTHHecKoro CHHTe3a OTMeH<eBb!BaeTCH oi 

öojiee paHHen peJinrH03HOH rj)Hjioco(})HH n OT xpoHOJiornqecKH coßpeMeHHOH 

KyjibTypm 3roLteHTpHMecKoro MoaepHH3Ma. 

B Tex cjiyqaax, Kor^a cooTHeceHHe .iM/PM^ecKo^o «^^ O C c RaHHoH ajibiep-

HaTHBOH npejICTaBJlHeTCa B03MO)KHb]M (MMMWSa .VMCWepOS,'^ B HeKOTOpOH 

Cxa3ahMe o 7?<?pMC? H /l?^6e, CM.: /?M&7i-'ome^o 7MW6ya.'n}pM ̂ '^eH^M Pyo<. [ln^ pe.a ^!.C. 
JlHxaweBa n ap. T. 1. C.-ileTep6ypr, HayKa, )997, 346/347-348/349. - rtepBoe HaynHoe 
H3aaHHe reKdOB 6opHCo-rjie6oBCKoro u m m a yBHjieiio cBer B 1916 r. (TaM )Ke, 529). 

' riapa^Mrina öorowe.ioBe^ecTBa (noaBM)KHMMecTBa). npoTHBonojiaraeMax HejiOBeKo6oM<e-
CKoH, 3aj]0)KeHa OruaMH uepKBH. ona pa3pa6aTb)Bajiacb B XiX Bexe et*. /tocToeBCKHM H Bji. 
CojlOBheBbiM (paiJlMHMH MOK^y HHMH, H 3[{)eMepHb]e, M CymeCTBeHHbte, 3Ty HX HHTejlJieK-
TyajibHO-ayxoBHyK) conpnHaaJie)KHocTb He OTMeH^toT) H Hamjta He^BycMHCJteHHoe Bb;pa-
)KeHne y C. ByjtraKOBa B pa6oTe rq?o;;3.u ;< /?o^HM.WH;/vp<:'m80, ony6jiHKOBanHOH B c6op-
HHKeßaxH(]909). 

^ 'rtoRBH)KnnwecKaH' ycTaHOBKa TpaHcnoHHpyeTM B c())epy iio3HaHHit: no3HaK)tKHM aoji)Ken 
«cxjioHHTbo CBOM yM eomacHO c norMaTOM (a He ero - corjiacHO c yMOM CBOHM). nepcoHa-
jiMCTCKaH OHTCiorMH H jjaHHoe rHOceojtorwHecKOe npaBMJio onpeuejüttor OTHomeHHe K 
rtpeaaHHK). OHO MMciHMO H nepewMBaeMO KaK HeKoe (MHOKecTBeHHoe) «7*M)). Cp.: Jloc-
CKHH, B.H. 0<vep/< .MM<L7MM'v<?t'KOf'o f?ô oc.708M̂  ßo<;fno'<ww Z/ep/̂ eM. 7̂.ô MaM;<'ved7<'oe 6o^o-
c^oeMe. MocKBa, LteHrp «C3H)), 199], 35-36 H 2)2-2)3 (w ̂ p ) . 

^ «3! noMmo jpeBHMK) MOJiMTBy MacTepoB: / XpaHH Hac, TocnonH, OT Tex yneHMKOB, // 
KoTOpbie XOTÜT. HT06 Hauj y6orHH [ eHHH / KomyHCTBeHHO HCKajl BCe HOBbtX OTKpOBeHHH)) 
H T./J. (ryMHJieB, CwuromHopew;;^, 34)). JlHpwnecKoe «xo yKa3MBaeT Ha CBOM Hecorjiac-
HocTb c «dwo.MM ceoe.'o HpcweHM. Cp. c ero KpaTKoii xapaKTepMCTHKOM C. ABepHinteBbtM B 
pa6oTe «Cy^böa H Beerb OcHna MannejibuiraMa)) ()990): ABepHHueB, C.C. /7o3WM, 
MocKBa, %3biKH KyjibTypbi, 1996, 2)6-2)7. - AHajin3 yKajaHHoro CTHxoTBopeHHü TyMH-
jieBa CM.: JltoHKaHOB, H. «HHKOJtan TyMHJibOB n cTHxoTBopeHHeTo My "MoJiHTBaia na 
MancTopHTc")), /f.Twepa ax-a^e.MMKo, (Cor))HH), )) (2008), KH. ) (nponet), 40-50. 
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CTeneHH 77b^/;MM ße/?eMM, AVoM ^MWowe7!M, 77o7M^wb), ono oqe3KRHO npHHa^-

jie^HT THny «no^BH)KHHKa». /7Mw&;M ßep^MM^, /7epcMßcKcM A<i/^:vawwpo «pa-

RHKa.nH3HpyK)T» THn «xy^o)KecTBa)>, H&nnqHHH B /Wo/iMWHg .Macwepoe, H 

HaMeKatOT Ha topoRCTBO, coneTammee HHCTOTy /lyxa c KonyHCTBeHHMMH 

BbixojtKaMH. /7gpcMdcAy/o .MHHMow/opy («Koraa n KOHny HaKOHeu / Hrpy B 

cache-cache co CMepTbK) xMypon, / To c^enaeT MeHH TBopen / üepCHRCKOK) 

MHHHaTtOpOH» H T.H-) MWKHO npOHHTaTb KaK OCTpaHeHHOe, 6jlH3KOe K KomyH-

CTBy H3o6pa)KeHHe CTOJinHHnecTBa (npaBOonaBHan peanHH) H npeoöpa^eHHü B 

(popMy 6b!THH, KOTopaa (no MycyjibMaHCKHM KOCMOJiorHnecKHM npe^cTaBJie-

HHHM) cneuHtpHHecKHM o6pa30M npeBoexoRHT HejiOBeHecKyK).'* CMeHy, c6pa-

CHBaHHe jrym JlHpHHeCKHM «H» B CTHXOTBOpeHHH /7<2,W.H?Mb, OTKpbIBaMmeM 

C060H CÖOpHHK, MO^HO CMHTaTb HHOCKa3aHHeM BOCKpeceHHH («COBrteqeHHeM 

pH3 Beixoro AjaMa»). 3iOMy pn^y npHnncHBaeTCH CMbton BocxwKrteHHH, TaK 

HTO H 3TO CTHXOTBOpeHHe MWKHO CHHTaTb «HHOHOKa3aHHeM» CTOJinHHHeCTBa'^, 

a iaK)Ke BCTynjieHneM B Bb;MA?cpo<), «Biopon ConyHH, HBHBmeHcH Ha PyccKoH 

3eMjie», ecjiH oöpaTHTbca K Texciy C^a30HM^ o Ro/?Mce M 71ie6e...'6 (Ol nHTH-

pOBaHHH /7<3̂ 'M̂ /WM B03Rep)KHBaeMCH, paCHHTHBaa Ha ^OCTynHOCTb TeKCTa H 

OqeBHRHOCTb BHBO^HMblX HaMH 3HaHeHHH.) 

H Ro 3Toro JinpHnecKoe «a» nocne^OBaiejibHO orpa^K^ajio ce6a OT Hocn-

Tejien Jio^HOH («coBpeMeHHon», «npoiecTaHTCKOH», B njieHy y ceHTHMeHTajib-

HOCTH npeÖHBatomeH) ayxoBHOCTH, HMetomeH CBOH counajibHbfe ocHOBaHHH B 

' Cp.: HBaHOB, C A . «BM3aHTMHCKoe topoRCTBO Me^Kny 3ananoM H BocTOKOM», BM^awwM^ 

jwej/f()y ßocwoKo,M M 3ana6)o.n. C6opHHK CTaieH. (Cepmt BH3aHTHHCKan 6H6jiHOTeKa, pa3-

êji «HccJieROBaHHi])>). OTB. pea. T.r. JlnTaBpnH. C.-[leTep6ypr, AjteTeHit, )999, 333-353; 

LüyKypoB, LU.M. ̂ fc^ycmso cpe^MCHeKOgo^o ̂ fpoHo. <Pop.MMpoea/<Me npHM^Knoe M3o6pa^M-

maibHocmM, MocKBa, HayKa, t989. - B aaHHOM nepeBonjiomeHMM MO^KHo BHneTb H nonHT-

Ky 3aH0B0 HanMcaTb o6pa3, H3BecTHMH H3 poMaHa AHRpea Beiioro /7ewe^6yp^: «LUmu-

Hap(})He, nepcHRCKHH no.naHHMH»... - O m n e no^BH)KHHMecTBa, Ha3MBaeM0M B BocTOMHOM 

xpHCTMaHCTBe MpoJcwao.M, CM.: KoBajieBCKMti, HoaHH. /Opo<)rwHo o Apucwe u Ap^cwa 

ModHMJK'HMKoe &3â o'<ecM?M.H, MocKBa, t895; KaK 06 o6meM ajix xpMCTMaHCTBa u MC7!o,wa, 

CM.: BapTOJiha, B.B. Afĉ <M<, FteTporpan, OrHM, 1918, 66; HBaHOB, CA., yKa3. cc). 

^ 3necb, KaK M B /7epcMdcKOM KHHMawMpp. o6o3HanahomnM BbtcTynaeT HaMeK Ha npeaciaB-

jieHMe o nepeBonJiomeHHH /tym, epeTHMecKoe B xpacTMaHCKOM H KpHnTO-epeTHqecKoe B 
MycyjIbMaHCKOM (HO Cp. Cyt))M3M) KOHTeKCTC OTMeTHM HHTejUieKTyajlbHytO COBMeCTHMOCTb 

c eBpa3nHcTB0M «B H3Boae)> Tpy6euKoro, c ero TOJiepaHTHocTbto K o6ycj]OBReHHNM MecT-

HOH KyjtbTypHOÜ TpMHLHieH pa3H0BHnH0CTaM XpMCTMaHCTBa (CM. CiaTbK) «BaBMJIOHCKaH 

6atUHH H CMetueHHe H3MK0B))) H, B HeKOTOpOH CTeneHH, K pejlHrHHM BoCTOKa (cp. «PeJIHTHH 

MH^HH H xpHCTHaHCTBO)>). 0(6o)3HaHaMmee CBepx-^yLueBHoro ycToaHH)) B /7a,M^wM MHO-

)KecTBeHHO - HM BMCTynaeT n HaMeK Ha aJixMMHMecKoe npeBpameHHe, H BH3yaj]bHaü 

accouHauHn c KOHueHTpHnecKOH onepe^bM HBeTOBux nojtoc B HKOHonncM (HMeeT BĤ t 

3aMKHyToH panyrn n j]H6o «TenjibtHx, jin6o «xojiojmMH)) TOHaJibHHH cocTaB). 

" CM.: 5M6.7M&fHeKü,7Hw?pa?Hy/)M^%'eaHeM PycM, T. i, 348/349. 



0<wg/WMM cwo.77? //MA:o7!â  /y,M:/.7e6;a 5') 

PM.wc, a xy^0H<ecTBeHHb]e - B Tpare^HH.'^ CM.: yV ge.̂ y;M6 c .iwM3/<bK) cospc-

,Mg/;//o/o... («ü He repoH rparH^ecKHH / ̂ 1 npoHHMHee n cyme») - c6. A*ov7va/7;,? 

M ß&7 («Baut / flpOTeCTaHTCKHH npH6paHHHH paH») - c6. A*OCWgy; Cp. G70WC-

HOA*, MoM VMW6W?e.7M - c6. O^^HHMM CW07!77, H Rp. B TaKHX «KOHTp-OpHeH-

TajlMCTMHeCKHX», OCHOBaHHHX Ha «(Heo)HapOJIHHMeCKOH» HJjeOJlOrHH TCKCTaX, 

KaK G70H^/<0A' M E^Mwcw (c6. /Z/awep) , aKTyaj]H3HpyeTC?) 3CTeTHKa «o6pa3a 

HecxojiHOro», npe^K^e Bcero qepe3 nocpeRCTBO JiHpHKH nytitKHHa - /7o3/wy, 

Mvp<rK<M Macwb, ̂  w^vMwy<MK ce6e sojdgMa.., - H o6pa3a Xpncia B JinpHKe 

TtoTHeBa, a TaK^e nyieM aHajiornn B paMKax ceMHOTHnecKOH MaTpnubt o6pa3^ 

wecxod/vo^o. o^HoH H3 ocHOBonojiaratctuHx MHTyHHHH BOCTO^HOH naTpHCTHKH: 

Bor «npHHHJi qejiOBeHHOCTb, HTo6bt Mbt ciajiH EoroM», CB. AdpaHacnn Bejtn-

KHH, «O BonnoujeHHH», § 54. EBponencKaa «qepHb» (Cio^eMo^) H aHrjinnaHe 

(E^Mnew) - aHTponojiornqecKH H OHTOJtorHnecKH «6e3rpaMOTHbt». ncurtHH-

HbtM OHTOJiorHqecKHM ̂ ocTOHHCTBOM oÖJtajiaeT KaK pa3 npeHeöperaeMoe Jin6o 

HMH yHMH<aeMoe - cjJOHeHOK/jitoöoBb, (})ejij:ax/HHjj. Bo3MO)KHHH TeKCTyajib-

HHH o6pa3eu - B03BbtiitatomHe Hncyca Xpncia MyMJieHHH Haa «napeM Hy-

^eHcKHM» (Mdp. 27: 29 n cji.) npn no^cny^HOM aeHcTBHH JiorHKH: neM roptne 

BbtnHBaeMan qama, TeM BepHee npHHHTa qejioBenHOCTb Bo BceH ee noJtHOTe; 

qeM noJiHee npHHHTa OHa, TeM Ha^e)KHee ooemaeMoe TeM caMHM cnaceHHe 

HejtoBeHecKoro po^a - npMuameHHeM no ÖJiaro^aiH K 6oH<ecTBeHHOMy ecTecT-

By. CßH3b we Mex<Ry yKa3aHHHM MeciOM HoBoro 3aBeia n ̂ ByMH CTHXOTBope-

HHHMH TyMHJjeBa MMKHO npOHCHHTb npH nOMOmH TaKHX nOHHTHH aewOTeKC-

TyajlbHOH TeOpHH (pa3HOBH/!HOCTb MHTepTeKCTyaJlbHOH), KaK «MOTHBHaH ceib» 

H «BHpTyajtbHaa cj)mypa».'^ /Jod^MJ^HMA*, o6pa3 BoroHejiOBeKa HJiH^o^foc-

noJa (cM. ̂ ajtbuje) H ecTb TOT, Ha Koro HaMeKajin B o6pa3e BOHHa CBMioro 

FeoprHH, «apa6a B nycTbtHe^ (npoiHBonocTaBJiHeMoro «pbtuapto» «Ha KapTH-

He»), nbHHoro ̂ epBHtija, 6e3btMHHHoro «Maciepa» H «ynpaMoro 3oa^ero». 

3. OTCKma noHHTHO, qro Hnmue H r<3A* c^a3<M 3<3p<3wycw/?a HB̂ iHtoTca B O C 

npe^MeTOM orrajiKHBaHHH.'^ OrHeHHbtH CTOJin OT^ejinei npaBe^Hbtx OT «He-

npaBeRHbtx» (cM. Hcxoa 14: 19-20). B O^wewHOAf cwo7!77e (TaK H<e KaK H B 

PaBHO KaK M onpe^ejieHHbte, 3Hanamne H contacytotnuec}] c HUMM, reorpat))HMecKHe M3Me-

peHHa; CM.: JliottKaHOB, H. «reorpaf))Hii KyjtbTypbt B jinpMKe HHKOJia^ TyMHJieBa)), ̂ "''/M/e/'-

Ha/;(wa/ Awpo.s/M/n Con/empora?T /wues o/Z.;ferary Cr;'/;cMm, Proceedings. Vo). I. Ed. 

Irma Ratiani. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2009, 438-448. 

^ O BHpTyajtbHofi ())Htype: «TpaHctjjopMauHn ojinoro TeKCTa B ̂ tpyroti <...> npoxoRMT nepe3 

^o.Me^cw;o'</<M6' ^wanM <...> *4acTO KpeaTHBHbtit HMnyjibc H npotpaMMa HOBoro TeKCTa 

Ha^HHatOTCH KaK pa3 c TaKoR npoMe)KyTOMHOH crpyKTypb], cocTaBJteHHOti m TeKCTOBbtx 

())parMeHTOB B naMam, o KOTopbix runoieKCT npaMbix HHCTpyKUHH aaTb He MOKeTW (KoJta-

poB, PaaocBeT. /7o8mo/?e/<M? M c^WHopeMM^. /7oewHKa wo oa/wo/we^cmroL7/;orwa, Cot()H)], 

npocBeTa,2009, i 74-175). 

^ 3TOT BbtBOH Hej!b3ü CMHTaTb CnpaBe^JtMBbtM B OTHOUteHHH CaMOrO 0^030 O^HeUMdt'O 

rwo.v^a H3 7aA cK<330L7 3a/jawycw/7a... 06pa3y orHeHHoro CTonna B03BpautatoTC)] CMbtcjt H 

KOHTeKCT, Ha HeKOTOpOe BpeMH ]103a6b]Tbte «BbtCOKOÜ)) CBeTCKOH KyjtbTypOH POCCMH. 



60 /?opr)aw 77w;̂ o'Hoe 

Ab/^aHc, H B Abcwpe) HenpaBe^Hbie yKa3aHbt - 310 dyxogwo 6e3y*vacw/<Me, He 
3HaBHJHe «HH CJiaBbt, HH no3opa 3eMHbtx jreji»20 MemaHe jrtyxa («repoH» He 
ORHOH KHHrn Hnmue). MemaHCKaa TOJina npnoöpeTaeT OTHOCHTejibHO KOH-
KpeTHbte H HecKOJibKO CMemeHHHe, no cpaBHeHHK) c TexciaMH Hnmne, Kyjib-
TypHO-HCTopnqecKHe H3MepeHHH. MomeT noKa3arbCH, HTO HaMeKaeTCH Ha npo-
Hcxo)KjreHHe HHumeaHCKoro CBepxMCJioBeKa H3 Toro caMoro MetnaHCTBa, 
KOTopoe TOT OTBepraeT. BHymeHHe He BbiroBapHBaeTcn; OHO sqbqbeKTHBHO 
jiHUJb npn cooTHeceHHH ryMHjieBCKnx TeKCTOB c aHTponojiorHnecKOH ajibiep-
HaTHBOH «HejiOBeKo6o)KecTBO-6oroHeji.OBeHecTBO».2' OpneHTaHHH Ha Hnu-

me CTaHOBHTCH «JiaKMyCOM», Cpe^CTBOM npOBepKH HHTaTejlbCKHX 0)KH-

aaHHH, HHepTHOCTH H npejinoqTeHHH (HJreojiorHHecKHx H Tponojiorn-
MeCKHX: B03Öy)KaeHHe BHHMaHHH CTeneHHMH HHOCKa3aTeJlbHOCTH H 3KCnJlHUHT-

HOCTH Bb[CKa3MBaHHn): KeM (He)omyTHMa HHieHuna orrajiKMBaHHH, npHneM B 

eine o^HOM OTHomeHMH. HHmue pacnojiaraeT (pHrypon 3apaTycTpbt, He OTCbi-

jiaa K HpaHy KaK K KyjibTypHO-HCTopnqecKOH «caMOJiHHHOCTH». IlepcHH npH-

cyicTByeT y TyMHJieBa B CBoeM Mcy!aLMCKo,M oÖJiHKe H npn 3TOM npncyTCTByeT 

3̂ ecb B o6.iMA-g, a He KaK aöcipaKTHan nbnrypa. OrHeHHbtH )Ke CTOJ16 HJiH 

CTOJin̂ ^ - BHRHMoe npoHBJieHHe HOHHTaeMoro B 3opoacTpnRcKOM MpaHe 6ora. 

B ero CBeie xy^twKecTBeHHMH o6pa3 HcnaMCKoH IlepcHH (Hanp., CBoeo6pa3Haa 

3M6jieMa nepcHJTCKOH MHHHaitopbi) BKjitonaeTCH B ^HHaMHKy CHMBOJia, Hbe 

CHMBOJlH3HpyeMOe - HCTOpHHeCKH He HCCaxaMmaü H HajlHHHO-)KHBa)] j3,yxOB-

HOCTb IlepcHH; 3KHBan, nocKOJibKy HcnoBejiyeMa JinpHHecKHM «a» no3Ta.̂ ^ 

3T0T aBOHHOH OTKa3, KO^HpOBaHHHH B 3aTJiaBHH, HHTejTJieKTyaJtbHO COBpe-

MeHeH ERpowe M ̂ e^oaevecwey HnKOJiaü Tpy6enKoro, paöoie, onHpatomeHca 

Ha OTBep^eHHe «pOMaHO-repMaHCKOrO HIOBHHH3Ma» (HI0BHHH3M, KOTOpHH 

MO^KHO noHHMaTb KaK yciaHOBKy Ha 'qejroBeKo6o)KecKoe' caMoyTBep)K^eHHe 

JlaHTe AjinrnepH, ̂ oj«7t?cw8t?K̂ â  /so.MedM̂ , « A ^ , H! 36 (nep. M. Jlo3HHCKoro; um. no 

3jieKTp. H3n.: http://divina.bY.ru/). - Cp. (.? M eM, c6. R'ocwep): «Hio6 BoÜTH ne Bo BceM 

oTKpbtTbtü, / npoTecTaHTCKHÜ, npMÖpaHHMM pati, / A Tyjta, tue pa36oHHHK, MbiTapb / H 

6jtyaHnua KpnKHyT: BCTaBaH!» 

BnponeM, THn «CBepxwejtOBeKaM Bb]pa6oiajtca H ycTonjica y HnuHte He cpa3y, no yöejw-

TeJibHOMy TOJtKOBaHHto BtttecjiaBa HBanoBa (//;n/i«c M^HOHMc', ]904). C6opnHK M<e rytun-

jteBa MOiKHo paccMorpeTb KaK ocMbicjieHHe 3Toü HBaHOBCKon cTaTbn B MemajibHOM Mttpe. 

6oJtee tUHpOKOM, MCM IJtJtHHO-xpHCTHaHCKHH, H CKB03b KOHtte;tTyaJlbHyK) npM3My /l?pOM3.Ma 

M nodsM.Mr/<M'<MmHo. y TyMMJieBa npocjtê KHBaeTCit aa)Ke ne Hmtuje. a HBaHOB, TOtHee: 

ap[e(t)aKT 7"ô  r̂ a3;n... CKB03b npon3Be^eHne //;«;M;c ;</yM^MMc. 

y aHtHMHbtx aBTopoB (TepojtoT, CTpa6oH, AMMHaH MapuejijtHH) He pa3 ynoMHHaeTC^ nep-

cnacKoe orHenoHHTaHtie. ̂ To Kacaeica coöcTBeHHo orneHHbtx cTOJi6/noB, o Hnx peub 3axo-

RHT nHUJb KaK O npnpO^HblX HBJieHMHX. [tpeBpaTHBHtHXC!] B OÖteKT HJIH 3HaK KyjlbTa, npH-

TOM BHe Hpana (B KannajtoKHH, Hynee, BaBHJioHHn; CM. CTpa6oH XV], t, 15; 2, 44 H ap.). 

^aUHMH ttateTHMeCKHH BMBOJt BO MHOrOM 06n3aH pa6oie: JltOttKaHOB, H. «tlepCHRCKaH 

MHHHaitopa B jtnpnKe HHKOJtan TyMHjieBa», Afe.w<ß.7b/NvpwaH KO.K.)<v;<M;s'a!(M̂  M pyccKMe 

.7Mm6p(m:vpMMe.wode.'7H. CocT. n peji. H. Bjia.noBa, X. MaHOJtaKCB, P. PyceB, H. 3axapHeBa. 

Coopna. <t*opyM «B̂ jirapHit - PycHHx. 2006. 73-86. 

http://divina.bY.ru/


C9'886! 'MHBds^j 

'MOHtfHQ^ KBXHHH))X^ [̂ g S9HdBlH3WW0X H BMdshO djOHg d018B ' 130ß HOlfdsm 

-HHg US KHaOLf3Ht?3du doiSB H C3J MaEO// V!AT/!M/̂) 3 H 'aatfHwX J :'M3 33HgOd!?OJ_[ 

Y88 [ 'BhH83MW3g XĤ\[ djOUHl 'BSBmdBg '3H;<O90p3!.'J.̂ 3̂/!Ĥ< HOMMp^OJ O C^MM/J 

fHMWP NMM^fM/C</3M/n;/-O^H^OM/3/^ '[-] g 'HH))3aifAhO[/\[ :Aai33h[8EK XWOHH3W83MUOC Xmo)t 

-3HHdB X MHmcMBtftSSlO 'MBE310LIHJ H 3HHBMHHB K313KLf3)YA !H())nd)fOUB BH M 'XxHIHHtfBX 

-OUB 0{XH13aBE080H BH H K313B8WEBHX WOdOlOH a '3XH13 WOHSOxXtr O 3HHBaOC3L-33H B83tfHW 

-Xj SlHOEHdoj WOHdAiatfXx a 30H133WX Wß BXM13 OJOHanxAC UH1 HlaH33801f3 3MH3tf)KOX 

-3H0du 3083 13tT3a '0H)KOWEOa '3M H3HP3[f30H -LO «*!L'31BH3WBHE HMHigO)) BH HBH Bisa 

-BE 0J0X13g OiHECOU BH 13B8[8EB>tX 'H0M3WBtf3H 3 HHHBJ.3h03 a 'BXHU01 B1C tXdHM ÄW0HH38 

-L33)K0yXx XH H 80XH13 X]8H80XÄC KHH38OHXHHE0a ^13M31H0X AwOX33hnd0i.3H M SHLmSlO 

'«HtfOJ.3 HMHH3HJ0M KHHB±3h030aOL'3 HdÄB HOHaHlBlOHHOH HHH3hO)[f)H?OU Hdu '13Xai3H3f 

-03 OH 'sgstfj H 33Hdog O BXH13 0J0H80X<(C EH HU013 HHHH3HJ0 BH ISBanEBxX 3H '(q!̂y<s 

-o// 'MW(i) 3XHHdog3 a K^rnaHuAiBodu [acTKBaC aniHtr 'BMHUoi «KB^osAdsHasdC)) 'XBĵ 

-odXHdü A*X8Lf0X30H '30HHB80dHMHL'U3X€0pd// OJOMSBhBHEO OJOHHBaodHMMU'U 

-3X€-OHdBlH3MJBddp 33niO!BhBHEO 30HHBaodHHH[fH3Xe(OlT)3H - Bgstf J-H-B3Hdog 

BdXlH(J) '0W31BlHh - aodHM XHJOHM H0HH3IT338 H01€ X sdssl!' ?qp OMq^A/MVO '33H 

-hoi 'HifH «qdsaf isBandxio» sgstfj H 33Hdog o MKHHsCsaeHodu x BxtfN3io 

C<Vo/M/O^WMM' M7^3pMJ^3/y HHH3d0810XH13 3 3HH3X<BdN8 - 30HHB80dHMHLrgÄ3 

- 3083 1HC0XBH 0X13h 33LfOgHBH '(HHCO OXatfOl aiBdgtaa OMNg OHXtOM WX?3/i 

-HfM<j& Axau'0X30H) XwoHHBdgna 3H sx< 33a wnasifHwAj -tJ 8!61*/.!61 ̂ 'MiXu 

X 3HH310JK^ g^'HHHOa HOaodHM H03d3]J IHOddp HHX3MB10H033p\J BH - 3X<E0U 

B 'MHX3HMH0IfB2) BH KHH3IT3BduBH 13BtfHX<0 H X<ndB]J 3 13BX<E3Hdu (dsttH^O 

HOaSOg) 1€0U 1 /,16t 8 3H10M HMX33hH({)BdJ0Hg H M3BaHdlBM3Ä NM HH3d3]J 

X «K» OJOX33hHdH^ HHHSHIBdgO 3 O^ 3HlKHduC3du 30H80xX& H SOHatTBÄl 

-X3UU'31HH 30HHBC 8 (OJOX33hHdjBdlOHg LTX8) BSSU'HWA'j «K» 0J0H130LT3n H130H 

-H3h31f80a HH3Ü313 O 31HCÄ3 M3H<0M 3H HJ/^ CaAH80F30Cod (0{Xx33hHEHdj 3H 

3l) OJÄH80XÄC OiÄHHBU3)K 0J083 aiHldShO XdOlBB ÄMOHlHtHUfHMM 1OIB1OM0U 

3dHM MOHH33133)KOHM MOHHBC 8 BdoiaB OlOHlHnHIfUMH HHMXSOdü XHlXdC 

H «K» OJOX33hHdHLT KHH3ln3M3d3]J BdoiaB OJOHlMHmfHWM 'H130HlTlX3 3 !«K» 

0J0X33hHdHIf (HHCod HMH) «8133h310 XNHSOxXC» XNHHBaog3dl303 H XNHqifB 

-HMH310Ü M03133M<0HM 3 BWM8133B'H<010 BHO BXCKdOH OJ3m3N8 H0HH3IT 

-338 HHH3d08103 3 10tXai3BhÄ03 '(^^38HlX3U30dl3d HOH33hHdoi3M 8 hl a) 

MKHH3h333d3U HMHH ACXOM MNH)K0ME03 H 0^HH^X<Bdl0 A*M0HMHBE8 KdBCOJBIfg 

'KqaOX383HC3d3 0J0X33Xd dHM M BHBdp[ 010X3MBIf3H-OX3HHdl3BOdOE dHJ^ '̂ 

'"^BMEMdlHSn 

-OH33od/-ox33Äd, aHiodu/XEqifou a XdogNa M3Hio:Äai33nn?3dü CHqiBOHHsm 

-3d3H) M0313HHEBd33 aWWM/7/3M/Or H H0g03 ÄCXOM H)K0X0U HJHHX 38^ NHHStf 

-3NM3XaIT3H («B» 0J0X33hndHLf XKIhmrgO 'XBdXlHOX 'XBEBdgo a H KH8Bn*JBE 313 

-XSlBdBU a) BdoiaB OJOHlHHHimMM 0{HH3CX<Ogoa30 X HHMH31HH HXBHEHdu 0}-[ 

«BMEHIfBlHSHdO» H «BMEHOdsi» 10 K331MCog0830 IT3MÄ3 OHHHlfPOH 33tfHMAj 

HHX33hHdpBdl0Hg 01h 'MSBtnKdsaiA* 3H N̂\J (0J0XM3gXd^ 8013X31 XHlAdP 

H OJOIE 3XAC 3 3HLT0LI8 3HHB80Xtf01 30XB1 tBlX3T,gA3 010H8HlX3LfL*0X 010HHBC 

1̂ OSdt7?/t,ly ̂C^OJV/!// MtOM/3 MW//M3Wc'(l 



(,2 /^op&vw 77wi/Ko/;oß 

MHBaHHe O^HCHHO^O C777(Mf?a K TOMy HJIH HHOMy HCTOHHHKy (rnnOTeKCTy) 3aBH-
CHT OT Kpyra MTeHHH (HaHHTaHHOCTH) MHTaTejlH. 

OiCMjiKa Me K TeM MHpaM (^HrypoH ciojina y rpo6a CTpacToiepnueB o6ec-
ne^HBaeT Gnorpa^HHecKOMy aBTopy opHrHHajibHyto ayxoBHC-reHeajiorHnec-

KytO CBH3b C nyHJKHHHM (ORHO H3 H3MepeHHH - HHBepCHH: 'He naMHTHHK, a 

Bce-TaKH CTOJin'; Jjpyroe - KOCBenHan aKTyaj!H3aHHH 3())HoncKoro npoHcxoK^e-

HHH nyujKHHa, BKJiMMeHHe ce6n B TpeyrojibHHK Apiyp PeMÖo, '̂ 1*, riymKHH). 

5. B nepHOR, npe/JHtecTBytomHH paöoie Hajj CTHxaMH 0<?we/wo<?o cwov;^a, B 

1917 r., TyMHJieB HHTaei Cwo.vw M^fMgep.iwdeHMe MC/MMHM FlaBJia (&JiopeHCKoro 

(1914).^^ Cxo,acTBO Me^K^y 3arjiaBHHMH 3HaMeHaTejibHoe; ecib H 3Hanamee 

cxoj^cTBO B TeMaTHKe. KHHra 0jiopeHCKoro dMo^e^wM^ecKM (B CMHCJie Heono-

cpejJOBaHHoH nepeaanH xo^a MHCJin H ap.)^^ H3JiaraeT ero jiHMHoe ncnoBe-

^aHHe Bora H TBapn, ero «TeoRHueto H aHTponojmueK)^. OHa cocTOHT H3 npe-

^HCJiOBHH K HHTaTejno, nocjiecjioBHH, ^BeHaauaTH «nnceM», TeMaTHqecKH 

HHRHBHRyaJlbHMX, H H3 MHOH<eCTBa JjajieKO He KOpOTKHX npHMeHaHHH (npHJio-

)KeHHn) K TeKCTy nHceM; OHa He HBjiHeTcn npoH3BejjeHHeM 6orocjiOBCKOH 

JlHTepaTypbl B «KHHMHOM Tejte», HO /<rHM̂ OM, B Hen Kanaan THnorpa^HnecKaa 

jteiajib no3TOJiorHqecKH ocMHCJieHHa n npeaonpe^ejieHa.^^ KHHra aeMOHCipH-

pyei npHHajuie^KHOCTb K npaBocjiaBHOMy ncnoBeaaHHK) n ,MMposo33peHMM.^^ B 

XI nacTH (i.e. B nncbMe ^ecaTOM) pa3BepHyTa co(j)HOJ!orHH, OTjiHHHaa OT 

cot^MOJiorHH BjiajJHMHpa CojiOBbeBa. flo HameMy MHeHHto, Ba^KHenmaH pa3HH-

Lta B TOM, HTO <&JIOpeHCKHH paCCMaipHBaeT BH3aHTHHCKHe H pyccKne cpejJHe-

BeKOBbie naMHTHHKH HCKyccTBa, CBHjjeTejibCTByfomHe 06 HcnoBejjaHHH CotpHH 

(FIpeMyapocTH Bomben) B BocTOMHOM xpncTHaHCTBe - y CojiOBbeBa )Ke noa-
XOJJ, BKJIMHaMmHH B CeÖH HCKyCCTBOBejjqeCKyK) OCBeaOMJieHHOCTb HJIH KOM-

TaM )Ke, 61. 
CM. BTopyto HacTb pa6oTH <DjtopeHCKoro RcwynMme.7bHoe cvtogo ^eped 3aM(MW0fo Ha 

cwencwb .Mat'Mcwpa...: ((t*jiopeHCKHH, tl.A. «CTOJin H yTBepxMeHHe HCTHHbi)), CovMHeHM^ e 

2-x /MO.Max.' Cwoj<n ̂  y/Meepĵ de;<Me M^mMHM, V80<)opa?dMOH,MMC.?H, MocKBa, ilpaB^a, T. 

], ([M.] [-H), )990. - ([H.] [[), 822-826). ,HHaneKTHwecKHH MeToa ^JiopeHCKoro, corjiacHO 

ero co6cTBeHHMM cJtOBaM, oTJiHwaeTCH uejiocTHocTbK), oi'Ka30M paccy^Ka onpeRMennBaTb 

peajlbHOCTb, nBH)KeHHeM, KOHKpeTHMM H J1HMH(0CT)HMM XapaKTepOM MbtCJlH, HejmHeR-

HOCTbK) H CTpeMJieHHeM BHitBHTb He-JIHHCHHblH xapaKTep peaj!bHOCTH. 

nepeH3naHH![ (BepjiHH, )929; MocKBa, 1990) noaTBep)KnaK)TyKa3aHHb;H xapaKiep KHHrn. 

ComacHO Cepreto XopyweMy, aBTopy npMHCjioBHH K H3aaHHto 1990 r., B KHHre Cwo.iM ;< 

ywaep.iwdeHMe uc/HMHM ^jiopeHCKHH BMKa3b]Baer ce6n «3HaTOKOMx w «cHCTeMaTH3aiopoM 

npaBocnaBHOH ayxoBHOCTM Bo Bcex ee o6jiacTHx: B "yMHOM xynoMecTBe" acxeTOB, B )KH-

THHHbtx npeaaHHHX, MKOHonHCM. jiHTyprHwecKOH n033HH... CMejioe BBeaeHMe Bcero 3Toro 

H3o6HJiHH B HOBeHBjyio CBeTCKyw KyjibTypy, B op6HTy (])HJioco()icKoro pa3y\ta owo3ea^orb 

novmM KOK KyyfhmypHMÜ H<oKM [KypcHB MOH - H.J1.]. KHHra CTana co6b[THeM, «nepe-

marnyBUJHM ())HJ!OCO!))CKHe paMKH» (^JtOpeHCKHH, t, ([H\] t), C. XV). tlpH 3TOM OjiopeH-

CKHH npeaJiaraeT BHHMaHHto «t))Hj30CO[))CKoro pa3yMat) ocHOBonojtaratomHe oco6eHHOCTH 

BOCTOHHO-xpHClHaHCKOi) ())HJ10CO(})CKOH H 6orOMOBCKOH KyjlbTypb] - aHTHHOMHKy, OTHOCH-

TeJtbHOCTb 3aKOHa o TOHtaecTBe, a TaK)xe pa3Bepib]BaeT f̂ M.70cô 6'meo8a;<Me 8 esewe 7*M (TO 

jiH jiKtöoro JlK)6HMoro-H-^ipyra, To J!H ocooeHHoro Jlto6HMoro-H-Jlpyra - Bora). 
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neieHTHOCTb, OTCyTCTByeT, 3a HCKJHOHeHHeM H3BeCTH0H OTCbtJIKH K HOBTO-
pOJICKOH HKOHe üpeMy^pOCTH BO)KbeH XI BeKa^° (HO H 3Ta HKOHa, H 3TOT H(eCT 

HMetOT y CojioBbeBa 3HaqeHne jiHmb MaHH^ecia, «3acTaBKH»).^' B nocjie^y-

tomeR Xtl-H sacTH 0jiopeHCKHH H3JiaraeT n MOTHBHpyei CBoe noHHMaHHe 

dpy^c^M. ManeHmaH eaHHHua no^JiHHHoro nejiOBeqecKoro o6me)KHTHH, uep-

KOBHOH o6uiHHH, «He qejioBenecKHH aioM <...> Ho oöiuHHHan MOJieKyjia», -

napa d/?^eM (t990, I, 419); (&nopeHCKHM 3T0 He nojiaraeTca H He H3Mbim-

JlHeTCH, HO BMBO.HHTCH H3 ÜB. ÜHCaHHH. BoJiee TOro: «MHCTHHeCKOe e^HHCTBO 

dgyx ecTb ycJioBne Be^eHHH H, 3HaHHT, - HBJieHHH, ̂ atomero 3io Be^eHHe JI,yxa 

HcTHHhi», - o6o6maeT <PjiopeHCKHH (430), onnpancb n Ha UHTaibi H3 O m o B 

LtepKBH. Mbi nojiaraeM, nio cymecTBeHHbte CMbicjiOBMe MOMeHTH B cBopHHKax 

0<?HCHHMM CW07ZW H ZZ/^wep MOH<HO OÖtHCHHTb KaK 3(p(peKTH peuentiHH TyMH-

JieBMM Cwo.7^0 M yW^gp^cdewMJ! MCWMMhL M M yBepeHH B TOM, HTO no CBOHM 

MCKaHHHM B 1910-x rr. TyMHJieB H OjiopeHCKHH KOHreHHajibHbi (yjHTMBan 

coBepmeHHyM pa3Hyto cieneHb nx HauHTaHHOcm). 

K 1918 ro^y no3T y)Ke npomeji qacTb CBoero nyin H, B npnHHHne, c Hero He 
CXORMJl (A* CMMCM 36C3de - OCTaHOBKa, Ha KOTOpoH CHJibHO CKa3anaCb BOJM 

3MnHpHHecKoro «a», - He MeHneT o6men TeHjjeHHHH, CTpyKTypnpoBaHHH nna-

Ha '^py^KÖbt' 3a H Ha;i «miaHOM» 'jitoÖBH'). ̂ eHmHHa Tepaei HCKjnoHHTejib-

Hyto npHBHJierHK) 6b!Tb jno6HM0H^^ - JitoSHMbiMH Moryi 6biTb Jjpyr,̂ ^ pojJHHa 

(CwopMe ycodb^M H ap.), aa)Ke npoH3BejjeHne HCKycciBa (TaK TOJiKyeT 

77epcM<3c/<y/o .wz/HMa/MM/vy Ouyn^). ^aHHan jiHpnqecKaH CHTyauHH^^ - B jiyxe 

B pa6oTe «H^ea wejioBenecTBa y ABrycTa KoHTa)) (1898), CM.: CojioBbeB, B.C. CovMHeM;M. 

ß 2 m. Coci., o6tna)i pea. A.^.JloccB. A.B.TyjiMra. MocKBa, MuciL, )988, T. 2, 576. 

MoKHO ycMOTpeTt. e^e oaHy, H, B03MOKHO, 6oj]ee cymecTBeHHyto pa3nnuy Me)K^y ̂ ByMü 

«co^HOJiorHXMH)). CorjiacHo (DjiopeHCKOMy, CojioBbeB (B CHJiy oömero xapaKTepa cBoen 

t))HJ!Oco[pHH, xapaKTepa npeaMeia, ncwioxamero t})HJiocof{)CKOMy ocMMCJieHHto) CKnoH}]-

eTCH K TOMy, tJT06b[ MbtCJIHTb Cot))HK) KaK Cy6craHH.MK), a He KaK aHeprHM-H-JimiHOCTHOCTb 

(nnocTacHOCTb); B (pHJioco(j)HH CojioBbeBa OHa npe^CTaeT cKopee KaK «OHO, OHax, Hê Kejin 

KaK «Tb])). (CM. npHMew. 70], K c. 385: (DjiopeHCKHH, (H), 775-776). XoTa onbtT CojiOBbeBa-

npoBH^ua, BMpa^KeHHMM B jiHpnKe, ,aaeT KaK pa3 nnocTacHoe ocymecTBJieHHe Co())HH (31*0 

^jiopeHCKMH 3aMaj]HHBaeT)... 

B To Me BpeMü O C nocBameH Toxce SKeHtaHHe, BTopow )KeHe no3Ta, AHHe 3Hrejibrap^T, M 

CO^ep)KHT p M «HtOÖOBHMX)) CTHXOTBOpeHMH. «MmKHO OHTaTb OÖtaCHeHHe B J]K)6BH, 

o6pamennoe K npe^MeTy MCKyccTBa, CMepTeJibHbfM ynapoin, HaHeceHHMM phtuapto BeaTpH-

ne no3TOM. ycTaBiuHM 01 MHWM)) (Ouyn, )56-] 57). 

OrMeiHM npHMepHyw HawajibHyto H npMMepHyto ({jHHajibHyto TOMKH OTMeia: /&yT/aH 

Ha')HHaeTC)t c /7a.w^wM /iHHeHCKWo H KOHwaeTcn 0<^OM t) '/JHWfM̂ MO, a Z//ome/? nocBHtueH 

mteMHHHHKy H apyry H. CBepnKOBy. Menmy HHMH - o6pa3b], nepeBonMmwe MajieHbKyto 

rpynny (nepeay) He^^MX no npo())eccHH cfii'mHMK-oH B MHCTHHecKyx) (/J^mMcwo^MMe AM^M, 

A%MMfMHa MOCWq?Og) M MHCTHKO-HHTHMHym (/7bNMhiM dt%)6MM<) TOHajlbHOCTb. flpOUeCC. 

06paTHb]M OÖMHpUteHHtO; KeHOCHC (BKJHOMaH aHOHHMH3auHK)); HHTHMH3aUHÜ (a 3a MHTHMM-

3auneH - HOBbiH ano^eoi, CM. N;7?ep B paMKax ZZ/ampa). 

Ouyn, /VM«-o.7a!< f]v.MM.7en..., ]56-f57. 

Eme B /JHWMcmfMHM.r Au6a^r jtHpnqecKMH «H)) npe^noteji jitoÖBH K weHmHHe n jnoÖBn 

)KeHLUHHb] - 6paTCTBO (OHO BCg )Ke He paBHOCHJlbHO RpyH(6e). rtyCTb K KyjIbMHHaUHH JlHpH-
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anojiorHH ^py^KÖbi, HO H onpaBjtaHHH, H anojiorHH peBHOCTH, Haxo^HMOH y 
0nopeHCKoro («nncbMa» X! M XII). ÜHMniOMaTHUHO onmueHHe JiMpmtecKoro 
«H)> oi MyTH B .nyuie (/ZüWMcwowwMC Aw^M B A*o.T/awe) H B 'opraHe co3epua-

HHH' (/iwß/̂ M Py6,7C<! H ap. B rvOCW/7p), a TaK^Ke npH3HaHHC J1HÖO )'CTaHOBJieHHe 
pOJJCTBa C npwpoaOH, TBOpeHHeM (B CMHCrte )KHBOTHHX, paCTeHHH, nOHBH,^^ 

CKan H orHa, 3eMJiH) B Ab.;*v<7He (Po^^oeop) M Ä*ocwpe. B OTHomeHHH K «TBa-

pH)> BO BceM ee MHoroo6pa3HH Me^jiy CTnxoTBopeHHHMH Abcwpa H «nHCbMOM 
JJeBHTHM» KHHrH <&JIOpeHCKOrO (Tßapb) eCTb H CMHCJlOBHe, H TeKCTyajIbHHe 

cxojjcTBa H ̂ a)Ke coBnajieHHH.37 OrHeHHHH CTOnn BbiciynaeT 3ajioroM 6oro-

HgocTaBJieHHOCTH jiHpHHecKoro «H»; cpejjH 3ajioroB 3Toro 3anora - HcnoBe-

RaHHe ̂ py)K6bi: 6yab TOT ̂ pyr TBopeu,38 TBapb HJiH jipyroH nejiOBeK. B 77hH-

wo.M depeMMve 3TO BHpax<eHO caMHM petuHTejibHHM o6pa30M, xoia Tarn He Bce 

noHHTHo juiH yMa. A Bbiöop Mc;<̂ Mc/<;oM <^opMH, o6pa3na dpy^c6hi e Fo^e, yxa-

3HBaeT Ha HeKHH f̂ aKT BKTtMHeHHH Ce6n B JjyxOBHyK) H 3CTeTHHeCKyK) CHTy-

auHM «JleBaHTa ißyxo», oStejjHHHtomero BOCTOHHoe xpHCTHaHCTBO H HCJiaM, 

THOCTHÜM3M H 30poaCTpHHCTBO... B JjpyrOM TeKCTe CÖOpHHKa, M07!M/M6<3 

.Mocwepoe, omytuaeica oco6aa MoaeJiHpoBKa aKycTHKH H «cueHorpar^HH» xpo-

Hoiona, B03MOH<HO, noacKa3aHHan TeKCTOM 0JiopeHCKoro. Mbi HMeeM B BHrty 

CMHCJl CHHTaTMH «ynpeKH JlbCTHBHe H ryjl MOJIBH XBajieÖHOH)^^ H MHCJIb 

0JIOpeHCKOrO, HTO «aHTHHOMHH O^OMC - ̂ MvlMO [6paTCTBO - apy)K6a]» (410 H 

cji., 417 H an.) - KUKmeBan RJin noHHMaHHH coHHajibHO-ncHXOJiorHnecKOH 

CTpyKTypH HepKBH, OÖtUHHH BepyKUJJHX, TaK, KaK 3TO nORCKa3aHO B BeTXOM 

3aBeie H noKa3aHO B HoBOM.^° CymeciBeHHO Ana Hac TO, nio CTpyKiypa 

necKoro HacTpoeHMH j]to6oBb ̂ KeHutHHH y)Ke yTpa^eHa, Ho OH Mor 6H 6oJie3HeHHo nepe-

)KHBaTb, nonHTaTbCü BepHyTb yTpaweHHoe njiH HaiiTH HOByto jitoöoBb (apyroH MemuHHbt) -

ORHaKO 3TOTO Hei. 

A ToqHee (BMecTe c TeM - MeTa^opH^ecKH): c wepHbto, HJioM - CM. C.TOHewoK, E^unew H np. 

O XpHCTOJlOrHteCKOH M HKOHOJIOrHMeCKOH KOHHOTaUMHX 3THX CJIOB CM. (C)KaTO): %HBOB, 

B.M. «"MHCTarorHn" MaKCHMa HcnoBeuHHKa M pa3BHTne BH3aHTnHcKoH TeopHH o6pa3a», 

.^&).:wgc?H8e?<HM;i.H3MK6pc()He8eKOHh%. Pea. B.A. KapnytuHH. MocKBa, HayKa, 1982, 108-

]27. 
UM., Hanp.: <DjiopeHCKHH, 288. 

«JlpyßbH Bora)) (/ly.7M̂i /Lua.r) - Bce CBüTbte MCJiaMa (B TOM MHCJie M&ia.Ma do MCVMiMa), 
cpenH HHX - 6H6jieücKHe npopoKM, a TaKH<e, KOHeMHO. MyxaMMa^. CM.: Kop6eH, AHpH. 
^fcmopM^ wa uc.i.H.wfA'a'Ma î M.wcof̂ i/x. ilpeB. OT <{)p. AjieKcamrbp BecejiHHOB. Co({)HH, <t*OH-
aautta MayjiaHa ̂ )Kaj]aj]yAHHn PyMw; JlHTaBpa, 2000, 46, 47, 48 H ̂ p. (tlep. c H3n.: H. Cor-
bin, /V/jfof'reo'e /ap/!;7o.sop/!<e M'/owiCMe, Paris, Ed. GaUimard, 1984). 
JltouKaHOB, «HwKOJiaii TyMHJibOB H CTHXOTBopewHeTO My "MoJiHTBaTa Ha MaBcropHTe"». 
«Bce p a B H M B xpHCTHaHCKOH o6uiHHe, H, B TO Me BpeMit, BCH CTpyKTypa 06mHHM Hep-
a p x H M H a . OKOJio Xpwcia - HecucnbKO KOHueHTpHnecKHx cjioeB, Beaatomnx Bce 6onbme 
H rjiy6)Ke no Mepe CBoero cy)KeHHH)), HawHHaH «TOJinaMH Hapona». KOHwan 6nH)KaHmHMH 
yueHMKaMH Xpncra H, HaKOHetr, napon Cbm - OTeu [QjiopeHCKMH, 4)8; pa3paaKa aBTopa]. 
CTpyKTypa imta «Uexa no3TOB)) OTjrajteHHO HanoMHHaeT raKyto )Ke KOH({)HrypauH]o cjioeB. 
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«no3T-To.nna»4' npeojiojieHa, HTO OHa ocjiOKHeHa B onpe^ejieHHOM HanpaB-

JieHMH. ri03^HeHUJHH H3 CÖOpHHKOB TyMHJieBa, ZZ/^WC/7, B CBOeH LteJIOCTHOCTH 

H B CHJiy nncbMeHHoro nocB^meHHH B Hanajie Texcia, npe^ciaeT KaK /7<anMw-

MMK dpy.T^^M H d/?y.?̂ '6c.'*̂  CiOHT BcnoMHHTb, qio H ZZ/awey? - öepe^KHO no/t-

roTaBJiHBaBmeecH K nenaTH THnorpa({)HHecKoe HeJtoe, Bemb, KHHra, a He Hane-

waTaHHoe coöpaHHe CTHXOTBopeHHH.^^ 

EcJiH M H BnpaBe cKa3aib npo Koro-To - jm^HOCTb jiHÖo ̂ a70cwwocwb ,v<Mpa, 

Koiopaa, ORHaKo, HMeJia 6bi jiHMHOCTHHH (a He cyöcTaHHHajibHbin) xapaKTep, -

WTO OH/oHa HBJiaeTca cwo^wo.i/, HanpHMep, Bepbi, To B CBeie KHHrH 0jiopeHC-

Koro (pnrypa orHeHHoro ciojina yKa3HBajia 6ü Ha Co^nto, IlpeMy^pocTb 

B0)KbK). Ha 3Ty MHCJlb HaBO^HT paCCMOTpeHHe <t*JT.OpeHCKMM HKOHOrpa^HH 

o^Horo H3 THnoB Co^)HH-npeMyapocTH B pyccKOH HKOHonncH (370 H an.), 

caMbiR H3BecTHbiH o6pa3eu KOiopon - H3 HoBropo^a, XI BeKa (37!); B nonb3y 

Ton x<e CBH3H (orHeHHoro ciojina c Co^neH) CBH^eiejibciByMT H Tpa^HHHOH-

Hbie onoBecHbie TOJiKOBaHHa HKOHorpa^HHecKOH KOMno3HUHH Bo Bcex ee 

BapnaHTax. cPjiopeHCKHH o THne HOBropoacKoH CotjjHH (pa3pa^Ka 3^ecb H cit. -

ero )Ke): «HeHTpajibHOKJ (̂ Hrypoto KOMno3HHHH HBJiaeTCH aHrenoo6pa3HaH 

(})Hrypa <...> JlHuo H pyKH ee - orHeHHoro HBeia, 3a cnHHOto - /4Ba 6ojibüiHe 

orHeBH^Hbie Kpbtjm <...> 3io H ecib Co({)HH»; OHa CH^HT Ha 30JIOTOM npecTOne, 

no^nnpaeMOM « c e M b M orHeBH^HHMH ciojinaMH» (372). « O r H e H H O C T b 

KpbiJibeB H Tena - yKa3aHHe Ha ayxoHOCHOCTb, Ha nojiHOTy ayxoBHOCTH» (374). 

ComacHO TOJiKOBaiejibHOH Ha/mncn Ha HKOHe XVI B. ceMb CTOJinoB 03HanaK)T 

«ceMb ^yxa RapoBaHnn, npopoxoM HcaneH npoB03BemeHHb!e)> (386). HnTan 

^pyrOH OTpHBOK TOrO ^e TOJIKOBaHHH, BCnOMHHaeM O KOHKpeTHOM CTHXOTBO-

peHHH H3 O C /7ee<7-wwM^a... TpaBMpa B ornaBJieHHH XIV qaciH Cwo.iwa..., 
«noaneanoBHH K HHiaTenK)», co^ep)KHT H3o6pa)KeHHe CTOJina, BeHnaeMoro 
cepaueM, Haa HHM - Rapnmaa pyKa; H3 oö^axa, no .anaroHajin - conHue, no^ 
HHM - xycT HJiH ^epeBO (483). B KHHre (pjiopeHCKoro noKa3aHbi He TOJibKO 
pa3Hbie cjioBecHO-Bbtpa3HMbie acneKTH, TOJIKOBaHHH Co^HH (MHpa B Co(pHH, 
HonoBeKa B Cot^HH, He OTBepHyBmeroca oi focno^a H He ocTaBjieHHoro H M ) , 
Ho H ee 3pHMbte (tpopMM - cjioBecHMM TexcTOM (onocpe^oBaHHo) H rpaBtopaMM. 
Mbt B cocTOHHHH H BnpaBe paccMaTpHBaib pa3Hoo6pa3Hb]e MMCJieHHHe BH3ya-
JiH3auHH, BbtBo^HMbte fyMHJieBHM B O C KaK BapnaHTHbfe o6pa3M o^weMKo^o 

' CcbhiaeMCü Ha xapaKTepncmKy 3TOÜ CTpyKTypbt H na npHypouHBaHHe ee npoHcxoHWHMH K 
poMaHTM3My, npeaJio)KeHHMe B pa6oTe: ABepHHueB, C.C. «PMTopHKa KaK nojxca K 0606-
tueHHK) HenciBHiejibHOCTH)), /7o3fHMKo d/?e'H/<̂ ye'<̂ cKOM ,7;<w6*pawypM. OTB. pe^. C.C. 
ABepuHueB. MocKBa, HayKa. [98!, 15-47. 

42 Mbt npMHMMaeM .lOBoaü A. HwKHTMHa B nojib3y yiBep)KneHnn, HTO nocjieaHHH npeacMepT-
Haü KHHra TyMHJieBa - He Ot';<e/</<MM cwoy;^, a ZZ/owep. CM.: HnKHTHH, A.J1. /VeH36M?nHM:< 
/fMKo^aM fy.MM.7ee. ̂ ccyie^ogaMue u cfMHXH), C.-neiep6ypr, HHTeprpat)) cepBHC, !996. [Co-
nep)KHT oKOH^arejibHyK) peaaKUHto c6. Z/Awi^y (CeBacTonojib, 192])]. (B Bnae orarbM CM.: 
RoM/;ocM 7Mwq?a/MypM, 1994, 1, 32-56; 6e3 npHJio^KeHHa). 

"3 HHKHTHH 1996,31 H 34-39. 
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cfWMMcr, nocKoabKy MM o6pamaeM BHHMaHne Ha CBOHCTBO cj!OBa «yjtep^KH-

Baib)> B CBoeM «yMe» )KHBonwcb, HMeib ee KaK CBOto BHyTpeHHMto dpopMy.̂ '* 

CorjiacHO o^HOMy H3 onpe^ejieHHH Co^HH, npeaejibHo o6meMy, (CM. c 343-

348, 349, 39 t-392), Ona ecrb .Mo^eww gg^HocwM e wec/ieMMM (waopM). B 3T0H 

ee uejiocTHOCTH M H y3HaeM Ee B KHHre ZZ/awc/?, HanpaBJiaeMbte 3HaHHeM, HTO 

cpe^oH, cnocoöcTByMmen OTKpoBeHHK) Co^HH, HBJiaeTcn dpy.TA:^ (390-392);^^ 

a B O C BbiciynaMT ee OT^enbHHe acneKTbi (BpeMeHHbie, cy6ciaHunajtbHbie). H 

OTKpoBeHHe, H noHHMaHne Co^)HH co BpeMeHeM ciaHOBHTCH öoraqe. OHa n 

Eoropo^Hua, H CbiH HJiH CjiOBO Eo)Kbe, n D,epKOBb, Kopone roBopa - FtaMHTb 

Eo)KbH, «gwe Ko/wopoM - Cwepwb M Fej^.MMe» (389-390). Bo3MO)KHO, KaK pa3 

3T0 cocTOHHHe 6e36jiaro^aTHOCTH npoHH3HBaeT npoM3Be,aeHHe, Ha KOTopoM 

OKaHHHBaeTCH O^HCHHMM C7H0.7H, nOIMy 3ee3dWb;Hy.^a(' (CM. 6e3JlHKOe, XOTb H 

3Be3jiHoe He6o, pe^peH,^^ KOHeu). 

üonpoöyeM B3rjiHHyTb co CTopoHbt Ha H3o6paH<eHHe CotpHH. MKOHorpa^HH 
CoobnH «HOBropoRCKoro THna» xapaKTepn3yeTca BH3yajibH0-ycTaH0BHMNM 

pHTMOM 3Be3R (B 6oJIbtHeH HJIH MeHbtlieH CTeneHH reOMeTpHHeCKHX ^)OpM) H 

JIHU, JIHKOB. 3TO npHCyTCTBHe BH3yaJ!bHHX (j)OpM pa3Horo BH^a corjiacoBaHO 

OTHOÜJeHHHMH BÜHCaHHOCTH-OnHCaHHOCTH, OÖpaMneHHH, CMeHb] MacuiTa6a, a 

B03MO)KHO, H paCKJiajJHBaHHH, pa3J10)KeHHH (CM. BeHeu KaK «paCKJiaRKy» 3Be3-

jjbt), - CM. HKOHorpat})HHecKoe onncaHne <DjiopeHCKoro, 372, 374, H rpa(})MKy 
(373). YKa3aHHMH pHTM, npoKjje Bcero B cHjiy CMeHH MacmTa6oB KaK CBoeH 

COCTaBJIHtOHieH, B03ReMCTByeT He TOJIbKO 3pHTejIbHO, HO H KMHgCWgWH^eCKM, 

T.e. BTarHBaeT H BbiTajiKHBaeT 'Bbtpa^KeHHecKyK) Maccy' B JiHuo BoenpHHHMaM-

OrHeHHMH CTo;m B c6opHHKe TyMHJieBa oBjmerc)] 3naKOM H Bo)Kbero BonHTejibCTBa (Hcxojt 

H3 ErwnTa), H BmKbeü KapM (BbtTHe: Co^oM H ToMoppa), H 3HaMeHbeM KOHua MHpa (Oi-

KpoBeHMe HoaHHa BorocjtOBa). M B Tpex 3THX 3HaweHHax OH MOxteT BoenpwHHMaTbca KaK 

He-BneuiHHH, ne-OBHemHeHHb]ii B OTHomeHHM HejioBenecKOro cymecTBa (jiHpHqecKOro «H», 

nepcoHa^Ka); r.e. KaK aytueBHoe cocTOHHHe. BH3yanH3auHH cronna, ero MbtcneHHo-BH^H-

MMe OTCBeTb] H HX o6teKTHBaUHH MOMHO yCMOTpeTb nOMTH BO BCeX CTMXOTBOpeHMHX 

cöopHMKa, HauHHaa c /7o.sMmM: «Cepnue oynei njiaMeHeM najtHMo/ BtutoTb ,30 awa, Koraa 

<...> H npojibercn c He6a crpatuHMH cBeT,/ 3*ro MneHHHH riyrb pacuBeji He^aaHHo/ Ca/jotn 

ocjtenHTejtbHbix njiaHeTw. He pa3 onpenMeneHa H noTeHUHajibHaa nepconaJtbHOCTb cTonna, 

BT.s. yTpnpoBaHHo: «OH BH^HT nmuy, KaK njiaMH,/ C ro,ioBKoH MHJioü, ReBHWbeH» (̂ ?eea-

^/MM;/o). - BapnaHiHbte peaJiM3aunM oöpaia H CMMBOJia orHeHHoro CTOJina B paMKax c6op-

HHKa CTHXOB HpeüCTaBJlHMT C060Ü CaMOCTORTejlbHbtH 06teKT MCCJieaOBaHMH. 06pa3 C/KOT;-

na, ̂ Ka3yK<M(e^o HO Cot^f/M. npHcyicrByeT H B ynoMHHyTOM Bbttue (tipHM. 5) CTHXOTBope-

HMH ]917 r. «Mworo ecTb jiKmefi, HTo, noj]K)6HB...)) 

«Co())H)] - 3ia HCTHHHaü TBapb HJtH TBapb BO HcrHHe, - HBjmeTCü npff)HapMwê [b;<o KaK 

Ho.Me/̂  Ha npeo6pa)KeHHMH, oayxoTBopeHHbiH MHp, KaK He3pHMoe aJia apyrwx HBJteHne 

ropHero B aoRbHetn. 3TO OTKpoBeHHe cOBepmaeicn B JIHMHOH, HCKpeHHeR RK)6BH ̂ Byx, - B 

apy)K6e. Koraa jiMÖitmeMy aaereü npe^Hapumaihwo, 6e3 nodaM^a, HapyrneHHe caMOTOK-

necTBa, BMxo)KaeHne m ce6!) M o6peTeHHe cBoero 3! B .H ̂ pyroro. - Jlpyra. ̂ py?<c6a, KaK 

TaHHCTBeHHoe po)KneHne Tb), eeib ra cpena. B KOTopoü HaMHHaeTM OTKpoBeHHe HcTHHbi» 

(391-392; OKOHnaHHe ̂ acin «X!. tlMCMO aecHToe. CofjiHH))). 

«fope! fope! CTpax, neTJt)] H HMa / ̂ Jtn Toro. Kro Ha 3eMJte poanj]CH...» 



O^HeW/MM C W O M //MKO.70^ /l̂ Tt/M̂ ĝO r̂7 

IljeMy H nopWK^aCT OmyTHMOCTb BTHrHBaHHH H BbITaj!KHBaHHa HeHJ]J!K330pHOH 

())H3HHecK0H MaccN no ToH )Ke OCH (aaHHbtn npneM npHHaAne^KHT Bbtpa3HTejib-

HOCiH njiactHKH, npeHMymecTBeHHO CKy^bniypbt H apxHTeKTypbt).^'' OTH)Ke-

jieHHoe <oxo» 3Toro pHTMa BHpTyajtbHO ocn3aeMO B nosMe ?#e3d/<MM jM^cac -

Kabbln pa3, Kor^a He6o .aaBHT, KOMKaei, npnrHeTaeT nepcoHa?KH K 3eMJie. 
O C HBJ1HCTCH He-^HCKypCHBHHM Bbipa)KeHHeM RyxOBHOm (B T.H. 3CTeTHHe-

CKoro, HHTenjieKTyajibHoro, 3THHecKoro) onbtia, jiHCKypcHBHO Bbtpa^eHHoro B 

6. 3THnecKoe napo 3Toro onbiTa pa3HHHHM0 npn nponTeHHH 3^oco o TTM^b-

<̂̂ wcM̂ e. 3T0 npoH3Be^eHHe M0H<HO CHHTaTb TaK)Ke TOHKOH nepeceneHHH npo-

H3Be/teHHH o Eopnce H Tneöe n nepcH^CKOH jinpHKH, npn peTpocneKTHBHOM 

CÖJIH)KeHHH HX MHpOB. 

B 1919 r. TyMHjjeB BbinycKaeT OTReJibHoR KHHH(KOH CBoH CBo6o^HHH nepe-

BOR c qbpaHuy3CKoro myMepo-aKKa^cKoro snoca o rHJibraMeme,^ onnpaacb Ha 

H3^aHHe ̂ opMa [Dhorme 1907].^ «CxpH)KajrH» (wjiH, nepeBORH Ha MeiaH3biK 

HHOH KyjibTypHOH TpaRHUMH, «necHH») c VHI-OH no Xl-yto co^ep^KaT paccKaß 

o TOM, KaK THUbraMeui o6omeji BCK) 3eMjiK), tTo6bi cnacTH CBoero ̂ pyra 3a6a-

HH (3HKHay) 0T CMepiM. B Hakane XII-H (nocjie^HeH) necHH THUbraMenj 

yMOJiaeT o^Horo H3 6oroB no3BOJiHTb eMy cnycTHTbcn B npencno^HtoK), HTOÖH 

yBHReTb CBoero yMepmero apyra.^o EcjiH BBeciM B no^xojtHtuHH KOHieKCT 

o^HO H3 nocjiaHHH <onoca» HjiH «nosMbi», To ero MO)KHO Bb]pa3HTb Tax: qejio-

Bexy (Ha caMOM êjie rHJibraMem «^Be TpeTH 6or, o^Ha TpeTb teaoBeK» -

corjiacHO TeKCTy nepBOH cKpH)Kann H y /J,bHKOHOBa, CM. npHMen. 49, n y 

TyMHJieBa) yro^HO H reoez7 CMepibK) - <r.Me/7Wb TOBapHma ^ow/?awb, 

pa^H .apymöbi. TyMHJieB Mor 6bi yxaßaTb Ha 6ox<ecTBO, noqHTaeMoe B Hno-

CTacM H B HMeHH fHJibraMema KaK Ha npoo6pa3 XpHCTa - c yöe^HTejibHOCTbto, 

CM.: Martin, F. David. 5cM/^fMre aM^/f^Z/ve^eJ^Hce. ^^rAena a/7J/fMrory/ Lexington, 
The University Press of Kentucky, 1981, )0, 34-80 H ap. - B KOHKpeTHOM cnyqae, H3-3a 
cneuH(bHMecKOH cyrrecTHBHOCTH BOBJieweHHbtx t))opM, t^pecKOBMX 3Be3̂ t H jinu, - nyjtbca-
UHH cyÖTHJibHoro BemecTBa, ̂ yHOBeHHe BeTpa, ̂ btxaHHe, H 6pM3rn, '6pbt3r' CBeTa. 
TyMHJieB pa6oTan Ha/t nepeBO^OM jreTOM !9t8 r., B Poecnn (ryMHJteB, CwM^rM, 65). TexcT 
nepeBo^a CM.: TyMMiteB, H.C. ̂ f36pa/</<oe. CocT. K).F. KpoioB. KpacHonpcK, KpacHonpcxoe 
KHHroH3,i-BO. 1989. 5)5-548. ̂ pyrott pyccKHÜ nepeBoa Toro BpeMeHM, B. BorpoBoH, ony-
ÖJiHKOBaHHMw B BepjtMHe B Hawajie 20-x rr., ctn. Hmxe, onnpaeTC)t Ha HeMeuKwe H Ha aHr-
jtHHCKHe HMaHHH, HO, HacKOJibKO MO)KeM cy^HTb, HaTy )Ke peKOHcrpyKHHM inoca. 
Dhorme. Paut. CAo/x Je /gAr/ar /-e/ig/eMA' a^yro6o^y/o/7<e^. Transcription, traduction, com-
mentaire. Paris, [907. - Ctn.: Ottyn, y^a?. co*v., ]9); TyMHJteB, /V^pawHoe, 5t5; 3noc o 
fM^b^aAfeMe. üep. c aKKa^cKoro, KOMMeHT. U.M. ̂ [bitKOHOB. MocKBa, A H CCCP, 196], 
]33. 

B cepe^HHe X X B. HayKa (H. ̂ b^KOHOB) npmujia K HHOMy npotTeHHto aaHHoro (jjpanneHTa, 
K Tony x̂e pactteHHB ero KaK no3aHee ao6aB.neHHe, caMOMy TeKCTy 3noca ne npHHa^jie-
)KaBtuee: 3a6aHH/3HKnny, /?o6 rnjibraMeuta, cxo^HT B npeticnoRHtoK), nocjiaHHMH Tyaa 
CBOHM joc7;of)MMo.M (3Mc<7..., 83-87). A 3nM30HM co6cTBeHno 3noca o rHJtbraMeuje HHtep-
npeTHpoBanb] H CKOMnoHOBaHb] B HHOM nopaaKe. 



M /fcpdo/; 77w;/^oHoe 

He ycTynatomen BnqecjiaBy MBaHOBy, yKa3ytomeMy Ha JlnoHnca. (Xoin TyMH-

JieB, B OTJIHHHe OT HßaHOBa, He npHBH3aH K RHCKypCHBHOH KyjlbTyp^)HJ10CO-

cpHH. OHa )Ke CHJtbHO 3aBHCHMa OT Kpyra TeKCTOB, Tpa/muHOHHO no^BepraB-

uiHxcH 3K3ere3e jin6o BXORMBtuHX B nojie 3peHHH 3K3ereTOB. ConpniKeHHe 
^nacCMVeCKOM ^^'70770^MM H ÖHÖJieHCTHKH B eBponCHCKOH o6pa30BaHHOCTH, B 

CHjiy CBoeR ̂ aBHOCTH H o6biMHOCTH, cocTaBJineT (pynnaMeHT, 6ojiee BepoHTHbin 

Ana Kyjibiyp-(})HJ]oco(̂ CKHX o6o6meHHH. Bo3MO)KHaH ocHOBa ryMHJieBCKHX 

o6o6meHHH, no-BHRHMOMy, eme He oTJimacb K RaHHOMy BpeMeHH B ocHOBy, B 

(pOHR, Ha KOTopbte MO)KHO ccbuiaibCH, He 6yRyHH cneunajiMCTOM, He pwcKyn 

ÖMTb 3ano^03peHHHM B H3MMHjjieHHHX H He npeieHRya Ha no3HHHto ̂ )Hjioco())a 

KyjibTypbi...) 

BepHeMCH K ̂ BeHa^LtaTOH «CKpn^ajiH», HJiH «TaöJiHHKe». Mojiböe THJibra-

Mema BHHMatoT, HHCTpyKTHpytOT o ^OJDKHOM nepej] nyiemecTBKeM B npenc-

nojiHtoto noBe^eHHH, HO OH HapymaeT 3anpeiH; rnjibraMeuj TepnHT Haxa3aHHe 

- 6orHHH 3eMJiH H npencnoaHHH He nycKatOT 3a6aHH Ha CBM^aHne. FHJibraMeiH 

Bce-iaKH BNMajiHBaeT CBH^aHne c TeHbto CBoero ^pyra, TeHb npocanHBaeTca 

CKB03b 3eMHytO CKBa)KHHy. ,HJ1H Hac 3^eCb CymeCTBCHHO CXORCTBO C MH(pOM 06 

Op^ee H 3BpHRHKe. TyMHJieB He OTCbuiaei K 3T0My MH(^y (HH B noa- Jin6o 

napaieKcie fMb^oLMeMa', HH, HacKOJtbKO Mbi MO)KeM cyanib, B COBpeMeHHNX 

3iOMy nepeBO^y jipyrnx CBonx TexcTax). TeM caMNM OH H36eraei accoLtnauHH, 
KOTOpbte CBORHJtH 6bt ̂ py)KÖy K JIK)6BH Me)K^y My)KHHHOH H )KeHLHHHOH. (JlK3-

6oBb 3Toro THna - jiHHJb acneKT apy^KÖH-JitoÖBH, nacTO Tepatomaa ayxoBHyK) 

nonHOTy, TepHMmaa «napTHepa^-B-KaHecTBe-TM). O H H36eraeT TaK)Ke TOJiKO-

BaHHH, KOTopbte cSjiHHtariH 6bi nosTa/npoiaroHHCTa n My3MKaHTa Op(j)eH (6y^b 

jiHHHOCTb qejiOBenecKOH HJiH Me CMecbK) qejiOBenecTBa n 6o)KecTBa, OHa Ba^Ha 

B CBoeR o6HaH<eHHocTH - H3 3eMJin (rjiHHbt) H c??oMb;, a He B CBoeR connajibHO-

npecTH)KHOH (^yHKUHH), H3ÖeraeT KyjibTypHoH naMHTH 3JiJiHHH3Ma (ipareRHH, 

onepbi...).^' /laHHMH Bbiöop paBH03HaneH KyjtbTyp^HJioco^cKOMy MaHH^ecTy. 

Mb] Bpâ t Jin npeyßejiHHHBaeM 3HaneHHe /"ML7b<?<̂ MCM̂ a Ann TyMHJieBa: ay-

meBHaü paaocTb, cooömaeMaa TanHOto .apyx<6b], npHBJieKaeT no3ia K r^b-

^aMeM^y - xoTa HHiepec K Rpyx<6e npocbmaeTcn B HeM H He no.n. BJinaHHeM 

rt/,7b̂ oLMeM̂ o. TyMHJieB Mor 6bi oöpaiHTbca n K poMaHCKOMy snocy, HTo6 

co3epuaTb n Bocco3,aaTb TanHy apy)K6bi n 6paTCTBa B jinnax. H o onMT pbtnap-

CTBa n Bbipocmero H3 Hero RyxoBHO-aymeBHoro ctoiajia ociaBueH no3a^n 

3aecb MM KacaeMcx oöjtacm maTKHx OTOK^ecrBJieHHH, Becbtua saBHcatuHx OT jiHHHHX 
[ipejtnO^TCHHM M HHaHBHUyajlHlHpOBaHHOH KyübTypHO-MCTOpHHeCKOH nepcneKTHBb] OTO)K-
necTBJunomero, H co3By*)HMX ayxy X)X - Haq. X X B. TaK, B o^HOM Mecie JlMHipHH 
MepoKKOBCKuH ynoMHHaeT o ceHTHMeHiajibHMx ce,MMWM*<ecKMx HaneBax MenaejibcoHa, 
conpoBO^K^atomHX coBpeMennyto nocTaHOBKy rpewecKoü TparenMH, KaK 0 nopTümwx ee 
npocTyto H cypoByto Kpacoiy. C pnropHCTMMecKHx no3nuwH jiio6a}< <))opMa B3aHMoaeHCT-
BHH MOKay «A(jinHaMH)) n «HepycajiHMOM)) 6yneT Ka3aibC)[ njioxHM CMemeHMeM, w Beeraa 
'cMemeHHeM'. a oTHto^b He 'cHHTe30M'. 



-Ô/po// H130HH3^uX.L33H HOHtifBALHHHCHH H 90r/jM/.WM' HOSM/HtO^ OHHOHnBHOJ.HH HÖH 

-HEMdallma H HOaodoX, '(HHllKtfÄMHldB H^3)K3H 'BMlA 33dO))3 3Hh]']EK0H3OX) pf/OMOS//* Mt'tH 

-hW.KOHSON iWÔw/; ̂ MHHHHjdo M SM/MVO// M]THhH(])030L'H(]) X)OK3W ISBdlHOX ' dUBH ''HQ 

t?t'A '[6H6t] '̂'9 'HM^dsg 'Hod^g '^ oa-cĉ[ Baodi3y g H noaodjt'g 
g t/oasdsjj ([)W] Baodisy BdHMHfBtrg H3HnxBMd co[_[ aoMdBH H({)MM H KHHBtBxs 'wc 
-H3J3^) OMornaHg rv3M83(/p KnNofo^j) '«SMHsdf.f.oaodHM 30̂3HO[rHaBH3na3d)j')) g 'nodiny 

. g'M30dl3 t\tH083 H '(010H3 

-H3dotT0 BJHH)] BHhHD)3tfBHU' HB̂t '3M MBl) NM31 3))10gBdgO 8 M BHhHDOtfBHtT 

'oisnioBaMEHHodu HdiXuEH xn 'KMHBaoaisstn/b 'BaisaXh 'HLT3HM Cox KKdoai 

-3du 'B1HH){ Bl(? ng)KXdf HfBd M 3g)KÄdC a 'W3HHK013X H WSMHKBhlO XC)K3M 

HmXC [^CBHsdsU 13B)KBdgOEH 'l3B)KBdwa 'l3BaWEBM33Bd MAOM/.l /HSMMdM^O Ag 

-H(XdC BH mdXntrX)] 'HWKHt^ H0X138 '3M H01€ EH 30HHB80lT3tf3BHX BH *!3KBdHH0 

- WHH 3 K313dog M OH '3B)KX 101E 13BniXniO odl30 asifHWÄJ 010Hld3M3 OJOH 

-moMOH33g «Hswsda 3HCE3g a K30J3maHCXLrgBE» HHHBHE03 a '.wawp^Mv y.^aaw 

-9MpA'^pO^ a «K313B)KBdlO» 013 «OX&» '930<W<f /VOWpfas^ a 13BuXl30du KHHK013 

-t/3dü 0101E 3BM^ - (̂ 'aodl3y) «t8HCE3g WHH Csdsu H3m8KHEBE 3HHBHE03 

OHCO a IHCOxX BL*H3 OJ3 KBHasmÄC K38 Olh 'M0E3d 0XaiT013BH (ÄCHJHg MUH 

'HHBgBg 'BmSMBJatfHJ 3)!HH)KHatr0H3 H SlAdtf a OlOHHStTlOLHOa) KONOU OlOHdXl 

-aifÄH33g '010H8HBH '0J3H)K3dH 10 COXSdsU 'H3U31HmXui0 H XHIf3a MB1 '013 

HHUlOJBaniBaxO '3B)K/̂ KHH3h01BE H KHlHg 013083 HH313 3iat\3BnHHodu3H 

0 K313KdBCX BXBMEBd 01338 03 EBd HHadSH 8 HO H130HMl0W0H33g 'H130Hld3W3 

'H130HHB80M3 H0Hh38 M03B^<X K313B8HEHHodu EBd HtsadSH 8 M3a01f3h» 

"«K» MOCdOl MOMmHn'3 3IH3 338 'Bl&OH «K» MO)) 

-33hHdHIf a MOtfsdSH HHHHSdlÄHa 01-HOHBN !HC0X3H0du 0101E 10 H 'M//?hzroa' 

Ki/W2f %<fp OH 'HUM3E BniHaodx03 S1BX3H goih '10{ BH 13B)KE3/( «K» 30H33h 

-HdHtf :A*O0aiy A*WWMOM/J/;MVy// 8 3tT13 3M31 H K313B3BXHdu 83tfHM!/(j 'H1B13){ 

^g'0Hh01B130C 'BH38 XX Mld3813h H0ad3U Of[f31BlHh 'MN80dl3V MOdHWHP 

-Btfg '«/(30U6» X KH80[f3HC3dH MOdoiSB 0HB8033dCB 01h '0101 H OH *K[f31 

-BlHh BHqHO 010HH3813g03 10 S130MH3H8BE 0)083 W3B8!ad)]3 3H H{/\[ (KH813H3C 

-E08 Ktf31HL*H3X Bfod 013083) P77?3<tT>̂9!/7i!J 3H813H3CE08 30HHH[fC0H BH qiBEBxX 

3H KE8U*3H OH 'B13810 OlOHhBHEOH^O 13H 3BH ̂ ^,HHH08 1HÜ0 <',KHHBaoai33tIlX3 

010Hld3W3 B3B)KX BW31 BSStfHMXj H13H31 a 13BMHH0du BCX))10 H BClO^ 

(KHHNHX 

Hl/(t\ 10 M3HH3niHhO H KHHKBhlO M3HH3tJ0P03dH BE 33niOiXC3tf3 '3HH3IfaE3dlO 

H OH) 0W9<HC^ywj MEHWH333H Kg33 a 13BdHga JOĴvf M?qW^C3^ ^SHHKBhlO 

H 3HH3traH10dH03 30dl30 ISBatSEna 01€ H 'H3H3IT1 ))3aOL*3h 'BHH3IT1 8dBHl -

(KHH3C3aEH0du 013H83dC H13Bh H HH3d38 338 13B8NEHH0du OHO) O/MaaWM'HJ 

3HHBfJ30H OHfO 3ni3 K31H)H[q[r3 0H1KH8 'WJ/C/f M!q;/()^^ 3MC0U a 'jo g 

MHHH LTtqg 3)KÄ aSKHwAj 01h 'ÄM010Ü qiB80ai3H3CE0a 13CXg 010H3H3dOM(p 

B1HHX - K3LTH13MBH 3̂<X MOMdSH '' OMtOM/J 3HH31h0du H 133WH 3H KHH 

-3hBHE OlOaShOHf)] (̂M/.10Ji/ g3 ';99 H ̂ 810XH13 8 - M01333K MNl/(H)ld3hCou) 

()9 Oa3A*MAS?f/ M?tYJXM// Mt'OM/J MMMHJH^ 



70 ^fopdaw J7w^^owog 

7. Co3HaHHe, TO no^JiOKamee H3o6pa)KeHHK) (a nopoH M BMKpHKHBaHHto), 
To KaK 6bt caMO co6oH npocTynatomee B no3aHeH JiHpHKe TyMHJieBa, pa3^BH-
raei rpaHHUbt BcejieHHOH, noKOHBLueHcH Ha «A(pHHax^ H «HepycajiHMe». «Pa3-
HHB» - K noRBH)KHHqecTBy HCJiaMa (cy^H3Ma H, KOHKpeiHee, RepBHmeR H ̂ ep-
BHHJCKHx «op^eHOB») H BOCTOMHO-xpHCTHaHCKOMy, H K apeBHeH MeconoTa-
MHH, C006mMBLUeH HeoÖXO^HMMH ĴIH CaMOCTOHTe.nhHOro pa3BHTHH KynbTyp-
HMH H RyxoBHbiR TOJiHOK H Hy^ee, H TpeuMH (AcipoB, 12). MarHCTpanbHaa 
aopora, coeRMHHMman 3TH ̂ Ba MHpa ryMHJieBCKoro CTpaHCTBytomero^ qeao-
BeKa, - BeTXHH 3aBeT. 

B CHJiy B03aeHCTBHH nHCbMeHHOrO He/?60HCT0HHMKa 06pa3a O^MSHHMM 

cwo,7n CBH^eTenbCTByeT o TOM, HTO cwpoHcwejwM^MM <ve,70ßeK TyMHJieBa noMe-

HHj: CBoero «naTpoHa)M CaHCcex - Ha MoHcen.^^ Ho 3TOT «naipoH» He npocTO 

MoHceH, a MowceH B CBeie H B TeHH rHJibraMema. rtpH 3TOM He HMeei 3Hane-

Hna, KeM BHCTynaeT nenoBeK B JiwpHKe TyMHJ!eBa - B ponH rnjibraMema HJiH 

)Ke B pojiH 3a6aHH, H KaK BbtciynaeT - B o^eHHHH JiHpHqecKoro «H» HJiH ̂ <e B 

TpeibeM ^Hue. OH CTpaHCTByeT no «JleBaHTy ,ttyxa», nojioÖHOMy H «CBHTOH 

PyCH», H «EBpa3HH», HO OT HHX OTJlHHHOMy. 

FyMHJieB KaK 6H roTOBHica K Exegi monumentum fj'̂ L Ho B O^wgHHOAy... 

Majio roMoreHHOCTH H «njiacTHnecKOH» 3aKOHHeHHOCTH, MHoro poMaHHOH no.a-
BH)KHOCTH TOHKH 3peHHa (He Ha nepCOHa)KM, HO Ha CMHCJ1...). Bce H<e (j)HHaJlb-

Haa cipo^a ̂ ge^d^o^o^^aca «OKpyrjiaeT» TeMy KHHrn: 'o/<ro,70 npoöyiKReHMH 

co3HaHHH, cBepxco3HaHHH, jiyxa'. naM^TOBaHHe ,Hpyra - cymecTBeHHoe (B03-

MWKHO, caMoe cymecTBeHHoe) cjiewTBHe npo6y)K^eHHH; 3anor ocBoöoHmeHMH 

OT y^Kaca CMepTH. 

HaeajibHaa CHTyauHH B TBopHMOH BOo6pa)KaeMOH BcejieHHOH: Rpyxtöa no^ 

ceHbK), HeT, B nnaMeHH npeMy^pocTH. 

HMnUHUHTHNH aBTOp He CKpbIBaeT, HO H He MaHH(^eCTHpyeT CBH3B O C CO 

C/MO.IWO.M... H 7lMb2üLMeM/aw. Po^OCJlOBHaH (H xyjlWKeCTBeHHaH, H peJlHTH03-

Haa) nosTa HaMenaeTCH HMnjinuHTHMM aBiopoM Ha ypoBHe nonyTeKCTa-noJiy-

no^TeKCTa. 

HwTaBUJMH TyMHJteBa 3HaeT. HTo onpe.iejteHHe «ryMHJteBCKoro) «*ie,iOBeKaH (jinpnHecKoro 
repoH. jinpnMecKoro H, HMnjiHUMTHoro aBTopa) KaK «CTpaHciBytotneroo - He MMnpeccnoHM-
cTHHecKa;t cHHemtoxa. Ho HaH6cnee noKa3arejibHMM H BecoMMM apxeTMnuMecKH Mbf cnHTa-
eM He npecjiosyToe ̂ 7 Ko/<^'HMrmadop a waM^Mpe .:w&!MHOA<..., a coBpeMeHHOe eMy ̂ f ow-
KMMy.l f)0KWHV<0 .MOCW... (aHajlH3 ero 3BpHCTHWHOCTH 3J1Ü nOHHMaHMa TBOpMeCTBa TyMM-
jieBa B uejiOM CM.: JltouKaHOB, H. «HHKOJiaH TyMHJihOB: FtoeThT npea JiwueTo Ha jjyxoBHaTa 
CH poHMHaM, 77MwepowypMa ,MMCM, 2004, JV9 2. i 67-199). 
O CTpaHCTBymmeM MenoBeKe y TyMHJieBa npencTaBJiaeTCü ueHHOti CTaTba: rianjHt, 3yjia-
jiHH. «//owoperegnMOM^ B jiwpHKe HHKOJtaü TyMHJieBa)), MAo/q/ Cuw/Zev. 7^6-/9<S6. Pa-
pers from the Gumilev Centenary Symposium, hetd at Ross Priory, Univ. of Stratheiyde, 
t986. Ed., introd. Sh.D.Graham. Oakland, Catif.: Berketey Siavic Speciaiities, 1987, 2)5-
224. - Ho B HeH HeT pa3JiMqenMH Kyj]bTypHo-HCTopHHecKHx (apxe)TnnoB. 
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8. TeM we o6pa30M H B To )Ke caMoe BpeMH HMnjinuHTHHH aBTop y TyMH-

jieBa onepHH3aeT xapaxiep O C KaK oöteKTHBauHto BCTpeqn ,7Mwepowy/?&; 

«n03^HeH» ncpbt co cv;o8ecworwb/o. 

üepenHCJiMM HeKOTopbie ^parMeHTH üMTepaiypHOH Tpa^HHHH, coTBopne-

MOH TyMMJieBbtM B KanecTBe co6cTBeHHoH po^ocjioBHOH B paMKax OC: fM^b^a-

,Mg^, ntipHKa. 3noc H npoponecTBa Beixoro 3aBeTa, cpejJHeBeKOBaH pyccKan 

CJiOBecHOCTb, Ta({)H3 (w TeTe), üyujKHH (n PeMÖo). YnoMHHaHHe TeKCTOB H 

nepcoHajiHH BnepeMOKKy He onynanHO. HMnjiHUHTHbtH aBTop O C BHymaeT 

CBOK) npHHajHie)KHOCTb OJTHOBpeMeHHO K RByM HHCTHTyTaM xy^MKeCTBeHHOH 

npo^yKUHH: aBTopciBa H aBTopHTeTa. OH H KOJiJieKTHBeH (A/cwwga .M^cwe-
po<?), H HH^HBHayajieH; OH penpe3eHTHpoBaH H KaK no3T (A/tw vMwawa?M), H 
KaK JiHuo RyxoBHoro w/?M3BaHHa (77MHbH/ ßepeMM/), KaK BJiK)6jjeHHHM (nojjpa-

/KatOmHH MaCTepaM n033HH) H KaK BH3HOHep (77<ZM/!Wb, 3^6.7vßMSM;/MC^ W/3(2M-

eaM, y ^M^aw). KHHra HanHHaeTca c ncnoBe^H H KOHnaeTCH HaHBHCTCKHM pac-

cKa30M o H0B0H 3eMJie H HoBOM He6e. 

K «KjiaccHKe», c KOTopon corjiacyeTca OC, MO)KHo ̂ o6aBHTb n KOCMoroHH-

necKoe npon3Be,aeHHe 3wy,v/a 3.7MM/, ocBoeHHoe TyMHJieBHM B KanecTBe o^HO-
TO H3 THnOTeKCTOB COÖCTBeHHOH /7o3.MM H<3*V̂ 70. 

B 3TOH BCTpeqe «,7Mwepowjya no3jjHen nopbi» BbiciynaeT cy6t.eKTOM 

aKTHBHMM, HO nHiatotuHMCH He OM^edweqMWb ^pyroro (He npeBpaTHTb B 

'^pyroe'). 

H B awo.M CBoeM owM/we 3Ta JiHTepaiypa ynaciByeT B pbtBKe K KynbType, 

no3^Hee o6o3HaqeHH0H KaK «HeonaTpncTHHecKHH CHHTe3». 

rtonpoöyeM onncaib BCTpeny c TOHKH 3peHHH önorpa^HHecKoro «nojiyuja-

pHH» «H». H0JIb3yaCb B03M03KHOCTHMH, OTKpblBatOLHHMHCH nepe^ H03^HeHHJHM 

a^enioM Tpa;muHH, qen o6pa3eu - «rpenecKaa jiHTepaTypa», 3aHHMaa no3H-

UHto Ha «npaBOM» «f̂ JiaHre» JiHTepaiypHoro nocTCHMBOJiH3Ma B PoccHH, 

TyMHJjeB npHxo^HT K «aBTonopTpeiy» yuacTHHKa B HHOH Tpa^HHHH (B Koen 
MO)KHO y3HaTb <<6jlH)KHeBOCTO^HyK) CJiOBecHOCTb»). (FtpHÖeraeM K HeCKOJlbKHM 

TepMHHaM C. ABepHHueBa KaK K o6mHM opneHTnpaM). CaMoonpeRcneHHe npo-

HCXojjHT Ha ypoBHHx HMnjiHHHTHoro aBTopa, üHpHnecKoro 3!, nepcoHa^Ka. Y 

TyMHjieBa aBTO-TpaHcnjiaHTauHH B pycjio «ÖJin^KHeBocTOHHOH cnoBecHOCTH» 
e/TBa JIM B03MO)KHa no npHHHHaM, aHaJIOrHHHHM TeM, B CHJiy KOTOpbtX HCB03-

MOKHO BMUJKOJieHHOMy npeRCTaBHTejiK) no3jiHeH nopbt KaKOH-HHÖy^b Tpa/rn-
u.HH ocBOÖojiHTbCH OT HaHBH3Ma H BnacTb B npHMHTHB. OH He HapymaeT 

KOHBeHUHH 7!MWe/?OWypHOM TpajJHHHH, BKpanJlHH B CBOH TeKCTM H B CBOe 

pe^eBoe noBe^eHHe (})HKUHOHajibHb]e oöteKTHBaHHH crycTKOB Tpa^HUHH cy;o-

n03aHHH H3B0/J JlHTepaTypHOH Tpa^HUHH BCTpeqaeTCH C ORHHM H3 naMHT-

HHKOB, KOHCTHTyTHBHMX JJJtH TpajJHHHH CJlOBeCHOCTH (nOÖOMHO H /TJIH JIHTepa-

TypHoü). C6j)H^eHne, TWKaecTBeHHoe qacTHHHOH H oöoto^HOH a^aniauHH, 
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BHjiHMbiM o6pa30M 3a(j)HKCnpoBaHO y TyMHJieBa B ̂ Byx npon3BeaeHMHx. O^HO 

M3 HHX MO)KHO cqecib onNTOM co cropoHH jiHTepaTypbi npHHopoBHTb ce6n noa 

CKjia/t cjioBecHOCTH: O^H€w<b;t< cwrM??; apyroe - onbiTOM npMÖJiHHteHHH cjio-

BeCHOCTH K Ce6e (B JiaHHOM KOMMyHHKaTHBHOM aKTe CJlOBeCHOCTb jimueHa 

(})aKTHqecKoro cyöteKTa H oöjia^aer B ̂ yv^av; cjiyqae MJOöpa^aeMoii cySteKT-

HOCTbto): nepeBoa HMb^aufCM/a. CjtoBecHOCTb BxoaHT B «o6teKTHB)> JiHTepa

Typbi ( O Q ; CJlOBeCHOCTb BXORHT e.uepy JiHTepaTypbi (77f). 

C6jiHH<eHHe O C c pyccKoH cpeaneBeKOBOH cjiOBecHOCTbto n co Cwo^no^f... 

JIOJDKHO OÖHapyMHTb H OÖHapy^KHBaeT HenpOH3BOJlbHOCTb o6pameHHH K 71v.7b-

^AMCM/y (a TaK^e cneun^HHecKyio onocpeiioBaHHOCTb 3Toro oöpameHHH, 

noHHMaeMyio, corjiacHO BHymeHHHM HMnjiHHHTHoro aBTopa, KaK ROCTOHHCT-

Bo^^ H KaK oöocHOBaHne caMO no ce6e). B CBH^eTejin jiocTOBepHOCTM 060CH0-

BaHHH npHBoaHTCH TpaKTaT (&JiopencKoro. TyMHJieBMM, npH noMomn HMnjin-

HHTHoro aBTopa, KOHCTpynpyeTCH wpedaHMe OT /lMb<?a.MetM<3 K ce6e. TpaKTaT 

d)jiopeHCKoro (^yHKHHOHHpyeT KaK coBpeMeHHoe JiHCKypcHBHoe TOJiKOBaHne 

coTBopneMOH Tpa^HUHH, B T.M. KOCBeHHO npe/jriHCbiBaeT corjiacHyto c TpajiH-

uneii no3THKy. 

9. CooTHOCH oömnii CMbicji O C (M ZZ/awpa) c xpoHOJiornqecKH HenocpeRCT-

BeHHHM COHHajlbHblM H HCTOpHHeCKHM KOHTeKCTOM, Mbl npHXOaHM K CJieJiyK)-

meMy BbiBOJiy. OnbiT BOHHbi H peBOJitouHH (nepeBopoTa 25 OKTa6pH t917 r., 

rpa^KjjaHCKOH BOHHbi, BoeHHoro KOMMyHH3Ma^^) Hauieji CBoe Bbipa^KeHHe B 

CBeie Ji/xo6HO.?o (cp. co 3HaqeHHeM 3Toro cyocTaHTHBHpoBaHHoro npnjiara-

TejibHoro y B. KaHRHHCKoro), a He B HaTypajincTHMecKHX Jin6o HaTyponoJioö-

Hbix o6pa3ax.^^ nojiyqaeTCH ocwpowewHoe H3o6pa)KeHHe n Bbipa^KeHHe 3Toro 

onbiTa H, KOHKpeTHee, - pa3pbiBatomee c ycTaHOBKoii Ha MHMecHC. (H Ta, 

HeÖOJlblliaa, Mepa MMMeTHMHOCTH, KOTOpOH CJieJiyeT 0)KH^aTb OT JlHpHKH, OKa-

3anacb 3aecb JinuiHex).) MnMecnc cTaHOBHicn JioKajibHbiM npneMOM npn co-

BepuieHHO HHOH yCTaHOBKe nncbMa. rio3THKa no^HHeHHoro MHMeTH3Ma 

corjiacyei O C KaK ocTpaHCHHoe noBecTBOBaHHe (o) PeBOJitouHH H Fpa^K^aH-

CKoH BOHHbi(-e) c coTBopneMoii onncaHHMM o6pa30M Tpa^Huneii. 

10. KoMMenTapHH K nocjie^ytoiuHM H3aaHHHM 0<?He/;wo^o cwo^/?a JiojDKeH 

ynecTb B03MOH<HOCTb reHeTHnecKoM CBH3H MOKjjy 3arjiaBHeM cöopHHKa n KOH-

CTHTynpytomHM 3Ty rpynny ryMHJieBCKHx TeKCTOB o6pa30M, c o^HOH ciopoHbi, 

H C^a^awMejM H JiyxoBHbtM CTHXOM o Eopnce H fjieöe, a TaKM<e ipaKiaioM 

TaKOBa no3mtHH jmpmtecKoro «!])> FyMHJieBa B A/o.iMWRp .Mocwepoe; OHa /Ke npHBejia K 

KOHKpeTHMM CJiejlCTBHÜM BO <Pp̂ f Rf^W^ /)HJK'(?.7MKO (A*aT<OH), nOJ!CKa3aHa B CTHXOTBOpe-

HMH fa;< (/Cocmep). 

A noMeMy 6bt H He H3n-a? /^«HM« 3MHanabi rtinnHye cBH^eTejibCTByeT o TOM, Mio iyr-

KHH neTepöyprcKwii HHTejuiwreHT Mor pa3JiMiaTb pocTKH 03a6oHeHHoro MitpHoü na)KHBOH 

'MemaHCTBa' B caMOM pa3ryjie 'BOHHdByiomero xaMCTBa'. 

Cp., H3 ̂ HeBHHKa B.K. JlyKHHtlKOH, MHeHHe A. AxMaTOBOH B pa3rOBOpe «06 OTpa)KeHHH 

peBOJHOUHH B CTHXaX H.C.)) (TyMHJieB, CwHtM, 71-72). 
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CwcMf? M yweep.wcdewMe McwMHM, c RpyroR. Mbt He yTBep)K/taeM, HTO raxan 

CBH3b ̂ o Hac He c-TMenajiacb (jiHTepaTypy o FyMHJieBe Tpy^HO o6o3peTb), HO 

noKa3aTejibno 6e3MOJiBne KpHTHnecKHx H3^aHHH. ̂ aHHoe OTcyTCTBne 3HaMe-

HyeT He HCTopHKO-jiMTepaTypHyM «onenaTKy», a «npoöeji» B apiHKyjiHHHH 

njiacTOB KyjtbiypHOH naMaiH. 





X «BH0K3 OJO)KXh)) HHHB90t'3tf33H WOM33hM33BtfM 9 SH3h3d3U HO))Bl OHH3MM 'dUBH 'Wß 

O^OM/HO qM/JOHhHM/H<?pH - O^MM/COM - ^/!^OMOp^ . ̂0H9Ot</39^y 9M/<<M MM;;CXM/Ot/3M/M//' 'OMHSLf 

-393[T] C'H '6^ 'A66t M 'KNH^09J<f OJVMM/eO^/ OH30M/3H/y PMH^P/Y 'HHXM3^\j p\J 'dUBH ' MJ 

'HOHO XHM3H HMtqdXMX HWBEBtf J 
KBMOfdJÄ 'lĤKtfJ BHHtfA q3BifXH30d]_[ 
JHHH HOXEK83 03 HShXldßdp HNHdsh ^ 
'3NlB)KHdH WBmX H '3HH3Bd)] HxAd ^ 
HHtf HNtfHHX 'MOMHhH3a 3 BHM<BdX0 
'301KWEH OMLTÜ 30d33 ISBHqtTSJ^ 
xtqaH)K Hf3d3 3rqaid3t\ oiCXg xB)j 

'StqHdOHHM 1K013 H3lT!0!KH3 3hdBH g 
'XHHhOH aßgBE WHHH3813HHB1 MOtTSKß 

- '3HHd3h KiasdsF M33HH nindxoij 
H03 HHHdouX HWBWA*t? 1KH01 01^ 
'3NL"B H^(Xl3 10 '3WHH03 BHHtf B^ 
HOHO XHM3H HM^d^MX HMBEBIf J 

KBtfB13A* 'iHCKIf J BÜHtJÄ <!3BtfXH3odTJ 

:B301H0Md3Tj* Aai33hdoai H XHHH310 3g33 3 !H)Kd3^03 'H083B13a^ 

HHH3d0810XH13 3BH OC XHrnCSmoC 'xnad3U EH OHfO 3)KÄ :3tf3Äd «M0X33hHlHBM 

-Od» a K31HC0XBH 33d31HH 33 MdXlBdSlHIf H0))33hH33BIf)] H0)!33Xd HHhHtTBdl 

XB^wcd a H oih 'isBanEBxou 'CKLfiea HMadsu BH 'H SHHS^KOtfouCsdu sniBH 

ISBCMdsaiCOH H13)i31 3HH383B13an 3HHHBd BH CKUUES HHHqirB13Hdu 33L*0g 

sdHm OHqirsiHhBHE tftqg 

H083B138^[ HHHdB{Aj H3H13ITH1BHCBHW33 X 'llHMOL-OHCsdu M3HH3Hd 'HNdoiO)! 

'BdoiaB 0J0H*HTB3d KHHSlh jXd)] 13KH3MC0H HHHBHE03 (M0X3q[f31B80C3tf33H 

8 'OiMH3IfBM03 X *H) W0)!3*![f31BlHh 8 HHH0d3J H0H33hHdHtf KHH31h iXd^ *!133 Ol 

- ^'BMO!^ BdtTHB3H3[fy 'BH33d3CHy 'BH38^ B))dBp\[ 'H0X3dBh HHCH^ 'BHB130J 

HWBH3MH K313B8NHd3h3H HHEEOH H3HHBd 33 aOEBdgO H M31 80HHHh013H XHW 

-SBlBMOHCsdu X03HU3 HNHlsd^HOH 0{Xl3BhBE ORBHCO ]'HMKtr31B80C3ir33H S3BIT 

-BhSMIO EBd 3H H083B138)*] 80XH13 XHHHBd «qi30HdXlBd31H]I» KBHHSmnaOTJ 

1 K*!1V13 
aOHMHH3ai33mC3JÜ HM€OU 

313N3±HO:H a MOa3V138tl VHMJHF KKHHVJ 

BaoxHaodog KndBp\j 

00/-^Z ̂//OĴ &*9 ̂ci/0M//^^^y/;y;.M^^M3^ 
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YcHyTb, 3a6btTbCH 6bt c OTpajjHOH ayMOM, 

HTO )KH3Hb HaM rpe3HTCH, a 3TO - COH! (1, 10)^ 

JlerKan ajijH03HH Ha JiepMOHTOBCKHH «rHMHa3nqecKHH KaHOH» B KOHue 

3Toro CTHXOTBopeHHa («Bbtxowy ORHH H Ha aopory»: «3! 6 xoieji 3a6b]Tbca H 

3acHyib // 3! 6 xoieji HaBeKH TaK 3acHyib / HTo6 B rpy^H jj.peMajiH MH3HH 

CHJiM...» H «^yMa», nonaBmaH B TeKCT jinujb 3arjiaBHeM), 6btTb MWKei, H He 

3acjiy)KHBajia 6b[ OTRejibHoro pa3tOBopa, ecjin 6bi B Texcie, HanHcaHHOM nepe3 

HeCKOJIbKO MeCHHeB, 3Ta aJlJIK)3HH He B03HHKJia 6bt C HOBOH CHJIOH. (ÜTMeTHM B 

CKOÖKaX, HTO CTHXOTBOpeHHH, O KOTOpbtX Mb] rOBOpHM, OÖtejJHHHe) TeMaTH-

qecKoe e^HHCTBO - 3TO nepBbte «ropo^CKHe» TeKCTM, HanacaHHüe HBeTaeBOH 

H jjomejHHHe RO Hac, HTO, 6e3ycjiOBHO, Ba^KHO, HO B paMKax aaHHOH ciaTbH M M 

He 6y,neM KacaTbca npo6jieMM HBeTaeBCKoro «yp6aHH3Ma»). 

MecHU BücoKHH Haa ropoaoM jier, 
Tpe3HJ!H ciapbie 3aaHbH... 

ronoc Bam 6b]Ji 6e3ynacTHO .aajieK: 
— «XoneTCH cnaTb. ̂ o CBH,aaHbH».<.. .> 
Cyxo 3ByqanH no KaMHM marw 

B mopoxe RJiHHHoro njiaTbH. 
Hio-To MejibKHyuo, - 3HaKOMan rpycib, 
— CTapoH TocKH nepeuHBH .. 
— XoneicH cnaib BaM? H cnnie, H nycTb 
— C H M BauiH öyayi KpacwBb); 

— üycTb He MemaeT aHajiH3 öojibHoR 
— Bauien ymTHOH jjpeMOTe. 
— Mo)KeT 6bITb, B ̂ <H3HH Bbt TO)Ke HOKOH 

— M y K e nyTH npe^noHTeTe. 
— Mo^KeT 6btTb, Bac He 3axBaTHT BOJina, 
— Cry6üT 3eMHbte co6j!a3Hb!, — 
— B 3TOM TyMaHe TaK CMyrHO BHRHa 
— Hejib, a ̂ oporw Tax pa3Hbt! 

— CHaMH oipa^HO CTpaRaHHe rHaTb, 
— CnamHM He Be^aib CTpeMJieHbH, 
- TojlbKO H CBeTJIMX Ha^OK^ HM He 3HaTb, 

— H M He BMRaTb B03pO)KaeHbH, 
— H M He cno)KMTb 3a Meniy ronoBH, — 

— Eypn - repoH RocTOHHbi! 
— Byay öopoTbcn H njiaKaTb, a Bbi 
— CnHie cnoKOMHo! 

Mbl BHRHM B 3TOM CTHXOTBOpeHHH OTCTynjieHHe OT JiepMOHTOBCKOH CXeMbI 

(«noKOH» H «MyKa nyiH» BbipaMatoT y L],BeTaeBOH pa3Hb]e cocTOHHHH repoeB-

CTHxoTBopeHHn LtBeraeBoH npMBoa!tTCü naniM no H3naHmo: M.H. LtBeiaeBa, Co6p. con. e 7 
Mw., M. )994-t995: itepBaa UHt};pa yKa^MBaeT roM, BTopan crpaHHuy). 
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onnoHCHTOB), Mio yn(e He Mowei 6btTb cnncaHO Ha BbixojiomeHHbtn, OCBOÖOK-

jeHHMH OT CMbtCJlOB «rHMHa3HMeCKHH CJieHDh HTOÖb! JiyHLUe nOHHTb CMMCJ1 

HBeiaeBCKOH TpaKTOBKH JiepMOHTOBCKOH TeMN, o6paTHMCH BHOBb K CTHXO-

TBopeHHto «rtpocHyjiacb yjiHua...». 3io ojjHH H3 caMbtx paHHHx ̂ omejjujHX RO 

Hac TeKCTOB !J,BeTaeBOH, HanncaHHbtn .H4 c nepeKpecTHOH ^aKTHJinqecKOH H 

My)KCKOH pH(^MOBKOH H JjaKTHJIHMeCKOH He3ypOH - pa3MepOM, JJOCTaTOHHO 

pejjKHM B pyccKOM no33HH.^ B.B. CeMeHOB B CBoeM JTOKJiâ e o HM6ax U^Beia-

eBoH Ha JIoTMaHOBCKOM ceMHHape B TapTy npHBORHJi npHMep ojjHoro H3 He-

MHOTHX TeKCTOB-pHTMHMeCKHX npe^HteCTBeHHHKOB HBeTaeBCKOTO - 3TO «3!, 

Maiepb 6o)KHH, Hbme c MOJiHTBOM» JiepMOHTOBa (KJiaccnqecKHH npHMep J^K4, 

KOTOpbfH, HBJIHHCb 6HMeTpHMeCKOH CTpyKTypOH, MO)KeT 6bITb npOMHTaH H KaK 

HMÖ c jjaKTHJiHqecKon ne3ypon). OjjHaKO eme ojjHH npHMep TaKoro pa3Mepa (c 

^ejieHHeM Ha CTpOKH BMecTO ue3ypbi) Mbt HaxoaHM B necHe H3 snnjiora K 

nosMe HeKpacoBa «KoMy Ha Pycn )KHTb xopomo»: 

Cpe^b MHpa aojibHero 
JJjia cepRua BOJibHoro 

EcTb jjBa nyiH. 

B3Becb cHJiy ropayM. 

B3Becb BOJHO TBepRyto: 
KaKHM HJITH? 

OjjHa npocTopHaa -
/Jppora TopHaa, 

ÜTpacTeH pa6a, 

rto HeH rpoMaJTHaa, 
K co6na3Hy xoRHax 

HjjeT TOJina. 

O )KH3HH HCKpeHHeH, 

O uejin BMcnpeHHen 
TaM Mbicjib cMetHHa. 

KnnnT TaM BenHaa. 
EecHejioBenHan 

Bpa^Kjta-BOHHa 

3a 6jiara BpeHHbte... 
TaM jjynjH niteHHbte 

rtojiHM rpexa. 

B. CeMeHOB. C&HH03MC.!<efn/;<3 s Mocw.sfeŵ M'/eĉ o.M c/MMJce; O AMoe M Z/RemoesoM /922-
/P23 ̂ ., TapTy, JIoTMaHOBCKHH ceMHHap 27 î eBpajüt - ) MapTa 2009 r. 
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Ha BH^ ÖJiecTnman, 

TaM )KH3Hb MepTBHmaa 
Kao6pyrjiyxa...(5,228-229p 

- nepe.a HaMH 312 c RaKTHJiHnecKMM (̂ Be nepBMX CTpoKH CTpo(pbi) n My)K-

CKHM (nOCJie^HHH CTpOKa CTpO^bl) OKOHHaHHHMH. npH o6te3HHeHHH nepBOH H 

BTOpOH, a TaK)Ke BTOpOH H TpeTbeH CTpOK MM nOJiyHHM 06a pHTMHHeCKHX 

BapHaHia UBeiaeBCKOH CTpoKH: «Q?edb w^po ßo^bwe^o A ^ cepß^a eo.7bHô o,v 

- ^77pOCHy7!^Cb ̂ 7!M^G. 7l!̂ ()MW, yCW6M<2H,V, «^7!^ Cepd!/a 6O7ZbH0<?O ecwb Je<3 

A7^WM^ - «717<33<3LMM ̂M_̂ /7bLMM H&WM.X OKOW...^. (B CKOÖKaX OTMeTHM, HTO Ha TO, 

HTO «B naMHTH» HBeiaeBCKOrO CTHXOTBOpeHHH HaXO^HTCH neCHH,^ KOCBeHHO 

yKa3MBaeT BbtqypHMH 3nHTei «MHHopHbie» B OTHomeHHH aepeBbeB, ncnojib30-

BaHHMH B 3TOM CTHXOTBOpeHHH; Jia H uejlHKOM CTpOKH npo «^epeBbH» OT3MBa-

KyrcH HeKpacoBCKHMH o6pa3aMH: «B napqe CHHMmeM CTOHT MHHopHbie / KaK 

6yRT0 MepTBbte cpejjn )KHBMX)) - «Ha Bna 6jiecTHman / TaM x<H3Hb MepTBHman 

/ K ^o6py rjiyxa»). 

Ha MOTHBHOM ypoBHe CTHXOTBopeHHe H,BeTaeBoK «npocHyjiacb yjinua...» 

CKopee Haxo^HTca B pycne 3KcnepHMeHTOB X X BeKa c HenpacoBCKOH Tpaan-

HHeii, neM pa3BHBaeT TeMM caMoro HeKpaCOBa (3aecb MomHO oTMeTHTb Taxnx 

pa3Hbtx no3TOB, KaK AjKKcaHRp EjioK H EßreHHH TapacoB - peBOJiMUHOHHMH 

no3T, CTHxaMH KOToporo H,BeTaeBa oneHb yBJieKanacb B 3TH roabij H cjieaM 

3TOrO yBJKHeHHH XOpOÜJO 3aMeTHbl He TOJlbKO B RaHHOM CTHXOTBOpeHHH, HO H 

B Tex TeKCTax, KOTopMe HaM eme npn^eTCH HHTHpoBaTb). 

O^HaKO 0J1HH HMeHHO HeKpaCOBCKHH MOTHB 3^eCb HeoÖXO^HMO OTMeTHTb. 

3T0 TeMa «asyx nyien)) H3 necHH TpHHJH JloöpocKJiOHOBa («^na cepHua BOJib-

Horo ecTb dsa MywM»), KOTopan, no-BH^HMOMy, KOHTaMHHHpyeTCH B TBopne-

CKOM C03HaHHH ^BeTaeBOH B 3TO BpeMH C ̂ epMOHTOBCKHM o6pa30M «nyTM» H3 

CTHXOTBOpeHHH «BbixwKy ojjHH H Ha Ropory» (co6cTBeHHO, H «,3,yMa», KOTOpaa 

nonaj],aeT B TeKCT TOJibKo 3arjiaBHeM, co^ep^HT TOT )Ke MOTHB: «H )KH3Hb ŷ < 

Hac TOMHT, KaK pOBHMH nyTb 6e3 U.&HM»). 3TOH KOHTaMHHaUHeH, C O^HOH 

CTOpOHM, 06l.HCHHeTCH «npHTHrHBaHHe» JiepMOHTOBCKHX 06pa30B K HeKpaCOB-

CKOMy pnTMy B nepBOM CTHXOTBOpeHHH, a c apyroH, OHa no3BOJ!HeT jiyMme 

npOCJiej!HTb CeMaHTHKy «pa3J10H<eHHH» MOTHBOB JiepMOHTOBCKOrO TeKCTa B 

TexcTM HeKpacoBa uHTHpyMTca HaMH no maaHHKt: H. HeKpacoB, /7o;;H. co6p. ccv. M wMce,M 
g /3 mm., H. ]982, c yKa3aHneM TOMa n CTpattHUM B TeKCTe; nepBan um)tpa yKaßMBaeT 
HOMep TOMa, BTopaa - cipaHHUbi. 
Pa3Mep iToro HBeTaeBCKoro CTHXOTBOpeHHH TOHHO JM)KHTC!] Ha MOTHB H3BCCTHOH ropon-
CKOH necnH 1920-x rr. «Ey6jiHHKH» (aBTOp cJtoB 3)K0B lleipoBHM ^aOB, aBrop My3MKH 
Hen3BecTeH). Co6jia3HHTenbHo npeanojimKHTb eymecTBOBaHne KaKoH-JinGo roponcKoR 
necHH Ha 3iy My3MKy B ]900-x rr. O^HaKO nô TBep̂ KneHHa 3T0M Bepcnn Haürn ne ynajiocb. 
CM. rtHCbMa LtBeTaeBoH K lleTpy KDpKeBHty: Z/se/wô fM M «rtncbMa K neTpy KDpKeBHny, 
K)HOCTb ceciep U,BeTaeBHX)), NoeMM .s<Mp, 6, )995, H9-143. 



Po/</M^ TZMpMAra Z/sewae^oM 7') 

CTHXOTBOpeHHH «MeCHLt BMCOKHH Haj! ropo^OM ner...» - B HeM «nyib 6opb6M^ 

(B HeKpaCOBCKOM 3HaneHHH )KH3HeHHOH n03HUHH, HO OIlHCaHHMM B JiepMOH-

TOBCKHX 06pa3ax!) 6yj!eT OTKpHTO npOTHBOnOCTaBJiaTbCH «CHy», KOTOpMH H 

CTaHOBHTCH ajlbTepHaTHBHOH n03HUHeH B )KH3HH, HeKpaCOBCKHM «BTOpMM 

nyieM)). Ero cnHOHHMHHHbte xapaKTepncTHKH y L],BeTaeBOH, 310, c o/tHOH 

CTopoHM, «3eMHbte co6jia3Hb[» (y HeKpacoBa 3TO «6jiara 6peHHbte», xapaKie-

pH3yMmHe «BTopoH nyib»), a c RpyroR, «jpeMOTa» H «noKOH» (cp. y JlepMOH-

TOBa: «^! Hmy CBOÖO^H H nOKOH», «HTOÖ B rpyjIH ̂ peMajlH )KH3HH CHJIM»). 

CiojiKHOBeHHe HexpacoBa n JlepMOHTOBa ncnKperumeTca 3WCb eme H HHTaiOH 

M3 (})ejibeTOHa HeKpacoBa «üpe^epaHC H cojmue» (1844) - <<Cnn )Ke cnoxoR-

Ho!», Ha^HHaMmeroca nepe^e^KOH JiepMOHTOBCKHX cnoB: «H CKyqHO H rpycT-

Ho, H Hexoro B KapTbj Ha.ayTb». 

HcTopMH 0 TpHiue ̂ oöpocKJJOHOBe H3 anHnora no3MN «KoMy Ha PycH )KHTb 

xopomo», B necHe KOToporo noeica npo ̂ Ba nyTH, M o m a npHBJienb LtBeiaeBy 

eme H TeM, m o ee repoH ÖHorpat^HnecKH 6jiH30K nepcoHa^KaM ee coöcTBeHHOH 

paHHeH JiHpHKH: 3T0 HJKOJlbHHK (ceMHHapHCT), TOCKyMmHH B XOJJORHOH, TeM-

HoH ceMHHapHH 06 yMepmeM MaTepH (cMepib MaTepH - aBTOönorpa^HnecKan 

no^po6Hocib, KpaHHe aKTyanbHM Ana paHHen JinpHKH LtBeTaeBOH H tunpoKO 

npoeuHpyeMaa Ha ̂ pyrnx nepcoHa^KeH-jjeTen B ee no33HH): 

THXOHbKO B CeMHHapHH, 

Tj;e ÖMjio TeMHO, xojio^Ho, 
YrpfOMO, CTporo, rojiojjHO, 
FteBaji - Ty)KHJi 0 MaiymKe 

H CKopo B cep^ue M&nbHHKa 

C JIK)6oBbK3 K Öe^HOH MaTepH 
JlMÖOBb KO Bcen BaxjiaHHHe 
CjiHJiacb, - H Jiei n^THajiHaTH 
TpHropHH TBepw 3Haji yn<e, 
KOMy OT^aCT BCK) )KH3Hb CBOK) 
H 3a Koro yMpei (5, 227-228). 

ftOMTH O^HOBpeMeHHO C UHTHpOBaBHIHMHCH BHHJe TeKCTaMH L(BeTaeBOH 

HartMcaHO cTHxoTBopeHHe «)KepiBaM HtKOJibHbix cyMepex», nepcoHaxtH KOTO-

poro Bbtr^a^HT HueojiorHnecKHMH HacJie^HHKaMH HexpacoBCKoro repoa: 

MHJlbie, paHHHC BeTOHKH, 

Top^ocTb H cnacTbe 3eMJiH, 
/leTO^KH, rpycTHbte ̂ eTOHKH, 
O, noneMy BM ymjiH? <.. .> 

CMepiH ̂ OBepHTbca, CMenMe, 
HlO Bac 3aCTaBHJIO, MTO? 



HO M3/7M-3 FopOHMKOgO 

Y)Kac JiH RyM Heo^H^aHHbtx, 
^ymy 3a)KernjHH Bonpoc, 
nORBHrOB )Ka)K̂ a J!b HeBH^aHHHX, 
HjiH npeanyBCTBHe rpo3, — 
CnHie B noKoe qapyMmeM! 
CMepib xopoma - na 3ape! 
BcnoMHHM o Bac Ha nnpyMmeM, 
BypHO-MoryqeM Kocipe. 
— üpaBH jiH Ha cMepib HaymHe? 
— BeMHo JiH öyaeTieMHo? <...>(!, 18-19) 

3aecb oiMeTHM nHtub o^Hy oco6eHHocTb B pa3BHTHH BbtjiejjeHHOH paHee 
TeMH - CTaH^apTHaa, a3btKOBaH MeTa^opa «coH - CMepTb» CMemaeT aKHeHTH B 

Onn03HUHH «nyTb ÖOpbÖbl» - «COH)>. BoCXOaamHH K JiepMOHTOBCKOH n033HH 

MOTHB «CHa» CBH3MBaeTCH C ̂ epOM*veCKOH CeMaHTHKOH; COH 30gepMM6W COÖOH 

«nyib 6opb6bi»: «CnHie B noKoe qapytomeM! CtnepTb xopoma - Ha 3ape!)>. 

B Haqajie X X BeKa ipa^HUHH HenpacoBa Hamjia CBoe npo^ojDKeHne He 

TOJibKO B peBOJitouHOHHOH no33HH (Kax B cnyqae EßreHHH TapacoBa), Ho H B 

TBopnecTBe no3TOB-CHMBOJ!HCTOB, B TOM qHCJie AHapea Benoro, ̂ emiapaTHB-

Hoe o6pameHHe KOToporo K HeKpacoBy B cBopHHKe «üeneji» (1908) moKHpo-

BaJIO CBOeH HeO)KM,aaHHOCTbK) MHOrHX COBpeMeHHHKOB. FtOMMMO nOCBHmeHHH 

HeKpacoBy cöopHHK HMen npeaHCJiOBHe, B KOTopoM c nepBbtx CTpoK EejJNH 

npecaojieBaeT «acoHHajibHOCTb» CHMBOJiHCTCKOH 3CTeiHKH H yTBepxmaeT ueH-

HOCTb oSbi^eHHoH )KH3HH: «,TJa, H )KeMqy)KHbie 3opH, H xaßaKH, H 6yp)Kya3Haa 

KeJibH, H HaR3Be3RHan Bbicoia, H cipa^aHna npojieTapnaTa - Bce 3T0 oöteKTH 

xyjiO)KecTBeHHoro TBopnecTBa».s 

llpo3aHHecKoe noacHeHHe K KHHre CTHXOB HMeei 3a coöon oöuJHpHyto CHM-
BOJlHCTCKytO Tpa^HUHK). CTHXOTBOpHbie CÖOpHHKH BajKpHH BpK)C0Ba, AH^peH 

Eejioro, 3nnnca, Cepren ConoBbeBa, <te^opa Cojiory6a H ,ap. 6binH CHa6)KeHb) 
npe^HCJiOBHHMH, HHor^a 6ojibiue noxMKHMH Ha CTHXOTBopeHHe B npo3e, HHor-
jta - Ha ({)MJiojiorHqecKHH TpaKTai, npe^ocTaBnan MaKCHMajibHO LüHpoKHH )KaH-
poBMH ^Hana30H juia onHTOB nocjieaoBaTejieH. BbtnycKaa B 1913 ro^y 

CÖOpHHK «H3 JlByX KHHD) (BKJIMHaBUJHH B CeÖH BMÖOpOHHHe CTHXH H3 nepBMX 

aByx cöopHHKOB - 1910 H 1912 rr.), Ll,BeTaeBa npe^BapHT ero nporpaMMHMM 

npe^HCJioBHeM - cnyqaH, yHHKanbHMH B ee nosTH^ecKoH npaKTHKe - B KOTo-

poM HanHmeT o HeoöxoRHMOCTM pacuiHpeHHH o6-beKTOB nosTHHecKoro onnca-

HHn: «LtBei BaiuHx rjia3 TaK )Ke Ba^KeH, KaK Hx BMpanteHHe; oÖHBKa ̂ HBaHa - He 

MeHee cjioB, Ha HeM CKa3aHHHX. <...> HeT HHHero He Ba)KHoro! <...> LtBeT 

BaujHX rjia3 H Bamero a6a)Kypa, pa3pe3aTejibHMH How H y3op Ha o6onx, aparo-

ueHHHH KaMeHb Ha moÖHMOM KOJibue, - Bce 3TO öyjteT TejioM BameH ocTaB-

jieHHoH B orpoMHOM MHpe 6eRH0H, öe^HOH ayüiH» (5, 230). L],BeTaeBCKoe npe-

A. BejiMH, C/MM^romsopcHM^ M no3.s<M R 2 mm., Cn6.- M. 2006, T. 1, 179. 



P<7WH.aH .vM/WKa Z/eewoe^^M ,S! 

;(HCJiOBHe, npH3btBan K pactunpeHHK) c^epbt no3WM</cc/<:o^o, no cyin, Haxo-

^HTCH B pycjte Toro, o neM nncaji n A. Bejibtn, xapaKiepHO noBTop^H He TOJibKo 

a^po 6ejioBCKOH H^teH, Ho H cHHTaxcHC ero npejiHCJiOBHH x c6opHHKy «rteneji»: 

«Jla, H x<e\my)KHb)e 3opn, H Ka6aKH, n 6yp)«ya3naH KeJibH, H Haa3Be3aHan Bbtco-

ia, H CTpaaaHHH npojieTapnaTa - Bce 3TO oöteKTbi xy^WKecTBeHHoro TBOpne-

CTBa. <«L^Ber BamHx rjia3 H Bamero a6a)Kypa, pa3pe3aTejibHMH HO)K n y3op Ha 

060HX, ^paroueHHMH KaMeHb Ha JHOÖHMOM KOJibtje, - Bce 3T0 6y^eT TejioM 

Bamen ocTaBJieHHoH B orpoMHOM Mnpe öe^Hon, 6e^HOH R y m n » - HBeiaeBa> 

)KeMMy)KHaa 3apa He Bbtme KaBana <«HBeT BamHx rna3 Tax ^<e Ba)KeH, KaK Hx 

BHpa^KeHHe» - U,BeTaeBa>...»).^ 3aecb Heo6xo/wMO OTMeiHTb, nio KpoMe HMe-

HH HexpacoBa Ha nepBOH CTpaHHue, B nocBameHHH, Beubtn ciaBHT B KaqeciBe 

3nnrpa({)a K cöopHHKy nojiHoe CTHXOTBopeHne HeKpacoBa «HTO HH ro/: -

yMem-maMTcn cnjibt» (t86i): 

Hio HH roR y M e H b m a M T C H CHJibt, 
Y M JieHHBee, KpoBb xojio^HeH... 
MaTb-0THH3Ha! JlOH^y RO MOrHJlM, 
H e ^OKjtaBüJHCb CBo6o^bi TBoeR! 
H o )Kejiaji 6b! a 3Haib, yMHpan, 
HTO CTOHHJb TH Ha BepHOM nyTH, 

Hio TBOH naxapb, nojia 3aceBaa, 
B n ^ H T Be^pHHHid ReHb Bnepe^n; 
HioSb! BeTep po^Horo cejieHbn 
3Byx e^HHbiH ao cjiyxa aoHec, 
nojl KOTOpHM He CJlbHHHO KHneHbH 
HejioBeMecKOH KpoBH H cjie3. (2, 126) 

ÜBeTaeBa npeancjioBHK) K cöopHHKy «H3 jiByx KHHr» iaK)Ke npe^nocMJiaeT 

3nnrpa({), Ho H3 CBoero CTHXOTBopeHHa «JlniepaiypHbiM npoKypopaM», paHee 

onyÖJiHKOBaHHoro B coopHHKe « B o n m e Ö H M H ({)OHapb». O H a BbtönpaeT ^na 

3nnrpa(^a nocjie^HMK) CTpo(})y: 

^JIH TOrO H (B npOHBJ!eHHOM - CHJia) 

Bce po^Hoe Ha cya OT^ato, 
H T O Ö M MOJlOWCTb BeHHO XpaHHJia 

BecnoKOHnyM MHocTb Moto. (5, 230) 

BbipBaHHaa H3 KOHTexcTa nocjieaHHa cipo())a He npocio OTneTJiHBO 3ByHHT 

HCKpaCOBCKHMH HHTOHaHHHMH (TaKH<e TpeXCTOHHblH aHaned), HO H JieKCHHe-

CKH («CHJia» B pH(})MeHHOH n03HHHH), H pHTMHKO-CHHTaKCHHeCKOH KOHCTpyK-

unen nepBOH CTpoKH (ue3ypa, ycnjieHHan B nepBOH CTpoKe Hcnojib30BaHneM 

THpe y HeKpacoBa n CKOÖKH y HBeiaeBOH, Tnpe nepeHocHTca HBeTaeBOH B 

A. Bejibtti, TaM /«e. 



K2 MapMx Fopoe;wof!<3 

Jjpyroe Mecio 3T0H CTpoKH) 6yKBajibH0 OTCbtJiaeT K HexpacoBCKOMy TeKCTy, 
nocTaBJieHHOMy 3nnrpa())OM K cöopHHKy «rtcnejî . Ha 3TOM (})OHe (oneBHjmo, 
no^epKHyTOM aBiopoM - cnpaiaHHaa BHyTpb CTnxoTBopeHMH, 3ia CTpoKa He 

3ByHHT HaCTOJlbKO «nO-HeKpaCOBCKH») H BCe CTHXOTBOpeHHe «JlHTepaiypHblM 

npoKypopaM» (nepBaa JiKTepaiypHaa jjeKJiapanHH H,BeTaeBOH, no cnpaBejnH-

BOMy 3aMeMaHHK) nccjieJTOBaTejiH^) npHo6peTaeT HeKpacoBCKyto nepcneKTMBy 
C npHMMMH OTCHJIKaMH He TOJlbKO K CTHXOTBOpeHHK) «HTO HH rOR - yMeHb-

matOTCH CHJib])>, HO K uejioMy pn^y TeKCTOB, 3aTparHBaBHJHX KpaHHe Bax<HyK) 

ĵia HexpacoBa npoöneMy CMepTH H Ha3HaqeHHH nosia. npHBe^eM CTnxoTBO-

peHHe LtBeTaeBoH nejiHKOM: 

Bce TaHTb, MTo6bf jitô H 3a6btJiH, 
Kax pacTaHBiiiHH CHer n CBe^y? 
Bbtib B rpnjTymeM JiHtub ropciOHKOH nbtjin 
ÜOJT MOTHJlbHHM KpeCTOM? He xony! 

KaxmbiR MHT, coaporancb OT 6ojiH, 
K ojTHOMy B03BpamaK)Cb onHTb: 
HaBcer^a ytvtepeTb! J],JiH Toro JiH 
M H e cyjJböoK) RaHO Bce noHHTb? 

Beqep B WTCKOH, r^e c KyxjiaMH cx/ry, 
Ha Jiyry nayTHHHyto HHTb, 
Ocy^KjreHHyK) Jrymy no B3rjiâ y... 
Bce noHHTb n 3a Bcex nepe^KHTb! 

^jia Toro a (B npoHBJieHHOM - CHJia) 
Bce poRHoe Ha cy^ oTJrato, 
HT06bI MOJlOROCTb BeHHO xpaHHJia 
EecnoKOHHyto MHOCTb MOM (1, )74). 

3jiecb HajTO ynoMHHyrb CTHXOTBOpeHHe HexpacoBa «3nHe» («Tbt eme Ha 
)KH3Hb HMeemb npaBO...»), KOTopoe, B CBOto onepeab, BapbHpyei TeMy nynj-
KHHCKoro «naMHTHHKa» (CTpoKH H3 Hero: «Mne 6opb6a Memana 6btTb nosioM, 
/ necHH MHe MemajiM 6btTb 6oHnoM» Bnocjie^cTBHH 6b]jiH Hcnojib30BaHb) 
LtBeTaeBOH B ee ciaTbe «3noc H jiwpHKa coBpeMeHHOH PoccHH» Ana onncaHHH 
pa3HHHM MOK^y TanaHTaMH ManKOBCKoro n nacTepnaKa) n no^HHMaeT TeMH 
nocMepTHOH cjiaBbt H nyreH RocTHMeHHH 6eccMepTHa: 

Tbl eme Ha x<H3Hb HMeenjb npaBO, 
BMCTpo a Hjry K 3aKaiy aHeR. 
H yMpy - Moa noMepKHei cjiaBa, 
He RHBHCb - H He Ty)KH o HeR! <.. .> 

H ,H. LUeBejteHKO, y^o^ cc<., 25. 



f 6WWM .7M/7MKO Z/gCWag^MH Sl 

Kio, onyxca BejiHKHM uejiHM Bexa, 
)KH3Hb CBOto Bceuejio OT^aeT 
Ha 6opb6y 3a 6paTa-qejioBeKa, 
TojibKO TOT ce6a nepe)KHBeT... (3, 176) 

(Y rtymKHHa B «naMHTHHKe»: «MoH npax nepe^KHBeT...)); cp. y U,BeTaeBoH: 
«Bce noH^Tb n 3a Bcex nepe)KHTb!)) - B 3T0M KOHTeKcie H uBeTaeBCKoe «nepe-
)KHTb̂ >, HecMorpH Ha jjpyroe 3HaqeHHe, HaHHHaeT 3BynaTb nymKHHCKHMH 
HHTOHaUHHMH). 

.Hpyroe cTHxoTBopeHHe HeKpacoBa c ieM x<e Ha3BaHneM - «3nHe)) («üo^o-

RBMHb nepo, 6yMary, KHHrn!))) pa3BHBaei TaK)Ke H TeMy nncaHHH KaK npeo.ao-

JieHHH CMepTH (y HBeTaeBOH 3TO O^HH H3 ueHTpaJlbHMX npH3b)B0B ee «Ilpe^H-

cjiOBHH», HanoMHHM: «FtHtüHTe, nHHJHTe Bojjbme! <...> 3anHCbtBanTe Toq-

Hee!», TOJibKO y Hee 3io CBH3aH0 eme H c MaKCHMajibHbtM pacujHpeHHeM ct^epm 

no3TMHecKoro; 3Toro MOTHBa Hei B yKa3aHHOM CTHXOTBopeHHH HeKpacoBa, HO 

B uejiOM, 3TO OTCbijiaeT, qepe3 roJiOBy Bejioro, KOHeHHO, K TOMy )Ke HeKpa-

coBy): 

noMoraH x<e MHe TpyjJHTbca, 3HHa! 
Tpyjj Bcer.ua MeHH )KHBOTBopnji. 
BoT eme KpacnBan KapTHHa -
3anHHJH, noKa a He 3a6btJi! 

B TopxcecTBe OJjep^KaHHbtx noöejj 
Hajj CBOHM MyqMTejieM He^yroM 
F[o3a6bM o CMepiH TBoH no3i! (3, 201) 

KaK Mbi y)Ke CKa3ajiH, B Hakane X X B. TBopqecTBO HexpacoBa npHBJieKajio K 

ce6e BHHMaHHe MHornx coBpeMeHHHKOB. 27 ,aeKa6pa 1902 r. OTMeqajiocb 25-
JieTHe CO JJHH CMepTH n03Ta, B CBH3H C ^eM COCTOHJ1CH pHJJ naM^THMX Mepo-

npHaTHH. B Hx qncjie npoBejjeHHaa ra3eTOH «noone,aHHe HOBOCTH» aHKeia, Ha 
BOnpOCM KOTOpOH OTBeTHJlH EptOCOB, ̂ eXOB, PenHH, AH^peeB, ByHHH H ̂ p.; Ha 
TopxcecTBeHHOM coöpaHHH B qecTb 3TOH rcnoBmHHM B 06mecTBe JHOÖHTejien 
poccHHCKOH onoBecHOCTH BHCTynHJi EajibMOHT (ero peqb 6b)Jia ony6jiHK0BaHa 
B )KypHajie 7/ogMM Hywb (1903, JVs 3) nojj Ha3BaHHeM «CKB03b cipoH (IlaMHTH 
HexpacoBa)»). HeoRHOxpaTHO oöpamajica K HacjiejJHto no3Ta EptocoB, nocBH-
THBHJHH HexpacoBy pajj CTaTeH: «HeKpacoB n TtoiweB» (1900), «üo noBo^y 
25-JieTHH co JjHH CMepiH HeKpacoBa)) (1903), «HeKpacoB KaK no3T ropo^a)) 
(1912), HecKOJibKO no3jJHee nncaji o HeKpacoBe Mepe)KKOBCKHH («/],Be TanHbt 
pyccKOH H033HH. TtOTHeB H HeKpacoB)), 1915). CHMBOJtHCTCKan HHTepnperaHHH 
HeKpacoBa cymecTBeHHO H3MeHHJia npe^CTaBJieHHe o nosie, npH6jiH3HJia npo-
ÖJieMaTHKy ero CTHXOB K coBpeMennocTH (ocoöeHHO 3TO ciajjo oneBHJjHO nocjie 
co6biTHH 1905 r.), noMorjia yBHjjeTb B ero no33HH «cipoKH, jjo nopa3H-

http://Bcer.ua


S4 Mo/7M<% ̂ 0/?06MKOSO 

TeJlbHOCTH ÖJlH3KHe HaLUeR COBpeMeHHOH yrOHMCHHOH BneHaTJlHTeJfbHOCTH».'* 

E. M. 3RxeH6ayM, Bbtciynan c KpHTHKOH pa6oTH Mepe^KKOBCKoro «^Be TatiHbt 

pyccKOH no33MH. TMTseB n HeKpacoB»,'^ neHHJi aBTopy, yBJieKmeMyca nocjie 
COÖHTHH rtepBOH pyCCKOH peBOJHOHHH H^eHMH «pej!HrH03HOH OÖUteCTBeHHO-

CTH», HTO TOT npeHeöperaeT «OTKpbiTHeM» HeKpacoBa B CTaibax coßpeMeH-

HHKOB-CHMBOJiHCTOB: «CipaHHO, qTO nocjie Toro, KaK o HenpacoBe nncajiH 

BajibMOHT, EptocoB. A. EejibiH H ap., Mepe^KOBCKHH noBiopneT cjiOBa ftbinnHa 

- "npuMO o wjie", Haxo^a, qio "jiyHme Henb3n Bbipa3HTb cymHOCTb 3TOH no3-

3HH". 3a "^ejio" jitoÖHTb HeKpacoBa He Tpy^HO - Bce ero Tax jitoÖHjiH! ilopa 

Tenepb nomoÖHTb ero 3a no33HK), 3a pMTM, nopa noHHTb, Mio OH, aeHcT-

BHTej!bHO, "e^HHCTBeHHHH Xyj]0)KHHK"».^ 

Ocoöoe MecTo cpegM 3THX paöoi 3aHHMaK)T ciaibH B.B. Po3aHOBa o Hexpa-

coBe. OH TatoKe OT^aji aaHb naMHTH no3ia, ony6j!HKOBaB B «HoBOM BpeMeHH» 

B KOHue 1902 r. 3aMeTKy «25-JieTHe KOH^HHM HeKpacoBa»,'"' nonTH cpa3y HM 

HanHcaHa a^a «Mnpa HCKyccTBa» ciaTbH «0 6jiaror;ynjHH HeKpacoBa».'^ 

ToBopH o no3ie c no-po3aHOBCKH HHTHMH0H MHTOHau,HeH, Ha3HBaa «6jiaro-

^ytuHe» «He6oM» nosia, a «rHeB» JiHHJb «oÖJiaKaMH» Ha HeM, Po3aHOB ̂ ejiaei 

OTCiynjieHHe B ciopoHy 6Horpa({)HH HeKpacoBa H nnmeT o ero Maiepn B 

xapaKTepHOM ^aa Po3aHOBa HaunoHajibHOM Kjitoqe: «rpycTHan MaTb ero jierjia 

MOCTOM Me)K,Hy HHr^e H HH B MeM He COeRMHeHHMMH HapO^HOCTHMH: pyCCKOK) 

H nonbCKoto <...> Hei oi Hac Haunn 6ojiee aajieKOH H ^ta^e, HaKOHeu, BOBce 

HeH3BecTHOH - KaK nojiaKH! EcjiH M H cnpocHM ce6a: ̂ a HTO )Ke pa3^ejmeT Hac? 

To OTBeiHM: nojibCKHH "roHop"...»,^ a BCJie^ 3a 3THM êjiaei HeoKHjiaHHMH 

«ncHxoaHajiHTHHecKHH» noBopoT: «HexpacoB coBepmeHHo HeMbtcnHM B xpaco-

Te H cHJie cßoen, T.e. Boo6me Bo Bcen 3HaMHiejibHOCTH, 6e3 3TOH ocoöeHHoH 

cy^b6bi CBoen Marepn. "My3a" ero TaM, OKOJio ee Monuibi; a "nenaub H MecTb" 
3TOH My3bt 6bIJ10 TOJlbKO pa3pOCHieeCH ^0 HaUHOHaJlbHOH 3HaHHTejlbHOCTH 

Hero^oBaHHe cbma 3a MaTb; o6o6ureHHe oöcToaiejibCTB jTHMHoid ÖHorpa^HH c 

o6cTOHTejibCTBaMH CTpaHbi)>.^ 3Ty Mbicub Po3aHOB noapoÖHO pa3BHBaei B eme 

o^HOH paöoie o HexpacoBe, HanncaHHOH y)Ke B 1908 r., ony6jiHKOBaHHOH B 

MOCKOBCKoR ra3eTe «PyccKoe cjiOBO»,'̂  H c 6ojibmoH ROJien BepoHTHOCTH npo-
HHTaHHOH L],BeTaeBOH. 

HeoöbmeH 6biJi caM Bb]6paHHHH jma ciaibH )KaHp - BoenoMHHaHHH o 

rHMHa3HnecKHx BneMaTJieHHHx o no3ie. Oiropa^HBaHHe oi oöteKia aBOHHoH 

* K.J1. BajibMOHT, OpyccxoM TiMme^owype, M.-LLty^ 2007, 86. 
2 B.M. 3HxeH6ayM, «Mepe)KKOBCKHH-KpHTHK)>, CeMpHMe3aMMCK'M, JY° 4,)9)5, 130-138. 
^ B.M. 3Hxen6ayM, TaM )Ke. 
** /foHoe gpax/!, JYs 9630, 1902, 24 aeKa6pn. 
^ MM/; MCKvcc/MHa, T. 9, 1903. JY$ 2 (HHBapb-^eBpajib), 337-342. 
^ B.B. Po3aHOB, «O 6naronytuHH HeKpacoBa)), O nMrame.7hcw8e M nMr^we.^x, M. 1995, 136. 
^ TaM H<e, 137. 
^ Pvccxoe C70HO, j\b 8 M 12, 1908. 10 M 15 HHBap^ (noa nceB^. B. BapBapmi). 
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CTÜHOH cyÖteKrHBHOCTH («BOCHOMHHaHHH O BneqaTJieHHax»), C ORHOH CTOpO-

Hbi, onpaB^MBajio 3KCKypcM B co6cTBeHHyto 6norpa^)HK), a c RpyroR, no3BO-

JIHJIO MaKCMMaJIbHO BO^bHO TpaKTOBaTb TBOp^eCTBO n03Ta. P03aH0B BHÖHpaeT 

Ann CBOHX BoenoMHuaHHH nepewHBaHHH no33HH HenpacoBa B «!4-!6 jieT» H 

nnmeT 0 TOM, MTO npHHHHa BbtCOKOH BOCnpHHMMHBOCTH nOJJpOCTKOB K CTHXaM 

HeKpacoBa B TOM, qio H3MK ero 6jiH30K He TOJibKO npocTOHapo^bK), HO H 

^eTHM: «O^HOK) H3 npHHHH ÜJHpOKOH H HeOÖHKHOBeHHO paHHeH yCBOMMOCTH 

HeKpacoBa 6bfjio TO, nio OH Ha3btBaeT Bemn Heo6biKHOBeHHO mnpoKHMH HMe-

HaMH <...> HMeHHO TaK, KaK rOBOpHT npOCTOHapO^be H TOBOpHT ReTH».'9 B 

yciax Po3aHOBa HexpacoB CTaHOBHicn «no3TOM Ana ̂ eTeH)), a Rein - JiyHHJHMH 

qHTaiejixMH no3Ta. Ca\ia onncMBaeMaa Po3aHOBbiM rHMHa3HqecKaa o6cTaHOB-

Ka, B KOTOpOH y3HatOTCH H HHTaMTCH HeKpaCOBCKHe CTHXH, WJDKHa 6bIJ7a 

OT03BaTbCH ̂ JIH ]6-JieTHeH U,BeTaeBOH 3HaKOMMMH MOTHBaMH. 

B 3TOH ciaibe BHOBb Po3aHOB B03BpamaeTcn K cBoeH n^ee cBR3aTb MaxcH-

MajlbHO UJHpOKyK) OÖmeCTBeHHyK) TeMaiHKy CTHXOB H WHTejJbHOCTH B HeJIOM 

HeKpaCOBa C CaMHM y3KHM, HHTHMHbtM, ̂ OMaiüHHM KpyrOM, ̂ eiepMHHHpOBaTb 

o^HO RpyrHM: «OTnero HeKpacoB <...> CTaHOBHjica c nepBoro 3HaKOMCTBa 

"pOJtHHM"? OlTOrO, HTO OH 3aB))3btBaJI CBa3b C JT%aM,7eHHM,M y Hac, c 6oneK)-

uiHM, CTpa^atomHM H 3arHaHHHM! 3TO 6biJio Harne ̂ eMOKpaTHnecKoe qyBCTBO 

H counanbHoe nojiwKeHHe. Bce MM, yn<e B Ka^ecTBe yneHHKOB, 6b]jin "nojt 

npeccoM", KaK qjieHM ceMbH, Mbi Tox<e 6biJiH "no^ npeccoM"».^^ 

Po3aHOB onHCHBaeT nosTHKy HeKpacoBa c no3HHHH coBpeMeHHoH Jiniepa-

TypHOH CHiyauHH (c^ejiaHHMH EptocoBHM j]Ba roaa cnycTa ynpeK HBeTaeBOH B 

H3JiHLHHen «^OMatHHOCTH» ee CTHXOB KaK 6y^TO HHTHpyei onHcaHHe Po3aHO-

BMM no3THKH HeKpacoBa^'): «KaK H3BecTHO, HeKpacoB He 6bM MejiOBeKOM 

Bbicmero o6pa30BaHHH, a cpe^Hero. BejiHKHH yM ero, BejiHKoe 3^paB0Mbicnne 

H qyTKOCTb CKa3anHCb B TOM, HTO OH BCM CHMnaTHK) CBOK) nojioKHn He gneped, 

j;o qero OH He RomeJi, a Majad, HTO OH npomeji... ripomeji, BH/teji H omyTHJi. 

OTcm^a no33HH ero HajiHJiacb COKOM aeHCTBHTejibHOCTH, peanH3Ma H BMecTe 

nonyHHJia KpanHe npocToH, HeMHoro pacnymeHHHH BHR. OH 6paji TeMM "no/t 

pyKoR", a He "H3^ajin", n o6pamajicn c HHMH "3a naHHÖpaTa", a He "c noq-

TeHHeM". 3io H o6pa30Bajio ̂ yx ero no33HH H ^a)Ke BbfKOBajio (})aKTypy ero 

ciHxa, HeMHoro pacnymeHHoro, "aoMaiHHero", ,ao H3BecTHOH CTeneHH "xajiaT-

Horo"».^^ 

Pa6oTa, npo^ejiaHHaü Po3aHOBb[M B ero CTaTbnx o HeKpacoBe, npê Jiarajia 

coBepmeHHo HOBMH nopipei no3Ta. ̂ eTCKoe BoenpHHTne, TpaHCJiHpoBaHHoe (a 

'̂  B. Po3aHOB, y?an ĉ v.. 246. 
" TaM x<e. 247. 
' «... Henocpê tcTBeHHocTb, npHBJieKaiejtbHan B 6ojiee ŷ auHbtx nbeeax, nepexo.anT Ha MHo-
THX CTpaHHUax TOJ!CTOrt) c6opHHKa B KaKyK)-TO "̂ OMaiHHOCTb")) (B. BptOCOB, CpeßM CWM-
xoH. /3P.?-/92<?. M. 1990, 339). 

^ TaM Hte. 
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Ha caMOM Re.ne, KOHenHO, CKOHcrpyHpoBaHHoe) Po3aHOBHM, no3BOJiaeT npoM3-
BecTH c HaMeaHeM nosia Heo)KMRaHHbie TpaHC(})opMaHHH: ̂ ejiaei oömecTBeH-

HyK) ReHTeJlbHOCTb anameHCH BCK) )KH3Hb 6opb6oH C OÖHRHMKaMM MaiepH, 

pa3pocmeHCH jio MacmTa6oB BceH cipaHbi; pacmHpeHHe no3TMMecKoro JieKCH-

KOHa H TeMaTHMecKyto npo3aH3auHK) no33nn ^aei noqyBCTBOBaTb «^OMam-

HOCTbK)^ H «pacnymeHHOCTbto»; pHTopnxy H H3btK no3Ta Hanp^MyK) CBH3HBaeT 
C JieTCKHM H3MK0M, MMCJDHUHM CaMMMH OÖmHMH KaTerOpHHMH. Ho HTO HaM 

6onee Bcero Bax<no, Po3aHOB, no cyTH aena, nnmeT o dweewMA'ogocwM no33HH 

HexpacoBa: CMMnaiHH HeKpacoBa o6pameHa He Bnepe^, a «Ha3ag, HTO OH 

npomeji... npomeji, BHaeji H omyTHJ! <...> OH 6paji TeMH "noj] pyKOH:, a He 

"H3.najm", H o6pamajicH c HHMH "3anaHH6paia", a He "c noHieHHeM"». Bce 3io 

npeaciaBJiHJio nosia HexpacoBa, H 6e3 Toro, 6e3ycnoBHo, npeKpacHo 3HaK0-

Moro H,BeTaeBOH, Kpatme 6jiH3KHM ee nosinnecKOMy MnpoB033peHHK), no-

BH^HMOMy, xaK pa3 BbipaöaTbmaeMOMy B nopy HieHHH (npe^nojiaraeMoro) 

3TOH CTaTbH. 

HccjienoBaTenH OTMenanH, HTO HMH MapHH BamKHpueBOH, «ÖJiecTHmeH 

naMHTH» KOTopoR UBeiaeBa nocBamaei CBOH nepBbtR cöopHHK, He BCTpenaeiCH 

HH B nHCbMax, HH B paHHHX CTHXax; HeT B 3THX HCTOHHHKaX H KaKHX-JIHÖO 

HHbix cjieaoB 3HaKOMCTBa LtBeiaeBOH c /7weeHMKo.M. IlepBoe ynoMHHaHHe Batu-
KHpueBOH BCTpe^aeTca B MeMyapax AHacTacHH LtBeiaeBOH H OTHOCHTca K 

Ha^ajiy t910 r. - 3TO 3HaKOMCTBO C XyROMHHKOM JleBH, 3HaBUJHM KOr^a-TO 

EamKHpueBy B tlapn)Ke. TaM )Ke roBopHTCH o nepenHCKe CTapuieH cecTpbi c 
Maiepbto EanjKHpHeBOH.2^ FtpHMep BamKHpueBOH OKa3MCH KpaRHe npojtyK-

THBHHM HJ1H L],BeTaeBOH - BO-nepBMX, OH aaJl reH^epHHH H3BOR «6bITOBOH» 

TeMH («3TO BCer^a HHTepeCHO - H(H3Hb )KeHmHHbl»,^^ BO-BTOpbIX, nORCKa3ajl 
onpaB^aHHe «npHHHHny MHoronHcaHHa», oneBHaHO, OTpanKatomeMy BHyrpeH-
HMK) norpeÖHOCTb HBeTaeBOH H nocieneHHO CTaHOBHmeMyca ee coöcTBeHHHM 
TBopnecKHM Meio^oM («,..n H roBopM Bce, Bce, Bce. He 6y^b 3Toro - 3aneM 
6bi...»^^). CieneHb 6.HH30CTH, c KOTopoH LtBeiaeBa BOcnpHHHJia no3HUHK) Bam-
KHpueBOH, BH^Ha no cpaBHeHHto y)Ke HHTHpoBaBmeroca npejtncjiOBHü K cöop-
HHKy ̂ f3 deyx ̂ HM^ H ̂ weeHMKa, a TaK)Ke no ciHXOTBopeHHK) «JlMTepaiypHbiM 
npoKypopaM», B KOiopoM, HecoMHeHHO, 0Tpa3HJiHCb H^eH BantKHpHeBOH. AHa-

JIH3 CTHXOTBOpeHHH C 3THX n03HHHH RaH B MOHOrpa(j)HH H.^. LUeBejieHKO.^^ 

ABiop yKa3MBaeT pa^ HeocnopnMHX cxwKaeHHH, ORHano HaM, B KOHTeKCTe 

HamHx HconeROBaHHH, Ka)KeTCH He MeHee Ba)KHMM oöpaTHTb BHHMaHHe H Ha 

HecoBna^eHHH, Ha io, HTO B aetoiapauHH UBeiaeBoR HeB03MO)KHo B03BeciH K 

/7weewMAry EaniKHpueBOH. Bo-nepBbtx, 3aaana uBeraeBCKOH no33MM, ct})opMynH-

A. [JBeraeBa, BorMO,MK/<a/<M̂ , M. 1983, 32], 331-332. 
M. BamKtipueBa. ̂ ?HesHMK, M. 1999, )2. 
TaM H<e. 
CM.: H.,Q. LüeBeJieHKo, V^a3. cov., 26. 
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poBannan eto B TpeTbeM qeTBepocTHmHH CTHxoTBopeHna «JltirepaTypHMM 
npoKypopaM)): «Bce noHHTb w 3a Bcex nepe)KMTb», He coBna^aei c )KH3HeH-
HHM credo EatuKHpueBOH. Bo-BTopbtx, npHHHHn BHHMaHna K BHeiHHeMy, 

HMeHHO K ÖMTOBOH CTOpOHe )KH3HH, CTOJlb HpKO C(pOpMynHpOBaHHHH LtBeTa-

eBOH B «npeRHCJiOBHH», TO)Ke He HaxojiHT npHMbtx nepajuiejien B/7weeHMA'e. 

OjiHaKO MO)KHo npeano.no)KHTb, HTO jio 3HaKOMCTBa c cy^böon BanjKHpue-

BoH H ̂ o yBJieHeHHH ee ̂7/;eeHMArojM HMeHHO B TBopuecKOM Meioae HeKpacoBa 

L[BeTaeBa Hamjta no^TBep^K^eHne HeKOTopbiM npHHHnaM coocTBeHHOH no3TH-

KM. KpoMe Toro, HMeHHO B nepHOR 1908-1909 ro^OB (Koraa H HanncaHa npn-

MepHo nojioBHHa CTHXOB «BenepHero ajibßoMa») no33HH HexpacoBa oTpa^Kajia 

H ee nojiHTHHecKMe - BecbMa pa/iHKajibHbie, «peBOJitOHHOHHbie», qio BH^HO no 

nncbMaM^ _ B3rjiHjtbJ. K !9t0 r. 3TOT - H^eojiorHnecKHH - HHTepec K HeKpaco-

By 3aTHxaeT, H HeKpacoB B ee TBopqecKOM co3HaHHH yxo^HT B TeHb BaiiiKHpue-

BOH H ee /7Ha?MMK*<2, npHHHHnbi KOToporo yx<e 6onee cooTBeTCTBytoT tjBeTaeBC-

KHM M3MeHHBHJHMCH B3rJ!HJtaM. O^HaKO naMHTb 06 yBJieneHHH HeKpaCOBMM 

coxpaHaeTCH H npoHBuaeTCH, B TOM HHcne, B ee TBopqecKOH aetoiapauHH «HH-

TepaTypHHM npoKypopaM», a jno6oBb K ero TBopnecTBy BMxo/HiT ^ajieKO 3a 

paMKH paccMaTpHBaeMoro nepnoaa paHHen jinpHKH - TaK, B !926 rogy, B 

oiBeie Ha aHMTy ^JM npejinojraraBHjerocH H3jtaHna 6H6jiHorpa(pHHecKoro 

CnoBapn nncaTejieH X X Bena, D,BeTaeBa, B OTBei Ha Bonpoc o JitoÖHMOM pycc-

KOM no3ie Ha3biBaeT asa HMeHH: /],ep3KaBHHa H HeKpacoBa. 

CiHxoTBopeHHe «ItHTepaiypHbiM npoKypopaM», noMHMO (popMyjinpoBKM 

coocTBeHHOH no3THqecKOH CTpaierHH, co^ep)KHT H nporpaMMHMH nepeneHb 

H03THMeCKHX [CM. ilpH nepBOM npn6nH)KeHHH OH BMrJlH^HT pe3K)MHpyK)LLIHM 

cnHCKOM HaHÖOJiee qacioTHbix o6pa30B HBeiaeBCKOH paHHen no33HH: 

Be^ep B ReTCKOH, r^e c KyimaMH ca^y, 
Ha Jiyry nayTHHHym HHTb, 
Ocy^K^teHHyK) .nymy no B3rjiâ y... 
Bce noHHTb n 3a Bcex nepexoiTb! 

qTO, 6e3ycjioBHO, BepHO Ĵia o6pa30B «^eTCKOH» n «jiyra» - 3TO o^HH H3 

Hanöojiee pacnpocTpaHeHHbix, «3HaKOBbtx» Meci ̂ eHCTBHa ee CTHXOB. CoBO-

KynHO OHH onncbtBatOT ropo^cxoe n 3aropoaHoe npocipaHCTBO, rpaHHHM Me)K-

ay KOTOpHMM MeTKO OHepMCHM B paHHeM n033HH LtBeiaeBOH (3TO yCHJlHBaeTCÜ 

qacTMM BBe^eHHCM B TexcT paMOHHMX MapKepoB - 3arjiaBHH H nonnHceid c 

reorpa^HqecKHM yioHHeHneM; npn 3TOM H^eojiorHnecKOH npoTHBonocTaBJieH-

HOCTH 3THX npocipaHCTB apyr apyry B xy^wKecTBeHHOM MHpe paHHeH LtBeiae-

BoH Hei). O^HaKO o6pa3bt «nayTHHHOH HHTH» n «ocy^K^eHHon RyiiiH», CToa-

mHe B 3TOM CTHXOTBOpeHHH B O^HOM pH^y C «ReTCKOH» H «JiyrOM», HHane 

CM. nepenncKy c fl. K)pKeBwweM: «K)HOCTb cecTep LtBeTaeBMXM, //osMM .s<M/?, Ms 6. 1995. 



3HM3BaH3HU0 BOlMBaHhcdoHEBd Wodoto:) BH BHO({) Mtftl Wa3M/ HOH!.BdQ030a3 3B133hB)i a 

3xodi3 woadsu a i3Xa.L3.t.<(3Mdu OHStrsiBtKgo on 'HatnXVsa K3i3K]fan 3H Bwoty Bwsi XHdoiox 

a '3013X3^ XMXSShHtfHlXBtr XMjAdC CKd IHCOXa «sdBHO({) HHHQSmtfOgM a OJOIE OWHMO]J 

hOJ fO^ 'hHHOXSlMOQ J J :'MJ 

^OtO^ ndgKixo t) 

-}̂ Ba^30^ '38X30^ H UMHt]3d3t))HOH HOM3a3B13a]*[ BH HnHHBlMhOdu 'CBtf)tO)y H09JOM/3a^7 

-X30^ ModBi3 HXMMo'C» 'W^(W)K C/C/^/^C " «XHMOC HtaaoEoj») Q̂\̂̂LrHJ.MB̂'̂ 

HHB3HUBH ]qi3H31 HU 338 - OJqi30HhHdl3MOEH XH 'NH0d013 HOHCO 3 'K313B8HX 

-dshCOU 0813HHC3 30a013^3HJ'BH 30doiOX3H 8 XH ai30HH3tf3Ülag (BtlHOM 3 H-^ 

H H-g '0HH38i3J.33J.003 'xHH^susou BaC) «XwoC XwoHgsnuroa ^ Hi3ody„» '«na 

-X30̂\[ H0dB13 HXHWO^» '«XHMOC HH80E0J» :HH8BtTJBE (HStnOWOU 3 K313B8Htf 

-80HB13X OX13LT HMHH XtfXOM 3EK83 01h '3813f3303 W0HB1 8 H OiHHHCOU MÄHHB8 

-odHXdBW HX33hHlHBM33 0H^H83hO 8 XH 13BH13W0Ü BBSBlSa^ ai33 Ol - 3M0C 

0 80XH13 Cßd K313B8HEBX0 3813^3303 MOXEHLfg 8 BXHHdog3 3tfBHH({) a 01h 'Ol 

3HHBMHH8 13BX3tr8Hdu MH1C 3 HEK83 g H0g03 ACHOW 8013X31 HH8BtflBE H130H 

-H333H1003 M3lXu 80XHHdog3 HdlÄHa H3EK33 XtaHqtfSlHHtfOHOC KHHBtfE03 H13 

-0H)K0WE0a 13ÄEqifOH3H 0H8H1XB B83B138^ 'BCOXt^OH ^^«OlOX33hHJOtf0d3MÄH» 

0MHM0]J ^^'Bai3HBdl30dü 010HH38133X<0ti'Xx KHHHEOUMOX KBHHBlHh3Bd OHhOl 

H KBHX(0u*3 1H013 H083B13a^ XBXHHdog3 XHHHBd 8 80XH13 HHUBEHHBldo 8 

0{qi30HHBhÄL*3 «H080XHH83HC» HOMHCHa BS 01h 'HLTBhSMlO Htr31Ba0f3tf33H 

HXOÜE Ä13X31H0X ÄWOHdXlBdsiHL" 

Xwstngo x H woMH a scfowo^ M/qwpawtog BXHHdog3 sdXixXdi3 x K3*iiHiBdgo 

H HHHBhSWBE XHHigO 33tfOg Cnd aiBH3t?3 0MHC0xg03H 'OtHHHStlHOX «MOdB^l 

-d3U3d» MHX33hHlBM31 MH1€ BE OiXniK013 aiB3HH0 H «MBdodXxodu MHHdXlBd 

-31H^>> KHH3doaiOXH13 HdlÄHS X0UH310 XH1C atfod qiKHOÜ HgOlh '0101 KIT^ 

«XHH1ÄBH aXHHSfEBd» (XlBHMOX HtfH) MOf 3 13B8 
-HCHLUBE - 0dBlH<J) - Hodsi MOdoiOX 8 '«0813g3mK0g» 3HH3d0810XH13 H 

'NH3CX<A30 3X<^ 
'KBlSgX HHEHX< 10 '338 H 

' "KB10M3HEH 'l3CX< K<!13dl V 
'KBlXdC B8HhH3t\EH SHlg 

ttaHHIHHl M01H C0]_[ 
'KBJÄH M3HatT0ME3g 'BHE*0 

:(KHH3H3KT.go 

E3g EBdgO 101E BMOU MH8B130) HHEH)K 10 COXÄ - <<H130HH3P)K/(30)) H0M3H3)K 

BHHhHdu BHB8CBH H isdldoü HHH3H3)K HHM33hH13tf€ HNHHSmgogO HBC MOd 

-oiôi a '«3<qHH3C)KX30» 13X31 «tdBHodp HHHgsrntfog» MHHdogs sx< 101 a 3Hm 

-PSmoa 01g 'K3!OfKLfan HHO XNdOlOX EH HMBIBIHÜ 'WKHH3d0810XH13 MMHlsdx 

-HOX X 104BLfH310 B '«Xw31 OiXx33hHdHLf» 3H '8013X31 3Äud0X 3H 10lXdHlH3E 

-3ÖH3d HO.lXdC H '101 H - WOdMW W0H33hHl€0H WHX3d018B 3 10jXdHlfHOL!33ddox 

oso^/;no<Voy Mif/ôy SS 

http://'0HH38i3J.33J.003
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BM» - ^Kß )KM)KM. «ripocTH BOümeÖHOMy ROMy» - ^Kß ^)KM)K^M), a c 

.apyroR, o^HOTHnHOCTbK) 3arjiaBHH. J],Ba)K̂ b! Hcnojib30BaHHaH 3jiecb LtBeiaeBOH 

cxeMa (onpe^ejieHHe npn nexceMe «^OM»: po30BbtH t̂oM, BOJimeÖHbtR ^OM) 

caMa no ce6e HMeeT unraTHMH xapaKTep H OTCbtjiaei K TBopuecTBy A. Eejioro, 

B CÖOpHHKe KOTOporO /76*A7a7 eCTb CTHXOTBOpeHHe «CrapHHHMH ^OM», B CBOK) 

onepeab, HanoMHHammee BHHMaiejibHOMy qHTaiejiK) ero )Ke öojiee paHHHH 

TeKCT «3a6poujeHHbtH ^OM» (ujnm «npe)K^e n Tenepb» cöopHHKa 3o.70wc 8 

,7a3y/7M). 

3a6poujeHHbtH j]OM 

3a6pOHieHHMH ^OM. 
KyCTapHHK KOJ1K3MHH, HO pe^KHH. 
Tpymy o 6bn<OM: 
«Ax, rae Bb; - jno6e3Hbfe npe^KH?» 

H3 KaMeHHbtx TpemHH TopnaT 
npopOCUJHe MXH -

B ^ynjiHCTbie nHnM 
H B LucnecT ojtbXH <.. .> 

H CTepcn H3orHyTMH cepn 
Cpe^b 6ej!eK)uiHx nHJiHH -
OÖJiynjieHHMH rep6 

,n,BOpHHCKHX (̂ aMHJlHH. 

CTapHHHa^ Me6enb B nbum, 
^a JiMCTpH B qexjiax, aa rap^HHH... 
H B̂ ajib OTOHj]emb... A Bjtajin -
PaBHHHbl, paBHMHM 

BHHMaeuib c TOCKon, 
OÖBeaHHbiH )KH3HeK) ̂ aBHen, 
Kax HienHeicH Beiep c JiHCTBon, 
KaK xjionaeT copBaHHOH ciaBHen... 

^OMHKH CTapOH MoCKBb! 

CjiaBa npa6a6ymeK roMHbfx, 
^OMHKH CTapOH MOCKBM, 

H3 nepeyjiosKOB CKpoMHbtx 
Bce Hcne3aeTe Bbi, 

TowHO ̂ BopuM jie^aHbie 
üo MaHOBeHbto )Ke3J]a 
T^e noTOJiKH pacnncHbie, 
^0 noTOJiKOB 3epKaj:a? 

T^e mmBecHHa aKKopjiH, 
TeMHbfe HJTopM B HBeiax, 
BejiHKOJienHbie Mop^H 
Ha BeKOBHx Bopoiax. 

Ky^pH, cKjiOHeHHbje K najibHaM, 
B3rjiH.ab[ nopTpeTOB B ynop... 
CipaHHO nocTyKHBaTb najibueM 
O ^epeBHHHbiH 3a6op! 

^OMHKH C 3H8KOM nopo^b], 

C BHROM ee CTopwKeH, 
Bac 3aMeHHJiH ypcau, — 
fpy3Hbie, B tuecTb 3Tax<eH. 

^OMOBJia/tejibHbt - MX npaBo 
H not HÖaeie BM, 
ToMHbtx )ipa6a6ymeK oiaBa, 
^OMHKH CTapOH MoCKBbt. 

cueHM, RManorH njin nepe)KHBannn [lepconax̂ eH. ripHBewM nepBbte cTpoKH 3THX TeKCTOB: 
«̂ HeiciBo: MojwaHMe aoMa 6o;ibmoro...)) («KypjtbtK)) - JJK4/3); «ÜKpHnHyjio... B TeMHOH 
KjiaROBKe...o («B coHHOM uapcTBO) - ̂ tK3); «Cne3M? Mbt tuianetn o TeMHoH nepcaHeH...)) 
(«Cjie3H)) - ̂ K4/2). 



90 Af<3j9M,8 ßb/wHMKoea 

ÜTHxoTBopeHHe Eejioro nocipoeHO, KaK H Bce CTHXH pa3Re.na «rtpoK^e H 

Tenepb», B CTHJlH30BaHHOH HpOHHHeCKOH MaHepe.OaHaKO HpOHHHHOCTb He tue-

maeT cepbe3HOCTH 3a^BJieHHOH TeMbP' - pa3pHBa MOK^y noKOJieHHHMH, nocie-

neHHoro Hcne3HOBeHHH naipHapxajibHoro 6btTa, KOTopHe ncmyqatOT Bonjiome-

HHe B o6pa3e ROMa, pa3pymaK)meroc!] noa aeHcrBHeM BpeMeHH. 

06mectiMBOJiHCTCKoe omymeHHe pacnajia ̂ HWHbrx H oömecTBeHHMx CBH3eH 

Hamjio CBoe BHpa^KeHHe He TOJibKO B TBopqecTBe A. Bejioro. B 1906 ro^y A. 

EnoK nHiuei ciaTbK) «Ee3BpeMeHbe», ueHipajibHbiM o6pa30M KOTopoH cia-
HOBHTCH npOTHBOCTOHHHe «CTapOH» H «HOBOH» PoCCHH.^^ CiaTbH ReJIHTCH Ha 

TpH nacTH, nepBaa H3 Koiopbtx HOCHT Ha3BaHHe «Osar», cpa3y onpe^ejma o^HO 

H3 KJlMHeBHX nOHHTHM, CBH3aHHMX CO CTapbtM MHpOM: «EblJl Ha CBeie CaMMH 

qHCTHH H CBeTJIMH npa3^HHK. OH ÖHH BOCnOMHHaHMeM 0 30J10TOM BeKe, BHC-

uieR TOHKOH Toro qyBCTBa, Koiopoe Tenepb y)Ke Ha Hexode, - qyBCTBa 

aoMauiHero onara)).̂ ^ 3iOT noJion<HTejibHMH HRean aaeica EjiOKOM c noMombK) 

jiHTepaTypHOH OTCbuiKH K npon3Be^eHHK) «aeTCKOH» TetnaTMKH - K paccxa3y 

J],ocToeBCKoro «MajibHHK y XpHCia Ha ejixe»: «MMeHHO TaK qyBCTBya 3T0T 

npa3^HHK, 3Ty HenoKOJieÖHMOCTb ̂ OMamHero onara, 3aKOHHOCTb HpaBOB ao6-

pmx H CBeiJibix, - ^ocToeBCKHH nncaji (B "^HeBHHKe nMcaTeJia", 1876 r.) 

paccKa3 "MajibHHK y XpHcia Ha ejine". Kor^a 3aMep3aK)mHH Majib^HK yBHjiaji 

c ynHUbi, CKB03b 6ojibmoe CTomo, ejiKy H, xopomeHbKyK) aeBOHKy H ycnbimaji 

My3NKy, - 3TO SbiJio ajia Hero KaKMM-TO paiiCKHM BHaeHHeM; xaK 6yaTo B 

CMepiHOM CHe eMy npHBH^ejiacb HOBax H cßeTJiaa )KH3Hb. Hio cBeijiee 3ToH 

CHatOmeH 3aJlH, TOHKHX ReBMqeCKMX pyK H My3HKH CKB03b CTeKJM?»34 AHa-

jiH3Hpya o6pa3 «3onoToro Bena» B 3ToH ciaibe, 3. T. M H H U OTMenaei, HTO Ana 

EjiOKa 3TOT Ĥ eaji, reHeTMnecKH CBH3aHHHH c jreMOKpaTHqecKoR jiMTepaiypoH 
XIX BeKa, CTaHOBHTCH He aHTHTe30H, HO aHajlOrOM CTapOH pyCCKOH )KH3HH.^^ 

KapiHHa jtajibHeHUiero pacna.ua sioro «3onoToro Bena» ̂ aeTCH B ̂ Byx OCHOB-

Hbix 3pHTejJbHbtx o6pa3ax - rHHMmHx, oöpamaMLUHxcH B npax 6apcKHx yca^eö 

(3aMeiHM, CTaHOBHTCH Ba)KHbi apxHTeKTypHbie ^eiajin: «oöpamaMTca B npax 

6apcKHe yca^b6bi c MpaMopoM, c aMypaMH, c 30JIOTOM H cjioHOBoR KOCTbKt, c 
BbfCOKHMH Orpa^aMH BOKpyr CTOJieTHHX J1HHOBHX napKOB, C LUeCTHHpyCHMMM 

CKyjibnTypHMMH HKOHOciacaMH B 6apcKHX uepKBax»36), M naywHXH, OKyTH-

BatomeH Bce BOKpyr CMpa^HoH nayTHHOH. Pa3pymeHHe OKa3biBaeTcn ^BOHHHM 
- OHO pa3T.eaaeT «30J!OTOH MHp» He TOJibKO CHapy)KH, HO H H3HyTpn: «...ÖOJlb-

moe cepoe MHBOTHoe y)Ke Bnoji3aj)o B RBepb, HMxajio, ocMaTpHBaJtocb, H He 

3' CM. O npoHMWHOCTH KaK HaH6ojiee «ÖJiaronpHHTHOHO TOMKC ipeHM Ha «neHCTBHTeJlbHOCTb)) 
y Bejioro B KH.: A.B. JlaBpoB, /<M^^M Re.iMM H /900-^^odb;. M. ]995, ]5t-l52. 

^̂  CM.: 3.r. MHHU, «BjioK H JlocToeBCKHH)), AwKcowdp & M K M pyccKMe MMcam^M, Cn6. 2000. 
^ A. BjioK, Co6p. co-<. 8 g ww., T. 5, M.-Jl. 1962, 66. 
34 TaM ̂ te. 
3̂  3.r. MHHU, yxaj. ros., 95. 
3̂  A. BnoK, y^a^. cos., 74. 

http://pacna.ua
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ycneji .aoKiop orjiHHyTbca, KaK OHO ŷ Ke ciajio 3aHrpbtBaTb co BceMH MJieHaMH 

ceMbH, apywHTb c HHMH H 3apax<aTb Hx. ÜKopo OHO pa3Jierjiocb y onara, KaK 

aoMa, 3anojiHHJ!0 HHTejuiHreHTHbie KBapTHpbt, ̂ OMa, yjinnb], ropojja. Bce 

OKyianocb CMpa^HoH nayTHHon; H Torga ciajio HCHO, KaK H3 Ro6pbtx H MHCTbJx 

HpaBOB pyccKoH ceMbH Bbipocjia Heo6bHTHan cepan nayqnxa CKyKH. Ciajio KaK-

ro jjo TopmecTBeHHocTH THxo, noTOMy qi*o H ronoca MenoBeqecKHe KaK 6yaio 

3anyTanHCb B nayTHHe».^^ 

O^HaKO etue 3a ipH roaa Ro ciaibH A. EjiOKa B CTHXOTBOpeHHH «Mnp» H3 

c6opHHKa «Urbi et orbi» B. EptocoBa TeMa pa3opBaHHbtx po^OBbix CBa3en 

npe,3CTaj:a Ha (j)OHe pa3pymeHHa BHemHHx (j)opM 3T0H )KH3HH, a TOHHee (HTO 

RUH Hac ocoöeHHO Ba^KHo) - BocnoMMHaHHH o ̂ eTCTBe Ha (})OHe pa3pymeHHbix 
CTapbfX 3^aHHH. 

B Hanajie X X BeKa TpavinnHOHHaH no3THqecKaa TeMa ROMa nonyqaeT eme 

oaHO H3MepeHHe - apxHieKTypHoe. 3TO CBH3aHO c oömHpHMMH nepecTpoH-

KaMH, HanaBUJHMHCH B MoCKBe B K. XIX B. H npOJTOJDKHBHJHMHCH B HaH. X X 

BeKa. 03HaMeHOBaBHiHe cepbe3HMe coHHanbHO-KyjibTypHbte nepeMeHbi, OHH 

CHJlbHO H3MeHHJlH BHJ1 TOpORa H BbI3BajlH He^OBOJIbCTBO Cpe^H HacejieHHH. 

EypHOCTb CTpOHTeJlbCTBa, SKJieKTHHHOCTb «HOBOrO CTHJ1H», nOBJieKJlH 3a COÖOH 

ynpeKH B H3ÖMTOHHOCTH H RypHOBKyCHH.^^ B CTHXOTBOpeHHH «Mnp» EpMCOBa 

H3MeHHBHJHHCH ropOJTCKOH neH3a)K npe/JCTaeT CHMBOJIOM KapaHHaJIbHblX 
nepeMeH B )KH3HH nosia: 

Bo3^BHrjiHCb 3^aHHa H3 CTanH H cieKJia, 
^BOpUH OrpOMHbte, r^e BOJlbHO 6pORHT B30pbl... 
Pa3pbiTbt HaBcertta TanHCTBeHHbfe HopH, 

Bce HOBo! 

Hei ̂ a)Ke n BO MHe Tor^amHero 6bMoro, 
HanpacHO a nmy B ayme MejiaHHbiH cjieji... 

B ^yuje Bce HOBoe, KaK B ropo^e ToproBJin, 
H MMCJ1H, H MeHTH, H HaHHbH, H CTpaX. 

OnncaHHe BHetHHHX H BHyTpeHHHX nepeMeH B03HHKaeT B KOHue CTnxo-

TBopeHHH, Tor^a KaK ero OCHOBHOH TeKCT nocBameH KaK pa3 H3o6pa^KeHHK) 

«npe)KHero Mnpa» n npe^KHero ceöa. CTHxoTBopeHne aBTOÖHorpatjpHHHO H 

TaM we, 67. 
BojibLUoe MecTo 3aHMMaeT 3Ta Teina B nojaHei) «MOCKOBCKoR» npo3e A. Eejioro: «BOT yjin-

iia c pnaoM tj)aca;tOB - t̂ acaa 3a t))aca/iOM (aa ajjoM))) («MocKBa ttoa yaapoM))); «ToiHo 

IHMHKHyjlM CÖMTHMH CJlHBKaMHM («MoCKBa))). I10apo6HeH 06 3TOM CM. B CTaTbe H.A. 

KoMeBHMKOBa, «YjiHUM, nepeyjiKH, KpwByjiH, noMa B potnaHe A. Eejioro "MocKBa")>, Moe^-

Ra M «Mor^aav <4n<)/je;; 5e.7ô o, M. 1999, 90-) 12. 
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onHCbiBaei Kyne^ecKoe ReTCTBO no3ia. Ha3BaHHe ero, BHyipH uHKJia «^yMM» 

3aMHKatomee CBoeo6pa3HMH no^uHKJi H3 «ropojjcKHX TeKCTOB» - «HiajiH^», 

«napHM», «Mnp» - B KOHieKCTe 3arjiaBMH c6opHHKa necoMHeHHO npewTaB-

^aeT C060H aHTOHaMa3HK) MocKBM, OTCMJian K ojrHOMy H3 ee HaHMeHOBaHHH -

«TpeTMM PHM^P^ 

!̂ nOMHK) 3TOT MMp, yTpaneHHMH MHOH C ̂ eTCTBa, 
KaK coH HcnoH^THH H npepBaHHMH, xax 6pea... 
!̂ 6epery ero - e^HHoe HacjiejrcTBO 
MHoH nepe^KHTbix n 3a6MTMx nei. 

H noMHK) (popMM, 3ByKH, 3anax... O! H 3anax! 
AM6apM TeMHbte, orpoMHMe KyjiH, 
Ilô Bajibt noa nonoM, B rpy^ax 3eMJiM, 

H 3anax Ha^o BceM, HOKajiniuHe Korin 
B0H3aK)mHH B MeHTbl, B )KeJiaHbH, B peMb, BO Bce! 

EbtTb MO)KeT, BbtpocmHH B BepeBKax H^H jjerTe, 
Hjib BnojHLUHH, xax 3Mea, B 6e3JnojiHoe )KHJibe, 
Ho uapCTBytOmHH 3JjeCb HajT BCeM )KHTeMCKHM CKJiajJOM, 
npoHHKLHHH Bce HacKB03b, jrep^KamHH Bce B ce6e! 
O, no3a6biTbiH MHp! H n Rbimaji TeM a^OM, 
H a npHqacieH ÖMJi TBoeH cyjrb6e! <...> 

TeMa MOCKOBCKoro ^eTCTBa B uejiOM HeTnnnHHa jrjia jinpnKH BptocoBa,^ 

BOCnOMHHaHHH O paHHHX TO^aX ̂ <H3HH n03Ta He BXORHJIH B ero aBTOÖHOrpa^H-

HeCKHH MHt̂ ) H He HBJlHJlHCb aKTyajibHMM npOUJJtMM JIHpHMeCKOrO repoH (cp. B 

cTHxoTBopeHHH «Y ce6a», !90): «KaK 3MeR Ha cßpoiueHHyto Kowy, / CMOTpK) 

Ha TO, qeM npewte 6MJi»). CTHXOTBopeHne «Mnp» B CBH3M c 3THM y)Ke o6pa-

majio Ha ceÖH BHHMaHHe HccjieJiOBaTejieH - M.H. BMpojiaMHeH nncana o TOM, 

HTO MaKCHMatibHaoe cy^KeHHe nepcneKTHBM B 3TOM TeKCTe npoTHBopeqHT H ero 

3arjiaBMK) (B KOHTeKCTe Ha3BaHHa cßopHHKa - «Urbi et orbi)> - HMTarenb BnpaBe 

o^H^aTb OT CTHxoTBopeHHH «Mnp» «pe3Koro pacujHpeHHa HCTopnnecKOH nep

cneKTHBM»), H KOMn03HUHOHHOMy nOJ10)KeHHK) BHyipM CÖOpHHKa.^' OjJ,HaKO 

HaM B KOHTeKCTe Hamero pa3toBopa Ba)KHO OTMeTHTb He TOJibKO TO, Hio 

H^enHO-o6pa3Han cipyKTypa öptocoBCKOto TeKCTa B uejioM BMxo/rMT 3a paMKH 

lipo o6mnH CMbtcji OToro CTHxoTBopeHHH B KOHTeKCTe cGopuMKa nucajia M. BwpojiaHueH: 
M. Bnpo.naMHeH, «"PHM" H "Mwp" Bajiepnn BptocoBax, Toronyo ̂ /aw ^Marrer/v. X° 34. 
(http://www.utoronto.ca/tsq/21 /virolainc]i21 .shtml) 
Cp. raM )Ke: «Beeb na(j)oc BptoeoBa - He orjm^MBaTbc;] Ha3an, noKHRaTb npoüaeHHoe 6es 
COKajteHHÜ. MeHHTbCH. oGHOBJl^TbCH, pWKnaTbCH 3aHOBO)). 
HccJieWBarejtbHHHa CBmhiBaeT KOnuenuHM MocKBbi B 3TOM CTHxoTBopeHHH c pttaoM roro-
neBCKHX MReH, B TOM MHCJie. HatHeauinx BbipameHne B ero HeoKOHMCHHoH noBCCTH «PnM». 

http://www.utoronto.ca/tsq/21


P<7/M.%,H 7M/7MK<7 Z/geWOC^OM Qß 

y3KoH MeMyapHoR nparMaiHKH, HO To, qio OHa, B nepByio o^epejib, CMbtKancb c 
pnaoM KJitoneBbix Rjin CHMBOJiH3Ma BonpocoB, CBH3btBaeT MocKOBCKHe nepe-
CTpoHKH c yTpaToR ^eTCTBa-«30JioToro paa» (noHHMaeMoro ojiHOBpeMeHHO H 

CHMBOJIHHeCKH, H aBTOÖHO] pa^HHeCKH). 

HeraTMBHoe OTHomeHHe K He^aBHeMy HCTopHHecKOMy npomjioMy KaK o6i.e-

jlHHHtomyK) ̂ HTepaiypHoe noKOJieHHe Mepiy onHcaji A. Eejibin B CBoeH MeMy-

apHoH TpHJiorHH: «üpaBOTa Hamen TBep^ocTH BHRHTCH MHe H3 RBaauaTb 

aeBHToro ro^a CKopee B peuinieJibHOM "Hei", CKa3aHHOM ^eB^THa^uaTOMy 

CTOJieTHM, weM B "jja", CKa3aHHOM RBa;maTOMy BeKy».^ CjieROM EejiMH npHMO 

nepeBORHT pa3roBop oi HCTopnqecKHX oueHOK B pycjio «ceMeHHoro» npoTH-

BOCTOHHHH - jeTeH OTHy: «"Mbl" - CBepCTHHKH, HeKOr^a ORHHaKOBO npOTHBO-

nocTaBJieHHbie "KOHuy Bexa"; Harne "Hei" 6pomeHO Ha pyßewe RByx CTOJieTHH 

- OTü.aM <...> Mbl - tOHOHIH, BCTpeTMBIHHeCH B HanaJie CTOJieTHH, H Te HeMHO-

THe "CTapLUHe", He npHHHBHIHe J103yHrOB HaUIHX OTUOB, H CUHHOHKH, 6opoB-

LHHeca npOTHB tuTaMnoB, B KOTopbtx aep̂ KajiH Hac; <...> M M BCTpeqajiHCb noR 

pa3HMMH (pjiaraMH; 3HaMH, o6teRHHHBiuee Hac, - OTpnuaHHe 6biTHH, Hac cjio-

^KHBmero; H - 6opb6a c 6biTOM; 3TOT 6b!T OKa3ajicn y)Ke HaMH BMBepeHHMM; n 

eMy 6biJio CKa3aHO TBep^oe "Hei". B KOHiie npomjioro BeKa CHRHM "Mbi" B nojr-

nojibe; B Haqajie CTOJieTHH BMnoJi3aeM Ha CBeT...».43 

KpaÜHe noKa3aTejibHO B npHBe^eHHOH HaMH HHTaie TO, HTO EejiMH He 

TOJibKO peTpocneKTHBHO Bbt̂ eJiaeT HeKOTopbin o6mnH RJia noKOJienHH CHMBO-

jiHCTOB MReHHbiR KOMnjieKC, HO H, no-BH^HMOMy, (pHKcnpyeT ero B o6pa3ax, 

Bocxo/tHüjHx K o6men, c^opMHpoBaBmencH B CHMBOJiHCTCKHX Kpyrax, Meia({)o-

pHKe TOTO BpeMeHH (OTMeTHM 3ReCb, HTO CTHXOTBOpeHHe «3a6pomeHHMH 

W M » , jiHHieHHoe aBTo6Horpa(})HHHOCTH, HO nocBameHHoe TOH )Ke npoßjieMe 

pa3pbiBa c npoHiJibiM, Bbtpa^KeHHOH B o6pa3e pa3py]iiaioinerocH ROMa, Hannca-

Ho, KaK H «Mnp», B 1903 ro^y) . 0 6 3TOM roBopHT He TOJibKO coBna^eHHe 

o6pa3a «noRnojibH» KaK yHHBepcajibHOH Mera^opbi ROBJietomero Ha/j uejiOBe-

KOM 6brra, HO H Hcnojib30BaHHe BejiMM ropa3RO 6ojiee cneu,H(})HHecKOH Meia-

(})opM, 6yKBanbHO OTCbuiaiomen Hac K CTHXOTBopeHHM EpiocoBa: «CKOJibKO 

cjiOB o Ro6poM H BeMHOM cbinajiocb BOKpyr MeHa; cemincb ceMeHa; a HMH 6b]ji 

3acMnaH. <...> He 6biT, a - "KnaROBaa" c ceMeHHbtMH MeuiKaMH; Ho H, 6yRynn 

"EopeHbKon" HHKaK He Mor pa3BH3aib 3THX Tyro Ha6nTbix ceMeHaMH MeiiiKOB; 

H Becb nepeMa3ajica nbuibio, nx noKpbiBatomeH; n 3Ta nbuib - 6biT KBapinp, B 

KOTopbtx Rep^Kanncb MeujKH c ceMeHaMH...» (cp. y EptocoBa: «̂ 1 noMHM <...> 

AM6apM TeMHbie, orpoMHbte Kyjin, <...> / ̂ 1 MajibMHKOM rjin/ieji B To nbuibHoe 

OKHO, / y cyMpaHHbtx BecoB nrpaji B 6ojibiuHe rnpn / H jia3Hji no MeuiKaM B 

capanx, m e TeMHO»). 

AHapeR BejtMH, //opy^ejw^ ßRyjr cwo.'^wMÜ, M. 1989, 35. 
Tarn we, 35-36. 
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06pamaacb K 3ToR TeMe B )929 rojiy EejibiH ^ocTaTOHHO KaTeropnqeH B 

CBoeH HHTepnpeTauHM oueHKH noKOJieHneM «pyöewa^ CBoero npomjioro. KaK 

HCTopHnecKoro, TaK H pcnoBoro. O^HaKO B «Mnpe» BptocoBa ocMbtoneHHe 

CBoero po^OBOt o npomnoro Heo;iH03HaHHO, HHTaTenK) npeaJiaraeTCH aBOHCT-

BeHHa?! oueHKa «craporo MHpa»: c o^HOH CTopoHbt, OTpnuaHHe ero 6biTOBOH 
COCTaBJIHKtmeH (cp. HarHeTaHHe B CTHXOTBOpeHHH o6pa30B nb!J!H, HROBMTOrO 

3anaxa H npoM., KOTopbie coneTatOTCH c HH^epHajibHoH CHMBOJiHKOH: «3anax 
<...> Bnoji3ujHH KaK 3Mea»), a c .npyroR, ocMHCJieHwe ero KaK 6e3ycjioBHoR 
ueHHOCT^ - cp. nepByto CTpoKy CTHXOTBOpeHHH: «3! noMHK) 3TOT MMp, yw/?a-

<veHHMM MHOH C ReTCTBa». ÜOMHMO o6meH3b]KOBOrO, 3^eCb peaj!H3ytOTCH H RO-

nonHHTejibHMe 3HaneHHH JieKceMbt yw/povewwMM, CBa3aHHOH B no3TH^ecKOH 

Tpa^HUHM, B nepßyto onepe^b, c )KaHpoM 3JiernM, B KoiopoH noH^THe «yipaibt» 

conpumeHo c npeacTaBjieHneM o BbtcoKOH ueHHoeTH yTpaMeHHoro (cp., Hanp., y 

)KyKOBCKoro: «O Hama )KH3Hb, r^e BepHbt Jinujb yipaTH...» - «Ha KOHHHHy Ee 

BejiH^ecTBa KopojieBM BnpTeMÖeprcKOH», 1819). 
KpOMe CeMaHTHKH, CBH3aHHOH C 06me3JierHHeCKHM opeOJIOM, 3TO CJIOBO 

o6naaaeT eme ORHHM aonojiHHTe^bHHM CMbicnoM, Bxojm B cociaB ycTOHHH-

Boro Bbtpa^eHHH «yTpaqeHHHH pan», KOTopoe BcipenaeTCH B pyccKOH no33HH 

yn<e co BTopon TpeiH XIX BeKa (cp.: )KyKOBCKHH «nspn»: «HnKor^a He 

B03BpaTHTbCH eH B yTpaneHHbiH 3aeM» (1831), B f . TenjiHKOB «^Ba aHrejia»: 

«To pan yTpaneHHMH nopoto <...> KaK ap<))a Hyjman noei» (1833), A.A. Tojie-

HHiueB-KyTy30B «MHe MyBCTByeTca BHOBb yTpaqeHHHH MOH pan» (1894)). 

BptocoBCKHH o6pa3 «MHpa, yipaneHHoro c jteTCTBa)) oneBHaHO OTCbuiaeT K 

KOMnjieKcy H^en, TpaKTytomnx ReTCTBO KaK H^HJiJtnqecKyK), «pancKyto» nopy 

MM3HH, KaK noBTopeHHbiH B OHToreHe3e «30JiOToR BeK» qejioBenecTBa. 

npH 3T0M B CTHXOTBOpeHHH ecTb HaMeK Ha To, HTO ase nnocTacH npomjioro 

ORHOBpeMeHHO COCymeCTByMT JIHLHb B aBTOpCKOM C03HaHHH, B OnHCMBaeMOM 

)Ke HCTopH^ecKOM npomjiOM OHH npe^CTaBJiHJiH co6oH ^Ba CMeHHmmHX apyr 
^pyra 3Tana. Ha 3T0 yKa3b]BaeT, BO-nepBbtx, To, HTO o6pa3 H^iOBHToro 3anaxa, 
onHHeTBopHKtmero co6on GbiTOByto ciopoHy MHpa ^eTCTBa, npeaciaBJieH B 

CTHXOTBOpeHHH B 3aBOeBaTejlbHOH ̂ HHaMHKe: 

BbtTb MWKei, BbtpocuiHH B BepeBKax HjiH ̂ erre, 
Mjlb BnOJ!3U)HH, KaK 3MeH, B 6e3JIK)JlHOe )KHJlbe, 
Ho uapcTBymmHH 3aecb Ha^ BceM )KHTencKHM cKjiaaoM, 
npoHHKHJHH Bce HacKB03b, ̂ ep)KamHH Bce B ce6e! 

Bo-BTopMX, caM Mnp jjeTCTBa noaBep)KeH H3MeHeHHHM: ecjiH B nepBbtx 

cipoKax o HeM roBopHrcn: «31 noMtno ())opMH, 3ByKH, 3anax...», To B KOHue 

Cp. TaK/Ke paCCyWjeHHH M. BnpOJiaH]<eH O CBH3M KOHUenUHH MOCKBM B 3TOM CTMXOTBOpe-

HHM c HaeHMH, BMpa)KeHHb[MH B «PnMO> Toroji}]) )xe KaK Mwpa yipaMeHHoro past. cowpwa-

mero B ce6e mteto B03po)KacnHn: M. BnpojmHHeH, Vx-aj. cov. 
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CTHXOTBOpeHHÜ nepejJ HaMH np0THB0n0J10)KHb!H no CBOHM XapaKTepHCTHKaM 

o6pa3: «ToT, MHe 3HaKOMMH MHp, 6bm Tycmi H HeM...». 

HiaK, y EpmcoBa MM BH^HM jjBOHHoe pa3pyujeHne CTaporo MHpa, KaK H y 

EjiOKa B «Ee3BpeMeHbe»: «pa3pb]Tbte Hopbi» («pa3JiaratOHtHecH yca^böbi))) H H 

3anax-3Mea, Bnoj!3UJHH H LiapcTBytomHH B aoMe («Bnoji3maH B ̂ Bepb cMpa/rHan 

naynHxa»). 3in H W H HaiHJin OTpax<eHHe H B TBopwecTBe MJia^mnx coBpeMeH-

HHKOB, B TOM HHCJie, CTajlH Ba)KHb)M 3BeH0M KOHLienHHH 3jlJ!HCa, OÖLIjeHHe C 

KOTopbtM B !909-)9]0 rr. ciajio BO MHoroM onpejrejMMmHM /um MHpoB03-

3peHHH D,BeTaeBOH. 3juiHC0BCKaa KOHnenuHH nosia, Bbipocman B Heapax 

MjiajjocHMBOJJHCTCKOH 3CTeTHqecKOH yTonHH, noapa3yMeBajia MHCTHnecKHH 

nyib OT «yiepaHHoro paa» K nonbiTKe ero HOBoro oöpeTeHHH qepe3 6e3yMne n 
CaMOOTpHLtaHHC HaM Ba^KHO OTMeTHTb, HTO nepBHH 3Tan 3TOrO MHCTHHeCKOrO 

nyTH no3Ta rpa^HUHOHHO CBH3HBaeTCH HM c MnpoM ^eicTBa H onncaHHe 3Toro 

MHpa 3aHHMaeT Ba)KHoe Mecio B ero c6opHHKe ̂ rgo,^^ nacib CTHXOB KOToporo 

nHuiyTCü Bo BpeMH TecHoro o6nieHHH 3jijinca c cecipaMH LJBeTaeBHMH. CM., 

HanpHMep, CTHxoTBOpeHHe «EnKa»: 

TacHeT ejiKH 6jiecTaniHH y6op, 
ÜHOBa Kpa^yTca CTpamHbie TeHH <.. .> 
TeMHOTa, HeMoia, THtiJHHa, 
JiHiiib CHe^HHKH Kpy)KaT y OKHa; 
CnnT 3a6b!TH B yrny apjieKHHbi; 
Ha BeTBHX 30J10TOH nayTHHM 
Hyib MepuaeT Jipo^auiHH y3op! 

YKa)KeM Ha noHBjieHne B 3THX CTHxax o6pa3a 30J10TOH nayTHHH, c o^HoH 

CTopoHM, B npa3RHHHHO-KapHaBajibHOM KOHTeKCTe, a c jipyroH, KaK sjieMeHTa 

KapTHHH crymatomeHca TeMHOTH n ycHJiHBatomero crpaxa. HanoMHHM KOH-

TeKCT, B KOTopoM «nayTHHa» noHBJiHeTCH y HBeTaeBOH B «BojimeÖHOM (j)OHa-

pe». 3TO CTHxoTBOpeHHe «BojiujeöcTBO)), Ha3BaHne KOToporo, oTCHJian K 

oßmeMy 3aroJiOBKy («BojimeÖHbtH rj)OHapb») MaKCHMajibHO noBHiitaeT penpe-

3eHTaTHBH0CTb 3TOTO TeKCTa B CTpyKType cöopHHKa: 

HyTb nojiHOMb 6bK)T KypaHTM, 
ÜBepKatoT ̂ waMaHTM, 
HHKorHHTO necTpo. 
(OnHLueiub jin, nepo, 
BojimeÖHyto KapTHHy?) 
3aonbtmaB KaBaiHHy, 

0 CBMH UBeTaeBCKOH jiHpn<iecKOH repoHHH c 3J1J1HCOBCKOH KOHnenHMeü CM. Hamy CTaTbto: 
JlHTepaiypHoe oKpy^KeHHe Lj,BeTaeBoR B )900-e rr.: «K ncTopnn jiHTeparypHoro neStoTa)), 
&!o^osr/fMM cßo/̂ /<H/<r A*W. PvccM<M Sfodê HMj.tf u 7i<wepa/nsy!o AXse/sM, Tapiy 2006, 41-
33. 
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PaijjBHHyji nayTHHyJlyKaBbtH (Pnrapo... 

KopajuioBbte rpeÖHH 
B3abtMatOTCH BonmeÖHeH 
Haa Kny6oM ccpbix 3Mew; 
Ho ry6xn po30BeH, 
HcM ajibie Kopannb]. 
IlOR My3MKy H3 3ajlbl 

PyM^Heu ÖJiê HO-ajibtH 
Haxjibmyji ̂ o 6poBeH. 
Be3^e pyMHHeu 3MÖKHH, 
Ha noTOHKe yjibiÖKH, 
yjibiÖKM Ha CTeHax... 
OTKOpMJKHHblM MOHax 
TjlH^HT B ÖyTHJlKy C pOMOM. 
B Hape^be He3HaKOMOM 
Eece^yei c ajib6oMOM 
ÜTapHHHbtH ajibMaHax. 

CaKCOHCKMe (})HrypKH 
YCTpaHBaMT )KMypKH. 

«A vous, marquis, veuiHez!» 
XoxoneT chevaüer... 
EecmyMHeH CHJiyaTbt, 
Be3yMHeH nnpy3Tb!, 
H y AHiyaH3Tb! 
CpHBaeTca KOJibe! 

PHTMHKO-CHHTaKCH'jeCKaH CTpyKTypa «BoJimeÖCTBa» OTCMJiaeT K CTMXOTBO-

peHHM «CiapHHHbiH ̂ OM» A. Bejioro: 

Bce cnHT B MOJinaHbe ryjiKOM. 
3a (})OHapeM ({lOHapb 
Haa MepTBMM nepeyjiKOM 
Kojie6jieT CBoH HHTapb.<...> 

npoxo^HT B OKHaX CBeTb!:— 
H BbiciyriHT H3 Mrjibt 
KemoTbi H nopipeTM, 
H 6ejibte nexjibi. 

MeniaTejibHo nojiHHa 
B HOMHOM ,tte3a6nj7be 
Pa3ÖHToe nbHHHHO 
Tep3aei B nojiyMrjie <...> 

Bbi r^e, ycjiOBHbt BcipeHH 
H B3aox: "Je t'aime, PoHne..." 
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[lOTpeCKHBaMT CBeHM, 
CieKaeT cieapHH. 

CiapHHHbie KypaHTM 
3oByi B HOHHOM yrap. 
Pa3BeHBaeT 6aHTM 
AijiacHMH neHbtoap. <...> 
TpncyTca nanmtbOTKH, 
KonbuueTCH 6pacjieT 
Hany^peHHOH KpacoTKH 
CeMH,necHTM Jiei. 

Cepe6pnHMe KocM 
PaccbinajiHCb B jiyHe. 
BOT TeHbtO 3J1HHH0H0C0H 

B3JieiaeT Ha CTeHe. 

Pb^aei coHaiHHa 

tlOTOKOM TOMHHX raMM. 
Pa36MTOe nbHHHHO 
OCKajIHJIOCb - BOH TaM <.. .> 

Ha^ MepTBbiM nepeyjiKOM 

HeMaa KajiaHna. 
Jitojjen onoBemaei, 
Hio rae-TO - TaM - nwKap,— 
MeRJlMTeJlbHO B3BHBaeT 

B TyMaHM KpacHbtR map. 

Cxo^cTBO 3i Hx TpexcTonHbtx xopeeB^ noAUep^KHBaeTca oÖHJiHeM o^HOTHn-

HMX pHTMHHeCKH H M0p(})0J10rMHeCKH CTpOK - HMeHHMX CJlOBOCOHeTaHHH (KO-

panjioBbie rpe6HH; caKCOHCKMe ({)HrypKH (LtBeiaeBa) - )Kejie3Han orpa,aa, 

CTapnHHHe KypaHTM, cepeöpaHbie Kocbi (EejibtH)). KpoMe 3Toro TeKCTbi oöte-

RMHneT Ba^KHOCTb My3biKajibHoro «KO^a», qaciOTHoe Hcnojib30BaHHe 3aHMCT-

BOBaHHMX CJIOB, MHOrHe H3 KOTOpbtX HMÜMT (})OpMy MHO)KeCTBeHHOrO HMC.ua H 

CTOHT B pH(pMeHHOH n03HHHM (BnjlOTb JtO nOBTOpeHHR HeKOTOpMX «6pOCKHX)> 

jieKceM (y Eenoro: KypaHTM, HHTapb, coHaTHHa, KeHK3TM, nopTpeTM, jje3a-

ÖHJibe, nannjibOTKH, raMM H T.̂ .; y LtßeTaeBoH: KypaHTM, anaMaHTb!, KaBaiHHa, 

CHJiy3TM, KOJlbe, KOpajlJlM, nHpy3TM,). 

CeMaHTHKa OeJlOBCKOrO CTHXOTBOpeHHH HaXOJ4HTCH B pyCJie OnHCaHHblX 

HaMH Bbtrue HjreH o BHyrpeHHeM «rHHeHHH)) ciaporo MHpa. EejiMH co3JjaeT 

^ UBeTaeaa Hcnojib3yeT jipyryx) Tun pn(j)MOBKy - napHyto. OTMemM, m o B 6epj!HHCKOM 

TOMe «CTHXOTBOpeHHH (1923) M B pyKOnHCH H3 C06paHHH C.̂ t. CnaCCKOrO HMetOTCH BapH-

aHTM 3TOrO CTMXOTBOpeHHH «CTapHHHMM aOM)\ B KOTOpMX Bej!b!H TaK)«e HCMOJ]b3yeT He 

nepexpecTHym, a napHyto pH<j)My. 

http://HMC.ua
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o6pa3 aoMa, coxpaHHoro cnapy)Kn (B OTJiHqne OT «3a6pomeHHoro ̂ OMa»), Ho 

ŷ <e «MepiBoro» BHyTpn.^^ 

U.BeTaeBCKHH TeKCT na nepBHH B3r,i;m pncyei Jierxyto «BOJitueÖHyM KapTH-

Hy» HOHHoro ̂ aHTacTHMecKoro npeoöpa^KeHHa aoMa, B KOTopoH Be^ymaa pojib 

oTBo^HTCH onepHOMy Koay (c noMombM OTCHJiKH K onepe PoccHHH «CeBHJib-

CKHH UHpKMlbHHK»). He OCTaHaBJIHBaHCb B paMKax RaHHOH CTaTbH Ha aHajlH3e 

MOTHBHOH CTpyKiypH 3TOrO CTHXOTBOpeHHa, OTMeTHM ̂ HHJb, HTO MOTHB «nay-

THHbi» B nepBOH CTpo(pe (KaK MM y)Ke nHcajin BHme, MapKHpoBaHHHH BHyrpH 

TeMH ROMa) «pn(pMyeTCH» C 06pa30M «AHTyaHeTTH, y KOTOpOH cpbmaeTCH 

KOJlbe»,̂ ^ qTO BBORMT B TeKCT TeMy CMepTH, TaK KaK OTCHJiaeT, nO-BH^HMOMy, K 

HCTopHH Ka3HeHHoH B ) 793 ro^y KoponeBbi OpaHUHH MapHH-AHTyaHeTTH. 

ÜTHXOTBopeHHe «CrapHHHHH j;oM» OTKpbIBaeT UHKJ! «ropo^> B CÖOpHHKe 

77ewê . EMy npe^mecTByeT H.HKJ1 «nayTHHa», ueHTpanbHHM a HeM HBJtHeTcn 

cj:o)KHHH o6pa3 nayKa, B onncaHHH KOToporo MeHHtomanca aBiopcKan TOHKa 

47 XapaKTepHO MecTOnojiOMeHHe aoMa - MepTBüM nepeyjioK. OaHHM H3 noaTeKCTOB 3Toro 

CTMXOBTopeHHH HBJtaeTCH «ÜKa3Ka ̂jia aeTeR» JlepMOHTOBa: 

JlepMOHTOB: Ho 6^H3 HeBM OaMH CrapHHHHH ROM 

Ka3ajtCH nonH CBumeHHOÜ THuiHHOK);<...> 

YKpameH 6bu; OH KHa/KecKMM rep6oM; 

M3 MpaMOpa BOJIHMCTOrO KOJIOHHb] 

KpyrOM TeCHHJlHCb MHHHO, H 6aj]KOHb] 

HyryHHbte B03^yujHOK) ceMbeH 

Mex< HHx ropaHJiwcb RHBHOto pe3b6oi); 

H OKOH pM, Bcerjta npo3paHHo-TeMHbrx, 

MaHMJi, nyraH, B3op oneii HecKpoMHbix. 

EenMH: )Kejie3Ha)] orpaaa; 

CTapHHHMH SapcKHH noM; EeJteeT KOJioHHaHa 

Haa KaMeHHbtM Kpb[JlbU.OM.<...> 

rtpOXO^HT B OKHaX CBeTb]:— 

H BMCTynHT H3 MMb] 

KeHKiTbi H nopTperu, 

H 6ejibte nexjibi. 

Ho rjiaBHMM, KoweMHo, nBJDtercit o6pa3 «MepTBoro wMax y JlepMOHroBa: 

Pa3pb]TOtO MOrHJlOH 

Han MHOH )KH3HbK) B03RyX TaM JtMUjajl. 

M B 3epKajiax ̂ BJtHjincn tipeaMeTM 

^jiHHHee H 6ecuBeTHee, ojteTbt 

KaKOM-TO MepTBOi) abtMKOM... 

06njtHe «ceporo ryMaHan oTMenaji BejiMH B 3TOM TeKCTe JlcpMomoBa B CBoeH CTaTbe 

«AnoKajinncMC B pyccKoH no33nn» (]905). 

^^ HMeeTC)] B BMny 3HaMenHToe mKepejibe. ciaBruee npenMeroM MomeHHH^ecTBa c ncnojib3o-

BaHneM MMeHH KopoJieBbt MapHH-AHTyaHerrbi. nocjty^HJio ocHOBaHHeM aJia rpoMKoro 

npoueecaB )7H5-)7S6rr. 
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3peHHH TO co3RaeT o6pa3 Ha rpaHH caTMpnnecKoro, To c6jiH)KaeT c HHM jinpH-

necKoro rcpon. HaM Ba)KHO, HTO 3TOT o6pa3 (H B JiHptmecKOH, w B caTHpH-

necKOM MOjrycax) pa3pa6aTMBaercH BHyrpH MaTpHMOHnajibHoro cto^Keia. 

06pa3 «nayKa-)KeHHxa)) ̂ o CTHXOB «rienjia» 6b)ji Hcnojib30BaH CepreeM 

CojioBbeBMM B ero «CKa3Ke 06 AnpejibCKoH po3e», Koiopan Boujjia B cöopHHK 

Crzvr//ragH/w (1908). 3ia CKa3Ka (reHeiHnecKaa CBH3b KOTopoR c TBopMecTBOM 

Eejioro o6o3Ha^eHa aBTopoM B npejJHCJiOBHH K c6opHHKy) B ajuteropuqecKOH 

cpopMe onHCbtBaeT npoTHBOCTOHHHe x<eHCKoro Hanajia (AnpejibCKOH po3bi) H 

cTpeMHmerocn noa^HHHTb ero ce6e ropo/ra (^epHczryMa, «ropo^a B Bepxap-

HOBCKOM CMbicne», «ropojja Kax ueHipa KanHiajiMCTHnecKoH KynbTypM», -

yTOHHaei ÜOJlOBbeB B npCaHOTIOBHH^), CK))KeTHO 3TO npOTHBOCTOHHHe Bbipa-

x<eHO «Hey^aBiueHcH H<eHHTb6oH» nayKa-^epHO/ryMa^^ Ha AnpejibCKOH po3e. 

CoBpeMeHHHKaM xopomo 6bMH M3BecTHM npoTOTHnbt nepcoHa^KCH CoJlOBbeBa 

H ero CKa30HHMe CKOKeTHMe ^HHHH JierKO npoeuHpoBajiMCb 3HaK)mHM HHTa-

TejieM Ha co.noBbeBCKO-6ejiOBCKoe OKpy^eHHe. )KeHHTb6a AH^peaH Benoro 

(npoTOTun pbmapa H3 «ÜKa3KH o Cepe6paHoR CBHpejiH») H AcH TypreHeBoH 

(npoTOTHn )KeMny)KHOH rojioBKH H3 TOH x<e CKa3KH) B 1912 rojry ciajia Heo-

)KH^aHHbtM npoaojj^KeHHeM cKa30HHoro cKOKeia. ilo KpaÜHeH Mepe, MO)KHo 

yTBepx<a,aaTb, nio HMeHHO TaK ero BOcnpHHHJia MapHHa LtBeiaeBa, HTO 3a(pHK-

CHpoBaHO B oßbtrpbiBaHHH e:o npoTOTMnHOH CTpyKTypbi conoBbeBCKHX ajiJiero-

PHH B «BojHiieÖHOM (})OHape».'̂ ' 

]̂,o6pbiH nyib, )KeMqy)KHaH rojiOBKa <...> 
^o6pb!H nyib, norHßmaa uapeBHa, 
^oöpbtH nyib! 

3T0 CTHxoTBopeHne nocBnmeHO 3aMy)KecTBy A. TypreHeBoH, Ha3MBaeTca 

«H3 cxa3KM B H<H3Hb» H cjiejryeT B «BomueÖHOM ^0Hape)> cpa3y 3a CTMXOTBO-

peHHeM «Ocy^K^eHHbie», KOiopoe mneeT nocBameHHe «CecTpaM TypreHe-

BMM», KaK 6bf cocTaBJiaa KOMMeHTapHH K npeRbiRymeMy TeKCTy, noacHHH 

CMbtcji «ocy^KjjeHHOCTH». B CMCieMe yroro TeKCTa «3aMy)KecTBO» = «CMepib» 

(«norHÖmaa uapeBHa)>; repoHHa «ÜKa3KH o CepeöpuHoH CBHpejiH» nornSaeT). 

ORHaKO 3T0 CTHXOTBOpeHHe HMeeT B c6opHHKe napHMH TeKCT, KOTOpbtH Ha3H-

BaeTca «H3 cxa3KH B cKa3Ky», H nocB^meH 3aMy)KecTBy LtBeiaeBOH, iaK)Ke 

cocTOHBtiieMycH B 1912 r. 

Co6cTBeHHoe 3aMy)KecTB0 (noHTH coBnaBmee c BMxojroM BTopoH KHHrw) 

HBJineTca Ba^KHbtM MOTHBOM B cTpyKType «BojHueÖHoro (poHapn» (cp. B HeM 

C. CojioBbeB. Co6p cwMxo/nHop^/M;;, M. 2007, 58 i. 

Cp. MOTMBbi CMpajiHocTH, Bbtcoxmero Tejta n Rp. B onwcaHHH HepHoayMa, a 'raxwe CBoiicT-

Ba ero KOH)t: «KpoBb H3 jfMReii BMcacuBaeT KOHb ̂ epHoayMOBM. 

OTMeTMM, HTO C. CojlOBbeB - eHHHCTBeHHMH COBpeMeHHMH ^BeTaeBO^^ J!HTepaTOp, MMN 

KOToporo nonanaei B CTHXH («CKa3KM CojioBbeBaM, «Be^epHHH ajib6oM»). 
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pa3Reji «He Ha pa^ocTb» n BHyipn 3Toro pa3,aejia CTHXOTBopeHHe, nocBH-

meHHoe Cepreto 3({)poHy, Sy^ymeMy My)Ky - «Ha paROCTb», rjie onaib B03HH-

KaeT MOTHB ROMa, HO y)Ke B HOBOH TpaKTOBKe: «BCMRy ^OMa Mb! Ha CBeTe, / 

Bce 30BH CBOHM»). Cßoe 3aMy)KecTBO onHCbtBaeTCH U,BeTaeBOH KaK «npaBHJib-

HMH» Bbtxoji H3 «paa ̂ eiCTBa», Bbfxoa 6e3 noieph (cp.: «H3 CKa3KH B c/<ro3w»). 
CTHXOTBopeHHe «H3 CKa3KH B CKa3Ky» ORHO H3 nOCJieJIHHX B c6opHHKe H 

pacnojioH<eHO MOKjiy TeKCiaMH «npocin BOJiuieÖHOMy ROMy» H «JlHTepaiyp-

HHM npoKypopaM», KaK 6b] ̂ HKCHpya rpaHnuy Mexmy ciapbiM H HOBMM Mnpa-

MH - MHpOM rteTCTBa H MHpOM TBOpqeCTBa. KpaHHe Ba^KHO TO, UTO 6Horpa(pH-

qecKHe CM^eTbi CTaHOBüTCH ocHOBOH aJin onpejejieHHH CBoeH .micpaiypnoH 

no3HUHH. HHTepaiypHaü nojieMHKa 3aMeHaeTca noKa3aTenbHbtMH 6norpa(pH-

necKHMH napanuejiHMH.^^ 

TaKHM 06pa30M, BOCXORHUHie K CHMBOJ1HCTCKOH TpajlHHHH «nayTHHa» H 

«ocyxmeHHaa ^yma», paBHO KaK H co6cTBeHHHH )KH3HeHHHH onHT («neTCKaa» 

H «nyr») HBJiatOTCH TeM, HTO Haßo «noHaTb» H «nepe)KHTb», TO ecib ycBOHTb n 

TBopMecKH nepepaöoTaib. C*T CHMBOJiH3Ma Hacjie^yeTca, TaKHM o6pa30M, He 

MeTOR, Ho onbiT, a HCTOKH TBopqecKoro co3HaHHa qepnamTCH B KJiaccnqecKOH 

pyccKOH JiHTepaType, B TOM qncjie, B onncbiBaeMMH HaMH nepnoji, B TBopne-

CTBe HeKpacoBa. 

XapaKTepHo TatoKe To, HTo c «ocy)KnenHOCTbK))) (w «HaytHHOH)), xoTü, KoneMHo. iTOT o6pai 
MeHee OT^eTUHB B ee CTMxax) Ha MOTHBHOM ypoBHe CBü3aHa naccMBHOCTb H yxon OT 
aeHCTBHTCJlbHOCTH (TOma KaK y CMMBOJIHCTOB KaK pa3 caMa aeHCTBHTejIbHOCTb, 6b]T iipHHH-
Mator BHA «nayHHXH))). Cp. TaK)Ke B CBH3H c 3THM etue o^HO CTHXOTBopeHHe - «CnawH Co-
jiOBbeBao (H3 c6opHHKa «BenepHHM ajibGoM))), tue nepecKa3 CKt^KeTHbix JiHHHM conoBb-
eBCKHx CKa30K nepeÖHBaeTca rojiocoM «pa3yMHoro KpHTHKa)): 
Bnpyr ueü-To uienoi: «BewHO B H(inypKH HrpaTb c neHcTBHTejtbHocTbto BpeaHO. HaeTaHeT 
Benep, H 6eccjienHO PaciaMT B njiaMeHH ÜHerypKH! 
H 3Ta TOMKa 3peHH)] npH3HaeTC)] B CTMXOTBOpeHMH HenpHXTHOÜ, HO BepHoH: 
- O, TM, KTO My.ap - H iaK HeKCTaTn! - ̂  He cep^Kycb. Tbl npaB, 6biib MWKeT... 
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Anja Burghardt 

MANDEL'STAMS PATHOSFORMELN ARMENIENS' 

3! Te6n HHKoraa He yBH)Ky, 
EjiH3opyKoe apMHHcnoe He6o, 
[...] 
H y)Ke HHKorRa He pacKpoto 
B ÖHÖJiHoieKe 3eMjin nycTOTejiyto KHHry 
Ho KOTOpOH yHHJlMCb nepBMe JHOJtH. (xi) 

Wie andere Gedichte Mandel'stams, sind auch seine Armeniengedichte von 
einer Poetik der Erinnerung geprägt.2 In dem vorietzten Gedicht des i930 ge
schriebenen Zykius ^rwew//'a, dem die ats Motto zitierten Verse entnommen 
sind, fasst Mandel'stam das koüektive Gedächtnis des Landes und seiner Kultur 
in das Bild des „hohlleibigen Buches in der Erdbibliothek".^ Wie ich in den vor
liegenden Ausführungen aufzeige, erschreibt Mandel'stam in seinen Armenien
gedichten ein kulturelles Gedächtnis des Landes/ Dabei, so wird zu zeigen sein, 
integriert er einerseits kulturelle Phänomene und historische Ereignisse in die 
Gedichte, andererseits stellt er mit der Figur des lyrischen Subjektes die Wir
kung der solchermaßen in die Verse eingewobene Kultur dar: Es gelingt dem 
Sprecher, sich das entfernte Land - im wahrsten Sinne des Wortes - zu verge-

Ich danke Kerstin S. Jobst und Christiane Krause für ihre Anmerkungen zu früheren 
Versionen dieses Beitrags. Eva Hausbaeher danke ich tür die Gespräche über Mandel'Stam 
und Erinnerungskultur, die maßgeblich zur Gestalt des Artikels beigetragen haben. 
Zur Poetik der Erinnerung vgl. Renate Lachmann (1984) vgl. auch dies. (1990), insbesondere 
das Kapitel tV.4. (372-93). 
Aage Hansen-Löve (1999) verbindet Mandel'stams kulturhcwahrende Poetik mit der 
Erinnerungskultur unter Hinweis auf das Mahnmal der Bücherverbrennung am Berliner 
Gcndarmenmarkt und auf das der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Wiens am 
Judenplatz, I36f. 
Wie aus Mandel'stams Gedichten und Prosa über Armenien deutlich wird, hat handelt es 
sich dabei vor allem u m das historische byzantinische Armenien. 
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genwärtigen. Dieser Prozess der Vergegenwärtigung wiederum ist den Gedich
ten und damit Mandet'stams Poetik zu verdankend 

Mandet'stams „kutturelle Zitate" Armeniens geraten insofern zu Pathosfor-
metn, so eine zentrate These, ats sie nicht nur die Kuttur einfangen, sondern 
diese kutturetten Momente zugteich emotionat aufladen. Ausgehend von Man
det'stams Armeniengedichten sott vor dem Hintergrund seiner Poetik, wie sie 
sich in dem metapoetischen Essay /?azgowr o Don/e (im Fotgenden Dan/e) ma
nifestiert,̂  Fotgendes dargelegt werden: 1. welches Kulturverständnis den Ge
dichten zugrunde liegt, 2. wie Realia der armenischen Kultur in diese Gedichte 
eingewoben sind7 In kutturwissenschaftlicher Hinsicht sind diese Gedichte ein 
Beispiel dafür, wie poetische Texte zur Tradierung einer Kultur beitragen kön
nen. U m Mandet'stams Kulturbegriff und sein poetisches Verfahren der Ein
schreibung zu fassen, greife ich auf Aby Warburgs Konzept der Pathosformeln 
zurück.H Wie einführend dargestellt wird, stehen diese Mandel'stams Begriff 
des Ornaments höchst nahe. Der Rückgriff auf die Warburgschen Pathosformeln 
ertaubt es dabei, Mandet'stams Ornament ktarer zu konturieren und Mandel'
stams Poetik in aktuette Diskussionen zur Erinnerungskultur einzubetten. 

Textgrundtage der fotgenden Ausführungen sind zunächst die Armenienge
dichte, die den zwölfteitigen Zyktus ̂ rwen//'a umfassen, den Mandet'stam 1931 
in M?v)y w/r veröffentlichte^ sowie die Gedichte „Ni govori nikomu", „Kal-

3 Georg Witte (2006) argumentiert ausgehend von Mandet'stams Prosa dafür, dass in seinem 
Denken zwei Gedächtnistypen miteinander konkurrieren, das kottektive und das individuelle 
Gedächtnis (vgl. i i6). Der Schrift als historisch sekundäres Speichermedium stünden oral
poetische Traditionen gegenüber, In Hinblick auf den Zyklus /<r/??<?M//a stellt sich die Frage, 
ob der Dichter nicht vielmehr in seiner Lyrik eine solche Differenz überwindet (vgl. dafür 
den vierten Abschnitt der vorliegenden Untersuchung zum lyrischen Subjekt). 

6 Ausfuhrlicher zu Mandel'stams Poetologie in Dan?e vgl. Anja Burghardt (2011). 
Mit Duna Oraic-Tolic (t989) ließe sich Mandel'stams poetische Einschreibung der Kultur 
auch als „vertikale intertextualität" beschreiben. Sie prägte diesen Begriff für das Zitieren 
von Kunstwerken in anderen Medien als der Sprache. 

S Vgl. dazu auch Witte (2006), dessen Hinweis auf ein „Reservoir einer Koltektivsymbotik" 
(124) an die Pathosformeln erinnert. 

9 Mandel'Stam (1967-198t) I, 484. (Ralph Dutlis Sammlung von Mandel'stams Armenien
texten (1994) ist dem gegenüber rein thematisch begründet und beinhaltet Texte bis 1933.) 
Allgemein liegen zur späten Lyrik, also der Dichtung ab 1930, mehr Untersuchungen zu den 
KcroMezA/e 7*efroa7 (1935-37) als zu den /Vovye if/cA; bzw. MM&om/;;e 7*e?ra<A (1930-1934) 
vor, Teil derer die Armeniengedichte sind. Mehrere Untersuchungen zu den Texten rund u m 
Mandel'stams Armenienreise widmen sich seiner Pufasefswe v /frwen(/M von 1930, also dem 
Prosawerk zur Reise. Dieses wurde 1933 in der Zeitschrift Zwzaa veröffentlicht (Mandet'
stam (1967-1981) H. 592). In Einteitungen zu Übersetzungen der PM?e.;e.!fv;e v ,4r?Hen//'M 
finden sich Kommentare und kurze Interpretationen, vgt. Henry Gifford (1979) oder - eher 
atigemein gehatten - Bruce Chatwin ()980); vgl. ferner Dutlis Nachwort (1994). Sven Bir-
kerts (1985) argumentiert in seiner Auseinandersetzung mit dem Prosatext dafür, dass 
Mandet'stam hier eine völtig neue Form der Prosa entwickele, eine poetische Prosa, welche 
sich die assoziative Dynamik von Dichtung zu eigen mache, vgl. 82. Mandel'stams 
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jucaja rec'", „Kak Ijub mne natugoj zivuscij", „Dikaja koska - armjanskaja rec' 
-", „Na policejskoj bumage verze - " und „I po-zverinomu voet tjud'e".'0 Die 
Gedichte entstanden während und nach der Armenienreise der Mandel'stams 
1930. Bekanntlich kommt ihnen in seinem CEuvre deshalb eine Sonderstellung 
zu, da Mandel'stam fünf Jahre lang nur Prosa verfasst hatte." Diese Gedichte 
zeichnen sich durch eine Poetik aus, die er in D^w/c reflektiert. Dafür spricht 
u.a., dass er sich bereits zur Entstehungszeit der Armeniengedichte mit Dantes 
D/v/wa <rowweJ;<7 auseinandersetzte.^ Inhaltlich verbunden sind beide Texte 
zudem über den Aspekt des Bewahrens, den Mandel'stam in Dow/e mit dem 
Begriff des Ornaments einfangt. Zunächst soll nun die Nähe des Ornaments zu 
Warburgs Pathosformeln aufgezeigt werden. 

Teppichanalogie aus Danfe übernehmend (vgl. 86) zeichnet er nach, wie die einzelnen The
men (oder ..Fäden") der Prosastücke zunächst bereitgelegt und dann miteinander verflochten 
werden (vgi. 88). Den Armeniengedichten widmet Jennifer Baines (1976) einige Seiten, die 
einen kurzen Überbiick über die Texte gehen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den 
Gedichten der Armenienreise findet sich bei Irina Semenko (1986), die sorgfältig die Genese 
der Gedichte verfolgt. Wie sie darlegt, sind die Gedichte JV9 ]-vt des Zyklus ̂ rwe^//a sowie 
„Kak Ijub mne natugoj zivuScij" entweder textuell oder motivisch aufs engste mit dem 
„Kemgedicht" „Lomaetsja mel i krositsja" verbunden (vgl. 51 f. zu einem Überblick über die 
Ähnlichkeiten). In den Gedichten der zweiten Zyklushälfte (.N° vn-XH) sind die Reminis
zenzen etwas toser (vgl. 52). In neueren Veröffentlichungen wird nun auch auf Mandel'-
stams Bezugnahmen auf armenische Kulturgüter Rechnung getragen, vgl. G. Kubat'jan 
(2005) oder die Anmerkungen in der neuen Werkausgabe, Mandel'stam (2009-11), 591-595. 

^ Zitiert wird im Folgenden nach Mandel'stam (1967-1981). Der Text des Zyklus .4r/HfM//a in 
der von A.G. Mec herausgegebenen Werkausgabe ist identisch, allerdings sind die Gedichte 
ix und x in umgekehrter Reihenfolge abgedruckt, ebenso xi und xii. - Verweise auf einzelne 
Verse sind dabei folgendermaßen gestaltet: römische Ziffern verweisen auf das Gedicht im 
Zyklus, Minuskeln geben die Strophe, arabische Ziffern den jeweiligen Vers im Gedicht an. 

" Charles Isenberg (1986) zeigt, dass Mandel'stam in seinen zwischen 1925-1930 verfassten 
Prosatexten eine Stimme und neue Themenkreise fand, die ihm das Verfassen von Gedichten 
wieder ermöglichten. Zentraler Teil dessen sei Mandel'Stams Selbstpositionierung zum 
Judentum gewesen. Mandel'stams - durchaus überraschender - Verweis auf die jüdische 
Kultur im Kontext der Notizen zu Armenien ist ein weiterer Beleg für Isenbergs mate
rialreich belegte These, Mandel'Stam habe sich in diesen Jahren intensiv mit seiner eigenen 
Herkunft befasst. - Eine kontrastierende Darstellung von Isaac Babel's Jüdischer Welt" mit 
Mandel'Stams Blick auf das Judentum in &//M s'rpfM̂ ??; gibt Efraim Sicher (1995). Wenig 
überzeugend ist hingegen Michail Epsteins Suche nach Momenten, in denen Mandel'gtams 
Werk auf seine jüdische Familienherkunft verweise, vgl. Epstein (1999). 

- Der Essay wurde 1933 vollendet, also einige Jahre nach der 1930 geschriebenen Armenien
lyrik und -prosa. Textuetle Ähnlichkeiten legen nahe, dass Mandel'stam sich bereits zu 
dieser Zeit mit Dantes CöM/M-Aer Älowö'a'/c auseinander setzte. Auch das Zitat des Anfangs 
der GöM//c/!e/; Â omö'a'/e im dreizehnten Abschnitt der (̂ e?ve;'7a/a Proza, die vor den 
Armenientexten entstand (Mandel'stam (1967-1981) H, 604), spricht dafür, dass sich Man-
del'Stams Arbeit an den Armenientexten und an Dan/e zeitlich überschnitt. 
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1. Ornament und Pathosforme! - ein Bewahren der Herkunft 

Gieich zu Beginn des ersten Kapitets von Donfe führt Mandet'stam das Orna
ment ats zentrales Charakteristikum der Poesie ein: 

(!) no3TnnecKaH petb ecib KOBpoBan TKaHb, HMetomaH MHO^KecTBO 

TeKCTMJlbHblX OCHOB, (2) OTJlHMatOUtHXCH Jtpyr OT Hpyra TOJlbKO B 

HCriOJlbHHTCJlbCKOH OKpaCKe, TOJlbKO B napTMTypc noCTOaHHO H3Me-

HHtouterocH npHKa3a opyaMHHoH CHrHajin3auHH. 
(3) OHa - npOHHeHUJHH KOBep, COTKaHHblH H3 BJiarH, - KOBep, B 

KOiopoM cipyrH TaHra, B3HTbie Kax TeKCTtumaH TeMa, He CMemHBa-
toTCH c npoöaMM Hwjia Hjin EBtbpaTa, HO npeöbiBatoi pa3H0UBeTHbi 
- B H<ryTax, dpHrypax, opHaMeHTax [...]. (4) O p H a M e H T TeM n 
x o p o m , HTO coxpaHneT cjieĵ bi CBoero npoHcxo)KJje-
HHH, xaK pa3M<?paHHMM KycoK n p H p o a H . (Daw^e: 365; 
Sperrung: A.B.; Hervorhebung im Origina!) 

Das Ornament bewahrt a!so die Spuren seiner Herkunft; tritt es neben andere, so 
werden neue Muster entstehen, ohne dass die Ornamente dabei ein homogenes 
Gesamtbitd ergäben.'^ [n Hinbtick auf Mandet'stams Auffassung von kutturet-
iem Gedächtnis ist das Ornament ein Träger des Vergangenen. Es weist in Be
zug auf die Entwicktung und Traditionsbitdung einer Kuttur einige ParaHeien zu 
Aby Warburgs Pathosformetn auf. Eine frühe Beschreibung dieser findet sich 
bereits in Warburgs Thesen zur Dissertation: 

Das den neuen Eindruck apperzipierende Erinnerungsbiid an attge-

meine dynamische Zustände wird später beim Kunstwerk unbewußt 

ais ideatisierender Umriß projektiert. 

(Dritte der vier Thesen zur Dissertation)'^ 

Aby Warburg betrachtet a!so gewissermaßen die Formengeschichte der Kunst 

ats ein Reservoir von Prozessen. Er wird diese traditionsbitdenden Funktions

weisen von Kunstwerken später ats Pathosformet bezeichnen.^ tn dieser Vor

stufe scheinen bereits verschiedene Aspekte der kutturetten Entwicktung und 

damit auch des kutturetten Gedächtnisses auf, die sich auch bei Mandet'stam 

finden: Warburg schreibt den Zuständen, die das Erinnerungsbitd einfängt, eine 

'3 Zum Ornament ais zentratem Moment von Mandet'stams Poetik vgl. auch Hansen-Löve 
(1999). insbesondere den 8. Abschnitt. 

'4 Aby Warburg (20 t 0): [09. 
'3 So bemerken die Herausgeber in der Vorbemerkung zum I. Abschnitt. „Genese der Pathos-

formeln", vgl. Warburg (20)0), 34. 
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aligemeine Dynamik zu. Folgt man Gombrichs Ausführungen, so verbindet sich 
diese Dynamik immer klarer mit Emotionen als dem dionysischen Prinzip in der 
Kunst.'6 Die derart in das Kunstwerk eingeschriebene Erinnerung erhält damit 
eine emotionale Komponente; anders gesagt sind es Emotionen und Werte, die 
in den Pathosformetn weitergetragen werden.'^ Dass es auch bestimmte Motive 
und damit auch gewisse Geschichten, Mythen und Figuren sind, die mittels der 
Pathosformeln weiter getragen werden, scheint sich für den Kunsthistoriker 
Warburg von selbst zu verstehen.'^ Ein weiteres Moment der Pathosformeln ist 
der idealisierende Charakter des Erinnerungsbildes, den Warburg konstatiert. 
Und schließlich ist es das Weitertragen in der (Gebrauchs-)Kunst dieser Erinne
rungsbilder, das den sowohl synthetisierenden als auch bewahrenden Charakter 
der Erinnerung bedingt. Eine klare Definition von Warburgs Pathosformeln ist 
aufgrund seiner Schaffensweise nicht leicht festzuschreiben.'*^ Es sind Motive, 
Gesten, Themen, in denen sich mit den Emotionen, die in ihnen zum Ausdruck 
gebracht werden, auch eine bestimmte Haltung oder Wertung einer Kultur mit
teilen. Im Laufe ihrer Wiederkehr - sei es innerhalb einer Kultur, sei es im Auf
greifen durch andere Kulturen - tragen sie zum einen diesen ursprünglichen 
Gehalt weiter. Z u m anderen erfahren sie eine Erweiterung - eben um die seman
tischen Gehalte, welche der neue kulturelle Kontext in sie hineinlegt. 

In Mandel'stams oben dargelegten Omamentbegriff findet sich das Dynami
sche von Warburgs Pathosformeln neben den Flussvergleichen a m deutlichsten 
in der „ausführenden Färbung" und der „Partitur sich ständig wandelnder Befeh-

'̂  Der Ursprung liegt bekanntlich in Warburgs Suche nach der Antike-Darstellung in der 
Renaissance-Kunst. Zur Zeit seines Studiums bestand unhinterfragt das Bild der Antike-
Rezeption in der Renaissance als ein Aufgreifen allein apollinischer Momente. Die Bewegt
heit - beispielsweise der Gewänder oder der Haare von Figuren -, die Warburg in so vielen 
Renaissance-Darstellungen auffiel, war dann das Moment, das er als emotionales begriff. Die 
Renaissance nahm, wie Warburg aufzeigte, also auch Dionysisches aus der antiken Kunst 
auf, vgl. dazu Ernst H. Gombrich (1970), 26f. 

^ Insgesamt spielt in der Diskussion u m die Erinnerungskultur der bei Warburg so wichtige 
emotionale Gehalt keine zentrale Rolle. In Astrid Erlls Ausführungen (2006) scheint er kaum 
auf; bei Jan und Aleida Assmann (I9HH) klingt das Moment des Emotionalen am ehesten in 
den Werten an, die das kulturelle Gedächtnis etabliert, zum Merkmal der „Verbindlichkeit" 
des kulturellen Gedächtnisses, das eine klare Wertperspektive impliziert, vgl. 14. 

^ Vgl. dazu beispielsweise auch Erwin Panofskys Schriften zur Ikonologie. in denen er die 
Bedeutung der Motivgeschichte für alle Kunstgeschichte verdeutlicht. Panofsky (1955). Sehr 
anschaulich wird das Weiterführen von Motiven und Figuren und damit Warburgs Arbeits
weise auch in Gombrichs Warburg-Biographie (1970). 

9 Gombrich betont, dass Warburgs Schaffen einen ständigen Prozess darstellt und wie sehr 
sein Denken u m gewisse Probleme kreisen - manchmal unlösbar - und wie ein Begriff in 
immer weitere Problemfelder geführt wird und sich so wandelt. Darin gründe u.a. die 
Schwierigkeit Warburgs selbst, zu einer klaren Formulierung der Pathosformetn zu gelangen 
wie auch die Unmöglichkeit den „Mnemosyne-Atlas" zu vollenden, vgl. dazu insbesondere 
auch das Kapitel „Das letzte Projekt: MNEMOSYNE" (375-408). 
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!e", vg). (2). Verbunden sind Mandet'stams Ornament und Warburgs Pathosfor
metn vor aitem über das Tradieren: Auch das Ornament geht neue Muster ein, 
ohne seine Spuren zu vertieren. Warburgs Pathosformetn, in denen die genann
ten Charakteristika der Dynamik, des emotionaten Gehatts und der motivischen 
Bewahrung, verbunden mit einer tdeatisierung, exphziert werden, schärfen atso 
Mandet'stams Omamentbegriff. Mandet'stams Armeniengedichte ertauben nun 
wiederum, diese doppette Funktionsweise der Pathosformetn, den bewahrenden 
Charakter, der sich mit einer weiteren Anreicherung verbindet, zu konkretisie
ren. Zugteich erschtießt sich so Mandet'stams Konzept der Wettkuttur („miro-
vajakut'tura").2o 

Atte drei Eigenschaften, Dynamik, Emotionsgehatt und ideatisierende Syn
these, sind für Mandet'stams Kutturverständnis prägend.2' Mandet'stam fängt, 
so die These, in seinen Armeniengedichten bestimmte kutturette Momente ein 
(das bei Warburg ats setbstverständtich vorausgesetzte Moment des Weitenra-
gens von Motiven), tn /{rwen^'a zeigt das Zyktus-Subjekt^ die Emotionatisie-
rung und tdeatisierung, die diese Motive erfahren. Mandet'stam vertegt das Dy
namische, das er in Da???e ats Garant für ein Weiterteben der Erinnerungen bzw. 
des Erinneren ansieht, in die Gedichtkomposition hinein. 23 

Ziva Bencic (1999) untersucht Mandet'stams Prosa auf seine Auffassung von Wettkultur hin. 
Mit einer Einbettung der Antonomasie in die Metapherntheorie arbeitet sie die politische 
Dimension von Mandel'stams Kulturkonzept heraus, das neben einer kultureilen Isolation 
Russlands dem Vergessen und Verschweigen entgegengeschrieben sei (vgl. I): „...B MecTO 
nporpecca npeajmraeT nonJiHHHoe HCTopmtecKoe pa3BMTne" (36). Zu einer Skizze der staat
lichen Kulturpolitik und Mandel'stams Haltung dazu vgl. 32-35. 
Isenberg (1986) arbeitet für Ävw vre/??gn; heraus, dass die Distanz gegenüber der Vergan
genheit ein zentrales Element von Mandel'stams Konzeption der Erinnerung ist (vgl. ins
besondere 67), die sich in der Gesamtstruktur des Textes niederschlägt (78). 
Der Terminus ist Rolf Fieguth (2005) entlehnt, der damit die lyrischen Subjekte der 
Einzetgedichte eines Zyklus zusammen nimmt, zum „zyklischen Ich" vgl. 412. 
Viel zitiert ist der folgende Passus, die wohl pointierteste Formulierung für die Verbindung 
einer ständigen Bewegung des Textes und seinem Erinnert-Werden: „HHTaTa He ecrh 
BMnucKa. UlMTaTa ecib ttMKajta. HeyMOJtKaeMOCTb eü CBOHCTBeHHa. BuenuBtuncb B B03nyx. 
oHa ero He omycKaeT. [...] H xowy cKa3aTb, HTo KOMno3HHH!] ctoiajiMBaeTCH He B pe3yjib-
Taie HaKonjieHMH nacTHOCTeH, a BcnencTBHe ioro, tio o^Ha 3a apyroü aeiajib OTpbtBaeic)] 
OT BemH, yxonHT OT Hee, BbtnapxHBaeT, oTHtenjineTCH OT CHCTeMH, yxo^HT B HOBoe 
d)yHKHHOHajibHoe npocipaHCTBO HJtH H3MepeHHe, HO Kax<ab]H pa3 B cTporo y3aKOHeHHMH 
CpOK H npH yCJlOBHH JMCTaTOHHO 3peJ10Ü aJ!!< 3TOrO H eRMHCTBeHHOM CHTyaUHM." (368) 
Mandet'stam betrachtet also die besondere Lebendigkeit des Zitats als Resultat der 
Textkomposition, cf. dafür bereits seinen Essay O wAese^Mi^e. - Inwiefern Mandel'stams 
Gedichte selbst eine Dynamik aufweisen, wurde meines Wissens bislang wenig untersucht. 
Auf der Grundlage von Mandel'stams Gesamtwerk bettet Hansen-Löve (1999) die Dynamik 
vor dem Hintergrund der „Text-Kombinatorik und des Textwebens" (78) als zweier verschie
dener „Archetypen der Texterzeugung" (71) in die russische Literaturgeschichte ein, zu
nächst als akmeistische Selbstverortung zwischen Futurismus und Symbolismus (vgl. 
insbesondere die Abschnitte 1-3). 
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2. MandeMstams Kutturbegriff anhand der Armeniengedtchte 

Eine Lektüre der Armeniengedichte verdeutlicht, dass Mandel'stam Kuitur ais 
ein unteitbares Ganzes begreift.^ In den Gedichten ist diese holistische Kultur-
auffassung in das Symbol der Rose gefasst.23 Der Zykius beginnt nach einem 
vierversigen Motto mit einer Anrede an Armenien: „Ty rozu Gafisa kolyses'". 
Die Rose fängt hier mit dem Verweis auf den Dichter Hafis zunächst Poesie 
ein;26 über die lange Motivgeschichte nicht nur in der russischen Lyrik ist mit 
der Rose bereits ein weitgreifendes historisches Moment angelegt.^ Weiter ver
allgemeinert zu einem Symbol für Kultur ergeben sich aus der Rose zwei zentra
le Momente für Mandel'stams Kulturauffassung:^ Die Blütenblätter überlagern 
einander; sie haben eine gemeinsame Verankerung im Blutenkelch. Ähnlich in 
einer Kultur: Die einzelnen kulturellen Phänomene sind eng miteinander ver
knüpft, es gibt Überlagerungen, zugleich haben sie ein einendes Moment, einen 
schwer zu greifenden inneren Zusammenhalt. Eine Charakterisierung der Kultur 
als unzertrennbarer Einheit wird im fünften Gedicht des Zyklus, „Ruku platkom 
obmataj!", nahezu explizit: Der Sprecher gemahnt hier den Adressaten (in die-

-4 Die Armeniengedichte Mandel'stams sind m.E. am besten geeignet seinen Kulturbegriff zu 
erfassen und darüber hinaus Rückschlüsse auf sein Verständnis von Wettkuitur zu ziehen: 
Die Pluraiität verschiedener Ausprägungen der einzelnen kulturellen Elemente - hier sind es 
Sprache, Religion, Architektur, Hochkultur und Alltagskultur - treten nebeneinander. Stets 
kann sich die Kultur wandeln, immer adaptiert sie Elemente anderer Kulturen, aber sie behält 
- in der Landschaft verhaftet und aufgrund der ihr eigenen historischen Genese - ihre 
Besonderheiten. Weltkuttur wäre also die Gesamtheit solcher einander wechselseitig beein
flussender Kulturen. 

25 In den Vorstufen zum Armenienzyklus ist das Rosenmotiv mit dem Stier oder mit Säulen 
verbunden, Semenko (1986), 50, 53. Auch nach dem Eingangsgedicht bleibt die Rose zen
trales Motiv. Zudem wird sie in manchen Gedichten über das Epitheton einer verschlungenen 
Verbundenheit aufgerufen, so beispielsweise im dritten Gedicht über die Straßen Erivans. 
W e n n die Rose hier zudem mit Nüssen („oresek", iii: 5. Distichon) verbunden wird, so 
betont Mandel'stam damit noch einmal sowohl ihren AHtagscharakter als auch ihre 
lebensspendende Rolle. Das Gedicht spiegelt in der verschränkten Syntax dieser Verse die 
Krummheit und Verschlungenheit. 

-*' Hafis ist der Beiname des persischen Dichters M o h a m m e d Schemseddin aus Schiras (14. 
Jahrhundert) und bedeutet so viel wie „der im Gedächtnis Bewahrende", „der den Koran 
auswendig weiß", vgl. Dutli (1994), I85f. Von Hafis heißt es, er sei ein Gegner aller 
Doktrinen gewesen, ein großer Anhänger der Freiheit des menschlichen Geistes, Johann 
Christoph Bürgel (1972), 4. Dieser zeigt femer, dass in Hafis' Dichtung die literarische 
Tradition, die vorislamische Überlieferung, die islamische Gedankenwelt und die islamische 
Mystik miteinander verschmolzen werden (lOff). 

-̂  Beispielhaft seien hier für die russische Lyrik Anton Del'vigs 7?oza (1822/23). Aleksandr 
Puskins „Est' roza divnaja" (1827). Vasilij Zukovskijs Rozy (ca. !852) und Andrej Belyjs 
&)/f?ce (1903). das ebenfalls das Rosenmotiv aufweist, genannt. 

^S Neben den bereits angeführten Isotopien beispielsweise „roza" in i: al, iv: a], v: 3, vii: al 
und viii: a). 
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sem FaHe der Leser oder als eine Setbstapostrophe das - autopoetische - tyri-
sche Ich), sich der Kultur vorsichtig zu nähern. Die Rose, in diesem Gedicht die 
Heckenrose („sipovnik"), dürfe nicht zerfahen, denn dann bhebe nichts als „Ro-
senmüti" („rozovoj musor"). Übertragen auf die Kuitur bedeutet dies, sobaid 
ihre einzeinen Bereiche voneinander iosgetöst und nicht mehr in ihrer Ver
bundenheit betrachtet werden, geht ihr Sinn verioren.^^ Der zweite Grundzug 
der im Bitd der Rose gefassten Kuttur ist ihr grundsätzhcher Aufforderungscha
rakter, der sich in den Domen der Rose spiegett. Wie uns die Poesie „in der Mit
te des Wortes aufweckt und rütteit" (DaH?e, 375), dürften auch die D o m e n der 
Rose uns stechen und damit für eine Wahrnehmung der Schönheit (im weitesten 
Sinne) sorgen.^ Mit dieser Dynamik der Kultur - im Daw/e gefasst im Begriff 
der „poetischen Materie" („poeticeskaja materija") - ist deren Tradierung ge-
währteistet. 

Überiagerungen und Zusammenhah imptizieren auf zeitticher Ebene die Prä
senz der Vergangenheit, die sowoht Mandet'stams Ornament-Auffassung a)s 
auch Warburgs Pathosformetn prägen. Für Mandet'stam erhatten sie eine be
sondere Facette durch seine an Bergson angelehnte Zeitauffassung.^' im Zykius 
kommt sie insbesondere im sechsten, forma) streng durchkomponierten Gedicht 
zum Tragen:^ Mandet'stam gestattet hier eine Gegeniäufigkeit der Lesechrono-

^ Das hat weitreichende Implikationen für Mandet'stams Auffassung der wechselseitigen 
Beeinflussung verschiedener Kulturen: In dem Zyklus rühmt er Armenien dafür, dass es nie 
seine kulturelle Eigenständigkeit verloren hat. - Hier liegt außerdem der Ursprung seiner 
Bemerkung, Armenien sei die kleinere Schwester des Judentums: Auch die Diaspora 
vermochte es nicht, der jüdischen Kultur ein Ende zu setzen. Deutlich wird dieses Beharren 
auf Pluralität und kultureller Vielfalt auch in manchen Gedichten aus dem Umfeld, bei
spielsweise die Gedichte „Kak ljub mne...", „Dikaja ko§ka..." und „Koljucaja rec'..." 
Neben dem Lob des Nebeneinanders unterschiedlicher Kulturen steht die Kritik an einer 
zunehmenden Beschneidung der Kultur und Kontrolle durch den Staat. Auch in der 
PM?Mf.srv/e v /Ir/Mpni/H könnte die Geschichte von Arsak im letzten Abschnitt des Kapitels 
/</ag<?j kaum deutlicher sein in der Kritik an der Unterdrückung kultureller Vielfalt (vgl. 
Mandel'stam (1967-1981) H, I75f). Vgl. zur Wichtigkeit kultureller Eigenheit und Eigen
ständigkeit auch sein Essay A*oc-rfo o grMj;V:.siom MtM.sfw (1922), Mandel'stam (1967-
1981) III, 36-39. Für Mandet'stams Auffassung der Weltkultur in Essays und in der frühen 
Lyrik vgl. Jochen-Ulrich Peters (2006), der die „Erinnerungs-Poetik" über Mandet'stams 
„Hellenismus"-Begriff anhand der Gedichte /tf/w;/Y</;̂ /.s/̂ o, PefcrAMrg.si;e .sfrq/y und M 
Pe;f/*/'Mrge w sq/W^M.sya konkretisiert, insbesondere 3)4-320: Petra Hesse (1989) interpre
tiert den Hellenismus als eine Umsetzung von Henri Bergsons aMr^p anhand einer Reihe von 
Gedichten Mandel'stams, vgl. 201-54. 

o Ähnlich Mandel'stams Pfeilmetapher: der uns stechende Pfeil, als den er Dantes Gesänge 
beschreibt, schreckt uns auf. 

' Elena Rusinko(l982). 
- Das Gedicht besteht aus zwei parallel aufgebauten vierversigen Strophen. Einem die Land

schaft beschreibenden Vers folgt jeweils der Ausruf „Armenija, Armenija!". Die beschrei
benden Zeilen werden nach und nach immer länger, mit Ausnahme des ersten Verses folgen 
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logie und der Chronologie zeitlicher Ereignisse. In Verbindung mit „vecno" (vi: 
b!) und den historischen Anspielungen evoziert die Folge steinern - silbem -
golden zugleich die verschiedenen Zeitalter. Im Gedicht ist dabei das Goldene 
Zeitalter dargestellt als (kultureller) Höhepunkt, wie es ja auch gemeinhin ver
standen wird; v o m Dichter wird es inhaltlich mit Freiheit, Freigiebigkeit und 
Helligkeit in Verbindung gebracht. Der üblichen Dekadenfolge von golden zu 
steinern steht die Lesechronologie entgegen, die bei steinern beginnt und mit 
golden endet. D a das Gedicht über keine absolute Zeitstufe verfügt (die be
schreibenden Zeilen schreiben Armenien in der Form des Partizip Präsens Ei
genschaften oder Handlungen zu), wird die Chronologie des Lesens auch zur 
empfundenen Chronologie der Ereignisse. Diese Gegenläufigkeit der Zeitverläu-
fe, aus der sich eine Synchronie ergibt, unterstreicht auch die Prosodie: Die laut
liche Ebene geht mit den verschiedenen Landschaftsbeschreibungen eine Syn
these ein; die verschiedenen Zeitalter werden durch die unterschiedlichen Land
schaften überhaupt erst evoziert.^ Die hier dargestellte Einheit von Landschaft 
und Kultur lässt die armenische Landschaft zur Pathosformel dieser zeitlos
ewigen Kultur werden. Die skizzierte Einheit verschiedener Zeitebenen verweist 
auf den bewahrenden Gehalt der Pathosformeln. 

Allgemein entwirft Mandel'stam in diesen Gedichten das Bild einer aufs 
Engste mit dem geographischen Land verwobenen Kultur. Religion, Architektur 
und Geschichte^ - Kirchen^ und die Palastanlage von Ejmiacin - sind in die 

sie dem Metrum eines regelmäßigen Daktylus und gehen so mit den eingeschobenen 
Interjektionen in den Versen des Anrufs einen wechselvollen Rhythmus ein. 

33 Zur Wichtigkeit von Lautlichkeit und Musikalität für Mandel'stam vgl. ,.rol' ee [sc. muzyka] 
i vsasyvajuscaja i rassasyvajuscaja - rol' ee cisto chimiceskaja" (Danfe, 394). Im Zyklus ist 
sie verschiedentlich mit Zeit verbunden. z.B. wird nahezu ein Stillstand der Zeit im Gedicht 
„Kak ljub nmc..." (= X° 217) thematisiert, wenn es heißt, dass für das Volk ein Jahrhundert 
die Dauer eines Augenblicks habe (217: a 2), zur Lautlichkeit vgl. (b2), zum Aufheben der 
Zeit vgl. auch im zehnten Gedicht den Besuch der „vodjanaja devuska" beim unterirdischen 
Uhrmacher, w o die Zeitlosigkeit seiner Uhren, die zum Messen nicht geeignet sind, ebenfalls 
lautlich untermalt wird. Die Synchronie tritt hier noch stärker in den Vordergrund, und zwar 
im Nebeneinander von Texten aus verschiedenen Zeiten, wenn man der Anspielung auf 
Dantes D/swa cowwer//o folgt: Das im Gedicht dargestellte Labyrinth wie auch die feuchte 
Undurchsichtigkeit der Luft sind Verweise auf den dritten und neunten Gesang des /n/^wo, 
vgl. iii: V. 29 die „zeitlos trüben Lüfte" („sempre in quell'aura senza tempo tinta"), vgl. auch 
ix:V.5-6. 

34 Die Wichtigkeit der Geschichte für Mandel'stam betont Gregory Freidin (1978), wobei er 
den Dichter in die russische Ltteraturtradition einbettet. 

^ Hier lässt sich nur aufgrund der Reiseroute erschließen, welche Kirchen die Mandel'stams 
besichtigten; die Gedichte sind dafür nicht spezifisch genug. Viele der Kirchen sind 
achteckig, so auch die Muttergotteskapelle von Astarak, die Mandel'stam in der Prosa zu 
Armenien erwähnt (170); für eine Abbildung vgl. beispielsweise Jean-Michel Thierry 
(1988), 515, Abb. 636f. Zur Gestalt sakraler Bauten vgl. außerdem Mandel'stams 
Beschreibung der Landzunge Camakaberd bei Sevan „...ostrovok bystro otbezal nazad vy-
prjamiv svoju medvez'ju spinu s o.s'wigranm^a;?]; mona.yrtw/'" (139, Hervorhebung: A.B.). 
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Gedichte eingeschrieben, ebenso sind AHtagsgegenstände und immer wieder die 
Sprache die prägenden Elemente der Adressatin Armenien. Auffällig ist zudem, 
dass Land(schaft) und Kultur derart ineinander greifen, dass sie zu einer un
trennbaren Einheit verschmelzen. Das Zyklusganze erhöht dabei das Spektrum 
der Kategorien und Phänomene. Im Folgenden wird einigen dieser sich zu Pa
thosformeln kristallisierenden Elemente nachgegangen, die auf Mandei'stams 
Kulturverständnis hindeuten. Diese sind ursprünglich religiöse Kunst, das Berg
motiv, Machtverhältnisse, Sprache, Alltagskultur, Klänge und Lehm. Lehm, die 
zentralste Pathosformel, die Mandel'stam in dem Zyklus prägt, ist auch diejeni
ge Pathosformel, in der sich die Zentralität der Einheit der Kultur am deutlichs
ten zeigt. 

Lehm (im 12. Gedicht im Plural^) geht mit Farben und Klängen (und 
Klangfarben) eine unauflösliche Verbindung ein. So wird bereits im ersten Ge
dicht der Laut „ehr" mit ockerfarben („ochroju") und Lehm semantisiert, wenn 
es heißt „okrasena ochroju chriploj".^ Die Verbindung von Lehm mit Gelb-, 
Ocker- und Rottönen geschieht im Zyklus systematisch.^ „Heiser", und in die
sem Sinne ebenfalls mit dem chr-Laut semantisiert, sind auch die Berge 
(„oruscich kamnej gosudarstvo, chriplye gory", vi: 1 & 3);39 Teil einer Region 
(bzw. der Natur und der Landschaft eines Landes) ist der Einfluss des Klimas, 
der im Heraufbeschwören der Hitze durch die Erwähnung von fiebrigen Krank
heiten, wie „tichoradka" („Dikaja Koska...": a4) und „zeltucha" („Kak ljub...", 

Die Klöster liegen häutig mitten in den Bergen, oft abgeschieden auf einer Anhöhe, vgl. die 
Abbildung in Thierry (1988) oder auch die Dokumentation im Ausstellungskatalog ^rwen/eH 
(1995). 
Diese Verwendung von ..Lehm" im Plural deutet darauf hin, dass der Boden über verschie
dene Arten von Lehm verfugt; sie legt femer nahe, dass auch Gebäude, selbst hergestellt aus 
„geschlagenem Lehm" („Koljucaja rec'...": a3), in diese Beschreibung eingebunden sind. 
Das Farbenspektrum in den Armeniengedichten ist insgesamt begrenzt. Gelb. Ocker, Rötlich, 
dann Azur und Türkis. Nur vereinzelt treten weitere Farben auf, so z. B. Purpur im neunten 
Gedicht, Silber im sechsten, Weiß im achten; vgl. auch das dritte Gedicht: „Vsech-to evetov 
mne ostalos' lis' surik da chriplaja ochra", iii: a2. Off werden Farben und Klänge 
miteinander vermischt. Zugleich obliegt es aber den Lesenden, die Farbgebung voll 
auszuschöpfen. Auch Gerüche treten hinzu, nämlich im dritten Gedicht die frischen Brote 
des Bäckers (iii: c), im fünften die Erwähnung von Rosenöl (v: 7). - Die Wichtigkeit der 
Synästhesic thematisiert Mandel'stam im Dan?<?. 
Lehm und Stein sind teils direkt, teils über die Farbigkeit mit Klängen verbunden, aber auch 
mit Musik, so im 10. Gedicht, zudem in dem Vers „k trubam serebrjannym Azii [...] 
letjasaja" (vi: bl) und in „[ogromnaja gora] by primanit' kakoj-to okarinoj/ H' dudkoj 
prirucit' [...]" (viii: b3-4). 
Zur von Lehmböden und dornenreicher Vegetation geprägten Landschaft vgl. das Gedicht 
„Koljucaja rec'...", in dem von den „armenischen Steppen" die Rede ist (c4). Vgl. dazu auch 
das Domengestrüpp im fünften Gedicht: „...v vencenosnyj sipovnik,/ v samuyu gusöu ego 
celluloidnych temij". Die Trockenheit wird auch betont, wenn Wasser als „Prunk" („ros-
kosc'") gefeiert wird (x: al). 
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bß) bestärkt wird. Auch hier arbeitet Mandel'stam mit der Prosodie der Verse: 
Neben „knigoj zvonkich ghn" (xii: 4) gibt es eher klappernde Geräusche (ix: 1 
& 4): „o porfimye cokaja granity" und „gosudarstvennogo zvonkogo kamnja". 
Ähnüch treten in der Oarstetiung der Sprache eher rauhe Klänge auf, so in „Kol
jucaja rec'...", „I po-zverinomu voet ljud'e", ebenso in „Dikaja Koska...", wenn 
es heißt, die Sprache zerkratze dem lyrischen Ich das Ohr (a2). Das Gedicht 
„Kak ijub..." weist daraufhin, dass das lyrische Subjekt diese rauhen Klänge 
u m nichts weniger schätzt als Musik („Vse zvuki emu [sc. tvoe ucho] chorosi"). 
Für den Konsonantenreichtum des Abchasischen, einer der im südlichen Kauka
sus auftretenden Sprachen, begeistert sich Mandel'stam in seiner Prosa zu Ar
menien.^ Durchweg sind die landschaftlichen Beschreibungen von Lehmböden 
und -häusem geprägt, im zwölften Gedicht beispielsweise gibt es nichts als „gli-
na" und „lazur'" („Lazur' da glina, glina da lazur',/ Cego z tebe esce?"). 

In seiner Wiederkehr gerät auch das eingangs erwähnte klingende „Erdbuch" 
aus Lehm zu einer Pathosformel, dem wiederum das zwölfte Gedicht gewidmet 
ist; im Gedicht „Koljucaja rec'..." findet sich eine ähnliche Verbindung des 
Landes mit der Lesbarkeit seiner Geschichte, wie im elften, im Motto bereits 
zitierten Gedicht.4' Eine Vollendung im Sinne einer umfassenden Einheit er
fährt die Pathosforme] des Lehms im letzten Gedicht des Zyklus, abermals in 
Verbindung mit Klängen. 

Ha,3 KHMrOH 3BOHKHX TJ1MH, Haj] KHH)KH0K) 3eMJieH, 
Haa rHOHHOH KHMroto, HaR rj!MHOH RoporoR 

Erde, (klingender) Lehm und Buch werden hier wechselseitig zu Attributen: Das 
Buch klingt („nad knigoj zvonkich glin"), mittels „gnojnoj" wird es gelblich 
eingefärbt, fällt somit farblich mit dem Lehm zusammen (der ja - so die zweite 
Zeile des Gedichtes - zusammen mit Azur alles erschöpfend beschreibt). 

Auch lautlich sind Buch und Lehm hier nicht mehr auseinander zu halten 
(wenn auch z.T. nur im Schriftbild: „knigq/, gnq/nq/, dorogq/ ", „glinq/ " ) . U m -

Zur Sprache vgl. auch 144, t56 & !70 der PH/a!Mfy;e r /tr/M̂ Mi/H. - Hansen-Löve (1990) 
beschreibt „Stille und Klang, Schweigen und Sprechen" (513) als eines der Grundthemen 
von Mandel'stams lyrischen (Euvre, Teil dessen auch das ..kollektive Flüstern" einer ganzen 
Kultur ist (519). 
In „KoljuCaja rec'..." entsteht durch die direkten Attribute „koljucaja rec'". „chiSnyj jazyk" 
und „dikaja koska" das Bild einer rauhen Sprache und (darüber vermittelt) auch das Bild 
einer ebensolchen Landschaft. Die Trockenheit wird durch „zapeksichsja glin" noch einmal 
in der letzten Zeile des Gedichtes aufgerufen, abermals in Verbindung mit der Charak
terisierung der Sprache. Die Landschaft wird hier regelrecht in die Sprache eingeschrieben, 
geschieht doch die gesamte Landschaftsbeschreibung über die Beschreibung der Sprache. 
Klanglich unterstrichen durch die Vielzahl an Zischlauten entsteht das Bild einer bergigen, 
trockenen, kargen, domigen, kratzbürstigen Landschaft, der zudem ihre Geschichte einge
schrieben ist. 
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gekehrt ist die Erde „buchig", eine Bucherde („nad kniznoju zemlej"). Die 
klangliche Ähnlichkeit von doroga zum hier verwendeten Adjektiv „dorogoj" 
evoziert (insbesondere nach dem „doroznyj sater Ararata" im vorangegangenen 
Gedicht, xi: 4) einen Lehmweg. Über die Verschmelzung von Erde und Buch 
wird das Buch also zum W e g und umgekehrt der W e g zum Buch, wobei die i-, 
o- und oj-Laute onomatopoetisch den Klang von quatschendem Lehm nach
zeichnen/- So kreiert Mandel'stam die beschriebene Verschmelzung in diesen 
Zeilen selbst, wenn der Text klanglich zu wassergetränktem Lehm wird. Ähn
lich wie im Fall der Rose, w o Blütenblätter und D o m e n widersprüchliche Ei
genschaften evozieren, bleibt die Verschmelzung auch hier brüchig, was der 
Rhythmus signalisiert: einzig im zweiten Vers ist der sechshebige Jambus mit 
einer Zäsur nach der sechsten (im ersten Vers nach der fünften) Silbe voll reali
siert.^ Nach einem Wechsel in den Amphibrachus im ersten Halbvers der fünf
ten Zeile schließt das Gedicht mit dem Rhythmus v v v x v v v x v v v x v , der 
den metrisch zugrundeliegenden Jambus kaum mehr erahnen lässt. Das Gedicht 
scheint ruhig auszuklagen.44 Dieses rhythmische Gleichmaß wird nun auf se
mantischer Ebene mit dem Wort „mucimsja" gebrochen, das - hier zwar auch 
positiv konnotiert - dem Eintreten der Regelmäßigkeit entgegensteht. Mandel'
stam unterstreicht diese Spannung, indem er Lehm, ein Material, und Azurblau, 
eine Farbe, neben einander stellt, was deren Unvermischbarkeit betont. Ver
stärkt wird diese Brüchigkeit auf bildlicher Ebene über das Motiv des Eiters, 
„nad gnojnoj knigoju". Impliziert ist damit ein Fremdkörper, etwas, das sich 
nicht harmonisch einfügt. In den Armeniengedichten gibt es immer wieder solch 
ein herausfallendes Motiv.45 Wie das Ornament seine Spuren dadurch wahrt, 
dass es nicht in einem Gesamtmuster aufgeht (das Dynamische dessen, was die 
Pathosformel birgt), so bewahren also auch Mandel'stams Gedichte eine Viel
zahl von Motiven. Die Beschreibung des Lehms als Pathosformel zeigt anschau
lich, wie vielfältig die Phänomene sind, die Mandel'stam in einem Motiv zu
sammenfließen lässt. 

Die Kreation einer Pathosformel geschieht vorrangig durch die Dichte wie
derkehrender Motive, beispielsweise das Bergmotiv: Explizit erwähnt wird es in 

'̂  Vgl. dazu im Donfe die Wichtigkeit, die Mandel'stam dem Rhythmus für die Entstehung des 
Raumes der poetischen Sprache beimisst (367). 

^ Für eine andere Analyse des Metrums vgl. Jurij Levin (1978: I28f.). Er argumentiert dalür, 
dass Mandel'stams Gedichte v. a. der späten Phase letztlich zu einem einzigen Textkorpus 
verschmelzen und in ihrem freien Reim einen „kvaziverlibrom" darstellen. 

*4 Der Vers knüpft nicht nur durch die Erwähnung von Musik, sondern auch rhythmisch an das 
zehnte Gedicht an: der angeführte Rhythmus findet sich hier in mehreren Versen. 

^ Vgl. dazu im Zyklus beispielsweise das achte Gedicht, w o zunächst der Eindruck von 
vollkommenem Weiß entsteht: Schnee, Kalkböden. Schnee auf Reispapier: darin findet sich 
aber die Rose: ähnlich im fünften Gedicht, in dem der Stachligkeit, die alles prägt, die wie-
chen Blütenblätter der Rose entgegenstehen. 
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i: b2, vi: a3 und viii: b2, bzw. das Motiv des Berges Ararat in xi: 4 und „Kol-
jucaja rec'...": al; im ersten Gedicht die „plec'mi os'migrannymi" lassen sich 
im Zykluskontext mit Bergketten assoziieren. Darüber hinaus sind sie im Zyklus 
sowohl mit Architektur verbunden als auch mit einer bäuerlichen Lebensweise. 
Im elften Gedicht ruft dann der „doroznyj sater Ararata" die (religiös und histo
risch aufgeladene) Architektur mit den verschiedenen Bevölkerungsschichten 
des Landes auf. Eine solche Aufzählung könnte durch die Nennung der in den 
verschiedenen Gedichten über das Bergmotiv eingebrachten Bilder fortgeführt 
werden. Wie sich bei Warburg eine Vielzahl von Darstellungen in einer Pathos
formel vereinen, so entsteht in diesem Zyklus ein durch vielfältige Attribute an
gereichertes Bildgeflecht, das - verstärkt noch durch Synästhesie - vor den Le
sern die Phänomene aufscheinen lässt. Unvergesslich werden sie eben aufgrund 
des Reichtums möglicher Facetten und der daraus resultierenden ständigen Be
wegtheit des Textes.46 So entsteht eine Vielschichtigkeit des Textes mit sich 
wandelnden, ineinander verwobenen Bildern. 

Ähnlich wie im Fall des Berges zitiert Mandel'stam auch hinsichtlich Ge
schichte, Religion und Architektur verschiedene Realia aus der armenischen 
kulturellen Tradition. So finden sich Anspielungen auf den Kolophon^ oder auf 
die Kreuzsteine/s u m zwei der für die armenische Kunst wichtigen Gegenstän-

1m Essay Danfe beschreibt Mandel'stam dieses Geflecht aus Wörtern und Motiven, die sich 
in ganz unterschiedliche Bilder verbinden, als „poetische Materie", thre verschiedenen 
Bewegungen verändern den Text ständig. - Lydia Ginzburg (1989) verweist auf die Kontext
gebundenheit von Wörtern und „Definitionen", hinter der die unmittelbare grammatische 
Verbindung oftmals zurücktritt (118f.). - Jan Meijer (1975) untersucht anhand von Mandel'-
stams GW/e/'na/a Oa*a die syntaktische Komplexität von Metaphern, die oftmats zu Gunsten 
der Semantik von Metaphern vernachlässigt werde. Zu Mandel'stams „Text-Geflechten", für 
deren Arabeskenhaftigkeit die Gr/^W-Oa;? den zentraien Knotenpunkt bedeute, vgl. auch 
Hansen-Löve(1999), 106f. 
Der Kolophon ist ein Text, der (in festgelegtem Autbau) Auskunft über alle an der 
Entstehung der Handschrift Beteiligten gibt, also zumindest den Auftraggeber des Manus
kripts sowie den Schreiber nennt, meist aber über ihre Person auch ausführlichere Mitteilung 
macht. Darüber hinaus berichtet der Kolophon oft über politische Ereignisse in Armenien 
und benachbarten Ländern während der Entstehung des Manuskripts, vgl. H. & H. Busch
hausen (1993), I92ff; zum Kolophon vgl. weiter A K . Sanjian (1969). Robin Cormack 
(2001) hebt hervor, dass damit in den Manuskripten neben den religiösen Texten eine indi
viduelle Geschichtsschreibung vorliegt, die zugleich ein Dokument über die politische und 
soziale Geschichte des Landes ist. 
Kreuzsteine sind omamentreiche Denkmäler, deren Funktion im 4.-7. Jh. noch darin gelegen 
hatte, die christliche Religion zu festigen, dann aber der Rettung der Seelen galt. Die 
Khatschkare (Kreuzsteine, die das Kreuz als Lebensbaum darstellen) und die Amenaprki
tsche (Kreuzsteine mit KreuzigungsdarsteHung) wurden zum Symbol der Kreuzigung und 
Erlösung (Levon Asarian (1995): 110). Sie erinnern aber nicht nur an ihre Stifter, sondern 
auch an historische Ereignisse, die Fertigstellung von Kirchen, Brunnen, Brücken etc. Sie 
wurden dann auch als Grabsteine verwendet und waren außerdem magisches Mittet 
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de zu nennen, die zudem Träger von Erinnerung sind. Die vielen Stifterbilder an 
Kirchen, die mit „Plec'mi os'migrannymi [...] / Muzickich bycac'ich cerkvej" 
gleich zu Beginn des Zykius aufgerufen werden, sind ein weiteres Beispiet für 
die in der armenischen Kultur auffättig zahlreichen Formen des Erinnems. 

Ein weniger konkretes für Armenien prägendes Phänomen ats das Gebirge 
stettt Mandefstams Verbindung der historischen Ebene mit Machtverhältnissen 
dar. Armeniens SteHung „am Rand der W e h " („na okraine mira", iv: a3) ist eine 
der Pathosformetn, die Mandel'stam im Zykius dafür kreiert. „Ot gorodov boro-
datych vostoka" (iv: b2) weist auf die Herrschaftsverhättnisse hin. Die armeni
sche Kultur wahrte ihre Eigenständigkeit und assimiiierte sich weder der persi
schen noch der byzantinischen Herrschaft, später weder dem Osmanischen 
Reich noch Russland.^ Mandel'stam verbindet die Geschichte in diesem Ge
dicht u. a. mit dem Aspekt der Unterdrückung und dem des (dieser standhalten
den) Eigensinns,^ ähnlich wie bereits im zweiten Gedicht mit den Versen „Ty 
ryzeborodych serdarov / Terpela sred' kamnej i glin." (ii: b3-4). Machtstruktu
ren stehen in der dritten Strophe dieses Gedichtes im Vordergrund, abermals 
kunstvoll mit Landschaftsbeschreibungen verschränkt: 

B^anH HKopeR H Tpe3y6u.eB, 
T,ae xtyxjibiH noHMJi Maiepnx, 
Tbl BHRejia Bcex )KH3Hejno6ueB, 
Bcex Ka3HejMo6nBbix BJia^MK. 

(Katharin van Loo (1995): 115). Der Vers „terpela sred' kamnei i gltn" (ii: b4) lässt sich 
auch als Anspielung auf die Kreuzsteine lesen. 
Zentral für die Geschichte des byzantinischen Armeniens ist die Position des Landes am 
Rande von Byzanz: gleichermaßen in der Folgezeit lag Armenien im Spannungsfeld auswär
tiger Mächte, also das Osmanische Reich, Persien und Russland: zur Geschichte Armeniens 
vgl. den von Bernhard Chiari herausgegebenen Sammelband (2008). - Auch geistesge
schichtlich ist die Zwischenstellung zwischen verschiedenen Kulturkreisen prägend, vgl. 
Christopher J. Walker, der auf die Nähe zu Byzanz sowie zur griechischen antiken Philoso
phie hinweist, (1989), 1-3; zur armenischen Philosophie vgl. Sen Arevschatian (1995), 223-
25. Sprachlich zeichnet sich das Armenische, innerhalb der indoeuropäischen Sprachen 
eigenständig, durch eine große Anzahl iranischer Lehnwörter aus, welche eine der Spuren 
der persischen Herrschaft darstellt. 
Das hier als „Eigensinn" beschriebene Merkmal weist in eine Richtung, die Michail Gas-
parov (1995) als biographisch verankertes Charakteristikum von Mandel'stams Kulturver
ständnis herausstreicht: Bbi6op Kyju/rypM 6b]jt a.nn Hero aKTOM jimtHon Bonn, naMHTb 06 
3T0M naBceraa ociajtacb B HeM ocHOBOM otuytneHMH co6cTBeHHOti jimmocTH B ee BHyTpeH-
Heü CBoSoaoit. (328). Die Ästhetik, so fahrt Gasparov fort, Träger der Ethik, werde für Man
del'stam zum Ausdruck dieses freien Willens. - Zur historischen Dimension im Armenien
zyklus vgl. auch „Vse utro dnej" (iv a3), zudem ein Aufgreifen des zweiten Gedichts, das 
weitgehend zum „Ursprungsgedicht", „Lomatesja mel i krositsja", des Zyklus gehörte. 
Einzig die erste der fünf Strophen kam später hinzu: die anderen blieben unverändert, vgl. 
Semenko (1986), 37; vgl. 44 ff. zu Varianten, aus denen letztlich die erste Strophe 
hervorging. 



M?f?&7'.s:/<wM P6f//?oy/fjfwg/M /Irwew'eM.s' 115 

Der erste und zweite Vers beschreiben zunächst ein vom Meer weit entferntes, 
trockenes („zuchlyj"), ruhiges („pocit") Land votier lebensfroher Menschen 
(„ziznetjubcev"). Wenn der vierte Vers Herrschaft ins Spiel bring, rückt das die 
vorangegangenen Zeiten in ein etwas anderes Licht: ein hatttoses, von poeti
schen Stürmen umpeitschtes Land, das austrocknend „entschtafen", aiso gestor
ben ist. Denn über die negativen Konnotationen, die „kazneZ/M^ivych vtadyk" 
hervorruft, wird auch das vorangegangene „zizne//M^cev" (beide Hervorhebun
gen: A.B.) negativ konnotiert, die Menschen kosten das Leben um jeden Preis 
aus.s' 

Ats unbeteitigter Zuschauer erscheint das Land in der zitierten Strophe durch 
die Verbindung von „vdali" und „ty videta", die sowoh) tauttich (so auch vsech, 
vtadyk) ats auch durch die Stettung am Versbeginn unterstrichen wird. „Vdati 
(...) trezubcev" ist ats Anspielung auf den griechischen Gott Poseidon bzw. sein 
römisches Pendant Neptun zugteich Ausdruck seiner retigiösen Unabhängigkeit. 
Genau so unbeeindruckt wie von der anderen Religion zeigt sich das Land von 
den anderen Machthabem („vsech kazneljubivych vladyk").^- Mit der Isotopie 
von Macht im Zyklus, mit der Mandet'stam bestehende Hierarchien und die 
Stettung der Großmacht in Frage stellt, werden die verschiedenen Kutturgüter zu 
Trägem eines insofern subversiven Beharrens auf dem eigenen (vgt. „terpeta", 
ii: b4), ats sich das Land der hegemoniaten Macht nicht nur nicht fügen mag, 
sondern sich gar einzelne Aspekte von deren Kuttur aneignet (vgl. dazu die Ana-
tyse des siebten Gedichts im fotgenden Abschnitt).^ Die Pathosforme] der geo
graphischen Lage trägt sowoht historische Aspekte der Geschichte Armeniens 
ats auch die damit verbundenen Machtstrukturen weiter. 

'' Zu Herrschati vgt. ferner im fünften Gedicht die Opposition „platok - vencenosnyj [sipov-
nik]", vgl. auch „[gosudarstvo] solnca persidskie den'gi" (vi: b3), eine Anspieiung auf die 
Zeit persischer Herrschaff Das Herrschaftsmotiv wird auch im achten Gedicht aufgegriffen, 
w o (abgesehen von den Polizei-Forellen in a4) der Berg als bedrohliche Macht erscheint 
(„ogromnaja gora...by primanit' [...] i prirucit'", b2-4), im neunten Gedicht (a4) wird die 
Staatsmacht durch „gosudarstvennogo [...] kamnja" thematisiert. Vgl. femer die Gedichte 
aus dem Umfeld, in denen Beamte und Funktionäre verschiedentiich eine Rolle spielen, so in 
„Dikaja Koska..." (dritte und vierte Strophe), in ..Na polieejskoj bumage..." (dritter Vers) 
und in ,.f po-zverinomu...". 

2 Neben dem armenischen Christentum sind explizit der Manichäismus, pagane Religionen 
und über die Kurden der Islam erwähnt. Zur Religion des historischen Armeniens vgl. Nina 
G. Garsoi'an (1998/2001). Keith Tribble (1999) argumentiert aufgrund der Armenientexte 
(Prosa und Lyrik) dafür, dass Mandel'§tam eine Synthese verschiedener Religionen anstrebe, 
teilweise unter einer Idealisierung des fslams nach Goethes Vorbild im Ŵ .sf-ö.s'f&'Aen 
D/no/7. Die tdee einer homogenisierenden Synthese, wie sie verschiedentlich in seinen 
Ausführungen anklingt, steht aber Mandel'stams Poetik und der Wichtigkeit, die Pluralität in 
seinem (Euvre zukommt, entgegen. 

3 Zu einer Diskussion von Mandel'stams kritischer Haltung gegenüber Machtverhältnissen 
bzw. dem Staat vgl. Vladimir Chazan (1999). 
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Für Mandel'stams Kulturbegriff zentral ist die Sprache.^ Diese erhält in den 

Armeniengedichten eine Vielzahl von Funktionen und erscheint - sowohl in 

ihrem Bewahrungscharakter als auch in dem mit ihr verbundenen emotionalen 

Gehalt - als eine der wichtigsten Pathosformeln. Sie ist Bewahrerin, Anklägerin; 

über die Verbindung von sprachlichen Lauten mit Erzen ist es möglich, die 

Klänge, die im Armenienzyklus der Landschaft beigelegt werden, in wechselsei

tiger Bedingtheit mit der Sprache zu verstehen. Außerdem wird sie zur Vermitt

lerin, wenn sie als ein Zugang zur Kultur vorgestellt wird: In der letzten Strophe 

des zweiten Gedichts werden die Wörter als „skoba" bezeichnet, was hier auch 

als „Türklopfer" zu verstehen ist. 

KaK J!K)6 MHe H3MK TBOH 3J10BCUIHH, 
TBOH MOJiORMe rpo6a, 

Tjte 6yKBM - Ky3HeqHMe KJiemH, 

H KamRoe cjiOBO - cKoöa... 

Jedes Wort ist somit eine Bitte u m Einlass in die andere Kultur.3$ Die Buchsta

ben werden als Inschriften auf Grabsteinen zudem zu einem weiteren Erinne

rungsmoment. Zugleich spielt Mandel'stam hier mit der armenischen Sprache: 

Das Wort für Majuskeln („erkatagir"), die ja gemeinhin für Grabinschriften 

verwendet werden, bedeutet wörtlich „Eisenschrift". Er „verbildlicht" dieses 

Wort in „Eisenzangenbuchstaben", wobei die geschwungene Form armenischer 

Schriftzeichen das ihre zu diesem Zangen-Bild beiträgt. Ein etwas anders gela

gertes Spiel mit der armenischen Sprache findet sich im zehnten Gedicht mit 

„cur-cur". Wasser heißt auf Armenisch ,jur", lautlich ähnlich ist auch „c'or"36 

(trocken), ebenfalls das armenische Wort für Dorf („gjur")^ findet hier ein 

Echo. Wasser und Dorf werden unmittelbar im zehnten Gedicht „besungen"; 

„cur-cur menja!" liest sich dann als eine Beschwörungsformel gegen die Tro

ckenheit.^ Die bewahrende Funktion von Sprache kommt auch in der PMf&sas/-

Vgl. dazu auch seinen früheren Essay Opr/roJe i/ova (1922). 
Für diese Lesart spricht auch die in der ursprünglichen Fassung fotgende Strophe, weiche 
Sprache und Verständnis einer Kultur in ähnlicher Weise verbindet: „V sag potuchajuscej 
recl / otkroj mne dorogu skorej", vgl. Semenko (I9S6), 37. 
Gesprochen wird j als dz; C ist ein behauchtes c. 
Mandel'stam schreibt in der PMfei^fv/e v /frrHe/n/M, Dorf heiße auf Armenisch „g'jur" (142), 
wobei es sich u m das ostarmenische Wort handelt, das in diesem Fall vom Altarmenischen 
abweicht. Nadezda Mandel'stam (1976) erzählt, dass ihr Ehemann eher Altarmenisch als 
neues Armenisch lernte, vgl. 156. 
Zur Glossolalie, also dem Neben- und Durcheinander verschiedener Sprachen, vgl. auch 
Mandel'stams O phrno'e s/ova, in dem die Unbestimmtheit des zukünftigen Gesprächspart
ners und damit auch dessen Textverständnis, deutlich wird: Der Dichter weiß selbst nicht, in 
welcher Sprache er schreibt, i. e. er kennt nicht all die mit russischen Wörtern gleich 
klingenden Wörter anderer Sprachen. Dass Mandel'stam sich hier dem Spiel mit den Spra
chen bewusst war, bestätigt seine PMfe.ses'Me v/irrnen//;/: vgl. 142. 
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v/e v ̂ rwew//M zum Tragen, w o Mandel'stam die kaukasischen Sprachen als 
„Erze der Phonetik" (156) bezeichnet. Erneut erfüllt ein in die Gegenwart ver
setztes Altes, hier die Sprache selbst, eine bewahrende Funktion; über das Bild 
von Erzen wird die Sprache zu Fossilien und (felsiger) Erde.^ 

Die Landschaft, insbesondere Gestein, Lehme und Berge, die Stellung am 
Rand der Welt und die Sprache stellen zentrale Größen in Mandel'stams Kultur
begriff dar, in die ganz unterschiedliche Epochen und Phänomene einfließen -
anders gesagt: in denen verschiedenste Ornamente neben einander treten. Sie 
wurden hier als einige der zentralen Pathosformeln angeführt. Ihre Heterogenität 
erhellt zugleich die schwer greifbare Natur von Warburgs Pathosformeln. Sein 
Mnemosyne-Atlas steht Mandel'stams Vielfalt an „Ornamenten" in Heterogeni
tät und Komplexität in nichts nach. 

Zentral für ein Verständnis von Mandel'stams Kulturbegriff ist ein weiteres 
Moment, das in den bisherigen Ausführungen bereits anklang: Mandel'stam 
hebt den klassischen Gegensatz von Kultur und Natur auf. Mit der starken Ak
zentuierung der Landschaft wird neben der kulturellen Einheit als einem inneren 
Zusammenhalt die unverbrüchliche Einzigkeit der entsprechenden Kultur be
tont.^ Die Auffassung der Landschaft als einheitsstiftendes Moment erklärt sich 
über die Alltagskultur, die Mandel'stam immer wieder zum Mittelpunkt der Ge
dichte werden lässt: Zu Beginn des Zyklus ruft Mandel'stam sie über die Kir
chen im Bild der „wMz/'c/r/c/? bycac'ich cerkvej" (Hervorhebung: A.B.) auf. Ab
hängig von Land und Klima sind die Nahrungsmittel, die Baumaterialien, mit 
natürlichen Farbstoffen auch das Farbenspektrum, Gewürze und natürlich auch 
die Handelsmöglichkeiten.6' Die Alltagskuttur steht nicht losgelöst von Hoch
kultur und literarischer Tradition, wie sich beispielsweise tm fünften Gedicht 
zeigt, in dem „zapacha" und „masla" zudem - und hier tritt einmal mehr das 
Geflecht der Isotopien im Zyklus hervor - auf das Hohelied Salomonis verwei
send Traditionelles Handwerk und Pflanzenwelt sind weitere in den Gedichten 
unmittelbar mit der Landschaft verknüpfte Bereiche. Die Untrennbarkeit von 

^ Semenko ([986) zeigt anhand einer Variante des Kerngedichts „Lomaetsja me! i krositsja", 
dass die armenische Sprache als ..lebende Manifestation von etwas längst Verschwundenen" 
vorgestellt wird. vgl. 41. 

^ Allerdings ohne jeglichen geographischen Gebietsanspruch oder die Notwendigkeit eines 
Nationalstaates nahezulegen, wie hier aus der Wahl des einstigen byzantinischen Armeniens 
deutlich wird. 

6' AHtagskultur bestimmt insbesondere das fünfte Gedicht, in dem Rosenblütenblätter in den 
zwei letzten Versen mit traditionellen Speisen oder Handwerk („serbet", „masla". „zapacha") 
bzw. der Gewinnung von Rosenöl in Verbindung gebracht werden. - Zu Vorstufen des 
fünften Gedichts vgl. Semenko (1986), 53f. 

62 Vor dem bereits erwähnten religiösen Hintergrund evoziert „vencenosnyj" in Verbindung 
mit Salomon und den Domen („temij". v: a2) die Domenkrone: zugleich führt es in den 
historischen Bereich von Herrschaft, insbesondere Königtum. 
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Natur und Kultur schlägt sich auch in den genannten Materialien (wie Stein und 
Lehm) nieder, die Mandel'stam mit verschiedenen Berufen verbindet und so den 
Blick auf die aktive Naturgestaltung durch Menschen lenkt. Von einem Bäcker 
ist die Rede und dem typischen Brot (iii: c2), Bauer (ix: a2), Steinmetz^ und 
Schmiedekunst (ii: e3) finden Erwähnung, Fischer (viii: a3) und Uhrmacher 
ebenfalls (x: b4).64 A_tg ygj] ̂g,- AHtagskultur geraten femer Nahrungsmittel ins 
Blickfeld, neben dem gerade erwähnten Brot („lavasnye vlaznye skurki", iii: c2) 
Weintrauben (iii: g2, vii:4, „Dikaja Koska ...": f4), Scherbet, ein orientalisches 
Fruchtgetränk (v: 6), Forellen (viii: a4), Käse (ix: bl), Gewürze („moskateMnyj' 
in ii: al und iv: b3), metonymisch über die Waben Honig (iv: a2).6$ Diesen Ge
genständen des armenischen Alltagslebens kommen in ihrem jeweiligen Kontext 
außerdem weitere Ebenen zu: Religiöse, architektonische, künstlerische und 
historische Kontexte werden mit ihnen verbunden und über das dichte Motivge
flecht und die entsprechenden Isotopien in anderen Gedichten des Zyklus evo
ziert. 

Das fünfte Gedicht zeigt das Zusammenfließen von Natur und Kuttur bzw. 
Mandel'stams Auffassung der Landschaft als genuinem Teil der Kultur beson
ders plastisch. Die Wörter fallen entweder in den Bereich des „Menschlichen" 
(„ruka", „platkom", „noznic") oder in den der Pflanzen („sipovnik", „temij", 
„guscu", „roza"). „Dicok" fällt in beide Wortfelder, dient es doch sowohl in der 
Botanik der Bezeichnung von Sprösslingen als auch umgangssprachlich der von 
Kindern (wie auch schon zu Beginn des Zyklus, i: a2). Femer gibt es Dinge, die 
aus Pflanzen von Menschen hergestellt sind, wie Aromen und Öl. Die Beschrei
bungen und Metaphern sind in diesem Gedicht so gestaltet, dass jeweils beide 
Elemente zu einer Einheit verschmelzen, am eindrücklichsten vielleicht in „cel-
luloidnych temij", das mit dem Verweis auf den Film zugleich verschiedene 
Künste bzw. Medien aufruft.66 Dieses Zusammenfließen von Natur und Kultur 
lässt die Breite und Konkretheit von Mandel'stams Kulturbegriff hervortreten: 
Kultur wird verstanden als das Ver- und Bearbeiten natürlicher Stoffe und Ge-

Dieser Berufszweig wird nur indirekt durch die Buchstaben der „jungen Gräber" thema-
tisisert (ii: e3). 
Auch im Dan/p gibt es eine Vielzahl von Handwerksberufen und Mandel'stam beschreibt 
Dante selbst als Färber und Textilarbeiter (407). 
Auch die „achteckigen Kirchen" (vgl. das erste Gedicht) erscheinen vor dem Hintergrund der 
tsotopie der Lebensmittel in ihrer wabenähnlichen Form als Lebenselixier. 
Weitere Beispiele sind „vencenosnyj sipovnik". „rozovoj musor". - Auch das ist ein Zug. der 
sich im Danfe findet, so wenn Mandel'stam Novalis für seine wunderbare Verbindung von 
Stein und Kuttur lobt (409). oder auch wenn er von seinen Erfahrungen mit Steinen am 
Schwarzen Meer berichtet (408f.). Julija Matveeva (1999) arbeitet die Nähe von Mandel'
stams Naturauffassung zur romantischen Naturphilosophie, insbesondere zu Novalis' Natur
auffassung, heraus; vgl. auch Victor Terras (1999). der den Einfluss des Symbolismus, insbe
sondere von Vjaceslav Ivanov auf Mandel'stam aufzeigt. 
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genstände, wobei deren Stofflichkeit und Materialität ins Blickfeld gerückt 
wird.^ Zugleich richtet sich der Blick auf die Natur selbst, die - verstanden als 
Landschaft - die Eigenständigkeit einer jeglichen Kultur unaufhebbar macht/'R 

Zusammenfassend lässt sich für die Darstellung Armeniens konstatieren, dass 
Mandel'stam poetisch die Einheit der Kultur über eine enge Verzahnung ver
schiedenster Momente kreiert, a m eindrucksvollsten vielleicht in der Semanti-
sierung von Lehm, wodurch die Einheit der Kultur rein lautlich die Armenien
gedichte durchzieht. Darüber werden das Land, die Region oder die Landschaft 
nicht einfach detailgetreu vorgeführt, sondern sind derart in poetische Bilder 
gefasst, dass sie für die Lesenden sinnlich wahrnehmbar ja nahezu erlebbar wer
den. Die Synästhesie, die in der Verschränkung von Klängen und Farben gege
ben ist, verstärkt diese Erlebbarkeit, stürmen doch gleichsam alle Sinneswahr
nehmungen auf einmal auf die Lesenden ein, wie das bei der Wahrnehmung der 
Realität gegeben ist. Aufgrund dieses evozierenden und dynamischen Charak
ters lassen sich Mandel'stams sprachliche Bilder als Pathosformeln beschreiben. 
Das Zyklus-Subjekt, so soll im letzten Abschnitt gezeigt werden, führt dieses 
Lebendigwerden des Landes aus den Pathosformeln vor, in welche die Erinne
rungen eingeschrieben sind. Nach diesen Anmerkungen zu Mandel'stams Kul
turverständnis in den Armeniengedichten insgesamt, werde ich nun beispielhaft 
das siebte Gedicht Analysieren. Es wird gezeigt, wie Mandel'stam einen Erinne
rungstext schreibt, der sich treffend mit Aby Warburgs Begriff der Pathosfor
meln charakterisieren lässt. Denn in diesem Gedicht werden sowohl das Ein
schreiben von Realia in die Gedichte besonders deutlich, als auch die umfassen
de Einheit, die für Mandel'stam eine Kultur bildet: eine Einheit aus Hochkultur, 

in Goethes Aa//t?M/.s'c/?er /?e;.sg, Mandel'stams einziger Reiselektüre (Notizbücher zur 
PMfafehw r/)rwen//M im Kapitel /i/agez, Mandel'stam (1967-1981) !H, 168), gibt es ganz 
ähnliche Beispiele der freilich auf der Hand liegenden Verbindungen von Landschaft und 
Klima, vgl. beispielsweise I8f. Mandel'stam schreibt in Do/?/e vom Stein als „Tagebuch des 
Wetters" und erwähnt dort auch die Wechselbeziehungen von Stein (oder eher Gestein) und 
Kultur (409). Für die Verbindung von Klima und Kultur vgl. auch in der Prosa zu Armenien: 
„H*ro CKa3aTb o ceBaHCKOM KjiMMaTe? - 3ojioTan Bantora KoubHKy B noiaÜHOM uiKanuMKe 
ropHoro cojiHua." (140) - ein kaum zu entwirrendes Geflecht von Natur und Kultur. 
Das Interesse hat sich - im Vergleich zu frühen Gedichten wie etwa /<//<7 .So/?/a oder A*ofre 
DofMg - also verschoben, weg von einzelnen Kunstwerken hin zur AHtagskunst. Levin weist 
auf die Wandlung von Mandel'stams Kulturbegriff hin (124); die Hinwendung zu Alltäg
lichem, so legt er weiter dar (insbesondere 135-145). spiegele sich auch sprachlich: in der 
Wortwahl, die in den späteren Gedichten sehr viel mehr umgangssprachliche Elemente 
enthalte, vor allem aber in der ..Kommunikativität" der Gedichte selbst (141). Dagegen ist 
allerdings zu bedenken, dass Mandel'stam schon im Essay zu Georgien die Einfachheit und 
Archaik der etwas grobschlächtigen Kunst lobt: fassungslos steht er davor, wie bereitwillig 
georgische Künstler die ihnen eigene Kunsttradition aufgeben wollen. Er widmet sich in 
früheren Gedichten meines Wissens aber nicht dieser Kunst selbst. 
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AHtagskultur - mit Sprache, Geschichte und Religion als zentralen Momenten -
und Landschaft. 

3. Pathosformetn der Architektur 

Mandel'stam beschreibt im siebten Gedicht eine Tempel- oder Kirchenruine. 
Dies wird - neben der einleitenden Bemerkung, es handele sich nicht u m eine 
Ruine - nur über die ausdrückliche Erwähnung von „kapiteljach" (vii: 3) deut
lich. Die gesamte Beschreibung erwähnt Gegenstände verschiedenster Art, da
runter jedoch kaum kunsthistorische. Es handelt sich u m die Ruine von 
Zvart'noc', unweit von Ejmiacin; die Palastanlage wurde bei einem Erdbeben 
zerstört/'^ In der Beschreibung setzt Mandel'stam gleich im ersten Vers dem 
Begriff der Ruine den des Frevels entgegen, also den natürlichen Verfall gegen 
die gewaltsame und unerlaubte Zerstörung. U m Letztere handelt es sich dem 
Gedicht zufolge hier7" 

Betrachtet man Bilder dieser Ruine, so erweist sich Mandel'stams Gedicht als 
eine treffliche Beschreibung des Gesehenen: Die verbliebenen Säulen - manche 
stehend, andere liegend - könnten tatsächlich von einem Waldstück nach laien
haften Rodungsarbeiten herstammen („porubka [...] cirkul'nogo lesa, / Jakornye 
pni povalennych dubov [...]", vii: 1-2). Besonders auch seine Beschreibung des 
„aufgeplusterten Adlers mit Eulenflügeln" ist eine erstaunlich treffende Ver-
sprachlichung des in kunsthistorischen Quellen oftmals hervorgehobenen Adler-
kapitells.'" 

69 So auch Duth( 1994), 188. 
'̂* Der „mächtige Zirkelwald" („mogucego cirkul'nogo lesa") dürfte eine Anspielung auf die 

HöHenkreise von Dantes Gö;//;r/?c;* A ^ o w ö ^ sein: dem entsprechend iässt sich ein lyrisches 
Ich vorstellen, das hilflos und verzweifelt in der ..selva oscura", der Mitte des Lehenswegs, 
umherirrt. 

'̂ Das wiederum ist für Mandel'stams Poetik bezeichnend: Wie Mandel'stam im D(M;7e hervor
hebt, ist der Dichter kein erfindungsreicher Phantast, sondern ein aufmerksamer Beobachter, 
der seine Umwelt in lebendige sprachliche Bilder zu fassen vermag, vgl. Don/p, 392, 406. 
Eine Lektüre der Armeniengedichte, welche die Realia mit betrachtet, kann insofern also 
auch Mandel'stams Poetik erhellen, als sich hier Mandel'stams Text direkt zu diesen in 
Bezug setzen Iässt, so dass damit seine Ausführungen zur poetischen Materie eine K.onkret-
heit erhalten. - Die Abbildung ist dem Bildband /tr/H/aM.sA'/f .w/)o?T (1970) entnommen, o.S. 
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Zvart'noc':Ad!erkapitcH 

Bereits im ersten Gedicht wurden Armeniens Kirchen über die Metapher von 
Atmungsorganen zum Körperteil eines Lebewesens. Hier wird nun in der Be
schreibung der Sauten a!s Baumstümpfe die Ruine veriandschaftiicht. Der Be
schreibung der Säulen so!! nun Vers für Vers nachgegangen werden. 

^KopHbte nHH noBajieHHbtx Ry6oB 3BepnHoro n 6aceHHoro xpncin-
aHCTBa, (V. 2) 

Die hier mittels „zverinogo i basennogo christianstva" benannten Eigenheiten 
des armenischen christüch orthodoxen Gtaubens zeigen sich in der armenischen 
Ikonographie in der sehen durchgängigen Verbindung der Evangeüsten mit be
stimmten Tieren.7- Für die büdliche Tradition zentra! sind außerdem die Kanon-

Neben den gängigen Zuordnungen des Adlers zum Evangeüsten Johannes, eines Stiers für 
Lukas und des Löwen für Markus, ist in der armenischen Ikonographie der Löwe aueh mit 
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tafeln, in denen es Pfauen, Adter, Enten und allerlei andere Vögel gibt, aber 
auch Affen, Hunde und andere Tiere.73 Die Vielzahl der Vögel in diesem Ge
dicht („golubinoj", „sovinymi", „orly") spiegelt also ein Charakteristikum der 
armenischen Ikonographie wider. Mandet'stam lässt hier außerdem die christli
che Tierwelt mit einer Märchenwelt zusammenfließen.74 Damit treten neben den 
nochmaligen Verweis auf das Alter des Christentums in Armenien einerseits 
eine enge Verflechtung mit dem Alltag, denn Märchen werden häufig im Alltag 
erzählt, andererseits mit dem Erzählen die Tradierungsweise einer oralen Kultur. 
„Jakomye" ist hier in erster Linie metaphorisch zu verstehen, also als etwas, das 
Halt gibt. Historisch scheint das Ankermotiv eine Anspielung auf die Tatsache, 
dass das Gebiet Armenien zwar häufig unter den beiden Großmächten Persien 
und Byzanz aufgeteilt war, dabei jedoch immer an seiner Kultur festhielt, insbe
sondere an der armenischen Ausprägung der christlichen Religion. 73 Die Stabili
tät unterstreicht der erste Vers, in dem „zverinogo i basennogo christianstva" 
den „Ankerbaumstümpfen" als (Genitiv-)Attribut zur Seite gestellt ist. 

Mandel'stam fährt im letzten Vers mit einer solchen Historie und Religion 
engführenden Darstellung fort: 

H HaxoxjieHHbie opjin c coBMHMMH KpMJibHMH, eme He ocKBepHeHHbte 
BH3aHTneH.(V. 5) 

Der Dichter entwirft hier das Bild von - sei es aus Wut, sei es aus Angst - sich 
sträubenden Vögeln; allerdings lässt sich auch eine Gebärde des schützenden 
Umfassens mit den weit ausgebreiteten Vogelflügeln assoziieren. Die Eule ist 
eher ein der byzantinischen Kunst entnommenes Symbol: In dieser wird sie als 
Weissagerin der Zukunft, aber auch als Todes- und Unglücksvogel angesehen.76 
In der Beschreibung des Adlers „s sovinymi kryt'jami" werden die Attribute der 
Eule auf den Adler übertragen. Auf die Kulturen Byzanz und Armenien gewen
det, beschreibt Mandel'stam ein Bild, in dem die byzantinische Kultur in der 
armenischen aufgeht. 

der Kreuzigung verbunden, vgl. Vrej Nersessian (2001), 70ft'.; vgl. dazu im Zyklus ^rmen(/'a 
ii: a2-4. Häufig ist in der Ikonographie auch die herab fliegende Taube zur Versinnbild
lichung des Heiligen Geistes zu finden, eine Verbindung, die bekanntlich dem Lukasevan-
getium folgt (Lk 3.21-22). 

73 Nersessian (2001) verweist mit dem Untertitel zum Kanontafel-Kapite), „Theology of Colour 
and Omamentation", auf das Besondere von deren Gestaltungsweise. 

74 Zu Tieren in Mandel'stams Armeniengedichten vgl. auch „sinica" (iii: b2), „ptica" (iii: dt). 
Mandel'Stam deutet - ähnlieh wie bei Kultur und Natur - eine Verschmelzung von Mensch 
und Tier an, so über „zverusek-detej" (i: a2) und „I po-zverinomu voet ljud'e / I po-ljudski 
kuralesit zver'e" (a)-2). 

73 Z u m Motiv des Ankers vgl. auch das oben diskutierte zweite Gedicht, dessen historisch
politische Ebene (neben der zunächst offensichtlichen geographischen) durch die im siebten 
Gedicht deutlich metaphorische Verwendung des Motivs hervorgehoben wird. 

76 G.Spitzing( 1989), s.v. 



MowJc/'.s/ow^ Pa/Acs/o/wc/f? ^r/wcw'g/M ]23 

In dieses retigiös-kutturelle Bild tritt die historische Ebene, evoziert über die 
Zeitangabe „esce" und die Erwähnung der Großmacht Byzanz. Außerdem ist der 
Adler setbst ein historisch aufgetadenes Symbol, ist er doch das Symbottier der 
in Armenien regierenden iranischen Artaxiden.^ Byzanz ist - so wird durch 
„oskvernennye" deuttich - dabei a!s negativ konnotierter Eindringüng vorge-
stettt. Das Ende greift so den Anfang des Gedichtes thematisch wieder auf- der 
Bogen zur eingangs erwähnten „porubka mogucego cirkut'nogo tesa" wird mit 
der Nennung von Byzanz geschlagen: Byzanz hat mit seinem Eindringen einen 
Frevel begangen (wenn Armenien diesen auch durch eine Aneignung der ur
sprünglich fremden Züge abzuschwächen vermochte). „Nachochtennye orly s 
sovinymi kryt'jami" wird in diesem Sinne zu einer Pathosformetn, die sowohl 
das Adlerkapitett der Ruine von Zvart'noc' einfängt a!s auch das Thema von 
Macht und Herrschaft umfasst. 

Neben sotchen historisch und religiös aufgeladenen architektonischen Be
schreibungen fäHt die Verwendung von nahezu absurd erscheinenden Material-
zusammenstettungen auf, mitteis derer die Sauten beschrieben werden: 

(!) PyjiOHH KaMeHHOto cyKHa Ha KannTejiax, (2) Kau TOBap H3 
a3binecKOH pa3rpa6jieHHon jiaBKH, 
(3) BHHorpaaHHM c ronyÖHHoe HHUO, (4) 3aBHTKH 6apaHbHx poroB 
(V. 3 & 4) 

„Rotten von steinernem Tuch" (t) ist deuttich mehr ats eine poetische Beschrei
bung eines Kapitetts. tm obigen Zitat von Mandet'stams Omamentbegriff, für 
dessen Nähe zu den Pathosformetn oben argumentiert wurde, verbinden sich 
Dynamik und Ornament. Wie in einem Teppich oder Gewebe bteiben die ein-
zetnen Ornamente eigenständig erhatten, gehen zugteich aber auch mit den an
deren neue Bitder ein - ein Nebeneinander, wie es auch Warburgs Pathosfor
meln prägt. „Sukna" finge eine Verflechtung soteher Pathosformetn (im weites
ten Sinne: Themen oder Motive) ein. tm Einrollen („rulony") wiederum kom
men andere Ornamente nebeneinander zum Liegen ats in dem Teppichgewebe 
beieinander stehen. Angesichts dessen, dass Mandel'stam in dem Zyktus Motive 
verschiedenttich zeittich auflädt,^ führt das Bild von eingerotttem Gewebe zur 
Synchronie. tn der Übersendung mit „kamennogo" erhatten die Motive das 
Charakteristikum des Fortdauerns; zugteich wird dem Stein eine Bewegtheit 
beigetegt (was die im Fortdauern angetegte Möglichkeit der Erstarrung unter-

'̂  /ir/Mg/wn (!995). 98; der Adter ist femer Sonnensymbol, ibid., 88. 
^ Vgi. dazu die obigen Bemerkungen zum sechsten Gedicht. 
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bindet)7'^ Die Dynamik betont auch der in (2) folgende Vergieich: allerlei All
tagswaren, wohl im bunten Durcheinander eines kleinen Ladens. 

Diese Verse steHen mit „ jazycnyj" selbst eine Pathosformel bereit, der im 
Folgenden nachgegangen wird. Die primäre Wortbedeutung ist „heidnisch". 
Wortgeschichtlich allerdings handelt es sich u m ein Beziehungsadjektiv zu 
,jazyk". In der Komposition des Gedichtes werden die Bedeutungen (1) „Spra
che", (2) „Volk" und (3) „Zunge" aktualisiert: (1) Im Sprachkontext bezeichnet 
„rulony" üblicherweise Papier- oder Pergamentrollen. Zusammen mit der bereits 
erwähnten Vielzahl historischer und religiöser Anspielungen ergibt sich das Bild 
von Schriftrollen historischer und religiöser Textet (2) Verschiedene Völker 
werden indirekt beschrieben und sind jeweils synekdochisch zu ergänzen, so 
Armenier (mit ihrem Christentum), und Byzanz, das als Großmacht selbst ein 
Gemisch verschiedener Völker (und entsprechend Sprachen) darstellte. (3) 
Schließlich wird durch die Erwähnung auch anderer Körperteile im Gedicht 
(„rogi, kryl'ja") die Bedeutung „Zunge" im anatomischen Sinn aktualisiert, die 
zum bereits erwähnten Motiv der erzählenden Überlieferung weiterführt. Als 
unerlässlich für das Sprechen führt der Raub der Zunge zum Verstummen, einer 
der im Zyklus wiederholt thematisierten Gefahren. Dieses drohende Verstum
men, gewissermaßen ein Versteinern, wird durch das Erwähnen der steinernen 
Gemäuer unterstützt, wobei der Eindruck von Versteinerung durch ,jakornye 
pni" noch verstärkt wird. Angesichts der häufigen Anthropomorphisierung Ar
meniens^' wäre über Jazycnyj" als die Zunge dann auch die Kultur selbst und 
damit auch seine Natur und geographische Beschaffenheit evoziert. 

Allerdings bleibt das Land hier als ein redendes bestehen. Wie bei Warburgs 
Pathosformeln eine Geste, der Faltenwurf eines Gewandes oder das Wehen des 
Haares, so ruft im Fall der Dichtung ein Wort die früheren Sprachschichten wie
der auf. Und auch innerhalb eines Textes oder Textkorpus werden ähnlich War
burgs Pathosformeln frühere Texte aufgerufen. Kiril Taranovskij und in seiner 
Nachfolge O. Ronen haben für Mandel'stams QEuvre aufgezeigt, wie eng das 
Textgeflecht der Gedichte aus unterschiedlichen Schaffensphasen ist. Man 
könnte einwenden, dass die Beschreibung von Mandel'stams Armeniengedich
ten über Pathosformeln nichts weiter ist als eine Neu-Benennung verschiedener 
intertextueller Verfahren des Dichters. Hinsichtlich des bloßen Zitatcharakters 
mag das stimmen; hinsichtlich der Bedeutung, die in diesen Gedichten vor allem 
die vertikalen Zitate erhatten, erlauben die Pathosformeln aber den emotionalen 

Dass hier keine Versteinerung im Sinne eines Erstarrens eintritt, sondern der Stein in 
Bewegung gerät, Hegt in der Tcxtgestalt begründet. 
Der Zusammenhang historiseher und religiöser Texte ist auch durch den oben erwähnten 
Kotophon gegeben, vgl. Buschhausen (1995). 
Vgt. im vierten Gedicht: „zakutav rot", vgl. auch das erste und das achte Gedicht. 
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und den idealisierenden Charakter zu betonen, den Mandei'stam in den Ein
schreibungen Armeniens in die Gedichte vornimmt. Sie rücken zudem noch ein
mal die Wichtigkeit der Tradierung und Piuralität für Mandei'stams Dichtung in 
den Bück und verdeuttichen seine Kulturkonzeption. 

Zurück zum Zitat: Die Erwähnung der „jazycnye lavki" (2) legt nahe, dass es 
sich bei den Waren vor atiem um für das armenische Atitagsleben typische Din
ge handeit; Eier und Weintrauben sind Beispieie (3). Durch die auf Materiaiien 
fokussierte Beschreibung der „rulony kammenogo sukna" (!) tritt im zweiten 
Haibvers „zavitki baran'ich rogov" (4) ebenfatts das Materiai, atso H o m , in den 
Vordergrund. Auch hier tässt Mandei'stam eine historische Ebene in die Be
schreibung einfließen, und zwar vermitteis einer Anspieiung auf das Schicksai 
der paganen Bewohner, die Ptünderung und Vertreibung ausgesetzt waren („raz-
grabiennoj"). Aufweiche Zeit und weiche ethnische(n) Gruppe(n) er damit an-
spieit bieibt aiierdings im Dunkein: die armenische Retigion und den Staat „da-
mais", z. B. in byzantinischer Zeit oder im Mitteiaiter? Bezugspunkt können 
auch der Genozid von 1915-16, auf den mögiicherweise die „moiodye groba" 
im zweiten Gedicht hinweisen, sein oder das Armenien seiner Zeit, für das 
Mandei'stam einen zunehmenden Machteinfiuss Statins befürchtet.32 Entspre
chend weit ist das Spektrum, das die Lesenden in diese Verse hineintesen kön
nen - ganz gemäß Mandei'stams Auffassung von Diaiogizität ais einem kreati
ven Weitertragen des kuitureiien Erbes. S3 

Über „zavitki" (4) wird die Verschmeizung der Ruine mit der Landschaft 
wieder aufgegriffen, bedeutet das Wort doch (neben „Spiraie" oder „Schnecke" 
ais Säuienschmuck) auch „gewundene Ranke". Wie in dem Biid der Roiien von 
steinernem Tuch (1), so prägen aiso auch die „Ranken von Schafhömem" (4) 
einander entgegenstehende Materiaizuschreibungen. Dabei wird die Bedeutung 
„Ranken" erst über die Waidbeschreibungen („cirkui'nogo iesa", vii: i, „pni 
[...] dubov", vii: 2) aktuaiisiert. Die isotopie von Musik und Kiängen aktuaii-
siert für „rogov" auch die Bedeutung „Signaihom" oder „Hom". Neben anderen 
kiangiich aufgeiadenen Gedichten kommt auch diesem eine eigene Lautiichkeit 
zu, wobei „Signaihom" wie auch die genannten Vögei einen eher spitzen, war
nenden Laut assoziieren iassen. Das wiederum fügt sich inhaitiich in den „Fre-
vei des mächtigen Zirkeiwaides": ein Warnruf oder eine Kiage ob des Freveis. 

Eine weitere Entgegensetzung erwächst aus „golubinoe", das einerseits ais 
„Tauben-" zu übersetzen ist, in übertragener Bedeutung aber auch so viei wie 
„sanftmütig" bedeutet; ähniich verhäit es sich mit „zverinogo", dem ais übertra
gene Bedeutung „grausam" zukommt. Diese Opposition dient jedoch nicht einer 
kontrastierenden Strukturierung des Textes, indem die einen Motive der Sanft-

Vgl. dafür insbesondere die Gedichte aus dem Umfetd des Zyklus ̂ r/??en(/o. 
Vg). O.soAe.sed'Mî e, insbesondere die Fiaschenpostmetapher, Mandei'stam ()967-81) H, 235. 
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mut, die anderen der Grausamkeit zugeordnet werden können. Vielmehr lebt das 
Gedicht davon, dass beide Elemente ineinander greifen, vielleicht besonders 
prägnant in dem bereits ausgeführten Beispiet der „nachochlennye orty s sovi-
nymi kryl'jami": Die Adler können die Flügel zum Angriff plustern oder z u m 
Schutz ausbreiten; die Eule kann als sanfter Vogel der Weisheit oder als nächtli
cher Raubvogel vorgestellt werden. Dadurch, dass die Eule mit „s sovinymi 
kryl'jami" dem Adler als Attribut beigestellt ist, fasst das Adlerbild alle diese 
Momente in sich. In ähnlicher Weise ließen sich die anderen Zeilen ausführen. 
Das Verschwimmen der Bilder wird dabei durch die Syntax unterstützt: der ein
zige vollständige Satz ist „net", „es gibt nicht"; und zwar gibt es keine Ruine, 
vielmehr handelt es sich u m ein Verbrechen; alle weiteren Verse sind eine Rei
hung und Verschränkung von Beschreibungen. Auch das Versmaß, das kaum 
Regelmäßigkeiten aufweist, steht der Versteinerung im Sinne einer (starren) 
Ordnung entgegen; die Verse sind von unterschiedlicher Länge; es gibt keine 
Reime.R4 Die formale Ebene unterstreicht damit das Bild der Säulen als gefällte 
(und nun kreuz und quer umherliegende) Eichen. 

Die Komplexität des Gedichts gründet sprachlich darin, dass es kaum mög
lich ist festzumachen, welches Motiv mit welchem verglichen wird. Der eigent
liche Träger der Reihe von Bildern ist der erste Vers, der konstatiert, dass es 
sich nicht u m Ruinen handelt, sondern u m den „Holzfrevel in einem mächtigen 
Zirkelwald". Im Gedichttext selbst bewahrheitet sich dieses Urteil über die his
torische Stätte. Versteht man Ruine als das erstarrte Festhalten des Zusammen-
stürzens einer im Bauwerk sich manifestierenden Staatlichkeit, so stellt das Ge
dicht tatsächlich keine Ruine dar. Denn in der Bildlichkeit sind die Epitheta so 
gewählt, dass sie -je nach Perspektive - eine immer andere Bedeutung aktuali
sieren. Indem in einem einzelnen Bild verschiedene Widersprüche eingefangen 
werden, verändert sich dieses Bild ständig. Anstelle einer starren Ruine entsteht 
somit das Bild des eingestürzten Palastes von Zvart'noc' als lebendiges, bered
tes Kulturgut und metonymisch Armenien als erzählende Kultur. 

In den Anmerkungen zu diesem Gedicht wurde verschiedentlich auf andere 
Gedichte aus dem Zyklus verwiesen, wie schon im ersten Abschnitt auf die 
Wiederkehr und Verschränkung von Motiven hingewiesen wurde. Betrachtet 
man Warburgs Pathosformeln, so fällt deren Vielfalt auf: fließende Gewänder, 
die eine Figur charakterisieren, und die teilweise mythische Erzählungen evozie-
ren, vor allem aber frühere Kunsttraditionen.R5 Diese können die konkrete Figur 

Die auftretenden Binnenreime sind grammatischer Natur und falten damit kaum auf, dement
sprechend spielen sie auch keine besondere Rolle in semantischer Hinsicht. 
Auch die Ebenen der Zusammenstellungen von Bildtafeln im Mnemosyne-Atlas sind 
vielfältig, orientieren sie sich doch mal an Bewegungen, mal an Mimik oder wiederkeh
renden Motiven oder auch an den Bildkompositionen. 
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in einem anderen Licht erscheinen iassen. Ganz ähnlich zeigt sich für Man
del'stams Verse, dass die kreierten Pathosformeln eine Vielzahl von teilweise 
widersprüchlichen Aspekten weitertragen. 

In der Betrachtung des Zyklus wurden an einzelnen Stellen explizit Pathos
formeln angeführt, auf Wortebene beispielsweise ,jazycnyj", auf Motivebene 
Lehm, Berg oder die Rose, aber auch einzelne Wortverbindungen wie „nachoch-
lennye orly". Ähnlich wie Warburgs Pathosformeln ist auch Mandel'stams eige
ner Begriff des Ornaments auf diese ganz unterschiedlichen Ebenen anwendbar. 
Gemeinsam ist den so verschiedenen Ebenen das Bewahren und damit die zent
rale Rolle des kulturellen Gedächtnisses. Während ein Wort wie Jazycnyj" ge
wissermaßen seine Geschichte in sich trägt, die Mandel'stam in seinem Gedicht 
lediglich aufgreift (und so dazu beiträgt, dass Sprachschichten nicht in Verges
senheit geraten), kreiert er sie für die anderen Motive und Verbindungen im 
Zyklus selbst, beispielsweise die Kirchen. Der Bezug auf Realia Armeniens ga
rantiert dabei die Spezifik der Erinnerung und Tradierung dieses Landes und 
seiner Kultur. Indem etwas dynamisch und emotional aufgeladen wird, kann es 
bewahrt werden, und in diesem Sinne kreiert Mandel'stam Pathosformeln für 
Armenien. Folgt man der Verbindung von Dynamik mit emotionaler Anteil
nahme, die der Zyklus über die Veränderung des lyrischen Subjektes zeigt, so 
erlaubt diese Verbindung den Rückschluss auf Mandel'stams Kunstauffassung, 
dass es ohne eine emotionale Anteilnahme keine Kunst geben kann, dass - so 
ließe sich zusammenfassen - die Kunst also sowohl des dionysischen wie des 
apollinischen Moments bedarf. 

4. Lebendiges Bewahren 

Abschließend wird auf die Darstellung des lyrischen Subjekts eingegangen, u m 
so die Wichtigkeit des emotionalen Gehalts der Pathosformeln aufzuzeigen. 
Mandel'stam zeichnet den Sprecher im Dialog mit Armenien, unterbrochen nur 
von einzelnen Leseransprachen bzw. Setbstapostrophen. Er fangt so die Kraft 
der poetischen Erinnerung auf der narrativen Ebene des Zyklus ein. 

U m zunächst einige Facetten des lyrischen Subjekts nachzuzeichnen:^ Der 
Sprecher ist in den Gedichten immer wieder von Freude erfüllt. Beispielsweise 

Levin (]978) verfolgt die Entwicktung des lyrischen ich in Mandel'stams Dichtung (Ab
schnitte II und 1.3) und Mandel'stams Selbstcharakterisierung (Abschnitt 2 seines Essays). 
Er betont, dass v. a. das lyrische Ich der späten Dichtung nicht mehr von der Person des 
Autors trennbar sei (110) und zeichnet die Entwicklung dorthin nach. Der zweite Abschnitt 
seiner Darstellung ist der Frage gewidmet, wie sich der Autor seiner Epoche gegenüber 
positioniert. „3BOJtMUMH MaHRejtbutTaMOBCKoro B caMootuymeHMH M coßHamiH CBoero Mecia 
B Mwpe waei (...) H3 MeTa())H3HMecKoro B counaj!bHO-MCTopMtecKoe npocrpattcTBO. Otta 
npoxoRMT nepeT npoMOKyrowHMe 3Tanbt HecKOJibKo OTtyHmeHHoro npno6mennH K MCTO-
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erscheint im zweiten Gedicht ein ausgelassener, kindlicher, matender Löwe, der 
Armeniens Wunsch nach Farbenvielfalt erfüllen möchte. Das lyrische Subjekt 
scheint regelrecht angesteckt von dieser Stimmung, was formal durch eine Se
quenz von Enjambements über vier Verse hinweg unterstrichen wird. Ähnlich 
geht die Schilderung des Versteck spielenden Bäckers im dritten Gedicht einher 
mit spielerischen Inversionen, die den „nussgleich gewundenen Gassen Jere-
vans" (iii d) nachempfunden scheinen. Für das Ich dürfte die im achten Gedicht 
dann explizit mitgeteilte Freude darin gründen, dass es gelingt, sich das Vergan
gene wieder vor Augen zu führen. Damit klingt bereits die narrative Ebene des 
Zyklus an: Im Verlauf der zwölf Gedichte glückt dem lyrischen Ich die Verge
genwärtigung des Landes, die sich vor allem in der Spanne zwischen dem ersten 
und dem achten Gedicht vollzieht; danach ist die Gegenwart Armeniens gege
ben. 

Zu Beginn entsteht der Eindruck von Sehnsucht des lyrischen Subjektes, der 
durch einen Metrumwechsel unterstrichen wird. Mit „Ty vsja daleko..." (i: b2) 
tritt an die Stelle des Jambus ein Amphibrachus. Die Sehnsucht gründet vor al
lem in dem Gegensatz zwischen dem schützenden, entfernten Land - Armenien 
wiegt die Rose („kolyses"') und „umsorgt" die „Wildlingskinder" („njancis' 
zverusek-detej", i: al-2) - und der offenbar tristen Gegenwart des Sprechers. 
Eine Erinnerung an das Land ist zwar noch gegeben, präsent ist dem Sprecher 
aber vor allem die Entfernung („A zdes' lis' kartinka nalipla / iz cajnogo bljudca 
s vodoj", i: b3-4).R7 Das zweite Gedicht schließt mit der Konstatierung, wie sehr 
das lyrische Ich die armenische Sprache mag, bereits ohne die Feme der Adres
satin zu thematisieren. Hier tritt ein erzählender Sprecher in Erscheinung, dessen 
Zuneigung zur Adressatin erst in den letzten der insgesamt fünf Strophen deut
lich wird. Das dritte Gedicht bedauert zunächst abermals den Verlust der Adres
satin, markiert durch die Form von Distichen und Interjektion (vgl. für den Ver
lust Jerevans und des damit verbundenen Reichtums an Sinneseindrücken den 
Beginn des dritten Gedichts, „Ach, nicego ja ne vizu i bednoe ucho oglochlo"). 
Der K u m m e r weicht aber schon im zweiten Distichon dem Traum von einem 

pHM B aKMeMCTMH nepHOJt H OCTOpWKHOro BpeMeHaMH C pe3Ka OTTajlKHBaHHeM - BXOMne-
HHeM B coBpeMeHHocTb B frAsr/a H C/MMXM 7920-2J" (123). Freidin (1987) betont, wie wich
tig es für einen Dichter im Russland des frühen 20. Jahrhunderts war, seinem Publikum auch 
als literarische Persönlichkeit entgegenzutreten. 
Zu früheren Varianten dieser Verse vgl. Semenko (1986), 50f. In der Verschränkung von 
Orient und Russland über das Teemotiv veranschaulicht diese Stelle Lydia Ginzburgs 
Ergebnis, dass es „das Bedürfnis [Mandel'stams ist], Kulturen historisch zu verstehen und im 
Kontext des russischen kulturellen Bewusstseins zu lokalisieren" (114). Sie verknüpft das 
Hauptcharakteristikum für Mandel'stams Lyrik, seine in jeder Werkperiode anders in 
Erscheinung tretende Assoziativität, mit Kultur, die in ihren vielfältigen historischen Formen 
die Quelle von poetischem Wert sei. vgl. lllff. zu einer Diskussion seiner poetischen 
Technik und 1 !8f.. wie diese sich im Lauf seines Schaffens ändert. 
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Morgen in der armenischen Hauptstadt, offenbar in so lebendigen Bildern, dass 
das lyrische Subjekt zum Ende des Gedichts seine wunschlose Zufriedenheit 
konstatiert („nicego m n e bol'se ne nado", letztes Distichon). 

Ein Schritt in der langsamen Vergegenwärtigung des Landes ist die Identifi
kation des Sprechers mit Armenien über das Motiv des sorgsamen Umgangs, 
abermals vermittelt über die Rose. Bereits im vierten Gedicht wird das Motiv 
der Rose wieder aufgegriffen: 

3aKyTaB poT, xaK BJiaxtHyto po3y, 
JlepiKaB B pynax ocbMHrpaHHbte coTbt, (iv: al-2) 

Zunächst werden Bilder von wärmendem Einhüllen durch den Vergleich des 
Mundes mit der „vlaznaja roza" evoziert. Taufeucht bedarf sie einer schützen
den Wärme.RS Mit dem Bild des Schutzes („zakutav") wird auch das Halten der 
Waben in den Händen zu einer bewahrenden Geste. Das einzige finite Verb ist 
hier ,,[ty] prostojala", womit das Überdauern ein besonderes Gewicht erhält. Die 
übrigen Beschreibungen verschwimmen ineinander: „zakutav rot", „derza v 
rukach", „glotaja slezy", formal unterstützt durch die Syntax, eine Folge von 
attributiven Partizipialkonstruktionen. Armenien erscheint als eine die Rose 
schützende und alles überdauernde Gestalt. In der Parallelisierung des lyrischen 
Ich mit Armenien im fünften Gedicht, in dem es sich in einer Selbstapostrophe 
zur Vorsicht gemahnt bei der Annäherung an die Heckenrose, eine Metonymie 
für die Kultur, setzt es sich einmal mehr in die Rolle des Bewahrenden. 

Eine weitere Emotion, die abermals die Empathie des Sprechers aufscheinen 
lässt, ist die Trauer: „Ty prostojala, glotaja slezy" (iv: a4), und weiter „I otver-
nuias' so stydom i skorb'ju" (iv: b!). So erscheint das folgende fünfte Gedicht 
auch zugleich ein Versprechen Armenien gegenüber, alle Sorgfalt und Vorsicht 
walten zu lassen in dem Versuch, seine Kultur weiter zu tragen. Im Bild des 
verhüllten Mundes tritt neben das Motiv des Beschützens aber auch die Gefahr 
des Verstummens. W e n n aber die Kirchen in den Händen gehalten werden,^ 
lässt sich das als eine Geste des Tradierens verstehen; und der Empfänger kann 
weiter erzählen, falls Armenien selbst verstummen sollte. Dass das lyrische Sub-

Das achte Gedicht beginnt mit dem Vers „Choiodno roze v snegu"; in der Lektüre des 
Armenienzyklus wird die Notwendigkeit, die Rose zu wärmen, auf das Bild des vierten 
Gedichts übertragen. 
Darüber hinaus kann das Bild auch ein endgültiges Abgeben oder Aufgehen vermitteln, so 
dass die Kultur dem Vergessen ausgeliefert wäre, [m Fall des Todes, der in diesem Gedicht 
als Gefahr beschrieben ist („i s tebja snimajut smertnuju masku", iv: b4). kann freilich nichts 
mehr weitergegeben werden. Semenko (1986) betont wiederholt die fast paradoxe Verbin
dung von jung und alt bzw. Leben und Tod, vgl. 40, 48, 53; vgl. auch Hansen-Löve (1999), 
der auf die Nähe von Mytho- und „Thanatopoetik" für Mandei'stam hinweist. Aus dem 
Zyklus /)rw<?f?//a zitiert er - angesichts der Bienen als zentrales Todes- wie Kuhursymbol für 
den Dichter - unter Verweis auf die Waben das vierte Gedicht, 11. Abschnitt. 
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jekt seine Angst u m den Fortbestand der armenischen Kultur, die das vierte Ge
dicht prägt, mit dem fünften Gedicht überwunden hat, wird auch mittels der 
Freude im fünften Gedicht deutlich.^' 

Endgültig präsent ist das Land dem Sprecher im achten Gedicht: Von der Ro
se, die im Schnee friert, schlägt er den Bogen zu dem Schnee in seiner eigenen 
Sprech- und Schreibgegenwart. Mit dem Wechsel zum Amphibrachus, der 
schon im ersten Gedicht das schützende Wiegen Armeniens quasi illustriert, 
wird des Sprechers Gefühl von Geborgenheit im Angesicht der Adressatin mar
kiert. In der Parallelisierung seiner selbst mit der Rose scheint auch das Ich in 
die Obhut der Adressatin zu treten. In der Präsenz des Berges wird diese Annä
herung spürbar: 

Becb B03RVX Bbinuna orpoMHaa ropa, 
Ee 6bi npHMaHMTb KaKoR-TO OKapmroH 
Hjib RV.HKOH npHpyqmb, HT06 Tanji CHer BO piy. (viii: b2-4) 

Luft und Wasser (die Luft wird hier zum Getränk) sind hier gleichermaßen fürs 
Atmen (und also Leben) unablässig. Dieser Auffassung folgt der Wunsch des 
erst im letzten Vers des achten Gedichts erwähnten lyrischen Ich, den Berg zu 
zähmen und so den Schnee zu schmelzen. Das dabei entstehende Wasser - so 
folgt aus dieser Verbindung - kann die Atemluft ersetzen; da Luft getrunken 
wird, kann Wasser denselben lebenserhaltenden Zweck erfüllen. W e n n das lyri
sche Ich am Ende konstatiert, dass der Berg zu den Lippen schwimme, so ist 
nicht - wie noch im ersten Gedicht - nur ein Bildchen in der Tee-Untertasse 
vorhanden („kartinka nalipla / iz cajnogo bljudca", i: b3-4), sondern der Berg 
selbst spiegelt sich. 

Der Eindruck unmittelbarer Gegenwart des Landes wird dann im zehnten 
Gedicht sprachlich durch direkte Fragen unterstrichen („Cto eto? prjaza? zvuk? 
preduprezdenie?", x: al). Das lyrische Subjekt erweist sich hier als äußerst auf
merksamer Beobachter seiner - freilich imaginären, hier aber als real dargestell
ten - Umgebung. Im vorletzten Gedicht bestätigt das Ich zwar die Endgültigkeit 
des Abschieds, allerdings spricht es in gefasstem Ton: Ohne Interjektionen wird 
in den Repetitionen der Parallelismen allenfalls eine Melancholie deutlich. Seine 

Mögtich. dass es sich auch u m eine Anspielung auf das Hohetied Satomons handett, in dem 
„kostbare Salben und herrlicher Duft" mit Freude in Verbindung gebracht werden (Hld 1.3). 
allerdings mit anderen Wörtern als Mandel'stam sie verwendet, „miro" und „vino". Die 
gewählte Form des Liebesgedichts im ersten Gedicht des Zyklus spräche für eine solche 
Anspielung. Auf die Mandel'Stam'schen Verse lässt sich auch übertragen, dass Armenien 
verschiedentlich als seine Glücksbringerin auftritt, am deutlichsten im dritten Gedicht. Auch 
die letzte Strophe des achten Gedichts, in dem das lyrische Ich innerhalb Armeniens, genauer 
in Sevan, situiert ist, verdeutlicht dessen Fröhlichkeit über seine Lage, die es mit der Rose 
teilt, vgl. „Cholodno roze v snegu" (viii: al) und „Mne cholodno. Ja rad" (viii: c3). 
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Gelassenheit erklärt sich durch das letzte Gedicht des Zyklus, das abermats eine 
erfüllte, zufriedene Person entwirft: Es bedarf weiter nichts a!s Azur und Lehm. 
Die Frage „Lazur' da gtina, glina da lazur' / Cego z tebe esce?" (xii: a-b) wird 
damit beantwortet, dass Azurblau und Lehm alles in sich zu fassen vermögen, 
Himmel und Wasser, Landschaft und Häuser, Materialien, Farben und Klänge 
mit ihrer jeweiligen Geschichte und all ihren Einschreibungen der Kultur, wie 
im vorangegangenen Teil dargestellt. 

A n einem Punkt geht Mandel'stams Einbinden der armenischen Kultur in 
seine poetischen Bilder sicherlich über Warburgs Pathosformeln hinaus: D e m 
Ich glückt die Selbstvergewisserung in seiner Erinnerung an seine offenbar noch 
nicht lange zurückliegende Zeit in Armenien. Der Adressatin kommt für das 
lyrische Subjekt auch die Funktion der Beruhigung und Ermutigung zu. Das 
Überdauern verschiedener Gewaltherrschaften, die Zeitlosigkeit seines lebendi
gen kulturellen Gedächtnisses lassen Armenien zum Inbegriff des Lebens und 
zum Bild der Pluralität bei einer unbedingten, fraglosen Eigenständigkeit wer
den. 9 < 

5. Abschießende Bemerkungen 

Der bewahrende Charakter der Gedichte, der sich aus dem Einweben von Realia 
der armenischen Kultur ergibt, wird durch Mandel'stams poetische Verfahren 
noch verstärkt, wie in den Ausführungen vor allem zur Pathosformel der Archi
tektur im dritten Abschnitt deutlich wurde. Über die Pathosformeln Rose, Lehm, 
AHtagskultur, Sprache, Berg, „na okraine mira" und die Klänge wurde das dich
te Textgeflecht der Armeniengedichte beschrieben. Wie eng die Motive in den 
Gedichten zusammengeführt werden, unterstreicht auch ein Vergleich mit Man
del'stams Dan/s, in dem sich das Oszillieren des Textes etwas anders gestaltet 
als in den Gedichten: Im essayistischen Prosatext benutzt Mandel'stam immer 
wieder dieselben Attribute in unterschiedlichen Kontexten. Damit werden ver
schiedene Phänomene miteinander verbunden und überlagern sich gewisserma
ßen; die verwendeten Epitheta werden darüber angereichert. In den Gedichten 
hingegen obliegt es den Lesenden, sich die Epitheta auszumalen und den unter
schiedlichen Konnotationen, wie sie in den Versen angelegt sind, nachzugehen. 
Während im Dan?e vorrangig mittels Adjektiven und Verben Gegenstände plas
tisch dargestellt werden, geschieht in den Gedichten ein Großteil der Beschrei
bungen über Genitivattribute bzw. Vergleiche, so dass hier die Substantive noch 
stärker ineinander verschränkt sind. In Mandel'stams Suche nach Pluralität, wie 

Vg). zur Wichtigkeit des Überlebens die PM/ase.s/we v y4rweM;/M: Jemand erhält Applaus 
dafür, dass er lebt. Auf die politische Dimension in Mandel'stams Konzeption der Weltkultur 
weist für die frühe Lyrik Peters (2006). 312 hin. 
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sie in den obigen Ausführungen herausgearbeitet wurde, behält das solcherma-
ßen poetisch Eingefangene seine Dynamik. 

In den vorangegangenen Ausführungen wurde gezeigt, wie die armenische 
Kultur in die Gedichte eingeschrieben ist und wie Mandel'stam sie in verschie
denen Pathosformeln (in seiner eigenen Bezeichnung: „Ornamenten") einfängt. 
Der Rückgriff auf Warburgs Pathosformeln legt eine Differenzierung offen, die 
Mandel'stam für sein Omamentbegriff nicht explizit macht, nämlich den emoti
onalen Gehalt, der sich mit den Erinnerungsmomenten verbindet. Wie wichtig 
eine emotionale Verbindung zu dem Vergangenen auch für Mandel'stam ist, 
konnte im vierten Abschnitt aufgezeigt werden, indem der Prozess der Verge
genwärtigung Armeniens aufgrund der Erinnerungsbilder durch das lyrische 
Subjekt nachgezeichnet wurde. Die Pathosformeln erlauben so gesehen also eine 
Klärung von Mandel'stams Omamentbegriff. In Hinblick auf die Gedächtniskul
tur wird die extreme Vielschichtigkeit eines kollektiven Gedächtnisses anschau
lich, das sich aus so heterogenen Elementen wie einzelnen Wörtern, Land-
schaftsbildem und Kunstwerken konstituiert. Auch die beiden anderen bei 
Warburg explizierten Aspekte der Pathosformeln, Dynamik und idealisierende 
Synthese, zeichnen Mandel'stams Armeniengedichte aus. Die Dynamik, so 
wurde im Aufzeigen des Changierens vieler Verse deutlich, verlegt der Dichter 
in die Komposition der Gedichte. Die Dichte des Textes und die Ästhetisierung 
zeigen zudem die idealisierende Synthese, die er in den Versen vornimmt. Für 
Warburg wie für Mandel'stam stellen Kunstwerke insofern herausragende Trä
ger des kulturellen Erbes dar, als sich in ihnen der soziohistorische Kontext ge
nauso spiegelt wie die Kunst- bzw. Literaturgeschichte und kulturelle Traditio
nen. 

Die Lektüre von Mandel'stams Armeniengedichten mit Warburgs Pathos
formeln erlaubt es, (scheinbar) „verschüttete" Erinnerungsschichten aufzuspü
ren, die aufgrund der Spuren der Geschichte, aufgrund der Vielfalt möglicher 
Bedeutungen des Textes und aufgrund des vom jeweiligen Kontext eröffneten 
Variationsreichtums Phänomenen und insbesondere Kunstwerken gegeben sind. 



M:waM'.y?<7f7M Pa/Ao.s/örwe//? ̂ rwcw/eM^ !33 

L i t e r a t u r 

Arevschatian. S. !995. „Armenische Philosophie im Mitte!a!ter", ̂ r/w^^/e/?, 

223-25. 

)995. /lrwgw/ew. 3000 7a/?re AlM^/ M ^ A^Z/w, Hg., Kristin P!att, Tübingen 

[Ausstellungskatalog]. 

1970. ̂ rw/aw/r/g ̂ o^ory .s\y'<2?q/' Fcw;a<̂ z;'/?, o.O. 

Asarian, L. !995. „Die Kunst der armenischen Kreuzsteine", /Ir/Men/gM, 109-

)!3. 

Assmann, J. und A. 1988. „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität", J. 

Assmann/T. Hölscher (Hg.), A*M//Mr M^?J Ce^äcA^/j, Frankfurt/Main, 9-

!9. 

Baines, J. 1976. M37?6^/.sfw??. /Ag Aa/er Poa/ry, Cambridge et a). 

Bencic, Z. 1999. „Antonomazija v proze Mandel'stama kak «toska po mirovoj 

kul'ture))", Potthoff, Wilfried (Hg.), !-38. 

Birkerts, S. 1985. „On Mandel'stam's Journal to Armenia", PetyMo^. ̂ y'oMwa/ 

o/cow^wpor^ry /;7er<3/:/re aA7<V ///erary cr;7;'cMw, 1985/19-21, 79-92. 

Bürgel, J. Ch. 1972. „Einleitung", Hafis, GaJ/cAfg a ^ Jgw Dw^/?, Stuttgart. 

Burghardt, A. 2011. „Manifestation der Poetik: Osip Mandel'stams „Razgovor o 

Dante" als literarisches Kunstwerk und poetologischer Essay", Ze/?.sc/?r//? 

/:/r 5*/<?HM//'/r 56, 18-36. 

Buschhausen, H. & H. 1995. „Das illuminierte Buch Armeniens", /IrweM/^?, 

191-210. 

Chatwin, B. 1980. „Introduction", Osip Mandelstam: Jorney /o y4rwew/a, transl.: 

Clarence Brown, London. 

Chazan, V. 1999. „K utocneniju semantiki stichotvorenija O. Mandel'stama 

Ä*owM z/wc - ara^ /' /7MM,s go/:/Aog/azyy'", Potthoff, W., 163-174. 

Chiari, B. (Hg.) 2008. ̂ fegweM^r z^r Gasc/?/c/??e Ä*aM/ro^^, Paderborn et al. 

Cormack, R. 2001. „Introduction", in: Nersessian (2001), 11-!3. 

Dutli, R. (Hg.) 1994. Osip Mandelstam, ^rw^M/e/?, ̂ rwgw/gM/.' Pro^<3, Â o/;'z-
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Korneüja tcin 

ASSIMILATION = SLAVERY: 
r//̂  c/ry OF ry?t/r// BY LEV LUNTS 

Lev Lunts entered titerature as a romantic (which conditioned both the character 
and fervour of his dectarations), and as a writer of Jewish nationaüty; not oniy 
was his romanticism a genera] hindrance for him, as he was treated as a part of a 
"KpuMMHajibHoe" TeneHHe' in his own time, but his Jewish origin atso raised 
anxiety. especiaüy within the context of semi-officiat reasoning that a Jew can-
not be a "pyccKHM nncaTejieM".- A H in ait, editors were reiuctant to pubhsh 
Lunts, and he was better known as "an author of potemicat articies" and as a 
member of the Serapion Brothers than as a writer (Schriek 1978, 352).3 Thus 
it did not come as a surprise that at the moment when his tragedies were 
Coming under increasing attack, he received an invitation from the Jewish 
Habima Theatre to move to M o s c o w and work in the Jewish culturai scene 
(Schriek )978, 352)/ If it hadn't been for Gorky and his journai ß a ^ a as 
weit as some joumats which did not mind Lunts's origin or his view of Rus-
sian titerature, w h o knows what this author's üterary destiny woutd have 
been iike even in his üfetime. One may recaH that Gorky pubüshed the p!ay 

' From Lunts's letter to his parents from 25 November 1922 (Schriek 1978, 352). 
^ Lunts wrote about this in the first preserved letter to Gorky from 16 August 1922. H e openly 

asked his famous patron if it was right that he "yaapHTbCH B jiMTepaTypy" with regard to his 
Jewish origin. Lunts stressed that he feit himself a Russian author and that he loved Russia 
more than any other country. and yet that he preferred western to Russian titerature and didn't 
want "rycToro o6jiacTHoro Mbtua, MeJtowHoro 6btTa, HyanoB nrpb[ cnoBaMw, nycTb 
UBeTMCToR. nycTb KpacHBOÜ". This part of the letter ends with a bitter remark regarding his 
origin: "H Mory MOJiwaTb M xoty MOJtwaTb [...] eute 10 jieT, noTOMy tTO Bepto B ce6!t. H o 
KpyrOM roBopnT. [...] WTO a Jitoöjtto ctoweT noTOMy. MTO ü He pyccKHM" (Cudakova 1994, 
14); see also: Evstigneeva 1994. 336, 337). 

^ It is striking that the Journal 77?p ̂ e^/ Neu', edited by Voronsky, was closed to Lunts, even 
though other Serapions were aeeepted, including Vsevolod tvanov. Pilnakov's review of 
Lunts's story //owe/o/?J, ineluded in his letter to Voronsky on September 8"* 1922, is repre-
sentative in this sense: "3TO paecton o eBpeücKOM HattnoHajtmMe, npHteM HanwcauHMH He-
poBHo, ttepBa^ H nocj]e/)HH)t rjtaBbt npocTo ejia6b!e. n o cyTH, yro M He paccKa3, a napaöojia. 
Ec^H 3T0T paccKa3 JlyHU npnBe.aer B nopajtoK («noHHCTHn)), TO OH 6bi Mor 6btTb ony-
6jiMKOBaH B «Kpyreo, nocKOJtbKy «KpacuoH HOBHM TeMaTMtecKH He nojtxo^HT" (Z.//erM̂ ;/-
HoeMM/et/.sfvo 1983,568). 

"* From Lunts's next letter to his parents, sent on January 30"' 1923, one learns that he trans-
lated /iA.sa/ofM '.s Cwr/^ for the Habima Theatre (Schriek 1978, 358). 
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C;'(y q/TrM^ after Lunts had died, in the fifth issue of ßc.seJa in 1924. sup-
plying the pubhcation with a foreword cum obituary (Lunts 1924, 63-101). 

Lunts's fundamental intertextual analysis of the etemal theme of the leader 
and masses with regard to utopia and anti-utopia involves a dialogue with a 
large number of literary and other sources (ranging from Shang Yang, Plato, 
Aristotle, Marx and Engels, and Berdyaev to works encompassing both Aris-
tophanes and Lunts's contemporaries Gorky, Blök, and Mayakovsky). This 
dialogue addressed a question which tumed out to be of the utmost importance 
for the 20th Century, namely the problem of the individual who has been 
driven out of an intimate, psychotogically determined lifeworld and must n o w 
face harsh historical circumstances. 

Lunts's philosophy of life (of "living life" = "KpoBaBan, HecnpaBejuiHBan, 
Beccnan )KH3Hb" [Lunts 1994, 193]), which may be summed up in the idea that 
"there is no last revolution", that the dynamics of etemal movement and 
change are more important than the static State of achieving a goal (i.e., abso-
lutising a certain phenomenon, State or idea), is close to the views of Zam-
yatin, but was in its essence based on the storylines from the Old Testament. 

As a Jew, Lunts was surely imbued with lessons from the Old Testament as 
well as with its depiction of harsh scenes of life taking place under the cruel 
eye of God. However, rather than submitting to them and being respectful of 
the commands inscribed on the tabtets, Lunts uses them to show the flux of 
the "living life" which constantly violates them, since "living life" is an etemal 
struggle involving the strongest passions (independent of any ethical code). 
From the story /w ?/?e De.yer? to the play 77?e C;(v q/ 7rM;A, one can observe 
Lunts's ideological struggle with canonised legends from the Old Testament, 
in particular as formulated in E.wJ^. 

The most striking coincidence between 77?e C;'(y q/ 7rHf/: and Rro<3fM.s re-
lates to the parts assigned respectively to Moses and the Commissioner. The 
former is supposed to take the sons of Israel from Missir to "the promised 
land", and the latter from China to "the promised land" once more - to Russia. 
However, whereas the Israelites' exodus from slavery in Missir is guided by 
the Lord himself (who is supposed to take them to the land of Canaan, i.e., to 
the land where "milk and honey flow"), the Lord, as one would expect, is absent 
from Lunts's anti-utopia, and liberation from slavery to the Chinese is entrusted to 
the Commissioner. In this sense, the migration of a vast number of soldiers in 777<? 
C;'fy q/ 7rM?/7 from East to West (from China to Russia) is contrasted with the 
movement of the Israelites from West to East (from Missir to the "promised land") 
- to the life-giving Sun. Nevertheless, Lunts portrays the soldiers' attitude towards 
the Commissioner, at the moment when he finds himself in the middle of the Gobi 
Desert, in the same manner in which he portrays the rebellion of Israel's sons 
against Moses, which breaks out while they are crossing the desert. The Israelites' 
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doubts about the possibihty of reaching "the land of mitk and honey" and the ex-
pression of their wish to retum to Missir are best represented in their words of Op
position to Moses: "Didn't w e say to you in Egypt, 'Leave us alone; tet us serve 
the Egyptians"? 1t would have been better for us to serve the Egyptians than to 
die in the desert!" (Exodus 14:12). 

The sotdiers' Opposition to the Commissioner in Lunts's ptay is also the satne as 
in the Bible. Whereas the Commissioner reminds the soldiers of their years of slav-
ery in China ("IUxTb JieT norHÖajiw Mb! y KOcorjia3btx, y qy^HX, KaK BOJiH 
paöoianH"), the crowd opposes him, crying, "Yciaji! Yciaji! Mbi 6buiH CHTMiaM! 
A 3^ecbCMepTb!" (Lunts 1994, 169). Characteristically, in both camps the rebel-
lion breaks out after they have walked for six weeks through the Desert Sin (or 
to be more precise, "on the fifteenth day of the second month" [Exodus 16:1]) 
and, respectively, through the Gobi Desert (Lunts 1994, 170); in both cases the dis-
satisfaction is caused by hunger. Thus the memory of substantiai meals in Missir 
("The Israelites said to them, If only w e had died by the LORD's hand in Egypt! 
There w e sat round pots of meat and ate all the food we wanted, but you have 
brought us out into this desert to starve this entire assembly to death" [Exodus 
16:3]) and in China („Kax BcnoMHmnb: naTHHua - OTBapHoe Maco c pncoM H 
xjieöa CKOJibKO xoqetub" [Lunts 1994, 176]), tempts the two groups of people to 
retum to slavery in Missir, or, respectively, in China. 

Their wish to retum and remain assimilated in Egypt is incited by evil ru-
mours about the land of Canaan, which in tum cause the Israelites to Start a new 
uprising against Moses: " W h y is the L O R D bringing us to this land only to let us 
fall by the sword? Our wives and children will be taken as ptunder. Wouldn't it 
be better for us to go back to Egypt?" (Numbers 14:3). 

In Lunts's play, the Doctor urges the soldiers to rise against the Commis
sioner again, explaining that life in Russia is all about working day and night: 
"^yMaeTe, B Poccmi Hei paöoib]!?.. JJ,HeM H HOHbK). Tyr xoqemb - paöoTaä, 
xoMemb - Hei, a TaM .aojixteH: KOMMyHa!" This, in turn, provokes the cry: 
"Ha3ajt! He noH^y ^ajibiue!" (Lunts 1994, 176-177). However, unlike the Torah, 
which does not depict the Israelites' arrival in the land of Canaan, and which ends 
with the repetition of the laws of the Lord referring to, among other, the behaviour 
of the Israelites in the land of Canaan (east of the river Jordan), whose lords they 
are to become, Lunts offers his model of "the promised land" (embodied in the 
City of Equality), which is in tum inspired by a catastrophic perception of a world 
ready to realize philosophical and literary utopias. Thus the eventual arrival of the 
Israelites in the land of Canaan takes a different tum in Lunts's play: the soldiers, 
led by the Commissioner, flee the City of Equality - the paradise on earth - and 
continue their quest for "the promised land". 

The philosophical character of Lunts's play implies that the author of 7%e C;Yy 
o/TrM/A was engaging in a dialogue with certain philosophical texts, with the in-
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tent of offering a critique of the ideal State. Hence the recognizable parallels be-
tween Lunts's ptay and certain parts of Plato's ̂ <?̂ M̂ //'c and L<7M& 

Conceived as an ideal State, Plato's ̂ epM^/;c has in its foundations only in 
"justice" (Plato 1991, H l ) , and this ideal became part of the very title of 
Lunts's anti-utopian play (7V7<? C;'fy r)/ 7/rH//;). But how does Plato perceive just 
hfe in a State? !t is as a Community comprising three castes: philosophers, soldiers, 
craftsmen or farmers, where the best soldiers climb the social ladder and enter the 
cast of philosophers after they have reached the age of fifty. Let us note that the 
distribution of powers is almost identical in Lunts's City of Equality, in which 
there are three old men in the role of philosophers, i.e., the seniors who rule the 
City and invite soldiers to move there ('TopoR ripaBRM n PaBeHCTBa - Harn 
ropoR <...> Mbt Bce paBHbi. Mb] paöoiaeM paBHO, MMBeM paBHO. Bbt HCKajin 
npaB^M, cnacTbH, paöoTbt. üpH^HTe, pa6oiaHTe, )KHBHTe c HaMH" [Lunts 
1994,178]). Following in the footsteps of Plato, w h o sees the absence of Citi
zens' unity in one's etemal need to put one's property in the forefront ("Doesn't 
that sort of thing happen when thay don't utter such phrases as 'my own' and 
'not m y own' at the same time in the city, and similarly with ewspect to 'some-
body eise's'?" [Plato 1991, 141]), Lunts also creates his own "Citizens" w h o live 
in a State in which "Bce BJia^etOT BceM, HM ogMH He BJia^eeT HmteM" and "Bce 
paBHbi nepeR 3aKOHOM" (Lunts 1994, 186). Moreover, his Citizens explain that 
they are "Bce, KaK ORtm", because everything they do they do together: "Mbt 
roBopHM BMecie, RyMaeM BMecie, pa6oiaeM BMecre" (Lunts 1994,186). 

Plato's ideal State, in which there will be no place for "the growth of inso-
lence and injustice, of rivalries and jealousies" (Plato 1961, 175), is transformed 
into its opposite in Lunts's description of the City of Equality, and the Doctor's 
words are quite contrary to Plato's principles: ")KH3Hb HecnpaBeRJiMBa" (Lunts 
1994, 183). Thus, life knows no equality, the very City of Truth is lifeless. 

Furthermore, Lunts's play also echoes the remark made in Law.?: "In the first 
place, owing to their desolate State, they were kindly disposed and friendly to-
wards one another" (Plato 1961, 173); the echoes of this line of thought can be 
found in the conversation among the three City seniors, who resent the differ-
ences among the soldiers ("HyiKMe, He noxoxoi Ha Hac. He cxox<M M e x w / 
co6oR. KaxmbtM ocoßeHHbiH") and the fact that they are not respectful of order 
("Hei nopHRKa H 3aKOHa. 3io He JHORH"), which is why they decide to banish 
the soldiers from the City of Truth and Equality (Lunts 1994, 179, 180). 

Nonetheless, the notion of truth as the utmost value in Plato's Z.aw^ is sub-
jected to doubt and rethinking in Lunts's play. This can be seen in particular in 

"A!i the goods. for gods an m e n alike, truth Stands first. Thereof let every m a n partake from 
his carliest days, if he purposes to becotnc blessed and happy, that so he may live his life as a 
true m a n so long as possible. H e is a trusty man: but untrustworthy is the m a n w h o loves the 
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the figure of the Commissioner, who rejects the truth about the City of Truth 
(which he cites as the final dcstination in his attempt to keep his sotdiers aüve 
on their way through the Gobi Desert), and superimposes upon it a he about the 
existence of another, true tand of justice and happiness where he intends to take 
the remaining soldiers. Betief in a he, which finds expression in the Commis-
sioner's hne "TaM paBHH, HO He o^HHaKOBbt, cqacibe, HO He noKOH. TloKoa Hei, 
noKOH Ĵin MepiBbtx" (Lunts 1994, ]95), is accompanied by "uncertainty" (a)so 
discussed by Ptato), which resutts in the Commissioner's decision to kilt the Doc-
tor, whose voice is reminiscent of the Commissioner's earher words when ex-
presses disbehef in the existence of such a country, waming them that there is no 
end of the road and simultaneousty accusing the leader of the sotdiers of having 
rooted out and betrayed justice: "Tbt Hexan npaBRM, BOT Hamejt ee. Hio caenaj! c 
HeH? PacToniaj!, pacTep3an, 6pocHJi. Bcex ao o^Horo - yÖHJt... ̂ io laxoe 
npaB^a? CxyKa. Hio TaKoe paBeHCTBO? CxyKa. Bce necTHoe, HHCToe - MepTBo. 
B HenpaB^e - )KH3Hb, B yÖHHCTBe - )KH3Hb, B 6opb6e! [...] OnnTb noH^emb 
^ajibuje, 6y/ieujb oÖMaHHBaib Hx H ce6a, HCKaib yx(e pa3 HaR^eHHoe H - 6po-
meHHoe?" (Lunts 1994, 193). 

Hence it is only logical (and somewhat predictable) that Lunts, in bearing 
witness to a philosophical utopia being "finally" put into practice on the territory 
of Russia, constructs his anti-utopian play through recourse to the utopian vi-
sions of antique and other authors on the one hand and by describing the way 
utopia tums into anti-utopia at the very moment of its implementation on the 
other. What is striking in this context is Lunts's recourse to Aristotle's Po/;'f;'cs, 
which, by way of a dialogue with Plato's 7?epMMc, presents its own model of an 
"ideal State" as a counterweight to Plato. 

Thus the Doctor's rebellion against the Commissioner and his search for 
paradise, where everyone is equal ("PaR Ha 3eMJie, H Bce KaK ORHH? <...> A ecjiH 
H Tax, ecjJH M BepHO-TaK a He xony TBoero paa!" [Lunts 1994,174]), is reminis
cent of Aristotle's rebellion against Plato's image of a State of equals, which Aris-
totle formutates as foltows: "And not only does a city consist of a muttitude of 
human beings, it consists of human beings differing in kind" (Aristotle 1959, 
71-72). For this reason, having discovered the City of Equality of his dreams, the 
Commissioner desperatety cries out that he does not want "waxo^o cnacTbH, 
wa^o^o paBeHCTBa" (Lunts 1994, 183). Aristotle's critique of Ptato's unique State 
in which "alt the Citizens say 'Mine' and 'Not mine' at the same time" (Aristotle 
t959, 75), m a y be found in Lunts's ptay both in the scene with the Young M a n 
asking the Girt from the City of Equality to love "He Bcex - oaHoro", and in the 
scene with the Boy who wonders, "Hio TaKoe 'MoR'?" (Lunts )994, 180, 184). 

voluntary Ite; an sensetess is the man who loves the invoiuntary iie; and neither of these two 
is to be envied" (Plato [96], 333-335). 
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After the inequality between the inhabitants of the City and the sotdiers has 
become evident, a rebcHion of the "Citizens" necessarity follows. Once more, 
this is in tine with Aristotle's view that "for generally the motive for factious 
strife is the desire for equality" (Aristotle 1959, 375). However, unlike Aris
totle's concept of rebeltion as something that either changes or cements the ex-
isting social System, Lunts offers a genuine rebellion that develops in a manner 
typical of its initiators: living as Equals in the City of Equality, the "Citizens" go 
to their death on equal footing, which w e leam from the Observation made by 
the First Soldier that "uejibiR HapoR B Ho^b yKOKommin" (Lunts 1994, 192). 

Reflections on the "ideal State" preoccupied not only antique philosophers; 
there was also a sudden surge of interest in this topic in the Renaissance which 
found its characteristic expression in the works of Thomas More, Tommaso Cam-
panella, Francis Bacon and Cyrano de Bergerac. However, with the exception of 
Campanella's C;Yy q///?e $MH, Lunts's attention was not attracted by the utopias 
of the aforementioned authors. 

The connection between Campanella's dialogue and Lunts's play can be estab-
lished immediately, due to the similarity between the two titles (although both are 
based on the old Greek tradition of founding a city-state). However, it can also be 
found on a deeper level, in the similarities and contrasts between the two authors' 
ideological Solutions for the "perfect System". Thus, Campanella's Genoese em-
phasizes the world view of the Citizens of the City of the Sun: "But when we have 
taken away self-love, there remains only love for the State" (Campanella 1901, 
282), which he perceives as a virtue. In Lunts's play, care for the Community is 
most vividly illustrated in the conversation of the three seniors of the City as they 
evaluate the newly arrived soldiers ("Hei nopnRKa H 3aKOHa. 3io He JitoRH", 
"noryÖHT FopoR", "Po3o6bK)T nopHROK" [Lunts 1994, 180]) and in the "Citi
zens"' confrontation with the soldiers, where absence of any interest for the indi-
vidual is evident (Lunts 1994, 185-187). However, love for the Community is also 
expressed "less fond of properity", which is explained by the fact: "Whatever is 
necessary thay have,thay receive it from Community" (Campanella 1901, 283). 
Here w e can recognize the remark of the Citizens of the City of Equality that 
"Bce BJiaRetOT BceM, HM ORHH He BJiaReeT HHHeM" (Lunts 1994, 186). 

Lunts's images of an "ideal State" as represented by the City of Equality re-
flect a polemic attitude towards utopian literature, among other things because 
the cited works served as a source for the communist utopia of Marx and Engels, 
which was realized in Russia with consequences that may be likened to a catas-
trophe for civilization. The ideas of Plato, More and Campanella, which are ag-
gressively sublimated in 77:e Coww;v/?M/ ManZ/as/o by Marx and Engels, are 
met with utmost resistance in Lunts's C;ry q/*7f*M?/?. Starting with the Commis-
sioner's first line, when he renders a description of Russia as the "promised 
land" to his soldiers ("TojibKO paöoTaR, cjibunb, paöoiaH - H Hei HHKoro Jiynuie 
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Te6n. HHKio He CKa^Kei: "H 6orane Te6a" - ReHer Hei 6ojibme, HeT MouiHbi. H 
HHKTo He cKa)KeT: "3! 3HarHcH Te6n" - o^Ha KpOBb y Bcex, KpacHa KpoBb y 
Bcex" [Lunts 1994, 169]), one can easily conclude that the State in question is the 
one from 77?g CowwMMM/ A%3f?//as'?o, whose main protagonist is the working 
class. Here one may recal! that the call for communist revolution "nyieM 
HacHjibCTBeHHoro HHcnpoBepixeHHH Bcero cymecTByMiuero o6mecTBeHHoro 
cTpoa" is based on the abolition of differences "MOKgy ropo,aoM H RepeBHeR", 
as well as on solving the property issues, as "npojieTapHHM nenero B HeH [B 
peBOJitoLtHH - K I ] TepaTb xpoMe CBOHX ueneH", as opposed to - "npHoöpeiyT 
H<e OHH Becb MHp" (Marx, Engels). 

O n the basis of the material cited above it is not difficult to conclude that 
Lunts. with his City of Equality, which embodies an ideal of parity based on the 
abolishment of individuality and hence on the intrusion of the Community into 
all areas of life, is trying to demonstrate that utopian visions of social Systems 
(from Plato on through Marx and Engels) are fatal to life; the catastrophic de-
nouement of Lunts's play involving all the Citizens of the City of Equality em-
phatically underlines this point. 

Interestingly enough, Lunts found confirmation for his anti-utopian reflec-
tions in the books of a Russian contemporary, the philosopher Nikolai Berdyaev. 
The publication of Berdyaev's two books 7776* M ^ w / M g q/W;',s?ofy and 7V?;7o.yo-
p/?_y q/77?e<7M<7/;'(y, which appeared during his German emigre phase (in 1923), 
coincides with the last year of Lunts's life in German hospitals and sanatoria 
(1923 and 1924). 

In the foreword of Berdyaev's book 7V?e AfeaHwg q^/7M?o?y one finds a 
striking coincidence between Berdyaev's vision of Russian thought as one di-
rected towards 'bcxaTOJiorHuecKoR npoji6neMe KOHua", "anoKanmiTtmecKH" 
coloured (Berdyaev 1990a, 3), and Lunts's meditations on The End in 77?e C;'?y 
q/ 7?i/?/?. Berdyaev's emphasis on "eBpeRcKoe Tpe6oBaHHe 3eMHoro 6jia)KeHCT-
Ba B couHaj!H3Me" employed by Marx as he transposed the Messianic message of 
people „Ha K.nacc, Ha npojieTapüaT" which should "ocBoöoRMTb H cnacTH MHp", 
eaming bread "B noie JiHua CBoero" (Berdyaev 1990a, 70), corresponds with 
Lunts's perception of the soldiers whose quest for "the righteous land" encom-
passes both the Jewish exodus from Egypt and Marx's project of achieving a 
"heaven on earth" materialised in the rule of the Proletariat. 1t is no accident that 
from the very beginning of 77?e C/'/y q/ 7rMf/? the Commissioner's dream implies 
equality in work ("TojibKO pa6oiaH, cjibnub, paöoiaH - H HeT HHKoro Jiyqme 
Te6n" [Lunts 1994, 169]). 

Accented by Berdyaev as the main character trait of the Jewish people, re-
flected in the philosophy of Marx, - "3eMHaa cnpaBe/UHBOCTb, 3eMHaa npaB^a, 
3eMHoe önaro", that is "noöejta Haji HenpaBaoü" and their desire to create "uap-
CTBa EwKHH Ha 3eMJie" (Berdyaev 1990a, 72, 73, 75) is also found in the medita-
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tions of Lunts's Commissioner, w ho muses about a land in which there is 
"npaB,aa n no npaB^e JitoRM )KHByr", in which there are "npaBRbi n cnacTba" 
(Lunts 1994, 169, 195). Likewise, Berdyaev's remark that Jewishness is "KOJi-
neKTHBHCTMqHo", and that it finds the idea of "HH^HBHayajibHOH cBo6o^bi" alien 
(Berdyaev 1990a, 75, 76), has an anatogy in the 777<? O'fy o/TrM//; in the attitude of 
the soldiers, for w h o m any expression of personal freedom must be punished (cf. the 
murder of the Gloomy Soldicr", Vanya, and the Doctor). Thus Berdyaev sees the 
ideal of social justice in direct correlation with "aHTHxpncTOM, c npHHyRHTejibHO-
peBOJiMUHOHHMM ocymecT-BJieHHeM npaB^bt Ha 3eMjie", which implies the "OT-
pnnaHHe CBo6ojtbi ayxa" (Berdyaev 1990a, 81). Both "paradise" in the City of 
Equality and the soldiers' migration to the "righteous land" can be interpreted in 
this regard. If w e consider the soldiers' beüef that "KOHeu ecib", that is, that they 
will reach the end of the road and find "the promised land", as well as the Doctor's 
objection to this idea (for him "KOHua nyia Hei" - Lunts 1994, 196), w e can estab-
lish two concepts of historical time: linear (progressive) and circular (cyclic). 
This also corresponds to Berdyaev's opinion about "yronHH 3eMHoro pan", 
which is, in effect, "TecHo CBa3aHa c yneHHeM o nporpecce" or false leaming, as 
it implies that "B 6yaymeM, B rpaaymeM pa3pemnMa Tparejina BpeMeHH" 
(Berdyaev 1990a, 149).6 

Berdyaev's speculative preoccupations in his PA;7o^op/?y q/*/ng^Ka/;Yy are 
much the same. His view that "peBOjnoumo He RejiaeT qejioBeK", but that "peBO-
jnonHH ^ejiaeicH Haa nenoBeKOM", that is, "cjiynaeTCH c qejiOBeKOM, KaK cjiyna-
eTCH 6ojie3Hb, HecnacTbe" (Berdyaev 1970, 10) is vividly illustrated in the ex-
ample of a Citizen from Lunts's City of Equality, whose human character in the 
materialised paradise of social equality bears no resemblance whatsoever to pre-
vious human beings: it is precisely due to the perceived change - revolution 
against the man - that the soldiers continue their quest for the land not only of 
"paBeHCTBo", but also of "x<M3Hb" (Lunts 1994, 190). Recognizable in the behav-
iour of the Commissioner and the soldiers, who long to see their (revolutionary) 
ideal come true, is Berdyaev's belief that "ayx peBOJitomiH, ayx jnoaen peBOJno-
H.HH HeHaBMRMT H HCTpeÖJlHeT TeHHaJlbHOCTb H CBHTOCTb", that "0Rep)KHM 
HepHOH 3aBHCTbK) K BeJIHKHM H K BeJIHHMK)", so that it "He TepnHT Ka^eCTB H 
Bcer^a )Ka)Kaei yionnTb Hx B KOJinwecTBe" (Berdyaev 1970, 11). 

It is instructive to examinc the reactions of the Gloomy Soldier in this context 
("B PoccHH Bora Hef) or that of the soldiers ("A r^e )Ke TBoH Bor? KaKOB H3 

Here w e should also mention Berdyaev's Observation from his t%7//örZ,//eaH<7 W17/jor Cu/-
^Mrc. pubtished as a suppietncnt to his book 7*/7e AVeanwg q/7//.sM/'s', that «opraHH30BaHHOCTb 
y6MBaeT opraHMMHoctb)) (Berdyaev 1990b, 168), which is ihustrated with this example. 
«M<mHb aeJiaerM Bce öojiee H 6ojiee TexHHHecKon» (Berdyaev ]990b, 168); the same line of 
thought may be discovered in the impeccable work Organization of Lunts's Citizens of the 
City of Equality, whose organic decay can be seen in their conftict with the sotdters. 
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cc6^?"), both of which follow the Old Man's call for prayer (Lunts 1994, 171,174). 
However, the desire to Substitute quantity for quality is perhaps best expressed in 
the murder of the Doctor, as he is the only character who reveals the truth and is 
therefore singled out by the group of soidiers who believe in a lie. Let us also note 
that Lunts's soidiers - the people of revolution - represent a condition that could 
accurately be described by Bedyaev's words that "peBOJitouMH jimub BHeuiHe 
j]HHaMHMna", and that "B 3Tnx ̂ BH)KeHHax ecTb 6e3BbixoaHoe Kpyx<eHMe" (Berd
yaev 1970, 11), which is also confirmed by the Doctor in his last line, "KoHua 
nyTH Hei!" (Lunts 1994, 196). The traits of revolutionaries described by Berdyaev, 
who unmasks their "6e3BepHe n 6e36on<He", and "gyx HeöbiTHa", which instils 
them with 'branHTapHbie H^eH n CTpacTH" and "3aKOH 3HrponHH", and which is 
enacted through them "B )KH3HH couHajibHoH" (Berdyaev 1970, 24), is equally 
valid both for the soidiers obsessed by the idea of finding the "land of equality" and 
for the Citizens of the City of Equality, who, in realising their idea in material terms, 
fall prey to entropy. Berdyaev's conclusion that the time of collapse of all the 
"yTonHH 3eMHoro paa, cepbix, 6e3JiHHHMX, nycTHHHMX yTonHH, yTonHH npe-
RenbHoro paBeHCTBa H npe^ejibHoro cnacTbH B He6biTnn" has come (Berdyaev 
1970, 26), is also applicable to Lunts's example of a "utopia" in the City of Equality, 
against which the Commissioner and the soidiers rise: they do not want "w<3A*ojo 
cnacTbH, woAro^o paBeHCTBa", they find the life with the dispassionate Citizens of the 
City ofEqualitymonotonous (Lunts 1994, 183). 

O n the one hand, Berdyaev's accusation that the revolutionaries have taken the 
idea of brotherhood from Christianity, or that they have stolen it, to be more specific, 
and that in their kingdom a man "MWKei ciaTb jimnb 'TOBapmneM'" to his feHow 
man, because "6paicTBO 6e3 Xpncia, TOBapnmecTBo, ecTb coe^HHeHHe 6e3JiHH-
Hoe, B KOTopoM Hejib3a pa3JiHMHTb JiMKOB" (Berdyaev 1970, 157, 158, 159), is 
also evident in Lunts's play, when it comes to the impersonal "Citizens" w h o 
address each other as "6paT" and "cecrpa" (Lunts 1994, 188, 191). O n the other 
hand, Berdyaev's insistence on the fact that by nature "uejioBeK qejioBeKy He 
6paT, a BOJiK", and that "jiMMM Be^yi OH<ecTOHeHHyM 6opb6y .apyr npoTHB 
apyra" (Berdyaev 1970, 158), is mirrored in the soidiers' behefs in 77?e C/7y q/" 
7rz;/A, which stand for the principle of life. Finally, the main thesis of Berdyaev's 
f/?/7o.sop/?v o/7we^Ma//Y^, "C HepaBeHCTBOM CBH3aHO BCHKoe 6biTHe" (Berdyaev 
1970, 166), is dosest to the soidiers' objection to the ideal of the City of Equality, 
whose dwellers are perceived as dead in their parity (Lunts 1994, 189); however, 
the Commissioner's dream about the land of both life and equality, seems to be in 
conflict with itself (in line with Berdyaev), which can also be heard in Doctor's 
waming, when he denies the possibility of existence of such a land (Lunts 1994, 
190, 196). This supports the view of the Russian philosopher that equality goes 
hand in hand with non-existence and inequality with existence. 
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For Lunts, the ftght for the right to inequahty, to difference, was closely aHied 

with the fight against assimilation and slavery in living life. As it turns out in the 

course of the play, for Russia the never-ending quest for the "promised land" is 

nothing but a dream of freedom, inequality and existence. Thus, the Commis-

sioner's initial depiction of the ideal land where "He ieneT 6ojibiue KpoBb", in 

which there is "Mnp B H36e, MHp B ROMe, H B nojte, H Bo BceH cipaHe", is trans-

forms into an apology of life achieved "B HeHaBHCTH", "B 6opb6e", "B y6nücTBe" 

H"BJ!K)6BH" (Lunts 1994, 169, 186, 187). 

Regarding the ending of the play, one may conclude that the events in the City 

of Equality are merely an episode on the never-ending path to the "promised land", 

where the Doctor's words, "KoHua nyiH Hei!", "Bbt aoH^eie n He HaR^eTe!.. 

KoHua Hei!" (Lunts 1994, 196) reverberate as a leitmotif. !n this way, Lunts re-

mains unwavering in his interpretation of the Books of Moses as an eternal jour-

ney to the "land of milk and honey", whereby the Books ultimately serve as the 

comerstone of 7%e C;Yy q/Trz/^, the first anti-utopian play. 
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Anne Renncrt 

RODCENKO, MAJAKOVSKIJ UND DER BÄRENZWINGER 
IM ZOOLOGISCHEN GARTEN BERLIN' 

Ais der russische Künstler Aleksandr Rodcenko (1891-1956) im März ]925 mit 
dem Zug von Moskau nach Paris reiste, hatte er nur elf Stunden Aufenthait in 
Berhn. in der französischen Hauptstadt soiite er an der Gestaitung des russi
schen Pavilions auf der Ausstellung F^po^/7/o/? /M^wa/;'owo/ Je^ ̂ rAs 6?ecom///i 
eZ wJM^/r/e/j wo^ew^.s' beteiligt sein. Zeitlebens blieb dies seine einzige Aus
landsreise. Aus Berlin schickte er seiner Familie eine Postkarte vom Pariser 
Platz mit dem Brandenburger Tor.2 Doch was er im Einzelnen in der Stadt be
sichtigte, ist bisher nicht bekannt. Rodcenko berichtete lediglich: „In Berlin war 
ich nur kurz, von 10 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, deshalb habe ich nur wenig 
gesehen. Obwohl ich mit sehr gierigen Augen beobachtete".^ Der Künstler 
nannte kein Datum für seinen Zwischenhalt in der Reichshauptstadt, doch lässt 
sich Sonnabend, der 21. März 1925 rekonstruierend A n diesem Tag beschäftigte 
die Presse ein abendlicher „Hofhält bei Zille" mit sechs Orchestern und Gesang 
von Ciaire Waldoff. In Anwesenheit des Malers Heinrich Zille sollte im Großen 
Schauspielhaus das Stück /We/w A/Z/Z/öT? uraufgeführt werdend !n Rodcenkos 
Z?/7<?/cf? nac/? //oM^g aus Paris, die er 1927 auszugsweise in der Zeitschrift jVoy)y 
Z,g/ veröffentlichte, hieß es über Berlin: 

' Der vorliegende Aufsatz basiert in Teilen auf meiner Dissertation /?ot/r<?f!̂ o.s Afe/am«;/;/?^-
.WM. r:"' Dyiafn/A* /̂er Form /w /o/ogra/McAff? t%*?'A, München 2008 (Kunstwissenschaftliehe 
Studien, 150). 

- Siehe ?̂o&-/?<:'?7AY) w?;7 A^/M/mta //? fa<7.s, hrg. v. Krystyna Gmurzynska-Bschcr u.a., Ausst-
kat. Galerie Umurzynska, Köln 1993, I / Abb. 15. o. Paginierung. 

^ „V Berline ja byl ocen' malo - s 10 utra do 9 vecera, poetomu mato cto videl. Chotja i smo-
trel ocen' zadnymi glazami". Brief v. 24. März 1925, M?v)y Z,e/; 2 (1927), 11. 

^ A m 19. März schrieb Rodcenko aus Riga, am folgenden Tag ginge es weiter nach Berlin. 
Nach einem ganztägigen Aufenthalt in Köln erreichte er am 23. März Paris, siehe ;A;W., 9 u. 
II. 

^ Siehe BerZ/npr 7og<?A/ar/, 54/137, 21. März 1925, o. Paginierung. 
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Abb.): Seite aus: Vladimir Majakovskij, Pro efo, Moskau, Petrograd 1923, 
Illustration v. Aleksandr Rodcenko. Teil I, nach S. 16 
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Die Deutschen sind sehr eigentümtich. M a n bekommt den Eindruck als 
bestünden sie nur aus Zigarrenrauch. Grosz hat das Charakteristische in 
der Berhner Geseitschaft sehr gut herausgestellt, sie ist wirklich so.^ 

Von George Grosz besaß Rodcenko ein Aibum mit Zeichnungen. Über den 
Schriftsteller Vladimir Majakovskij sowie über Osip und Lilja Brik, die regel-
mäßig nach Bertin reisten, hatte er mit Beginn der 20er Jahre Verbindungen zur 
damatigen Metropole. Ais Avantgarde-Künstler und Fotograf war er hier inzwi
schen bekannt und wurde I 924 in Franz Jungs Monografie Dos ge;'.s//ge ./?M/?/w?J 
W7? /?eM^ namentlich erwähnt.^ In einem bisher unveröffenthchten Brief bat 
Rodcenko Osip Brik ausdrücklich, er sotite von seiner Reise nach Berhn berich
ten, wie es Grosz dort gehe.H 

Immer wenn Majakovskij nach Moskau zurückkehrte, brachte er „Koffer vol
ler Zeitschriften, Kataloge und Bücher'^ mit und übergab Rodcenko die Kunst
publikationen. Auch an den Kiosken in Moskau konnte der Künstler in den frü
hen 20er Jahren die Berliner Zeitschrift D;'e tfocAe erstehen, deren Illustrationen 
er ausschnitt und nach Motiven sortierte. Als er im Frühjahr 1923 auf Bitten sei
nes Freundes das Liebespoem Pro e?o (Do^ öewM&s'/c 77?e/7?o) illustrierte, sollte 
er jene Bildausschnitte verwenden.'" Es entstanden acht Fotomontagen mit Zu
satzvarianten, welche die Liebeslyrik des Dichters kongenial verbildlichen. Ma
jakovskij hatte das Poem in einer achtwöchigen Trennungszeit von seiner Ge
liebten Lilja Brik verfasst und den widersprüchlichen Empfindungen in Meta
phern und Verwandlungen Ausdruck verliehen. Als er Lilja Jur'evna im Som
mer 1915 kennenlernte, war diese bereits seit drei Jahren mit Osip Brik verheira
tet. In Majakovskijs Verserzählung Pro e/o durchläuft das lyrische Ich als Folge 
der Eifersucht eine Zoomorphose, in der es sich in einen Bären verwandelt: 

^ „Nemcy uz oöen' specificny. Kazetsja, <Ho splos' sigamyj dym. Gross oCen' zdorovo vyjavil 
samoe charakternoe v berlinskom obscestve. kotoroe i est', dejstvitel'no, takovo.", /Vcvy/Af/^ 
2()927). II 

7 Bertin )924 (Wege zum Wissen, 25), 98. 
" R C A L ) , Moskau, Fond Osip Maksimovic Brik, f. 2852, op. I, ed. ehr. 248. Undatierter ei

genhändiger Brief Rodcenkos mit der Ziffer I oben rechts, von fremder Hand hinzugefügt. 
Der Bogen wird gemeinsam mit einem Brief aus Vachtan in einem am 30. August 1930 ab
gestempelten Umschlag aufbewahrt, siehe /^o&^n^o.s Me;a;nor/)/;o.sfM, F U Berlin, Diss.. 
2005, 242f. 

^ „Rabota s Majakovskim", Opsfr t///a Ai/^.scego. Jficvf;;4r;, .sfaf';', /?Mwo. za/i/.sA;, hrg. v. V. 
Rodcenko u. A. Lavrent'ev, Moskau 1996, 236. 

'" Bisher belegt werden konnten ein amerikanischer Raupenschlepper, die Dicke Berta sowie 
Likörflaschen der Oppacher Firma E.L. Kempe & Co und der schlesischen St.-Barbara AG., 
vgl. /?o6/cen̂ o.s Me/oworpAo.se^, München 2008, 85, 105 u. I I9f. 
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Abb. 2: Seite aus: Vtadimir Majakovskij, Pro ero, Moskau, Petrograd 1923, 
Hlustration v. Ateksandr Rodcenko, Tei) IH, nach S. 42 



Noch gestern ein Mensch, 
bin ich im Handumdrehn, 

Eckzähne vorstoßend, 
zum Raubtier geworden. 

Mein H e m d ward zum Haarkleid, die Zotten gesträhnt. 
Auch du strebst dorthin!? 

Liegst dem Draht in den Ohren?! 
Kein Waidbär, ein Eisbär. 

Will heimkehm zum Eismeer." 

Rodcenko hat diese Mutation in der dritten Fotomontage zu den Versen /c/? 
/?a/f w;/' <V/c (Mre/7 ZM.. (Abb. 1) visuaiisiert. Aus Verzweiflung über die Tren
nung von seiner Geiiebten droht sich der Poet in die Neva zu stürzen. Der 
Künstler montierte Majakovskij mit Spazierstock aus einem Foto von Abram 
Sterenberg rechts oben auf eine eiserne Brückenkonstruktion. Darunter hockt 
der Dichter ein weiteres Mal, von Bären umgeben, im arktischen Eis. Eine Keil
form und gezeichnete diagonale Linien führen „konstruktivistisch" in die Tiefe. 
Hier hält sich Majakovskij die Ohren zu, u m den Hilferuf seines anderen, 
selbstmörderischen Ichs nicht hören zu müssen und fleht: „Verlaß mich nicht, 
halt ein! / bleib stehen! Wladimir! / W a s vereiteltest du damals / den erlösenden 
Sprung? / Wärs nicht besser, / am Pfeilerrand war mein Herz zerschellt?"'2 Als 
Eisbär vermag sich der Dichter vor der „Newa-Tiefe" auf ein „Kissenfloß" zu 
retten und paddelt mit der Tatze weiter ins „Grön- / Läpp- / Liebe-Land?"'3 

Die Verserzählung kulminiert in einem Tiergarten, welcher Majakovskijs 
Liebe künftige Auferstehung und Erlösung verheißt. Rodcenko illustrierte diese 
letzte Fotomontage zu den Versen ... a^w? atve/? ̂ /̂  /?ê ?g 71gre ... (Abb. 2) mit 
fotografischen Fragmenten, die erstmals als Bauten des Zoologischen Gartens in 
Berlin identifiziert werden können. Im Zentrum der Collage verwandte er den 
Ausschnitt eines Pressefotos von der Elefantenpagode, die 1873 im indischen 
Stil errichtet worden war.'4 Vor das Dickhäuterhaus montierte der Künstler eine 
indische Leopardenjagd, flankiert vom Lama und einem Papagei, dem er die 
langen Schwanzfedern stutzte. Drei Löwenbabys sind Lilja Brik zugeordnet, die 
in Sterenbergs Porträt den Betrachter direkt fixiert. Hinter ihren Kopf und die 
linke Schulter klebte Rodcenko das Foto des Bärenzwingers aus dem Berliner 
Zoo. Diese Neue Bärenburg war eine massive Festung für die Symboltiere der 

'' Majakovskij. P/o c/o. Übers, v. H. Huppert, Berlin 1994. 109. Der russische Originaltext tau
tet: „Bwepa wejioBeK / ennHMM MaxoM / KJiMKaMM CBoR pa3MenBeanji BMjr n! / KocMaTbtR. / 
LUcpcTbK) CBHcaeT py6axa. / Tome ry/ia-w!? / B Tejie<boHbi 6a6axa*rb!? / K CBOMM nomen! / 
B Mopn jieaoBHTbte!", /A/J., 12. 

'2 /ö«/., 113. 
' i ..Gren / lap / [jub-landija?", fro ^/o. Moskau 1923, 18; Berlin ! 994, 1 14 ff. 
" Siehe Hans-Georg u. Ursula Klös (Hrg.), Der ßcr//Mer Zoo ;'w <S/wge/.w/f?gr ßaHfcn. 7<S4/-

/PiS'!?,' e;/?<? p<7Mgcsc/n7'/;f//(r/;e Mf?a* Je/?Ama/^/7cge/7.sc/7e Dc^Mme???af;o7! ;7ner atv? Zoo/og/-
.s-fAen Garren ßpf//n, Berlin ̂ 1990. 70-73. 
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Abb. 3: Postkarte u m 1930 

Stadt, die in der Hauptachse des damaligen Eingangs lag und 1968 abgerissen 
wurde. A n ihrer Stelle befindet sich heute das Tigergehege. Als dritter Bau für 
verschiedene Bärenarten war das historistische Tierhaus 1870 im Stil der italie
nischen Festungsarchitektur des 15. Jahrhunderts errichtet worden. Einige Klin
ker des Rundbogens sind in der oberen rechten Bildecke deutlich zu erkennen. 
Das Foto zeigt eine Innenansicht des zentralen Mittelkäfigs, in dem ein Eisbär 
am Gitter entlang läuft. Vor den Stäben reihen sich die Kinder einer Schulklasse 
dicht aneinander. In Begleitung des strengen preußischen Lehrers mit Hut und 
Stock halten sie sich artig a m Geländer fest. Über eine Treppe an der Rückseite 
des Zwingers konnte man auf eine Plattform gelangen und die Tiere von oben 
beobachten.'S Von dieser erhöhten Position über den Käfigen wurde die 
Schwarzweißfotografie aus Pro e?o aufgenommen. Rodcenko wählte mithin 
nicht die traditionelle, noch in den 30er Jahren übliche Postkarten-Ansicht (Abb. 
3), welche die Front nach Nordost abbildete. Der Künstler, der erst im Winter 
1923/24 selbst zu fotografieren begann, verwandte hier bereits ein Lichtbild, das 
seinen späteren Blickwinkel „von oben nach unten" (̂ êrc/!M vn;z)'6 antizipiert. 

^ Vgl. „Zoologischer Garten Berlin, Bärenzwinger: Grundrissanlage der Stauungen", Ze<?-
jcAr(/? /t<r BaMM-cs-en, 25(1875), Blatt 4 i. 

** Rodcenko, „Puti sovremennoj fotografii", JVoviy' Z.ê  9 (1928). 39. 
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Abb. 4: Aleksandr Rodcenko. E;.sAa'r, Silbergelatine-Abzug, 1947 

Nicht erst der Aufenthait ]925 in Paris, w o er eine Luftaufnahme der Stadt er
warb, sotite sein Interesse an der Vogelschau wecken.'^ Die Überwindung der 
herkömmlichen Perspektive des „Bauchnabeis" (.s/?M/7a)'R wurde schon mit der 
Beriiner Aufnahme initiiert. 

im Innern der Burg konnten auch die Bären auf dem ansteigenden Felsen und 
den Bäumen hochklettern. Der Schriftsteller Viktor Sklovskij, der den Berliner 
Tiergarten im Exil häufig aufsuchte, schrieb in seinem Briefroman Zoo o ^ r 
ßr/e/i? w'cA? Mo^r J;'g L/eAc über das Gehege: „Oh, Garten! [...] W o die Bären 
behend hochklettern und hinunterblicken, in Erwartung der Anweisungen des 
Wärters."'9 Seine Zeilen vom Frühjahr 1923 waren an die Schwester Lilja 
Briks, Elsa Triolet, adressiert, die seine Zuneigung indes nicht erwiderte. 

Im bildlichen Kontext der Collage wird jener einsame Eisbär zum Symbol für 
Majakovskij und dessen „Bärwerdung" (razwe^eze^ 'e).20 Die Innenansicht des 
Käfigs kehrt die Betrachterperspektive um, sodass das Raubtier neugierig die 
Besucher hinter den Gitterstäben zu beobachten scheint. Über das Bassin, in 

^ Vgl. /)/ê awa'<?r 7?oac/;fH^o. aAa?7g;<arf&;A'o argaz^/g/nfrea. /ö/omonfa^e/ea c<a z/wnagwf-
zca. hg. v. Steve Yates u. Nancy Foley, Ausst.-kat. Fundaciön Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao 
2003, 220 u. 223. 

^ Rodcenko, „Krupnaja bezgramotnost' ili melkaja gadost'", M?v)y Z,e/̂  6 (1928), 43. 
'9 Übers, v. A. Kaempfe, Frankfurt a. M. 1980 (Bibliothek Suhrkamp, 693), 11-12. 
2° Pw^/o, Moskau 1923, 12. 



156 /1?7WC /?6M?7(?r7 

dem die anderen Bären schwimmen konnten, wie eine Fotografie von Hans G. 
Casparius dokumentiert,^ klebte Rodcenko eine Löwin, die den Käfig bewacht. 
Majakovskij hatte wie die zahlreichen russischen Emigranten den Berliner Zoo 
persönlich besucht, in dem es zu dieser Zeit einen russischen Pavillon gab. Er 
fotografierte hier seine Freundin Lilja vor einem Marabu— und erwähnte diese 
Aufnahme ausdrücklich in Pro e/o: 

Vielleicht, 
vielleicht, 

daß irgendeinmal, 
in einer Tiergarten-Allee 

(denn auch sie liebte Tiere) 
sie die W e g e betritt im Gehege 

und lächelt, genau so, 
wie ich sie auf dem Foto im Tischfach seh. 

Sic ist schön. 
Sie läßt man sicher auferstehn.23 

Doch anders als in den von Rodcenko illustrierten Versen, welche die „Erlö
serin Liebe" („spasitel' Ijubov'") topografisch mit dem Zoo verknüpften,^ fand 
der Dichter im realen Leben keine Erlösung. Vladimir Majakovskij erschoss 
sich am 14. April 1930 aus Enttäuschung über die Liebe und die Politik, wie es 
in seinem Abschiedsbrief hieß.-^ Sein Leichnam wurde umgehend in die Woh
nung der Briks in die Gendrikov-Gasse gebracht, dort gebettet und von Alck-
sandr Rodcenko fotografiert. Siebzehn Jahre später nahm der Künstler mehrfach 
einen Eisbären im Moskauer Zoo auf. Eine seltene Fotografie (Abb. 4) zeigt das 
kräftige Tier von oben, wie es mit Kopf und Pfoten aus dem dunklen Wasser 
auftaucht. Die Aufnahme des Polarbären erscheint als H o m m a g e an den Dich
terfreund und jene weit zurückliegenden Jahre einer sehr fruchtbaren Zusam
menarbeit. Über diese urteilte der Literaturtheoretiker Roman Jakobson retro-

Zoo/og/.SY'Aer Ca/Ven ßer/m, EAsnären, Sübergelatine-Abzug, u m 1930, Landesarchiv Bertin. 
Siehe Bengt Jangfeldt (Hrg.). ZjM/?ov' efo .S'era*cc mego. K K Ma/'aA'as.si//' / A../;/. RWA. ptw-
p;.sAa /9/3-/9J0, Moskau 1991. Abb. 16. 
Übers, v. H. Huppen, fro cfo, Berlin 1994, 147. Der russische Originaltext tautet: „MoMCT / 
MOxceT 6biTb / Korna-Hn6yab / nopoiKKon 30ojtot wwecKHx ajuteH / n ona / - OHa 3Bcpeü jno-
6nna - Tone ciynHT B caa / yjibtöancb / BOT TaKaa / KaK Ha KapTOwxe B cTOJte. / OHa Kpacu-
B M - / ee HaBepHo BOCKpccaT", ;'o;a*., 42. 
Pro e?o, Moskau t923, t6 u. 42f. Z u m Tierpark a!s Reservat der Liebe siehe Johannes Holt-
husen, 77erge.s;a/?pM um/ /ne/awo/'pAf f;.sY/!̂ ;/);<Ngen ;?? a*er Z./7era/Mr a*e/' rM.s.s'MY'/;en /Ivan?-
garo*^ //909-/923/, München 1974 (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philoso
phisch-historische Klasse. Sitzungsberichte 1974/12), 55ff. 
Stehe Nyota Thun, „/c/; - A*o grq/? MHa'.so Moe///t/.s.s;g". Waa';'m;'/' AVa/'aAost.sA/,' AeAe/7 Mna' 
^erA. Düsseldorf 2000, 340. 
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spektiv: „wie er [i.e. Rodcenko] Pro e/o, die Semantik von Pro e?c, verstanden 
hat, ist erstaunlich."26 

Abbildungsnachweis 

1 , 2 - Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Abteilung Histori
sche Drucke. 3 - Archiv der Autorin. 4 - Privatsammlung. 

,.[...] kak on ponjal Pro e?o, semantiku Pro cfo, eto udivitel'no.", „Budetljanin nauki" 
[]977],Va^oA.son-oMA?f//aM;n. .s/wrM/AfMa^r/a/ov, hrg. v. B. Jangfeldt, Stockholm 1992 (Ac
ta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Russian literature, 26), 26. 
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Matthias Meindt 

POLITISCHE N A R R A T I V E U N D I N S Z E N I E R U N G E N 
IN A K T U E L L E R R U S S I S C H E R L I T E R A T U R 

Bei der Vorstellung seines neuen russischen antiutopischen Romans im Literari
schen Colloquium Berlin Anfang 2008 erklärte ein Autor, dass der Roman eine 
spezifisch russische Tradition der Machtausübung widerspiegle. Die Macht 
(„vlast"'), das seien in Russland immer ,sie' („oni"), man rede von der Macht 
also immer mittels des Personalpronomens Piurai der dritten Person und drücke 
somit ihre Abgesondertheit aus. Es gibt häufig eine Art narzisstischer Ökonomie 
in derartigen deutsch-russischen Dialogen. Wie Slavoj Zizek feststellt, ist das im 
Demokratisierungsprozess begriffene Osteuropa eine Art Ichideal, der Punkt, 
von dem aus sich der Westen in seiner liebenswerten, idealisierten Form erlebt 
(Zizek 2000, 594). Aber auch im Bild des ewig autoritären Russlands, dem ein
mal mehr die Transition zur Demokratie nicht gelingt, integriert der westliche 
Gesprächspartner jubilatorisch sein Selbst. Diese Ökonomie regelt auch den 
Diskurs in unserem Beispiel und lässt den deutschen Gesprächspartner an dieser 
Stelle eben nicht explizieren (seinem russischen Gesprächspartner und sich 
selbst), wie man denn hier von ,der Macht' spräche (würde er denn antworten: 
„Ihr in Reußen sprecht über Eure Potentaten mit ,sie', während wir in Preußen 
vom ,Staat' als Verkörperung von Vernunft und Notwendigkeit sprechen"?). 

Die vor allem im deutschen Feuilleton und im Literaturbetrieb gepflegte Pra
xis, anhand von Werken der Belletristik Russland die Krise zu diagnostizieren, 
ist sehr fragwürdig. Regelmäßig wirft die Lektüre eines neuen antiutopischen 
Romans aus Russland die Stim des Verlagsangestellten, des Übersetzers und des 
Rezensenten in Sorgenfalten und nur die zu erwartende Nachfrage scheint tröst
lich. Die Diagnose des ,Demokratiedefizits' und der .sozialen Ungerechtigkeit' 
trifft dabei immer ins Schwarze. Die kritische Nachfrage aber sollte lauten - und 
diese ist umso mehr am Platz, wenn es, wie hier, um das Politische der Literatur 
im wissenschaftlichen Kontext geht: Warum sich mit Vampiren, Opricniks und 
literarischen Putin-Stellvertretern beschäftigen, wenn es doch eine gut infor
mierte politologische Literatur gibt, die schärfer als die belletristische Literatur 
Herrschaftsverhältnisse in Russland zu analysieren vermag? Überhaupt: Wel
chen spezifischen Beitrag vermag fiktionale Literatur zu einer Analyse von poli
tischer Macht leisten? Oder umgekehrt - sollte unser Interesse doch dem litera-
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rischen Analyse-Gegenstand gelten: Ist dieser denn lediglich als imaginatives 
Epiphänomen der politischen Prozesse zu betrachten? 

,Narrativc' und Inszenierungen' waren die Leitbegriffe unseres Workshops 
a m Zentrum für Literatur- und K.ulturforschung in Zusammenarbeit mit der 
Slawistik der Humboldt-Universität im Sommer 2009. Diese Begriffe waren 
nicht eng gefasst, sondern sollten lediglich heuristische sein, anhand derer die 
Politisierung' von aktueller russischer Literatur konkreter beschrieben werden 
sollte. G e m ä ß einer axiomatischen Definition von Pierre Bourdieu zielt das poli
tische Handeln darauf ab, „Repräsentationen der sozialen Welt zu schaffen und 
durchzusetzen, mit denen die Vorstellungen der sozialen Akteure und damit die 
soziale Welt selbst beeinflusst werden können" (Bourdieu 2010, 11). Politisches 
Handeln beruht auf diesen Repräsentationen der Welt', die sich die Akteure 
freilich gemäß ihren Interessen und ihrer ,objektiven' sozialen Position schaf
fen, ohne die sie aber keine politische Subjektivität entfalten könnten. Zwischen 
„Beschreiben und Vorschreiben" (ebd.) besteht der grundsätzliche Nexus der 
Performativität. Weil die Literatur gleichfalls Repräsentationen der sozialen 
Welt schafft und Subjektivität vermittelt, kann sie auch politisch wirken. Diese 
Verwandtschaft von Politik und Literatur ist aber keine geradlinige. Als Bajan 
Sirjanov 1996 den ersten seiner seine Drogenerfahrungen in einem adäquaten 
Stil verarbeitenden Romane Mzs//p;7o?az im Internet veröffentlichte, intendierte 
er sicher nicht, die ,Putin-Jugend' Iduscie vmeste (,die gemeinsam Schreiten
den') herauszufordern. Andererseits hingegen entfalten oft gerade Romane, die 
sich an den Themen und Begebenheiten des politischen Felds orientieren, kaum 
politische Wirkung, sondern dienen etwa der Unterhaltung. Unser Workshop 
machte einzelne Stichproben betreffend was eigentlich passiert, wenn Literatur 
sich an eine politisierte' Öffentlichkeit richtet, wobei hier das politisiert' nur 
sehr bedingt meint, dass in der Gesellschaft konkrete Handlungsmöglichkeiten 
erarbeitet würden, vielmehr erscheint das politische' als ein medial befeuertes 
Imaginäres. Der Begriff ,Narrative' verwies dementsprechend vor allem auf die 
Vielzahl politischer oder pseudopolitischer Sujets in der erzählenden Prosa, wo
bei sich hier das Augenmerk besonders auf die Konjunktur der Antiutopie in der 
aktuellen Russischen Literatur der 2000er Jahre richtete (s. den Beitrag von 
Schwartz/ Weller). 

Neben den von Russlands Schicksal bewegten antiutopischen Narrativen soll
te aber auch analysiert werden, wie bestimmte kursierende Narrative eher politi
scher Öffentlichkeit (Verschwörungstheorien, populärgeschichtliche Erklä
rungsversuche) in die Literatur Einzug halten. Wie komplex solche literarischen 
Anverwandlungen sind, wird in den Beiträgen immer wieder deutlich, etwa 
wenn in Dmitrij Gluchovskijs Roman Afefro (2005) eine typische orthodoxe Pe
restrojka-Verschwörungstheorie - von den bolschewistischen Dämonen der Re
volutionszeit - zum esoterischen Leitwissen einer obskurantistischen Geisteseli-
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te wird (s. den Beitrag von Schwartz/Weller). Der Begriff der Inszenierung soll
te den Blick auf das literarische Leben lenken und zumal auf die Person des Au
tors, die freilich in den Debatten der kulturellen Öffentlichkeit sehr viel leichter 
zum Vehikel ,transitiver' politischer Interventionen werden kann als der literari
sche Text selbst. Dabei sollte für den Literaturwissenschaftler hier eigentlich 
nicht die sterile ideengeschichtliche Aufarbeitung der mehr oder weniger konsi
stenten politisch-philosophischen Ansichten eines Autors interessant sein, als 
vielmehr das Verhältnis seiner aktiv oder unfreiwillig politisierten/?er.sowo zum 
literarischen Werk. U m dies hier zu konkretisieren, sei auf den Schriftsteller und 
Politiker Eduard Limonov verwiesen, der in einem großen, im Gefängnis ge
schriebenen Artikel für die Z,;'?eva?Mf77<7/'<2 gazefa vielleicht nur vorgeblich iro
nisch auf die große Ehre verweist, nun in der langen Reihe in Lefortovo einge
kerkerter großer Schriftsteller zu stehen (s. Limonov 2001). 

Besonders interessant ist in seiner Aufzählung der N a m e Kondratij Ryleevs 
(1795-1826), denn anhand dieses Dichters und dekabristischen Revolutionärs 
hatte der im Umkreis der russischen Formalisten tätige Literaturwissenschaftler 
Viktor Gofman die Politisierung der Lyrik nach bzw. parallel zu Puschkin unter
sucht. Der äußerst bemerkenswerte Aufsatz Gofmans „Ryleev-Poet" zeichnet 
sich dadurch aus, dass er auf dem Fundament immensen Wissens über das poeti
sche Feld der Zeit, die Entwicklungen der Lyrik aufzeigt, welche den bestimm
ten politischen „Gestus" (Gofman 1929, 28: „zest") Ryleevs - „Ja ne poet, a 
grazdanin" („Nicht Dichter bin ich, sondern Bürger") - ermöglichten und die 
Lyrik zum politischen Verständigungsmittel im Dekabrismus machten. Gofman 
zeigt einerseits, welche ,formalen' Voraussetzungen in der Sinnkonstitution der 
Lyrik das Bild oder ,Image' („obraz") des revolutionären Dichters bei Ryleev 
ermöglichten, und wie andererseits die Projektion der biographischen Persön
lichkeit auf diesen „Helden" („geroj") dazu beitrug.' 

Diese Begriffe mögen nach dem Einsetzen der Strukturalistischen Erzählfor
schung der 1960er Jahre nicht mehr scharf genug erscheinen; der Rückgang zum 
späten Formalismus und seinen literatursoziologischen Versuchen zeigt dennoch 
das Desiderat an, im Hinblick auf Politisierungseffekte, gerade unter den Bedin
gungen einer Medienlandschaft, in der das Lesen des literarischen Werks selbst 
in den Hintergrund gedrängt wird, über die Wechselbeziehungen von biographi
scher Person, medialem Image des Autors und Textproduktion und -rezeption 
emeut nachzudenken. W e n n die Literaturwissenschaft dies bisher vernachläs
sigt, dann vor allem wegen einer Art c/e/örwaZ/oM prq/ä5j;ow?e//e (Bourdieu) -
weil sie ihre eigenen professionellen Maßstäbe für die Lektüre eines literari
schen Textes, die sie ja performativ in der Unterrichtssituation erzeugt, den von 
den Texten intendierten Lesem unterstellt, welche diese Maßstäbe wenig beach-

Z u m komplexen Verhältnis biographischer' und .literarischer Persönlichkeit' in der Theorie 
des späten Formalismus s. auch Hansen-Löve 1996, 414-425. 
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ten. Und dies gut bei Weitem nicht nur für das Feld der populären Literatur. 
W e n n etwa Kirill Medvedev im komplexen Langgedicht „ 3 % " (s. den Beitrag 
von Meindl) eine Art politischer Subjektivität erzeugt, dann hängt dies auch mit 
dem Performieren des Textes in politischen Zusammenhängen (etwa bei einer 
antifaschistischen Kunstausstellung) zusammen - im Publikum kennt man ihn 
als linken Verleger und politischen Aktivisten. Der Begriff des .lyrischen Ichs' 
verliert bei der Interpretation von Medvedevs Werk deshalb nicht seine Not
wendigkeit, deutlich wird jedoch seine Sterilität spürbar. 

Zwischen „politischem Feld und künstlerischem Feld keinen Unterschied 
machen" - genau darin bestünde, nach Pierre Bourdieu „die Definition von ge
sellschaftlich engagierter Kunst" (Bourdieu 1999, 151): das ist ein wirkungs
mächtiger Imperativ im gegenwärtigen literarischen Leben Russlands. Und lei
der entfaltet er seine Wirkung in Russland, mit seiner ideologisch unübersichtli
chen Landschaft, anders als im historischen Kontext der 1968er Revolution, also 
nicht unter einer Hegemonie linker Emanzipationsgedanken. Und so muss be
sonders sorgfältig analysiert werden, was Politisierung' im Einzelnen bedeutet. 
Den Gegensatz zwischen Limonovs Show und Kirill Medvedevs behutsamem 
Experimentieren mit den Grenzen der Felder ließe sich vielleicht gewinnbrin
gend anhand der berühmten Unterscheidung Walter Benjamins von „Ästhetisie-
rung der Politik" vs. „Politisierung der Kunst" (Benjamin 1980, 508) bestim
men, die weniger direkt auf das Ideologische abhebt als darauf, inwiefern das 
ästhetische Gebilde der Gemeinschaft die Selbstreflexion ermöglicht, oder ledig
lich den Ritualwert des Kultwerks wieder einsetzt. 

Das intellektuelle, a m westlichen Post-/Marxismus orientierte Projekt Kirill 
Medvedevs wird bei den meisten Lesern dieses Bandes/Dossiers mehr Verständ
nis finden als Limonovs Selbstinszenierung. Letztere verdient jedoch aus einer 
kulturwissenschaftlichen Perspektive die gleiche Beachtung und Geduld des In
terpreten, nicht zuletzt, weil es sich u m ein kulturelles Phänomen handelt, des
sen soziale und geographische Reichweite über die Moskauer und Petersburger 
Intelligenzija hinausgeht. Hinter dem Radikalismus, der flagranten Zitierung 
von Symbolen geächteter totalitärer Regime könnte man insbesondere anhand 
der ästhetischen Produktion im Umkreis der ZJ/Mon&a, der Zeitschrift Limonovs, 
die Komplexität dieses Ausdrucks von Marginalität während einer Zeit der He
gemonie des Nationalismus analysieren. Auf die Wirkung eines den ,radical 
chic' nachfragenden medialen Rummels wird man das Phänomen Limonov 
nicht reduzieren können. Dazu ist es zu facettenreich, und zu komplex ist das 
soziale Begehren, auf das er antwortet. 

Deswegen ist es auch besonders interessant, dass sich Olga Matich in ihrem 
Beitrag über Eduard Limonov dem ,Realen' (the ,real') als einem Schnittpunkt 
verschiedener ästhetischer Strategien nähert, mittels derer sein Schreiben die 
postmodeme Ästhetik hinter sich lässt. Limonov treibt schon seit seinem Kult-
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roman E/o /a, E^/Zc^a aus dem Jahre 1979 ein Spiel mit seiner biographischen 
/per^owa. Die mythopoetische Gestalt Edickas wurde in den 1990er Jahren im 
Bürgerkrieg in Jugoslawien u m den vom Tod angezogenen Abenteurer, im Bür
gerkrieg in Transnistrien gar u m den Freischärler, im vom Bürgerkrieg bedroh
ten Russland 1993 u m den Putschisten und danach schließlich u m die Gestalt 
des radikalen Führers einer Politik ästhetisierenden, radikalen Jugendbewegung, 
der National-Bolschewistischen Partei, erweitert. Limonov konnte nicht mehr 
nur die Grenzen des guten Geschmacks, sondern auch die zwischen Kunst und 
Politik hinter sich lassen. 2001 wegen unerlaubtem Waffenerwerb und Aufruf 
zum Staatsstreich verhaftet, schrieb Limonov im Gefängnis eine ganze Reihe 
von Büchern. Zwei davon, Ä7?/g<2 wa^y (2002) und Po (/Mr 'waw (2004), analy
siert Olga Matich in ihrem Beitrag. Insbesondere in Po (/Mr'waw beweist Limo
nov eine besondere Beobachtungsgabe. In den Beschreibungen des Gefängnis
alltags und seiner Mitinsassen, in der Repräsentation abjekter Marginalität, 
taucht das ,Reale' als Ergebnis des radikalen Limonov'schen Experiments mit 
der eigenen Biographie auf. Im ,Realen' bündeln sich viele seiner Strategien -
Tabubruch, Faszination für Gewalt, aber auch die Erzeugung einer authentisch 
affektiven Auktorialität. Dabei steht es allerdings, so möchte man Matichs The
men fortspinnen, in einem komplexen Spannungsverhältnis zu Limonovs My-
thopoetik. Unter den Bedingungen des in Russland besonders hohlen Spektakels 
des politischen Felds erscheint Limonov aktuell tatsächlich als einer der weni
gen namhaften, vom Kreml' unabhängigen Akteure im politischen Feld. Limo
novs Eifer, sich in die Mitte des Geschehens zu werfen, dazu sein Habitus, sich 
permanent selbst in seinen Schriften zu bespiegeln - eine Aufgabe, die Limonov 
mittlerweile zum Teil an die Massenmedien outsourcen konnte - lassen ein 
merkwürdiges Vexierbild entstehen. In diesem erscheint das Virtuelle real, und 
- zumindest dem Beobachter mit Reflexionsgabe - das Reale virtuell.̂  

W a r u m aber haben Grenzgänge zwischen literarischem und politischem Feld 
in Russland aktuell eine solche Konjunktur? Die Voraussetzungen der politi
schen Signifikanz der Literatur in der Sowjetunion - die Repression der politi
schen Dissidenz und eine systematische staatliche Vorzensur - bestehen nicht 
mehr.3 [st der Grund eine spezifische russische, weit in die vorrevolutionäre Zeit 

Das ,VirtueHe' wird hier nicht im Sinne Jean Baudrillards gebraucht, weil dessen Theorie 
eine nicht haltbare Isolierung medialer Effekte von den von Marx kommenden Grundlagen 
der Gesellschaftsanalyse vollzieht. .Virtuell' wird hier gebraucht im Sinne des ,Spektaku
lären' Debords. Für Guy Debord ist der Schein Ergebnis der sich im kapitalistischen Verwer-
tungsprozess und der Spezialisierung auftuenden Kluft zwischen gesellschaftlicher Praxis 
und ihrer Repräsentation. Das Spektakel kann nicht „als Produkt der Techniken der Massen
verbreitung von Bildern begriffen werden" (Debord 1996, 14), die Massenkommunikations
mittel sind lediglich die Spitze des Eisbergs. Das ,Bild', wie Debord das Spektakel oft 
abstrakt nennt, ist der „Tätigkeit der Menschen" (ebd., 19) entzogen. 
Sicherlich unterliegen insbesondere die Fernsehkanäle einer Art Selbst-ZZensur, und kriti
scher oder gar investigativer Journalismus ist in Russland ein gefährliches Gewerbe. Fraglich 
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zurückgehende Tradition eines „hypertrophen literarisch politischen Nexus" 
(Parthe 2004, 1: „hypertrophied literary-political nexus"), der Habitus des Dich
ters/Schriftstellers als f?*Mf/7 /c//cr? Wird dieser Habitus beharrlich von den Fel
dern kultureller Produktion reproduziert, obgleich schon nach dem Prozess ge
gen Julij Daniel' und Andrej Sinjavskij sich die politische Dissidenz als Bürger
rechtsbewegung mehr und mehr von ihren Wurzeln in der inoffiziellen literari
schen Kultur entfernte (s. Daniel' 2002)? Liegt es dennoch an der weitgehenden 
Gelenktheit des politischen Felds, das sich gegen zivilgesellschaftliche Interven
tionen abgeriegelt hat, so dass der Widerstand in eine Off-Culture verlegt wird? 
Gibt es einen Nachholbedarf bei den Künstlern im Bezug auf die im Stalinismus 
auf grausame Weise zerrissene Traditionslinie der Avantgarden, die im Westen 
noch diverse Spätavantgarden (vor allem den Situationismus) ausbildete, bevor 
sie in der Postmodeme versandete?"* 

Trifft Russland, mit Boris Groys (2005) gefragt, die ,postkommunistische Si
tuation' in besonderem Maße, nachdem es gezwungen wurde, aus der postapo
kalyptischen Zukunft des Kommunismus, nach dem Ende der Geschichte, in die 
historische Gegenwart zurück zu kehren, die sich aber ihrerseits, mangels einer 
tragfähigen Utopie, gleichfalls a m Ende der Geschichte wähnt? All diese Erklä
rungen stellen einzelne Bausteine zu einem Gebäude dar, das von vornherein 
zum Einstürzen verurteilt ist. Zumal in Zeiten der Globalisierung ist Russland 
kein separat zu betrachtender Kosmos mehr. Medvedevs apokalyptische Erzäh
lung in „ 3 % " speist sich aus der Tradition apokalyptischer Verweissysteme in 
der russischen Literatur (vgl. Hansen-Löve 1996b) genauso wie aus dem westli
chen post-/marxistischen Nachdenken über ,Universalismus' bei Isaac Deut
scher und Alain Badiou, und seine Bezugnahme auf den apokalyptisch-utopi
schen Sprechgestus kennt wenig Ironie, sicherlich jedoch keinerlei postkommu
nistischen Zynismus. Als Verleger antwortet Kirill Medvedev mit seinem Freien 
Marxistischen Verlag, der im Wesentlichen westliche post-/marxistische Litera
tur herausgibt, auf ein spezifisch russisches Defizit: das Abreißen eines kriti
schen linken Diskurses im Stalinismus und die Identifizierung alles Linken mit 
der offiziellen sowjetischen Ideologie in den 1990er Jahren. Es ist dies eine be
sondere kulturelle Situation, in der aus Medvedevs Sicht viel Nachholbedarf be-

aber muss erscheinen, ob die exzessive Gewalt gegen Journalisten oder gar ihre Ermordung, 
weiche Russtand, mit leichter Verbesserung gegenüber 2009, immer noch nur Piatz 140 im 
Ranking von Reporter ohne Grenzen für das Jahr 20i0 belegen lässt (im Feld mit Kolum-
bien, Afghanistan und der Demokratischen Republik Kongo), wirkiieh wie der Bericht der 
Organisation andeutet, auf eine enge staatliche Kontrolle zurückzuführen ist („The System 
remains as tightiy controlied as ever", Reporters without Borders 20)0, 2) oder nicht viel-
mehr auf rivaiisierende und korrupte Strukturen. Die EU-Gründungsmitgiieder Frankreich 
und Italien nehmen in dem Bericht wegen grober Einflussnahme der politischen Führung auf 
die Medienberichterstattung übrigens nur Platz 44 und 49 ein. 
Vgl. für eine Klassifizierung bestimmter Modi der Wiederanknüpfung an die Avantgarde-
Tradition im postsowjetischen Russtand: A m s 2003. 



steht - das heißt jedoch nicht, dass man nur nachholen würde. Weder eine einfa
che Wiederkehr noch ein einfaches Nachholen der Geschichte kann es geben. 
Oder erlauben wir uns einen Seitenbtick in die Kunstszene. Mit C/o Je/a/' ist ein 
personeH schwer eingrenzbares Netzwerk von Künstlern und Intellektuellen ent
standen. Sicher fordern sie für manchen westtichen Beobachter überraschend 
vehement die Notwendigkeit des Engagements der Kunst ein: diese besondere 
Vehemenz kann mit gewissem Recht als ein Produkt der russischen soziaien 
Missstände interpretiert werden.s Das größte Interesse und die nötigen Mittet für 
ihren politisch-künstlerischen Aktionismus finden sie jedoch bei Ausstellungs-
machem und Intellektuellen im Westen^ (wo die politische, sozial engagierte 
Kunst schließlich seit den ] 990er Jahren, insbesondere seit ihrer Popularisierung 
durch die documenta X, eine akzeptierte und auch gut vermarktbare Strategie 
der Kunstproduktion ist - s. Kube Ventura 2002), während der weitgehend 
kommerzialisierte künstlerische Sektor in Russland ihnen kaum die Möglichkeit 
der Realisierung ihrer Projekte ermöglicht. 

Kehren wir aber noch einmal zurück zu der Frage nach den aktuellen literari
schen Narrativen und deren Besessenheit für Sujets über politische Macht. Wie 
sind diese Narrative zu betrachten? Eine anspruchsvolle Antwort auf die Frage, 
wie die Betrachtung von Literatur die Sphäre der Politik erhellen kann, hat Eva 
H o m 2007 mit der Studie Der ge/?e/we XWeg; %f7*<7?, -S/^'onage M??J woJerwe 
F/MoH vorgelegt. Für H o m nimmt die Analyse der Spionageromane, der politi
schen Thriller und anderer literarischer und filmischer fiktionaler Genres eine 
privilegierte Stellung in der „Analytik" des „Staatsgeheimnisses" ( H o m 2007, 
10) ein, denn auf diese Weise erschließe sich „die Struktur einer Wissensform, 
die Wissen und Unwissen, Wahrheit und Lüge in eine unauflösliche Verbindung 
bringt" (ebd., 11) Das ,Arkane' der Macht ist nach H o m das dem Blick der Öf
fentlichkeit entzogene staatliche Handeln, das, worüber man in den auf Moral 
perspektivierten Debatten der bürgerlichen Öffentlichkeit nicht reden kann, weil 
es der Geheimhaltung unterliegt. Stellte das Arkane der Macht in der vorbürger
lichen Zeit eine legitime Herrschaftstechnik dar, stehe es seit der Aufklärung, 
die Moral und Transparenz zu Maßstäben der Politik mache, unter Generalver
dacht. Weil „secret intelligence", so H o m , nicht primär der Wahrheit verpflich
tet sei, sondern der Einführung einer Logik der Feindschaft in den Bereich der 
Politik diene, sei es in seiner Struktur, seiner „Irrealität" (ebd., 145) der Fiktion 
sehr viel näher als es den Produzenten dieses Wissens lieb sein könnte. „Im Re
flex seiner Fiktionaüsierungen wird damit das politische Geheimnis sichtbar als 
etwas, das in seinem Kern selbst fiktiv und nicht anders als im Modus des Fikti-

Vgl. für eine in diese Richtung argumentierende Selbstbeschreibung der eigenen Politisie
rung ein Interview mit der Künstlerin Natal'ja Persina-Jakimanskaja(Meindl 2010). 

6 Vgl. zu den Produktionsbedingungen kritischer engagierter Kunst das Gespräch des Sozio
logen Aleksandr Bikbov mit Dmitrij Vitenskij von (*7o 6Ma?' (Bikbov/Vilenskij 2009). 
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ven adäquat thematisiert werden kann" (ebd., 33). Es ist hier nicht der Ort, den 
methodischen Ansatz, den disziplinaren Schachzug zu diskutieren, eben das 
Studium der fiktionalen Literatur, nicht die Recherche in den geheimen Staats
archiven könnte die Struktur des Staatsgeheimnisses enthüllen. W e n n es sich 
nicht u m den Fall handelt, dass ein Film, ein Roman im Modus der Fiktion die 
skandalöse eigentliche Wahrheit' enthüllt - dies geschieht derzeit in dem von 
einem hypertrophen und korrupten Geheimdienst geplagten Russland oft genug 
-, sondern darum, dass jede Geschichte nur die halbe Wahrheit, die „cover sto-
ry" für eine andere ist (vgl. ebd., 32), so kommt damit vielleicht eigentlich we
niger die Struktur des Staatsgeheimnisses in den Blick als seine Phänomenolo
gie im Bezug auf die demokratische Öffentlichkeit. Staatsgeheimnisse können 
gelüftet werden, oft allerdings erst wenn die, deren Interessen sie dienten, ihre 
Macht verloren haben oder das Geheimnis seine Sprengkraft verloren hat und 
längst von den Spatzen von den Dächern gepfiffen wird7 

Die Literatur mit ihren sich überschlagenden konspirativen Sujets gibt indes 
vielleicht vor allem den Ausdruck des Unverständnisses und der Ohnmacht des 
„sujet" (franz.: Subjekt, Untertan) angesichts des heillosen politischen Prozesses 
wieder, und wozu sollte man leugnen, dass das „sujet" erschauernd seine eigene 
Ohnmacht genießt und wir damit eine jener ästhetischen Funktionen erkennen, 
in der die negative gesellschaftlich-ethische Valenz neutralisiert wird und der 
Gegenstand sowie dieser zum Genuss freigegeben wird. In diese Richtung weist 
der Beitrag von Matthias Schwartz und Nina Weller in diesem Dossier, die eine 
Art Phänomenologie des Verhältnisses des Subjekts zum Politischen anhand der 
aktuellen russischen fantastischen Literatur erarbeitet haben. Insbesondere die li
terarische ,Mystifizierung' der Macht, die Darstellung der Macht im Modus des 
Mystischen lässt aufhorchen, sind doch eigentlich die „arcana und secreta des 
Politischen [...], so unergründlich sie im Einzelnen sein mögen, endliche Ge
heimnisse, lösbare Rätsel, Dinge dieser Welt" ( H o m 2007, 107). 

Weit Macht bei H o m , Giorgio Agamben und Carl Schmitt fotgend, im Sinne einer Theorie 
der Souveränität konzipiert wird, bedingen einander das Öffentliche und das Arkane, der 
Raum der legitimen Mittel und der rechtsfreie Raum, wechselseitig, wenn sie einander auch 
inkommensurabel gegenüberstehen (s. H o m 2007, 21). Es ist bezeichnend, dass H o m , die 
keine Kritik und keine Apologie des Staatsgeheimnisses liefern möchte (s. ebd., 10), im 
konkreten Fall, in ihrem Kommentar zum Skandal u m Wikileaks und Julian Assange, das 
Staatsgeheimnis weitgehend in Schutz nimmt, weil sie es im Sinne Schmitts (vgl. ebd., H 6 ) 
als „Betriebsgeheimnis" (s. H o m 201t) versteht. Diese realistische' Haltung ergibt sich 
insofern durchaus aus ihrer theoretischen Konzeption, als der Staat von vornherein als mono
lithisch und entweder nur sich selbst und seinem Fortbestehen (Staatsraison) oder dem 
individuellen Rechtssubjekt des Staatsbürgers (Öffentlichkeit, Recht) verpflichtet erscheint. 
Dass der Staat aus dem Widerstreit innerhalb der Gesellschaft hervorgeht und Herrschafts-
instrument einzelner ihrer leite über andere ist, gerät in dieser Theorie weitgehend aus dem 
Blick. 
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Wenn auch, wie im FaHe H o m s , die kutturwissenschafttiche Herangehens
weise an titerarische Texte sehr produktiv sein kann, so eint die hier in diesem 
Dossier/Band vereinten Beiträge, dass die Anatyse der Funktion der titerari
schen Texte ergebnisoffen war, ja sogar irreduzibet ästhetische Funktionen her
ausgearbeitet wurden. So anatysiert Anne Krier in ihrem Beitrag den Roman &v-
cAawty Arew/' einerseits innerhalb der Gattungstradition der Anti-Utopie und 
streicht damit die Wamfunktion des Romans hervor. Das von Sorokin imagi-
nierte Russtand im Jahre 2027 versammett Praktiken des Überwachens und Stra-
fens aus mehreren Jahrhunderten seiner Geschichte, ist eine sich im Bewusstsein 
neu wähnende Wiederkehr des immer gteichen autoritären Russtand. Krier un
tersucht jedoch auch sorgfaltig die ästhetischen Verfahren Sorokins, der in 5a-
c/?a/77)y /rre/7?/', indem er frühere Prosawerke neu schreibt, eine Art Seibstver-
dauung betreibt. Michait Iampotski hat den 7ra.s/? ats postsowjetische Dominan
te der kutturetten Produktion beschrieben, in der die Geschichttichkeit der Zei
chen in einer mythischen Zeittosigkeit aufgehoben ist (s. Iampotski 2005; vgt. 
die Beiträge von Krier und Meindt). Sorokins tustvotte Recycting-Ästhetik hat 
diese Ästhetik des „Trash" von Anfang an reflektiert, ja war seine raffinierteste 
und reflektierteste Ausprägung. Vielleicht ist die Selbstverdauung, die Assimila
tion der eigenen sowjetischen Texte ein logischer Kutminationspunkt. Jedenfalls 
könnte aus Kriers Darstellung gefolgert werden, dass Sorokins Roman nicht ein
fach eine düstere Zukunftsvision ist. Sein Schreiben ist Ausdruck einer be
stimmten postmodemen Ökonomie kultureller Produktion in Russtand, welche 
setbst geschichtlich ist. Einerseits bestimmt ein gehöriges M a ß an Kontingenz 
die Geschichte, andererseits scheint unsere Epoche, anders als zur Zeit des Kal
ten Kriegs und der Konkurrenz der politischen Modette, wieder deutlich unter 
der Ägide des - Marx hatte ihn schon in der Einleitung zur D̂ M/.?c/?e?? /a^o/og/'p 
anatysiert -, Wettmarkts' zu stehen. ,Mauerbau' ist woht keine genuin russische 
Reaktion darauf. 

A m Ende der Lektüre wird m a n sich mit unvollständigen Befunden zufrieden 
geben müssen, zumat der kleine Workshop der Bertiner Stawisttnnen und ihrem 
Gast aus Amerika keine systematische Antwort anstrebte und keine Konstrukti
on eines Felds politisierter Literatur leistete. Dafür hofft der Herausgeber, dass 
die einzetnen, bunten und nach dem Workshop sehr sorgfältig geschliffenen 
Steine, die hiermit dem Leser vorgelegt werden, dennoch anregen werden, über 
das große Mosaik ,Potitisierung der aktuellen russischen Literatur' nachzuden
ken. 

Mein Dank geht an Prof. Sylvia Sasse, zu dieser Zeit Professorin a m Institut 
für Slawistik der Humbotdt Universität zu Berlin, mittlerweile a m Slavischen 
Seminar der Universität Zürich, sowie an Dr. Franziska Thun-Hohenstein vom 
Zentrum für Literaturforschung, Bertin, für die Hilfe bei Organisation und Fi
nanzierung des Workshops. 
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A n n e Krier 

VLADIMIR SOROKINS „NEUES RUSSLAND" ZWISCHEN 
ZUCKERKREMLN UND KÖRPERSTRAFEN: 
DIE ZUKUNFT ALS VERGANGENHEIT 

„Heutzutage wirkt Russland wie eine Landschaft, die 
mit aUegorischen Ruinen übersät ist [...]. Sie wirken 
wie die Ruinen von Atlantis - eine Vergangenheit, 
die ohne rechte Bedeutung ist." 

(!ampolski2005, 164) 

Vladimir Sorokin ist ein SchriftsteHer, der seine „eigene Uneigentlichkeit" im 
Spie! mit dem von Zitaten durchwirkten oder gar aus Zitaten gewebten Text bis 
zur Neige auskostet: Die Zitation ist Verfahren der Textproduktion und Thema 
des Texts zugleich, sie wird implizit verwendet oder ostentativ vor- bzw. aufge
führt. Sorokin schreibt, so Sasse (2003, 193ff.) aus der Perspektive des Lesers 
und des Hörers sowjetischer und anderer Sprechweisen. Er reproduziert, zitiert 
und simuhert fremde Schreibweisen oder wiederholt in seinen Texten die Rede 
eines koltektiven Körpers wie jenes der Warteschiange im Roman Ocered' (Die 
Schlange).' In seinem schon quasi als obsessiv zu bezeichnenden Verhältnis 
zum fremden Text, seiner gesteigerten Sensibilität für die Frage nach Zitation 
und Verantwortung^ für die Enteignung und Selbstentmündigung des Autors 
sowie für den Bezug zwischen Schriftsteller und Text offenbart sich Sorokins 

Erstmals publiziert 1985 bei Syntaxe; zur Reproduktion der rituellen Rede eines kollektiven 
Körpers bei Sorokin G. Witte (1989, I56ff.); Michail Ryklin spricht vom „gewaltsamen Tun 
der Rede" in Sorokins Texten (Ryklin 1997, 141-172); Sven Gundlach hat Sorokins Schreib
weise 1985 mit dem Konzept des „personaznij avtor" (Autor als Figur) bezeichnet (Gund
lach, 1985, 76f.); Dies impliziert, dass Sorokin seine Texte aus der Perspektive einer erfun
denen Autorperson schreibt. Sorokin schreibt jedoch, so Sylvia Sasse (2003, 208), zusätzlich 
noch in der Sprache eines anderen: Seine Autorschaft „konstituiert sich [im Verhältnis zu 
anderen literarischen Texten und Verfahren]". Dabei „tauch [t Sorokin] als Autor auf. indem 
er die Diskurse arrangiert und sie knetet". 
„Er stellt die Leser vor die Frage, ob der Zusammenhang von Unschuld und Zitation auch für 
ihn als Autor gilt. Kann Sorokin sich als Autor freisprechen, wenn er die Sprache des Ande
ren spricht? Kann Sorokin als Autor schuldig werden, wenn er nicht selbst der Autor seiner 
Texte ist, bzw. wenn er so tut. als sei er nicht der Autor seiner Texte?" (Sasse 2009, 392); 
sein Spiel mit Zitaten hat Sorokin jedenfalls nicht davor bewahren können, dass der Vorwurf 
der Pornographie gegen ihn erhoben wurde. 
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Nähe zu - seine Herkunft aus - dem Kreis der Moskauer Konzeptualisten, die 
der sowjetischen Kultur mit dem Verfahren der „subversiven Affirmation", dem 
Nachvollzug und der gleichzeitigen Verfremdung „totalitärer, ideologischer und 
schließlich auch postmodemer Theorien" (Sasse 2003, 14) entgegentraten. So-
rokin begann seine schriftstellerische Laufbahn als Medium, das das kollektive 
Andere durch sich sprechen tässt, bemerkt Michael Ryklin (2003, 192). Nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion muss er jedoch einen Wandel vollziehen: 
„Die Nicht-Autor-Position in Reinform zu erhalten war nicht mehr möglich, aus 
dem Medium begann sich ein neuer Autor herauszuschälen: Vladimir Sorokin 
IL D e m ist selbstverständlich das Medium nicht fremd. Doch die Tatsache 
bleibt: Aus dem altbekannten Medium bricht vor unseren Augen ein neuer 
Autor mit seinen eigenen Leidenschaften und Interessen hervor." (Ryklin 2003, 
192) 

Hatte der 1998 erschienene Roman Go/MÖoe .so/o (Der A/wwe/o/oMe 5pecA) 
einen Skandal hervorgerufen - Kritiker wie Basinskij forderten kurzerhand, So
rokin sei zu verhaften, die Jugendorganisation Iduscie vmeste ging zur öffentli
chen Zerstörung seiner Bücher über und gegen Sorokin wurde wegen Verbrei
tung pornographischer Materialien (§ 242 des Strafgesetzbuchs der Russische 
Föderation) ermittelt - wurde es, ausgenommen die Proteste gegen die Auf
führung der Oper Der/ 7?ozeM?a//'a, deren Libretto Sorokin geschrieben hatte, in 
den folgenden Jahren stiller um Sorokin, bis dieser mit den Romanen Den' 
opr/cn/^a (2006) (Der 7ag Jas Opr/c??//r.s) und ^ocAorw^y Zrrew/' (2008) (Der 
ZMC^erArew/) wieder das Interesse einer breiten Öffentlichkeit erregte. In vor
derster Linie funktioniert &7c/7arn)y A"rew/' als Pendant zu Den' o/?r/cn/^o, des
sen Handlung im „Neuen Russland" des Jahres 2027 spielt: Hatte hier der 
Opricnik Komjaga das Wort ergriffen, der den Leser als Ich-Erzähler durch 
einen Tag des Lebens eines Mannes aus dem inneren Kreise der Macht führte 
und war so ein zusammenhängender Erzähltext entstanden, funktioniert &?-
r/^rw/ r̂re/w/' nicht als zusammenhängender, ein Sujet entfaltender Text. Denn 
im Gegensatz zum Vorläufertext macht &?c/?arw/ %rew/' den Leser nicht mit 
dem „Neuen Russland" aus der Perspektive der Machthaber bekannt: In 16 het
erogenen Kapiteln eröffnet sich eine bruchstückartige Einsicht in jenes Reich, 
das vom Gossudaren und seinen Opricniki beherrscht wird. Beide Bücher wur
den von der Kritik als Anzeichen der Rückkehr der politischen Literatur nach 
Russland gefeiert: So wurde Den' opr/cM/^<7 sofort als düstere Prophezeiung und 
als Pamphlet gegen das Russland Vladimir Putins verstanden.^ Sorokin selbst 
ließ verlauten, er habe vor allem einen Ort in der Zukunft erschaffen wollen, 
von dem aus man das heutige Russland betrachten könne: „Ho ORHOBpeMeHHO 
3To H aHTMVTonHH [...] OHa no3BOJineT KaK 6b< nojiyqHTb njioma^Ky B o6o3pn-
MOM öyaymeM, HTo6bt B3rnHHyTb Ha coBpeMeHHyto Poccnto." (Resetnikov, 

So etwa Vatentin Kolesnikov in Mzg//a^. De/ova/a garpra am 16. US. 2008. 
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2008). in einem Interview bemerkte er, dass er, als er Den' o/?r/cn//;a ge
schrieben habe, zwar einerseits auf der Suche nach einer Metapher für das heu
tige Russtand gewesen sei, er aber gteichzeitig gehofft habe, dass sich das Land 
nicht in diese Richtung entwicketn würde. Bei der Arbeit an &?c/?<2r/?)y' ^re/w/' 
hingegen habe er sein eigenes Schreiben durchaus schon ats prophetisch emp
funden, ebenso wie auch die ersten Leser des Texts diesen ats bei Weitem er
schreckender als den Vorläufer D^w' opr/cw/^a empfunden hätten (Stepa, 2008). 

Die Bezugnahme von .Sac/yowty' ̂ r/rw/' auf Den' o/?Wcw;Aa funktioniert nicht 
in Form einer einfachen Fortsetzung des Buches, sondern auf der Ebene der 
Weiterverwertung des Settings, d.h. von Zeit und Ort der Handlung bzw. auf der 
Ebene des weiterhin verwendeten politischen Hintergrundes der Textfragmente. 
Ein schon bekanntes Universum „revisited": V o m Zentrum der Machtausübung 
bewegt sich der Fokus diesmal jedoch fort, kaleidoskopartig gezeigt wird nun 
auch die Peripherie des „Neuen Russtand". Sowoht der geographische Rand des 
tmperiums, ats auch die Ritzen, in denen die soziat Randständigen ihr Dasein 
fristen müssen, rücken ins Btickfetd des Texts: Es erscheinen Landstreicher, 
Prostituierte, „Erniedrigte und Beleidigte". Darüber hinaus ruft Sorokin den 
Vorläufertext punktuell auch auf der Figuren- und auf der Handtungsebene auf, 
wenn dem Leser etwa die schon bekannten Figuren der Opricniki Komjaga und 
Ochtop oder der Frau des Gossudaren erscheinen. 

&7c/?ar7?)y ̂ rew/' zeigt die Auswirkungen der Machtausübung der Opricniki 
ohne den genussvotten Kommentar eines in die Zerstörungsaktionen involvier
ten Ich-Erzähters:"* So beschreibt etwa das Kapitet Underground durch die 
Opricniki zerstörte Moskauer Geschäfte und die Rachegelüste derjenigen, die 
durch sie erniedrigt wurden.^ Sorokin erzeugt somit eine Differenz zum Vor

Andreas Tretner beschreibt das Verhältnis zwischen Ich-Erzähler und Text wie folgt: ..Das 
Buch hat in Opritschnik Komjaga einen homogenen, charakterlich ausgeformten, psycholo
gisch grundierten Erzähler, ein Täter-Ich, an dem sich Zerstörung und Selbstzerstörung in ih
ren somatischen wie semantischen Verläufen genauso gut studieren lassen. Das Referat der 
eigenen Gewalttaten im beherrschten, soldatisch-patriotischen Tonfall demonstriert Panze
rung, selbstverordnete Fühllosigkeit. [...] Der massiven körperlichen Enthemmung entspricht 
die sprachliche Restriktion. Humor geht dem Erzähler ab, nur nicht rasselnder Hohn gegen
über den Opfern. Selbstironie, auch Zynismus sind kaum gebrauchte Register. Zwischen
durch wird routinemäßig moralisiert und gefrömmelt, mit regulierten Ausbrüchen von Pa
thos, Hurrapatriotismus in verknöcherter Form, einem penetranten Hang zum Volkstümetn. 
[...] Ein sprachlicher Sadomasochismus in institutionalisierter Form." (Tretner 2007, 13) 
„3aecb öbtjto rpn3HO, cyMpatHO w MHorojnonno: BajtoM BaJiMUH npnexaBiunc noone pa6o-
nero jtHH, ctMejiM no yrjiaM Humne [...] H [oHa] Bbitujia K nnTH3Ta>KHOMy, HeaaBHO conoKeH-
HOMy 3naHHK) ToproBoro TOBapnmccTBa EycJiaR. Ha wepHOM OT Konom 33aHMn BHceji CTaH-
aapTHMM 3nax onpmtHMKOB: co6atbn roJioBa H MeTjta B KpacttoM xpyre." (Sorokin 200H, 
270). „Hier war es schmutzig, dunkel und voller Menschen: [n Scharen nach der Arbeit An
kommende, in den Ecken sitzende Bettler [...] und sie ging zu dem fünfstöckigen Haus der 
Handelsgesellschaft Buslaj hinaus, das nicht vor allzu langer Zeit abgebrannt worden war. 
A m schwarzen RuB des Hauses hing das Zeichen der Opricniki: Ein Hundekopf und ein Be
sen in einem schwarzen Kreis." [Ü.d.V] 



i74 ,4w?e Â r;er 

gängertext, die im Kontrast zum BHck des Machtmenschen besteht, ohne sich 
jedoch einer sich einmischenden Erzählerinstanz zu bedienen, die den Leser 
lenken und gegen den Vortäufertext argumentieren würde - es gibt keine über
geordnete ethische Position. Die Rezeption des Vortäufertexts wird durch die 
Lektüre von .SacAarM^/' Afrew/' dennoch nachträgt ich beeinftusst, da AvcAarny/ 
Alrew/' den Btick irritiert, den der Opricnik auf „seine" Weit und seine Hand
tungen geworfen hatte - sie war heit, sein Text war ganz,6 während die Wett in 
.S<2c/?arH)y Arew/' eine kaputte, in Textsptitter fragmentierte Wett ist, die durch 
den Bau der „Großen Russischen Mauer" künsttich zusammengehatten wird. 

Das de Sadesche Diktum ,j'aime tous tes genres" ats titerarische Handlungs-
maxime befotgend, reiht Sorokin in 5acAarH}y Rrew/' das Pseudo-Votksmärchen 
Kocerga an den Einakter Katiki und den in eine Beichte mündenden Brief 
Pis'mo an den einzig aus Figurenrede bestehenden Text Ocered'7 Ebenso 
variieren die Figuren und variieren Ort und Zeit der Handlung^ von Kapitet zu 
Kapitet: Der Text beginnt in jenem kteinbürgertichen Moskauer Mitieu, inner
halb dessen die kteine Marfusenka, die Hauptfigur des ersten Kapitets, auf
wächst und wechsett im zweiten Kapitet abrupt vor die Tore Moskaus, w o vier 
Landstreicher versuchen, sich bettetnd und Lieder vortragend durchs Leben zu 
schlagen. Im weiteren Vertauf des Texts erscheint ein ganzer Reigen weiterer 
Figuren und somit auch sozialer Milieus: Ein Staatsanwalt und ein Untersu
chungshäftling, die Frau des Gossudaren, Häftlinge, die in Ostsibirien beim Bau 
der „Großen Russischen Mauer" eingesetzt werden, Liliputaner, die an die 
Zwerge im Dienste Peters des Großen erinnern, Henker, Studenten und Prosti
tuierte, Provinzbürger, Arbeiter und Künstter, Bauern und Geheimpolizisten. 

Ein Querschnitt durch die Gesellschaft, doch die Figuren aus unterschiedli
chen Mitieus interagieren nicht oder nur sehr wenig da ihr Handlungs- bzw. Ent-
faltungsraum auf je ein Kapitet angelegt ist. Aufgrund der kurzen Zeitfenster der 
einzelnen Kapitel - der starken Gegenwartsbezogenheit des Texts, der ohnejeg-
liche Prolepse und mit nur wenigen Analepsen funktioniert - kann der Leser die 

„Von den Techniken postmoderner Dekonstruktion aus Sorokins früheren Werken ist aber -
zumindest an der Textoberfläche - wenig übriggeblieben. Das Buch hat in Opritschnik Kom-
jaga einen homogenen, charakterhch ausgeformten, psychotogisch grundierten Erzähler, ein 
Täter-Ich. an dem sich die Zerstörung und Selbstzerstörung in ihren somatischen wie seman
tischen Verläufen genauso gut studieren tassen." (Tretner, 2007, 13) 
Die meisten Kapitet funktionieren als Prosaerzählungen; Ausnahmen sind Kapitel 2 „Kaliki" 
(Einakter), Kapitel 4 „Kocerga: Russkaja narodnaja skazoCka", das, wie der Titel besagt, in 
Form eines Märchens beginnt (dann jedoch wieder zu einer Erzählung wird); OcereJ' , das 
Sorokin wie den gleichnamigen Roman von 1985 aus Figurenrede aufbaut und Pis'mo, ein 
Kapitel, das als Brief beginnt und als Schuldgcständnis endet. 
Neben Moskau, das klar den Schwerpunkt der räumlichen Verortung der Kapitel bildet, wer
den die Gegend u m Moskau. Perm und Ostsibirien als Orte der Handlung genannt; zeitlich 
gesehen, verlässt keines der Kapitel den Zeitraum des Jahres 2028 (eine Ausnahme bilden 
kurze Erinnerungssequenzen wie die des Staatsanwalts Sevast'janov, der sich an das Jahr 
2008 und an seine Jugend ennnert), das Datum jedoch verschiebt sich. 
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Figuren nicht in ihrer Entwicklung verfolgen. Ihre Geschichte liegt hinter ihnen, 
Früheres wird manchmal erinnert, ohne dass jedoch der narrative Bogen zur 
Handlungsgegcnwart geschlagen würde, ohne dass die Biographie der Figur so 
offengelegt würde, dass der Leser die Verbindung zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart verstehen könnte. So etwa die Figur des Sevast'janov: Der Leser 
kennt Sevast'janov als folternden Staatsanwalt, als „großen Inquisitor" und er
lebt ihn dann in einer Erinnerungssequenz als jungen Mann im Jahre 2008: 

3io 6bijio H3BecTHaH necHH, npHBei H3 ^ajieKoro 2008-ro, Kor^ta Kojin 
CeBacTMHOB, ÖJiaronoJiyqHO OKomiHB MOCKOBCKyio uiKOJiy JYsI20, nociy-
nHJi Ha 3KOHOMHwecKHH (baKyjibTeT MocKOBCKoro yHHBepcHTeTa, e3jtnji 
Ha Meipo n MapuipyTKax, Ha nepBOM Kypce HOCHJi ̂ p3^H, noTOM oöpmioi 
HarojTO, HannjiHBaji orpoMHbie miaHbi, 3aHHMajicn JimöoBbto c CoHeH Ha 
^ane ee poRHTejieR B KpeKuiHHO, MHTan EjiH3apoBa H Ber6e^epa, Cayman 
MapKa PH60 H „roroj] Bop^ejuio", KypHJi TpaBy H nHJi nnBO „ApceHanb-
Hoe", CMOipeji BbipbinaeBa H AjibMaaopoBa, Hrpan B BOJieHÖon, B „Mortal 
Combat" H pa3 B Mecau xoami c Ojieceii B B-2. (Sorokin 2008, 103f.)9 

Auf die mögliche Entwicklung zum Staatsanwalt, zum Verfolger von 
„schlechten Russen" und Staatsfeinden lässt das erinnerte Fragment aus Sev-
ast'janovs Jugend prinzipiell nicht schließen: Er erscheint somit als Konformist, 
der jenes - „verwestlichte" und dekadente - Russland, in dem seine Jugend sich 
abgespielt hat und das untergegangen ist, hinter sich gelassen und sich dem 
Wandel der russischen Gesellschaft angepasst hat. 

Kohärenz entsteht in diesem fragmentarischen Text über die Verbindung ein
zelner Kapitel durch einen Akt, genauer, den Akt des Erhaltens/Kaufs oder den 
Verzehr des Zuckerkremls, einer aus Zuckerguss geformten Nachbildung des 
Kremls - dem Symbol der Machtvertikale -, der dem Leser allerdings nie zur 
Gänze, sondern immer nur in Fragmenten präsentiert wird. Marfusa, die Land
streicher, der Staatsanwalt Sevast'janov, die Schlangestehenden in Perm, die 
Frau aus der Filmcrew in „Kino", die Lagerinsassen und die Mädchen des „dorn 
terpimosti",'0 sie alle „essen Kreml". O b die Figuren der anderen Kapitel Kreml 
prinzipiell verschmähen oder nur gerade in der Situation, in der sie gezeigt wer
den, nicht dazu kommen, Kreml zu essen, bleibt unklar: So hat z.B. Staatsanwalt 
Sevast'janov im dritten Kapitel während des Verhörs keine Zeit, sich ein Stück 

„Es war ein bekanntes Lied, ein Cruß aus dem fernen Jahr 2008, in dem Kolja Sevast'janov. 
nach erfolgreicher Beendigung der Schute J*f9 )20 an der ökonomischen Fakuttät der Mos
kauer Universität aufgenommen wurde, Metro und MarSrutka fuhr, im ersten Semester 
Dreadtocks trug und sich dann eine Gtatze scheren ließ, riesige Hosen anzog, mit Sonja auf 
der Datscha ihrer Eltem in Kreksino Liebe machte, Elizarov und Beigbeder las, Mark Ribot 
und „Gogol Bordell" hörte, Gras rauchte, Bier der Marke „Arsenal" trank, Vyrypaev und 
Almadorov schaute, Volleyball und „Mortal Combat" spielte und einmal im Monat mit Oles-
ja ins B-2 ging." [Ü.d.V.] 
Es handelt sich um die Kapitel I, 2, 4, 3, 9, 12 und 14. 
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Kreml zu genehmigen (er tut dies am Ende des vierten Kapitels nach getaner 
Arbeit") - dass sein Gegenüber, der Angeklagte Smimov als Staatsfeind an der 
gesamtrussischen Kreml-Kommunion hingegen nicht teilhaben kann, scheint 
logisch. Die Frau des Gossudaren wiederum (Kapitel „Son") lebt im Kreml, hat 
Teil an der Macht und bedarf des Kremlverzehrs wohl nicht. Dafür träumt ihr, 
das gesamte Bauwerk sei aus Kokain - als Droge sorgt das Symbol der Macht 
für Hochgefühle, funktioniert nebenbei als Jungbrunnen bzw. Bestandteile des 
Bauwerks - die Kanonen - lassen sich, zumindest im Traum der Herrscherin, als 
Sexspielzeug verwenden. Im Kapitel „Pis'mo" erscheint der Kreml ebenfalls als 
Bauwerk mit einer sehr speziellen Auswirkung: Der weissgestrichene Kreml 
scheint beim Betrachter eine Art Trance auszulösen, wobei die Erinnerung an 
diesen Moment der kollektiven Trance und der Halluzination einer glücklichen 
Zukunft zum Auslöser des Schuldbekenntnisses der Briefschreiberin wird. 
Kapitel 11 wiederum („Na zavode") führt den Leser direkt in die Fabrik, in der 
die Zuckerkreml verpackt werden. Hier nutzt der Chef („master cecha upak-
ovki") Afanasij Nosov den Lagerraum, u m sich (gegen Geld) mit seinen Ar
beiterinnen zu vergnügen. Nicht fem bleibt das Kreml-Universum auch im 
Kapitel „Underground" (Anspielung an Vladimir Makanins Underground): Die 
junge Arisa, eine der vielen, deren Leben durch das Regime der Opricniki zer
stört wurde, nimmt an einem illegalen Treffen teil, bei dem die Teilnehmer nach 
Einnahme einer Pille auf einen kollektiven Rachetrip an der Gossudarenfamilie 
gehen (man denkt an Dostoevskij Trip'2) - Ort der (halluzinierten) Handlung ist 
also wiederum der Kreml. 

Durch den Akt der Einnahme einer Pille bzw. die in der Halluzination erfol
gende Fressszene - d.h. im den Akt des Verzehrs, des Aufnehmens einer Sub-

Das Kapitel beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück, das Sevast'janov sich nach seiner 
Ankunft im Tajnyj prikaz genehmigt; nach dem Verhör geht er zum Mittagessen über. A m 
Ende seines Arbeitstages genehmigt er sich ein Stück Krem): „[...] B cmteR noMeTOMHoR 6y-
mare jiewajt MaJiem,Knn caxapHbti) aByrjiaBHbm opeji, oTJiOMaHHbtH notKoii CeBacTbHHOBa 
OT 6aniHH caxapHoro KpeMJin, KOTopMM oHa nojiytMJia eure Ha PoxmecTBo Ha KpacHoH 
rtjlOmaaH. rfo ceMeMHOH TpaRHUHM RByrjiaBHÜX opjlOB, HJ)M opjlMKOB, KaK OHa MX Ha3HBa-
na, .aotKa Bceraa oTJiaMMBana OT 6aureH npeMJieBCKMx H OTgaBa.ua nane. Bcero nx ÖMJio 
ceMb. [...] riojioiKMJi opjia Ha H3MK [...] CaxapHbti) opeji KannTaHa CeBacTbHHOBa npnarHo 
TpecHyjt H pMBajiHJicn na rpti tacTH." (Sorokin 2008, I02ff.); ,.[...] in blaues Papier einge
schlagen lag ein kleiner doppelköpfiger Adler aus Zuckerguss. den Sevast'janovs Tochter 
vom Turm jenes Zuckerkremls abgeschlagen hatte, den sie Weihnachten auf dem Schönen 
Platz erhalten hatte. Gemäß der Familientraditton schlug die Tochter die doppetköpfigen Ad
ler oder Adlerchen, wie sie sie nannte, von den Kremltürmen ab und gab sie dem Papa. Ins
gesamt waren es sieben. [...] Er legt sich den Adler auf die Zunge [...] Kapitän Sevast' janovs 
Zuckeradler bekam einen angenehmen Riss und zerbrach in drei Stücke." [Ü.d.V.] 
In Dostoevskij Trip findet sich eine Gruppe Junkies nach der Einnahme einer Pille mit dem 
Namen „Dostoevskij Trip" in Dostoevskijs A/;o? wieder. Der Literaturtrip findet jedoch kei
nen guten Ausgang, da, wie der Dealer es formuliert, „[...] Dostoevskij tödlich wirkt". (Soro
kin, 2001,57). 

http://OTgaBa.ua
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stanz in den Körper - ist Underground natürlich auch mit jenen Kapiteln ver
bunden, in denen Kreml gegessen wird (nur wird hier gegessen, was/wer sich im 
Kreml befindet). Doch bleibt die Frage offen, welche Wirkung stärker ist -jene 
der zuckersüßen Replik des Machtsymbols oder jene der Droge? Der Effekt der 
Droge mag kurzfristig stärker sein, besteht er doch in Halluzinationen; der 
Effekt des Zuckerkremls als einmal im Jahr ausgegebener Volksdroge liegt hin
gegen auf der Ebene einer Kommunion in der Dauer, über die Spitze der Macht
vertikale wird eine Kohäsion des Volkskörpers hergestellt, von dem der Leser 
jedoch, wie im Falle des allgegenwärtigen Zuckerkremls, nie das Ganze, son
dern nur einzelne Teile gezeigt bekommt: Die Existenz dieses Ganzen wird 
somit im Text sowohl voraussetzt und also in gewissem Sinne bestätigt, als auch 
in Frage stellt. 

Die Beziehung zum direkten Vorläufertext ist nicht die einzige Verbindung, 
die $ac/i<3r7?}y Arew/' zum früheren Schreiben Sorokins unterhält. Vielmehr 
treibt der Text Sorokins Zitierwut auf die Spitze, da er sich als ein „Netz von 
Zitaten" aus dem gesamten Feld der vergangenen Textproduktion Sorokins prä
sentiert. Prägnantestes Beispiel für diese Weiterverarbeitung literarischer Altlas
ten ist das Kapitel Ocere^': Hinter dem Zitat des Romantitels von 1985 verbirgt 
sich eine verkürzte Aktualisierung des frühen Prätexts.'^ A n dieser Stelle 
möchte ich nun beispielhaft zeigen, wie die Verwandlung von Altem in Neues, 
von Sowjetischem in „Neurussisches" funktioniert. Vergleichen wir den Beginn 
von Ocerg;/'' mit dem von Ocere<^: 

- ToBapwui, KTO nocneaHHH? 
- HaBepHO H, Ho 3a MHoR eine xcemuHHa B CMHeM nanbio. 
-3HaHHT n 3a HeR? 
- ,Ha. 0*Ha mac npHgeT. ÜTaHOBHTech 3a MHoR noxa. 
- A Bbi Syaeie CTOHTb? 

-Ra. 

Standen in Ocerec/' von 1985 die Moskauer u m etwas nicht näher Benanntes (wahrscheinlich 
ein Kleidungsstück) Tage und Nächte lang an, hegt der Ort der Handlung in &Hr/;af7ny 
^rem/' in Perm; im Gegenteil zur sowjetischen Schlange ist die neurussische Schlange über
schaubar kurz und findet sogar ein Ende, da es den Figuren gelingt, das zu kaufen, worum 
sie anstehen: Zuckerkreml (in O w r e ^ ' verlässt die Figur Vadim die bei einem Platzregen 
auseinander stiebende Schlange und lernt durch Zufall eine der Verkäuferinnen! kennen, die 
es ihm möglich machen wird, sich direkt im Lager zu bedienen - allerdings wird die Inbe
sitznahme des begehrten Objekts nicht gezeigt, sie bleibt in einer Zukunft liegen, die der 
Text nicht mehr zeigt). Ganz der offiziellen Prüderie des 'Neuen Russland' (nur für Opricni-
ki, die Gossudarin und den Vorarbeiter Nosov wird eine Ausnahme gemacht), endet das Ka
pitel auch nicht, wie sein sowjetisches Vorbild, mit Lust und ob der Lust zerfallender Rede, 
sondern mit einem mehr oder minder keuschen Auseinandergehen und dem Versprechen ei
nes Treffens am Abend. Auch auf der Figurenebene hat sich einiges verändert: aus Vadim 
und Lena sind Trofim und Vera geworden, aus dem verkrachten Studenten und einer jungen, 
ledigen Frau em Heilpraktiker und eine Computerspezialistin mit Ehemann und drei Kin
dern. 
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- ̂1 na MHHVTV OTOÜTH XOTeJl, ÖyKBaJIbHO Ha MHHyTV... 
- JfyHuie, HaBepHO, ee ROKJtaTbCH. A To no^onayT, a MHe nio 061.HC-
HHTb? ilOROKRHTe. OHa CKa3aJia, HTO 6b!CTpo... '4 

- IlpaBOCJiaBHbie, KTO KpaHHHH? 
- HaBepHO, n, HO 3a MHoio eine )KeHmHHa B CHHeü uiyöe. 
- Ciajio 6biTb, a 3a HeR? 
- Ciajio 6biTb, iaK. CiaHOBncb-Ka, MHJi qejioBeK, 3a MHoH. 
- A Bbi CTOHTb öy^eie? 
- A KaK )Ke! 
- ̂  Ha MHHVTKy OTOHTH XOTeJl, Ha MHHyTKy TOKMO... 
- Tbl cnepBa ee ROHUmcb, a noc.ie y)K ciynaü c EoroM, Kyjia xoneuib. A 
To noROHjryT, OToii^yT, a MHe oÖT-ncHHHCH.'s 

A m augenfälligsten sind die sprachlichen Veränderungen,^ die auf den ideo

logischen Umbruch verweisen, der zwischen 1985 und dem „Neuen Russland" 

2028 stattgefunden hat: Die alltägliche Rede ist durchdrungen von Ausdrücken 

aus dem kirchlich-religiösen Bereich wie „pravoslavnye" („Rechtgläubige") als 

Anredeform und „stupaj s Bogom" („geh' mit Gott"). Ebenfalls gebräuchlich 

scheint die alte Anrede „mil celovek" („guter Mensch"), sowie der Gebrauch 

des volkstümlichen „Du" anstatt von „Sie" („Stanovites' za mnoj poka" versus 

„Stanovis'-ka, mil celovek, za mnoj") - in der Unterhaltung zwischen Trofim 

Il'ic und Vera Konstantinovna wird allerdings wieder die Sie-Form gebraucht. 

Es finden sich auch obsolete Wortformen wie „tokmo" für „tol'ko" („nur") und 

die typische historisierende Umstellung der Wörter wie in „vy stojat' budete?" 

(vs. „vy budete stojat'", „Sie bleiben stehen?").'7 Der Inhalt des Gesprächs 

^ „- Genosse, wer ist der letzte? - Ich wahrscheinlich, aber nach mir kommt noch eine Frau im 
blauen Mantel. - Dann k o m m e ich nach ihr? - Ja. Sie kommt gleich wieder. Stellen Sie sich 
so lange hinter mich. - Und Sie bleiben stehen? - Ja. - Ich müsste nämlich für eine Minute 
weg, wirklich nur für eine Minute. - Es ist sicher besser, Sie warten. Sonst kommen andere, 
und was soll ich denen dann erzählen? Sie hat gesagt, sie käme gleich wieder." (Sorokin 
1990,5) 

'5 „- Rechtgläubige, wer ist der letzte? - Ich wahrscheinlich aber hinter steht noch eine Frau im 
blauen Pelz. - Dann stehe ich also hinter ihr? - Ja. Stell dich hinter mich, guter Mensch. -
Und Sie bleiben stehen? - Und wie! - Ich wollte für ein Minütchen weg, nur für ein Minüt-
chen... - Warte erst auf sie und dann geh' mit Gott, wohin du willst. Sie kommen und gehen 
und ich muss es dann erklären." [Ü.d.V] 

^ „Dem politischen Isolationismus entspricht ein verordneter Sprach-Artefakt", schreibt And
reas Tretner (2007, 12) hierzu. Englische Fremdwörter sind nun tabu: So spricht man nicht 
mehr von Computern, sondern von „intelligenten Maschinen- („umnaja masina" oder einfach 
„umnaja"), Hologramme werden als ..lebende Bilder" („zivaja kartinka") bezeichnet (Mobil
telephone jedoch als „mobilo", was jedoch, wie Andreas Tretner treffend bemerkt, „dezent 
archaisch - beinahe wie rubilo" klingt). Das Chinesische jedoch hat Russland durchdrungen 
und wird von allen Bevölkerungsschichten verwendet; Z u m Stellenwert des Chinesischen bei 
Sorokin schreibt auch S. Sasse (2003, 226). 

*7 Sorokins Verfahren erinnert an Solzenicyns Nachahmung oder Erfindung einer bäuerlichen 
Redeweise in Oa*iM de??' /vana DeM/.sov/ca, die sich, so die Kritik Varlam Salamovs, vor al-
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bleibt sich also zunächst gleich, nur verändert sich der Ausdruck, die Form -
wobei jedoch diese Form stark semantisch aufgetaden ist, da sich an der Sprache 
die ideoiogische Ausrichtung des „Neuen Russiand" ablesen tässt. Wie in Oce-
reJ" spiegetn sich die Ereignisse in der Sprache bzw. in der Figurenrede, ohne 
dass die sich anscheinend gieichzeitig abspietende Handlung, auf die die Fig
uren sprachheh reagieren, beschrieben würde - der Leser befindet sich in der 
Position eines Bünden, der mithört ohne zu sehen. Die Figurenrede steht somit 
nicht im Kontrast zur Handlung bzw. zur Handtungsbeschreibung durch den 
Erzähler wie dies in anderen Kapiteln der FaH ist - so etwa in D o m terpimosti, 
w o eine kindtich-putzige und gieichzeitig vor Ehrerbietung strotzende Sprache 
auf sexueti expiizite Handiungsbeschreibungen trifft. Die Rede wird aber auch 
nicht durch das Handein bzw. Nicht-Handein der Figuren zersetzt, wie dies in 
Ocere^' der FaH war (dort zersetzten körperiiehes Agieren und körperliche 
Lust die Rede, brachten sie die Sprache zum Stottern bzw. brachte der Schiaf sie 
zum StiHstand und führte zum Aussetzen des Texts). Die Figurenrede, über die 
wir das Geschehen in der Schiange mitverfotgen und über die die Figuren hinter 
den Aussagen erschtossen werden, wird in OcereJ^ geradezu offensiv dazu 
genutzt, den Leser über Sitten und Gebräuche der 'Neuen Russen' zu inform
ieren (in OcgrecP hingegen konnte Sorokin darauf vertrauen, dass der sowje
tisch geschuite Leser die Bezüge sofort erkennen würde), was zu einem gewis
sen „didaktischen Effekt" der Figurenrede führt. So thematisiert das Gespräch 
zwischen Trofim und Vera das Leben von Paaren im „Neuen Russiand": An
stelle der Gleichstellung der Geschlechter propagiert man im Russland des 
Jahres 2028 die Unterordnung der Frau unter den Mann als höchstes Ziel einer 
Gesellschaft, die ihr Privatleben wieder nach dem Modell des Domostroj organ
isiert. „Harne ,aejio 6a6be - MyH<y noRiHHHTbca [...]" (Sorokin 2008, 203),'8 
umreisst Vera ihre Aufgabe als Frau. In der Beziehung zwischen Mann und Frau 
nehmen Körperstrafen, die der Mann seiner Frau angedeihen lässt und seine 
Vormachtstellung bekräftigen, eine zentrale Position ein. Gewalt und Schmerz 
sind Teil von Büß- und Vergebungsritualen nach ehelichen Fehltritten: Die 
Strafe - die Körperstrafe - und somit das Wechselspiel von Täter und Opfer, 
Herr und Knecht nimmt in den vom gesitteten Bürgertum praktizierten Ritualen 
einen festen Platz ein. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Texten werden also recht schnell 
manifest: Nach anfänglich starker Ähnlichkeit bewegen sich die beiden Schlan-

tem an Dal's Wörterbuch orientiert hat („tokmo" findet sich übrigens auch bei Dal'), Im Zu
sammenhang mit der Sprache sei noch auf das Fluchverbot verwiesen: „In Russiand 2027 
sind Mutterfluch und Zote wieder tabuisiert. Obszönität als vorgeblich Überwundenes, zu
rückgedrängt auf nostalgische Feindsender hinter der Mauer. [...] Der Widerspruch zwischen 
manifester sexueHer Gewalt und ihrer verdrucksten bis verschmockten Verbalisierung könn
te größer kaum sein." (Tretner 2007, 14) 

^ „Wir Weiber müssen uns dem Mann unterwerfen [...]." Ü.d.V. 
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gen im weiteren Vertauf des Kapitels immer stärker auseinander, bis am Ende 
das Zitat gänzlich zerfällt und jeder Text für sich steht: Wie eine sich läutende 
Schlange schäit sich der neue Text unter der schuppigen Haut des Prätexts her
vor und beginnt letztendlich ein Eigenleben. 

Auch über die offene Bezugnahme auf Oc^rcd/' hinaus ist &?<r/?<2?'f7.'/' %rew/' 
durchsetzt von Anspielungen auf frühere Texte Sorokins. In seinem Schreiben -
und so auch in &7c&/rHiy A?*ew/' - spielen das karnevaleske Einnehmen, das 
Eindringen und Ausscheiden von Substanzen und Objekten im und durch den 
Körper eine zentrale Rolle. Zu diesem Themenkomplex gehört, was m a n als 
'der Text als Halluzination' umschreiben könnte: Sorokin lässt seine Figuren 
Pillen einnehmen und schickt sie auf literarische Trips. Die Pille - die Droge -
wird zum Motor der Textproduktion.'9 In „Dostoevskij trip" etwa, der ersten 
Texthalluzination Sorokins, finden sich die Figuren im Text von Dostoevskijs 
Roman A/;of wieder, den sie in einer kollektiven Halluzination wentger auf
führen, als dass sie ihn erleben (und an ihm sterben), ohne dass die Halluzina
tion für Außenstehende jedoch sichtbar wäre. Der Tod der Literaturjunkies 
macht aus der Halluzination in Dostoevskij trip jedoch ein Ereignis, während 
der Rachetrip in Underground folgenlos und somit beliebig wiederholbar bleibt 
(der Tod - der Mord - wird zwar ,erlebt', ist jedoch frei von jeglichen Konse
quenzen). Es gibt für die Halluzination in Underground auch keine literarische 
Textvorlage, in die die Pille führen würde (und die, wie dies Dostoevskij Trip 
mit dem Prätext von Dostoevskij vollführt, verzerrt nachvollzogen würde), son
dern ein hündisches Jagd- und Fressszenario, innerhalb dessen die Teilnehmer 
relativ frei handeln können und hinter dem sich diesmal gleich mehrere Anspie
lungen herauslesen lassen. Da wäre die dem Feld der zeitgenössischen rus
sischen Aktionskunst entnommene Allusion an die Performances des „Hunde
menschen" Oleg Kulik,2° die die Regression ins Hündische, Nicht-Menschliche 
als den Mangel an politischer Handlungsfähigkeit anzeigend lesbar macht. Doch 
auch literarische Allusionen lassen sich hier herauslesen: Turgenevs Jagdge
schichte ebenso wie Sorokins eigene Texte, so der Gewaltrausch der Opricniki 
in Den' opr;cw;'^o, auf den die Untertanen im Drogenrausch antworten. 

Die Revolution als das Durchbrechen der Zirkelstruktur und als Beginn einer 
neuen Zeit liegt nicht im Horizont des Denkens der Menschen, einzig ersehnt 
wird das Gefühl der Befriedigung blutiger Rachegelüste, die Illusion zähneflet
schender Allmacht. W a s verdaut werden sollte - blutiges Fleisch - wird in die-

^ Das gteiche Verfahren findet sich in Den' oprifH/Aa: Die kotlektive HaHuzination erzeugt ei
nen eigenen Text, der sich vom Rest des Erzähttexts auch dadurch unterscheidet, dass er, 
zumindest zu Beginn auch in einer anderen titerarischen Gattung verfasst wurde. 

'0 Auch in früheren Texten spieite Kannibatismus immer wieder eine Rotte: So wird in „Mes-
jac v Dachau" der Schriftstelter gezwungen, das Fteisch zweier russischer Kinder zu sich zu 
nehmen: in Go/MAoe .s«/o tässt ..Fürst Chruscev" Statin einen jungen Mann servieren, den er 
soeben gefottert hat. 



M7a6%w;'f* 5bro4r//?.y „ Net/as- /?M.s.s/ô "̂ t8) 

sem Szenario nicht mehr verdaut, da es nie gegessen wurde: Sobatd die Piüe 
.,verdaut" ist (d.h. ihre psychische Wirkung nachläßt), zeigt sich, dass der Kör
per außer dieser Piüe nichts aufgenommen hat. Diese Nicht-Ereignishaftigkeit 
erinnert auch an die Endszene von Co/z/^oe ̂ a/o: Hier scheint nach dem Ein
spritzen von „himmelblauem Speck" in Statins Gehirn ein Mega-Ereignis kos
mischen Ausmaßes stattzufinden, doch letztendlich fäHt alles in sich zusammen 
und bleibt - beim Altena' Dies entspricht der Diagnose, die Michael lampolski 
dem politischen Russland der 2000er Jahre gestellt hat: In „Die Gegenwart als 
Vergangenheit" stellt lampolski fest, dass Russland „nunmehr [nach den 90er 
Jahren. A.d.V.] schlagartig von einem Zustand der politischen Lähmung er
griffen [wurde]. Niemand zweifelt mehr daran, dass in Russland ein zusehends 
autoritäres Regime die Geschicke leitet, doch begegnet dieser Entwicklung kein 
nennenswerter Widerstand." (lampolski 2005, 153) 

Darüber hinaus erinnert der Akt des Essens von Zuckerkreml an die Ein
nahme von Norma in 7Vor???<y, wenn sich auch, ganz wie in der Bezugnahme auf 
OccreJ', feine Abweichungen zwischen den Texten bestimmen lassen. Besteht 
&v<r/?f3/??)y Arew/', wie schon erwähnt, aus 16 unabhängigen Kapiteln, ist /Vorwa 
aus acht eigenständigen Teilen und einem Prolog aufgebaut, wobei der erste Teil 
aus einer Serie von dreissig Skizzen zum Alltagsleben in der Sowjetunion 
besteht und alle hier vereinten Textstücke durch den Akt des Verzehrs von 
'Norma' verbunden werden. Zuckerkreml und Norma haben in ihrer Beschaf
fenheit nicht viel miteinander zu tun: Zuckerkreml sind aus Zuckerguss ge
formte Kremlnachbildungen, während „Norma" eine zu Briketts gepresste, 
bräunliche und übelriechende Masse bezeichnet. W a s ist „Norma"? 

[Norma] ist für die Leser zunächst ein Signifikant, ein Zeichen, dessen 
Referenz nicht genau zu erkennen ist. Niemand, oder fast niemand, 
spricht davon, was eigentlich Norma bedeutet, alle sind sichtlich dank
bar, einen N a m e n für das, was dahinter steht, erhalten zu haben, der 
Normalität suggeriert, neutral ist und leicht benutzbar. [...] alle essen 
täglich „kaka", wie Vovka, ein kleiner Junge, „es" nennt, oder auch 
„Scheiße" [...]. Normalerweise aber wird ganz „normal" darüber gespro
chen, indem das Signifikant ausgelassen wird. Norma ersetzt das, was 
dahinter steht. (Sasse 2003, 231) 

Norma wird täglich gegessen: Im Gegensatz dazu ist das Essen von Zuck
erkreml nichts Alltägliches, kein Zwangsritual und auch nichts Ekelhaftes (al
lenfalls schmeckt Zuckerkrcml etwas geschmacklos und sehr süß) - alle tun es 

„Nach 126.407.500 Jahren verwandelte sich das Gehirn in ein schwarzes Loch und begann 
zu schrumpfen. Nach noch einmal 34.564.007.330 Jahren war es bis auf das tatsächliche 
Maß des Gehirns von tosif Stalin geschrumpft. Doch die Gehimmasse des Sowjetführers ü-
berstieg die Masse der Sonne um 345.000 mal. Da erinnerte Stalin sich an die Birne. Und er 
öffnete die Augen." (Sorokin 2003. 382). 
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freiwillig. Zuckerkreml werden zu Weihnachten als Geschenk des Gossudaren 
an die Moskauer Kinder ausgeteilt, bzw. von den Eltem für ihre Kinder gekauft, 
von Ehefrauen an die inhaftierten Männer geschickt und als Belohnung ver
schenkt. Zuckerkreml scheint es nicht das ganze Jahr über zu geben, während 
„Norma [...] im Zentrum des Lebens der Sowjetbürger [steht] [...]" schreibt Syl
via Sasse, wobei ,,[d]as Zentrum des sowjetischen Lebens [...] hier signifikant 
leer [ist] im Hinblick auf den Sinn des Unternehmens [...]. Die braunen Briketts 
sind das Reale des Sowjetbürgers, das sich ewig Wiederholende. Sie bilden 
einen Kreislauf [...]."(Sasse 2003, 232) Norma steht somit für die ewige, tägli
che Wiederkehr des Gleichen (des Alltäglichen, Sinnentleerten und Widerli
chen),^ während die Verteilung von Zuckerkremln zu Weihnachten auf die Zeit 
des Fests und das Außergewöhnliche verweist. 

Da Norma von Kindern gewonnen wird, kann sie mit Tchouboukov-Pianca 
(1995, 113) auch als „Auswurf der Zukunft" interpretiert werden. Hierin lässt 
sich eine Analogie zum Schreiben Sorokins sehen, der, so Sasse (2003, 233) 
„suggeriert [...], dass das Lesen und sein Schreiben-Lesen als Schreibweise ein 
koprophager Akt ist, bereits Verdautes wieder in einen Kreislauf der Aufnahme 
bringt," wobei allerdings anzumerken bleibt, dass die Substanz, die hier verar
beitet wird als bereits Verdautes ebenfalls auf die Vergangenheit und die 
Gegenwart verweist, was auch bedeutet, dass die Zukunft das in der Gegenwart 
zu Verdauende, das immer schon Verdaute und somit letztendlich ihre Aus
scheidung ist. Ebenso läuft der fremde Text durch den Textkörper hindurch: 
„Text und Körper sind gleichermaßen Durchgangsstationen für bereits Ver
dautes." (Sasse 2003, 234) Diese Analogie zwischen Essen bzw. Verdauen und 
Schreiben hat Sorokin in mehreren seiner Texte vorgeführt, so etwa in Pe/wen?', 
in (%e/M^ oder in Afay/ac v Dac/Mt/: „Text und Körper sind gleichermaßen 
Durchgangsstation für bereits Verdautes [...] Sorokin als Autor kaut Texte 
wieder, die Protagonisten seiner Erzählung das Verdaute ihrer Kinder [oder El
tem, A.d.V.], das Verdaute derjenigen also, die sie selbst gezeugt haben." (Sasse 
2003, 234) Der Akt des Essens von Zuckerkreml - der zuckersüßen Miniaturre
produktion des Machtsymbols schlechthin - wiederum entspricht der Aufnahme 
des Kreml-Chronotopos durch die einzelnen Teile des kollektiven Körpers des 
russischen Volkes: Ähnlich dem bachtinschen Chronotopos des Schlosses, je
doch angefüllt nicht mit historischer Zeit, sondern mit der Ewigkeit der 
Machtzeit. Die Replik dieser Ewigkeit wird vom Körper aufgenommen und ver
daut, sie ist vergänglich und doch, da sie ja reproduzierbar ist, in gewissem 
Sinne ewig. 

In &7<r/?afw/ Arew/' zitiert Sorokin einen weiteren Diskurs, der für die russi
schen Literatur maßgeblich war und ist, den er selbst immer wieder zum Gegen-

Igor' Smimov schreibt zu soichen Kreisiäufen, wie z.B. der Schiange: „tnput ecib yme Out
put." („Der tnput ist schon der Output."). Zit. nach Sylvia Sasse (2003, 234). 
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stand und Materia) seines Schreibens gemacht hatte und der selbst vor allem aus 
Zitation besteht: Die Beichte bzw. das Schuldbekenntnis. Die Beichte ist in der 
Praxis der russisch-orthodoxen Kirche eng mit Zitation verbunden: „Entweder 
wurde nachgesprochen, was der Beichtvater an Sünden vorschlug, oder m a n zit
ierte aus den sogenannten Antwortbüchem (ponovlenija) nicht nur das Verbre
chen, sondern auch den Worttaut, u m nicht emeut wieder in Sünde zu faHen." 
(Sasse 2009, 396) Schon in frühen Texten wie A/asy'ac v Dac/?OM und (%e/;.ŷ , 
u m nur zwei Beispiete zu nennen, erscheint bei Sorokin die Beichte ats Spre
chakt sowohl eng an Akte des Aufnehmens, des Ausscheidens und des Zitierens 
(von diversen Substanzen oder Diskursen) ats auch an Akte extremer Gewatt 
geknüpft. So wird in Afas/ac v Doc/?at/ der Schriftstetler Sorokin gezwungen, 
sich seine auf Video aufgezeichnete Fütterung anzusehen und über Dostoevskij 
zu referieren, während seine Fotterer ein gemütliches M a h ) zu sich nehmen. 
Anschtiessend wird er wieder gefottert und gezwungen, über Raskot'nikovs 
Geständnis zu sprechen. 

W i e die kirchtiche Beichte hat auch sein Sprechen unter Schmerzen einen 
Referenztext, eine Vorgabe, von d e m es inhatttich nicht abweichen sotl, ohne 
jedoch seinen Worttaut zu wiederhoten. Dabei erwartet m a n gerade das nicht 
von ihm, u m dessenthatben zumindest vorgeblich immer gefoltert wird - ein 
Geständnis, verwertbare Informationen. Seine Folterung bleibt, so Sasse (2009, 
232) - wie das Essen von TVorwa - „signifikant leer in Hinblick auf den Sinn 
des Unternehmens". A n anderer Stelle wird er gezwungen auszusagen, dass 
seine Mutter seinen Vater ermordet habe und muss das falsche Geständnis 
ablegen, selbst ein Saboteur und CIA-Agent zu sein (einen deutlicher Verweis 
auf das Funktionieren der stalinistischen Justiz und die Schauprozesse der 30er 
Jahre). In May/'ac v Dac/?aM muss ein SchriftsteUer unter Schmerzen über fremde 
Texte sprechen, findet aber im Geständnis auch die anale Befriedigung, alles 
loszuwerden. In O&VM/r wiederum führen Mutter und Tochter a m Grabe des im 
11. Weltkrieg gefallenen Vaters ein pervertiertes Beicht- und Bussritual auf, des
sen Adressat zugleich der Urheber des durchzuexerzierenden Texts ist: 

Der anale Verkehr, den der Vater befiehlt, die Aufbereitung der Fäkalien 
bzw. das Füttern mit seinem eigenen Kot, den er der sechsjährigen Tochter 
einflößte, ats er noch tebte, verkehrt den Zeugungsakt in einen Ausschei
dungsakt, den die Tochter in der Beichte als Sprechakt, als stetes Wieder
käuen der bereits ausgeschiedenen Redeakte des Vaters, immer zu wie
derhoten hat. (Sasse 2009, 393) 

Doch zurück zu &7c/7arf7iy ^rew/': Die Kapitel „Charcevanie"„,Pis'mo" und 
„Kocerga. Russkaja narodnaja skazocka" greifen ebenfalls auf den Diskurs der 
Beichte zurück. In d e m in einem ostsibirischen Lager spielenden Kapitel Char-
cevanie muss eine Häftlingsbrigade, die die N o r m nicht erfütlt hat, drei Männer 
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zur Bestrafung bezeichnen. Die drei werden öffentlich von dem extra per Hub
schrauber eingeflogenen Henker Matjucha mit Ruten ausgepeitscht: Die beiden 
ersten Haftungen ertragen die Strafe mit stoischer Ruhe, während die leidenden 
Körper in der für Sorokin typischen Nahsicht detailreich beschrieben werdend 
Der dritte jedoch verfällt in lautes Schreien und beginnt, sich unangemessen zu 
verhalten: 

H He ycneji MaTtoxa 3aMaxHyibcn po3roH, Kau üeTpOB 3aBMJi B 
„TaHiouiy": 
- BHHOBa-a-a-ai! Ox, BHHOBa-a-a-ai! 
[...] 3ag B3^porHyji, HO ero X03HÜH ociajica Heno^BH)KeH, BjmnHyB JinuoM 
B 3ejieHyio, ropanyio OT coJiHtia MeTajuioKepaMUKy noaroaoBHHKa: 
- BnHOBa-a-a-aT! O x H BMHOBa-a-a-aT! 
- ̂ a He BHHOBaT Tbl, e6 TBOio... - npoöopMOTaji noaKOBa. [...] neTpoB 
3acyHHJi TOJiCTMMH HoraMH, 3aji ero 3aTpnccH, Kax Tecio: 
- Hy BHHOBa-a-ai! Hy x<e BHHOBa-a-a-ai!! - Bonnji OH B noaronoBHHK TaK, 
iTO 6eJian urea ero öbiorpo nopo30Bejia, noiOM noKpacHejia. [...] Korjia 
y^apoB ciajio 6ojibine ̂ BaauaTH, neTpoB CMenHJi noKaaHHyio TeMy: 
- OTUbl-bl-bl-bl- HaUlH! OTHbl-bl-bl—H-bl HaiUH! OT11M-M-N-M-H! 
[...] Ha nocjieRHMx yaapax üeTpoB yxte peBeji MapajiOM, cjioBa 6biJio 
TpynHO pa3o6paTb. O H HBHO pa3npa)Kaji Maiioxy, BKJiaaHBaBuierocH B 
yaapbi Bce cnjibHee H cHjibHee. H a ^Ba^maib BoebMOM yaape po3ra 
nepejiOMHJiacb. (Sorokin 2008, 134ff.) 

Das Schuldbekenntnis wird durch den Schmerz ausgelöst und durch den 

Schmerz auch wieder beendet (während der Erzählertext im Gegensatz zur 

Figurenrede weiterläuft und Petrovs Leiden detailliert beschreibt) und findet, da 

es mit dem Moment der Bestrafung zusammenfällt, öffentlich statt: Aus den 

Reaktionen der Zuschauer wird jedoch deutlich, dass Petrovs Verhalten hier fehl 

am Platz ist, dass es für das Schuldbekenntnis keinen Adressaten gibt. Denn: Ein 

Bekenntnis wird von Petrov nicht verlangt, da es zwar eine Schuld gibt (das 

Nicht-Einhalten der Norm), doch der für die Verfehlung Bestrafte nicht der 

Schuldige ist (die zu Bestrafenden wurden per Zufallsprinzip ausgesucht). Dies 

zeigt sich auch in der Reaktion Matjuchas: ,„Ha He BHHOBaT Tbl, e6 TBoto..." (So

rokin 2008, 134) („Aber du bist doch nicht schuld, verdammt..." [Ü.d.V.]). 

„MepHan po3ra 3BytH0 ceKJia ero KpenxMM HanpartuHMcn 3an, jiHJioBbte nonocM Ha nroRM-
uax xpacHejiM, öarpoBejiH, oxpauiMBancb npociynamtueH xpoBbto. Hörn HanpaniMCb, cntma 
OKocTeneJia, rojioBa nonparHBajia or HanpameHMH. CoBOCbxa oxajiCH, cnoBHo xyjiax. 3aiXM-
Man ceöa, He Bnycxaa 6ojib B CBoe Tejio, öopacb c Heto no-cßoeMy." (Sorokin 2008, 129) 
„Die schwarze Rute schlug taut auf seinen starken, zuckenden Hintern, die lilafarbenen 
Striemen auf den Backen röteten sich, wurden von dem heranströmenden Blut glutrot. Die 
Beine spannten sich an, der Rücken versteinerte, der Kopf zitterte vor Anspannung. So-
vos'kas Körper zog sich gleich einer Faust zusammen, verkrampfte sich, ließ den Schmerz 
nicht in seinen Körper, kämpfte auf seine Art mit ihm." [Ü.d.V.]. 
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Petrovs Schutdbekenntnis geht über den Moment des sich setbst ats schutdig 

Bezeichnens nicht hinaus - verständiicherweise, da er auch keine Schutd geste

hen kann. Andererseits ist er ats äme stave, die sich ats Missetäter bekennt und 

u m Schläge bittet, im Lager des Jahres 2028 a m fatschen Ort: Hier geht es nur 

darum, die Strafe schweigend zu ertragen. 

Wie Petrov verfättt auch die Briefschreiberin im Kapitet „Pis'mo" a m Ende 

des Briefes an ihre in Chabarovsk mit einem chinesischen Offizier verheiratete 

Schwester in einen unvorhergesehenen Redeftuss. A n der Erinnerung an den 

frisch weiss gestrichenen Kremi, den sie ats Kind mit Vater und Schwester ge

sehen hat,24 zerbricht die bisherige Struktur des Texts, der nun zuerst zu einer 

Litanei über die Schönheit und die Auswirkungen des Kremt bei seiner Anbe

tung durch das russischen Votk wird, bevor er sich in ein Geständnis verwan

det 

H rjia3KaM He ÖOJlbHO COBCeM. H 3 CMOTpK), CMOTpK), CMOTpK), a OH [...] 
CMOTpeTb B Bce rjta3a, iTo6bi OH cToaji cnoKOHHo H HMKyaa He .neBajicn, 
He H3He3aj:, a npocio CTonji Ha CBoeM rjiaBHOM Mecie HaBcer.ua Ha BeKH 
BeMHHH, Ha Mecie rjiaBHoro H 6oJibutoro Jtena, xopomero Jtena [...] u 
KpeMJib CHHJi H npocHHji B Ka^^oM rjia3y H B Ka^^oM rjia3btHbKe no 
6eJ10My KpeMJ!K) HTOÖb] CHHJIO H CHHJ10 Jia TaK CH3JI0 MTOÖM JHO^H CTajlH 
Bce noHHMaib H npHHHMaTb Tax npHHHMaib H Tax 3HaTb HToSbi He öbuio 
BOnpOCOB H JHO^eH H BCe JltORH nOHHJlH 6b] MTO cnacibe npHHIJlO H 
HHKor^a He yH^ei TOKMO HajioÖHO CMOTpeTb H CMOTpeTb Ha Kpervuib H 
HHnero He 6y^ei njioxoro HHnero He 6y^eT TaHHoro a Bce 6y^eT 
xopomee H HBHoe Bce npocwaeT CBeTOM öejibiM H 6y^ei BceM TaM xopomo 
a M H CTOHTb TOjmoH HecMejioR H 6yjeM aejiaTb xopomo a KpeMJib 

„H TyT MM c TOÖOH 6ej]HH KpeMJtb M yBH/rajiM, noMHHHt? OH Ha npoTHBy-nojiwKHOM öepery 

MocKBM-peKH CToaji. Bej]b]H-npe6ejibiH! Hapon BOKpyr KpnwHT, oxaei, nanama KpecTHTCit, 

KJiaHneTCH KpeMJito. H Bapyr coJiHue H3-3a Tyww nOBMKaTHJto, KaK jtytaMH Ha KpeMJib 

BejtoKaineHHbiH 6pM3Hyjio, on KaK 3acHaj], a)K B rjiaßax öo/tbHo! 3ro H noMHto oneHb xopo

mo. H Te6e TO)Ke SojibHo CMOTpeTb Ha KpeMJib cTano, TM roBopnLUb: Conb, Haao 6btJio 

TeMHbte OMKH B3)!Tb. A nanauta CMencJtH Hajt T060H H roBopHJi: ̂ oweHbKa, Ha Kpacoiy B 

TeMHMX OMKaX He CMOTpüT. A nOTOM K3K-TO H BCMOTpejiaCb, BCMOTpejiaCb B 3TOT KpeMJib, H 

TaK y MeHH Bce B rojtOBe iacHHjio, CJIOBHO CBer HeTBapHMH, lipo KOTopbiH Haut 6artoutKa 

] OBopHTb JH06HT. Bce npnMO cwneT H noeT B rojiOBe, a CMOTpeTb Ha KpeMJib Bce 6ojibute H 

6ojibme xoMeTCü." (Sorokin 2008. 227). ..Und hier haben wir den weißen Kreml mit dir ge

sehen, erinnerst du dich? Er stand auf der anderen Seite der Moskva. Weiß, ganz weiß! 

Rundherum schreit und stöhnt das Volk. Papachen bekreuzigt sich, verbeugt sich vor dem 

Kreml. Und plötzlich kam die Sonne hinter den Wolken hervor und als die Strahlen auf dem 

Kreml aus weißem Stein aufsprühten, strahlte er so, dass es in den Augen weh tat! Daran er

innere ich mich sehr gut. Und dir fing es auch an weh zu tun, auf den Kreml zu schauen und 

du sagst: Sonja, wir hätten Sonnenbrillen mitbringen sollen. Und Papachen lachte über dich 

und sagt: Töchterchen, man schaut nicht mit einer Sonnenbrille auf die Schönheit. Und dann 

habe ich den Kreml immer angeschaut, immer nur angeschaut und in meinem Kopf strahlte 

es so, genau wie das göttliche Licht, über das unser Großvater so gerne spricht. Im Kopf 

strahlt und singt alles und ich will immer mehr und immer mehr auf den Kreml schauen." 

[Ü.d.V.]. 

http://HaBcer.ua
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BejiuKHH HaM CHueT H Mb) Bce cnacTJiHBbi coBceM Kor^a Bce xopomo 
6biBaeT H 6ejiMH KpeMJib H öejibiü ReHb Koraa npmujiH po^Hbie mo/tu 
cMOTpeib na 6ejibiH BeqHbiii KpeMJib Toraa Bce xopomo TaK 6yaeT Tro 
Bce Mbi 6yaeM BHaeTb KpeMJib H öyjryT Bce rjia3a pacKpbiTH [...] HO TOJib-
KO 6bi Bce pajroM BCiajiH H yBuaajiH cpa3y KpeMJib H TyT me MepTBbie 
BocciajiH MTo6bi yBH^eib öejibiü KpeMJib [...]. (Sorokin 2008, 227f.)^ 

Das Ende des Texts besteht aus drei abgerissenen Sätzen, die über respektive 
11, 12 und 9 Zeilen wiederholt werden, bevor Brief und Kapitel unvermittelt 
abbrechen: „BuHOBaia n" („Ich bin schuldig"), „ripocTme MeHH paan Bcex CBü-
Tbix" („Verzeiht mir, bei allen Heiligen") und „H öojibine HHKorjia He 6yay" 
(„Ich werde [es] nie wieder [tun]") (Sorokin 2008, 233ff). Im Gegensatz zu Pet-
rovs Sprechakt, der durch die Strafe hervorgerufen wird, wird hier das Schuld
bekenntnis durch einen Moment des Glücks, durch eine utopische Vision von 
Macht, nationaler Vereinigung und Wiedergeburt hervorgerufen. Die End-zeit 
bricht an und in der messianischen Stillstellung des Geschehens finden alle und 
alles zurück zur Vollkommenheit (Apokatastasis). Wie für das Schuldbek
enntnis Petrovs gilt auch hier, dass der Sprechakt sowohl ohne Adressaten funk
tioniert, als auch eine Wirkung ohne Ursache darstellt und somit als monströs 
(im Sinne eines Zeichens, das zeigt, aber auf nichts zeigt) gewertet werden 
muss: Die Kraft des monströsen Sprechaktes wischt den Text, aus dem er ent
standen ist, weg. 

Der Häftling Smimov hingegen, Autor von Kocerga", Schriftsteller und 
Staatsfeind, wird von Sevast'janov Schmerz und Angst gezielt ausgesetzt: Smir-
nov muss reden - er muss Informationen liefern. Sevast'janov weiss, dass Smir-
nov den Text geschrieben hat, doch er muss wissen, w e m Smimov den Text 
noch zu lesen gegeben hat.26 Sevast'janov nimmt in der Art, ihn zu foltern sein 
Geständnis eigentlich schon vorweg: Er verwandelt Smimov - in einem für So
rokin typischen Verfahren des Wörtlichnehmens eines Ausdrucks - in einen 
gläsernen Untertan, der der Macht nichts verbergen kann und absolut verletzlich 
ist;27 nach dem Geständnis wird Smimov durch die Verbrennung (Brandmal) 

An dieser SteHe greift der Text auf die biopotitischen Utopien Fedorovs und der Biokosmis-
ten zurück. Fedorovs Projekt der gemeinsamen Tat besteht in der „Schaffung der teehnologi-
schen, sozialen und politischen Bedingungen [ist], unter denen es möglich ist, alle Men
schen, die je gelebt haben, auf technische, künstliche Weise wiederauferstehen zu lassen." 
(Groys 2005, 9); Der Kreml wird zu einer Maschine zur Produktion der Dauer. Übrigens 
wies , so Groys (2005, 14), Aleksandr Svjatogor daraufhin, dass es „einer zentralen Macht 
bedarf, um die Unsterblichkeit eines jeden Einzelnen und seine Bewegungsfreiheit im Kos
mos zu gewährleisten." 
„MeHH, AHapeR AHapcMt, BOT w o HHTepecyei: KOMy Tb; aaBaji ctHTaTh cBOto cxawiKy?" 
(Sorokin 2008,83f.) „Mich, Andrej Andreic, interessiert Folgendes: W e m hast du dein Mär
chen zu lesen gegeben?" [Ü.d.V.] 
„Pe3KHM RBHMeHMeM CeBacTbHHOB 3a.apaji rojioBy CMHprtoBy, npwcTaBnj] HHteKTop K COH-
HoR apiepuM n HaMaji cnycK. HnoKHyjia pa3.naB.neHHaH MHrxaH aMnyjia, HH^eKUMH Boujjia B 
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mit dem Instrument des Anstosses aus seinem eigenen Text gestraft.^ Das Wort 
ist die Tat („Slovo i Delo", „Wort und Tat" tautet auch der Wahtspruch der 
Opricniki): Der Autor Sorokin )ässt den Schriftsteller Smirnov einen Feuerha
ken in Szene setzen, der sich von der Geheimen Kanziei ais Fotterinstrument 
anheuern liess,̂ ^ ruft den Feuerhaken aus der Ebene der Binnenerzählung auf 

KpoBb noacJieRCTBeHHoi'o. Tejio CMHpiioBa Hepuyjiocb. OH BCKpHKHyji H 3aMep, OKOCTeHeB. 
Ero 6ojibuine cepbie rjtaia OKpymHJincb H ocTeKJieHejin, craB eure 6ojibtrre. Ty6bi 
paCKpHJlHCb H 3aMepjlH B HeMOM BOnpOCe. [...] - Tbl 110HHJ1 HTO TM CTajl XpyCTajlbHblM? [...] 
KanHTaH cnerxa cryKHyji no ero njieiy MOJMTOWKOM. [...] naBaii-Ka M M 3Toro xpyCTajibHoro 
HHTeji.iHreHia pa3o6beM na KycKH, a? HTo6bi OH 6oJibme He Bpenmi PoccnH. - JJaBaii!-
omepiMieü MOJioTOÖoeu. [...] - HaibiBaH, raa! - 3auiHtieji cJie^OBaTejib, xBaTaa CMHpHOBa 3a 
yxo. - %MBo! - PyaeHCKMH... IlonoB..[...]." (Sorokin 2008,, 85ff.) „Mit einer schneiten Be
wegung zog Sevast'janov Smirnov den Kopf nach hinten, legte den Injektor an die Hals
schlagader und drückte auf den Knopf. Die weiche Ampulle machte <plopp<, die Injektion 
drang in die Blutbahn des Häftlings ein. Smimovs Körper erzitterte, er schrie auf und erstarr
te, versteinert. Seine großen grauen Augen wurden rund und gläsern, wobei sie noch größer 
wurden. Die Lippen öffneten sich und erstarrten in einer stummen Frage. [...] - Hast du ver
standen, dass du jetzt aus Kristall bist? [...] der Hauptmann schlug leicht mit einem Hämmer
chen an seine Schulter. [...] lass uns diesen kristallenen Intelligenzler in Stücke schlagen, ha? 
Damit er Russland nicht mehr schaden kann. - Ja! - freute sich der Hammerschied [...] Zähl 
auf, du Miststück! - zischte der Staatsanwalt und zog Smimov am Ohr. - Schnell! - Ru-
denskij... Popov... [...]" [Ü.d.V]. 
„CeBacTbHHOB npnH<aji naTKH Koieprü K xyjtocoiHOii nrcmme noHcne^CTBeHHoro. Kpac-
HbiR pacKajieHHMH MeTajiji MOMeHTaJibHO npo)Ker rpy6yio MeuiKOBHtiy TtopeMHbix uiTaHOB, 
c uinnetineM Btimica B njiOTb. CMnpHOB 3aBonnji, 3aaeprajicn." (Sorokin '2008, 94). „Se
vast'janov drückte das Ende des Feuerhakens an den dünnen Hintem des Häftlings. Das rot 
glühende Metall fraß sich sofort durch den groben Stoff der Gefängnishosen und drang mit 
einem Zischen ins Fleisch ein. Smimov heulte auf, erzitterte." [Ü.d.V.]; im Anschluss an die 
Folterung Smimovs geht Sevastjanov übrigens zu einem anderen Fall über: Es geht u m die 
Mitglieder der „mystischen antirussischen Sekte Jarosvet", die auf eine weiße Kuh eine Karte 
Russlands gezeichnet haben, die Kuh dann nach einem magischen Ritual zerteilt und die 
Stücke in verschiedene Gegenden Russlands verschickt haben, w o sie Ausländern zu essen 
gegeben wurden - Russland, den Fremden zum Fraß vorgeworfen. Die Eingeweide des Tie
res wurde wahrscheinlich auf Geheiß eines inzwischen tot aufgefundenen bekehrten Juden, 
der jedoch nur ein Mittelsmann der Sekte war, im „Heiligen Petrograd" als Pasteten in Kon-
servenfomi an (westliche) Ausländer verschenkt. Der mysteriöse Fall verweist direkt auf die 
seit 1987 kursierende Bezeichnung N O M A und spannt den Zeitbogen der Sorokinschen Re
ferenzen gleichzeitig bis zurück ins Alte Ägypten: „Die Wortschöpfung [ N O M A ] , die auf 
Pavel Pepper§tejn zurückgeht, soll, wie vom 'Nominator' selbst angegeben, keine Stilrich
tung bezeichnen, sondern als Signifikant für den kollektiven Körper des konzeptualistischen 
Kreises stehen. N O M A . wie auch der tote Körper des Osiris (den Äußerungen der N O M A 
Mitglieder zufolge soll 'nom' ein altägyptischer Landstrich sein, in dem Körperteile des to
ten Osiris begraben lag), ist überallhin verstreut. Und damit ist er als N a m e zugleich Spur für 
Suchende und ein Indiz für die Verstreutheit und Auflösung eines imaginären Ganzen, das es 
nicht wiederherzustellen, aber aufzusuchen gilt." (Sasse 1997, 6). 

„Eyaeuib BMecTe co MHoii BpatoB Hapcaa UMTaTb: nnTKM HM Mceib, My.M npHHwraTb, Ha 
M<ony rocyjiapcTBeHHoe TaBpo CTaBHTb. Pa6oTa HHCTan, jierKan H Becejian. noayMajia, no.ay-
Majia Koiepra H corjiacHJiacb. C Tex caMbix 110p pa6oTaeT OHa B TatiHOM npHKa3e." (Soro
kin 2008, 81) „Du wirst mit mir die Feinde des Volkes foltern: Ihnen die Sohlen verbrennen, 
das Gehänge ausbrennen, das Brandmal des Staates auf ihren Hintem setzen. Eine saubere, 
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die der Rahmenerzählung und lässt die Schriftstellerfigur mit dem Produkt 
seiner eigenen Phantasie foltern. Passend dazu erklärt Sevast'janov: 

noHHMaib TM ROJDxeH: KaiKRMM M3 Hac 3a Bce OTBeicTBeHeH. H 3a ̂ ena, H 
3a cjioBa. M6o xa^K^oe aejio Ha cnoBO onnpaeicH. TaM, rae cnoBO, TaM n 
jtejio. (Sorokin 2008, 94p" 

Über den Diskurs der Beichte hinaus webt Sorokin eine weitere Bezugs-
grösse in 5ac/;ar?7)y' Avew/' ein, die sowohl auf das literarische Feld als auch auf 
das Feld politischer Diskussionen verweist: Utopie und Antiutopie bwz. Dysto
pie. Der Text spielt mit der utopischen Tradition und somit auch mit der Frage 
nach Ideologie und Macht: Er bedient sich einerseits gewisser Elemente narra-
tiver oder fiktionaler Utopien,^ greift andererseits aber auch auf argumentative 
und verwirklichte Utopien^ zurück. Die Utopie, die „Platzierung ohne wirkli
chen Ort", wie Foucault die Utopie in Andere Räume charakterisiert, ist ein in
existenter oder räumlich weit entfernter idealer Topos - ein unwirklicher Raum, 
ein Nicht-Raum, der jedoch, seitdem im 19. Jahrhundert die utopischen Sozialis
ten - Fourier, St. Simon und Proudhon - den utopischen R a u m in die Zeit pro
jiziert haben, durch die Vision einer glücklichen Zukunft ersetzt werden kann.33 
Utopien werden durch eine Reihe von Merkmalen charakterisiert: Die utopische 
Gesellschaft bzw. der Raum, in dem sie lebt und der ihre Existenz ermöglicht, 
trägt Inselcharakter, d.h. ist räumlich oder zeitlich entfernt und somit schwer 

leichte und fröhliche Arbeit. Der Feuerhaken überlegte und überlegte und sagte dann zu. 
Seitdem arbeitet er in der Geheimen Kanzlei." [Ü.d.V.] 
„Du musst verstehen, dass jeder von uns für alles verantwortlich ist. Sowohl für die Taten, 
als auch für die Worte. Denn jede Tat gründet in einem Wort. W o ein Wort ist, ist auch eine 
Tat." [Ü.d.V.]; Wort und Tat stehen in der sowjetischen Kultur in einem paradoxen Verhält
nis zueinander, in dem dem Wort eine performative Kraft zugeschrieben wird, die aus ihm 
selbst schon Handlung macht. Zu Wort und Tat in der Sowjetunion bzw. im Konzeptualis-
mus siehe (Sasse 2003, 23ff.); in den 30er Jahren lautete der Spruch übrigens: „ W o ein 
Mensch ist, findet sich auch eine Tat." 
Als solche bezeichnen Heiler und Niqueux (2003, 16) Texte genuin literarischer Art, die also 
in den Rahmen des historisch entstandenen Genres der literarischen Utopie gehören. 
Unter argumentativen Utopien verstehen Heller und Niqueux (2003. 16) jenes unüberschau
bare Textkorpus, das Werke verschiedener Genres (politische Werke. Publizistik, Abhand
lungen, philosophische Essays) umfasst. die jedoch mehr oder weniger von der gleichen uto
pischen Konzeption ausgehen wie etwa die Utopie der Aufklärung oder die anarchistische 
Utopie. 
Der exakte Terminus wäre „Euchronie"; verschiedene Unterarten von Utopien sind Eupsy-
chien, die darauf abzielen, das Wesen des Menschen zu verändern oder etwa Eutechnien, die 
auf die Veränderung der Umwelt abzielen. Des Weiteren kann zwischen statischen und dy
namischen Utopien bzw. eskapistischen (promefheischen) und konstruierenden (pelagiani-
schen) Utopien unterschieden werden. In Russland finden sich noch Utopien wie jene einer 
gottgeschaffenen Welt: Die Stadt Kitez in der russischen Volksutopie (vs. menschgemachte 
Utopien). 
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zugänghch oder gänzhch unzugänglich. Der zeithche Bruch mit der Gegenwart 
drückt 

[...] sich mehr oder weniger radika! aus [...]: Ablösung, Trennung, Schnitt, 
Ausschließung, Sprung aus der Zeit - durch den Traum oder eine Maschi
ne - oder dem R a u m - die Insel, die exklusive kleine Gemeinschaft -, Ta
bula rasa, die „große Kehrtwende" oder der „große Sprung nach vom", die 
Abwehr der Vergangenheit oder der Zukunft. (Heller/Niqueux 2003, 13)34 

Das Begriffsfeld des Utopismus wird also durch zwei Kriterien begrenzt: den 
raumzeitlichen Bruch^ und das Kriterium der Gesellschaftlichkeit. 

Die Utopie stellt, so die Kritik a m Ideal allgemeinen Glücks, den Menschen 
vor die Wahl zwischen Freiheit und Glück, die sich als zwei anscheinend unver
einbare Prinzipien gegenüberstehen. Hiermit verbunden ist die radikale Abkehr 
von der Vorstellung einer Berechtigung individueller Ansprüche in Utopien: 
Das utopische Subjekt ist ein Vergesellschaftetes. Im Zentrum der Utopie steht 
somit auch die Frage nach der Macht - diese Frage ist es auch, die für Ricoeur 
(1997, 17ff.) dazu führt, dass Utopien mit Ideologien in Verbindung treten: 
Beide versteht er als komplementär in ihrer Beziehung zur Macht. Ideologie ist 
für Ricoeur ein Distorsions- oder Dissimulationsprozess, die Projektion einer 
sozialen Realität in eine symbolische Dimension, durch die, so Ricoeur, ein In
dividuum oder eine Gruppe seine/ihre Situation auch unbewusst ausdrücken 
kann: Die Ideologie kann somit nicht losgelöst von der Wirklichkeit gedacht 
werden, repräsentiert sie jedoch spiegelverkehrt. Diese Funktion der Distorsion 
der Ideologie wird komplementiert durch ihre Legitimationsfunktion: Ideologie 
ist als ein Interpretationscode zu verstehen, der die Legitimation von Herrschaft 
und die Identifikation des Beherrschten mit dem System ermöglicht. Utopien 
hingegen erfüllen eine der Ideologie diametral entgegengesetzte Funktion: Sie 
besitzen, so Ricoeur, alle Vorteile der Extraterritorialität. Indem wir einen leeren 
R a u m konzipieren, von dem aus wir über uns nachdenken können, vergrößern 
wir das Feld des Möglichen, ermöglichen wir neues Denken. Die Funktion der 
Utopie ist somit eine exzentrische, eine Verfremdungsfunktion: Während die auf 
die Legitimation der Macht gerichtete Ideologie kein „Denken des Außen" 

Als weitere Charakteristika von Utopien wären zu erwähnen: Der kollektive Charakter des 
utopischen Ideals, dessen Zweck das allgemeine Ciück ist, die Abwesenheit des Bösen und 
des Geldes, Schönheit und friedliche Ruhe, Überfluss an Gutem und reguliertes Geschlechts
leben. 
Utopien pflegen ein besonderes Verhältnis zur Geschichte: In Utopien erhält die Zukunft 
völlige Autorität, während die zukünftige Gesellschaft von der vergangenen Erfahrung ge
trennt lebt (dieses Phänomen lässt sich übrigens auch in &;<r/?ar?ny Arcm/' beobachten). Die 
utopische Gesellschaft lebt nach dem Ende der Geschichte: Die Zeit der Veränderungen ist 
vorbei. (Clowes 1992, 378ff.). 
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kennt, sondern integrative Funktion besitzt, befragt die Utopie den Einsatz der 
Macht.^ 

Dass Herrschaft, Macht, jedoch wie schon angesprochen auch in Utopien 
eine Rolle spielen, legen Antiutopien offen. Z u m Begriff der Antiutopie muss 
zuerst angemerkt werden, dass die Unterscheidung zwischen Antiutopien und 
Dystopien in der Forschungsliteratur nicht von allen Autoren getroffen wird und 
dass die Begriffe gerne als Synonyme gehandhabt werden.^ Eine praktizierbare 
Unterscheidung besteht darin, als antiutopisch jene Texte zu verstehen, die d e m 
Leser eine verwirklichte Utopie vor Augen führen, die künstlich geschaffene 
Welt der Utopie und ihr Ideal eines dem Menschen aufgezwungenen Glücks 
ablehnen und somit die Utopie von ihrer anderen, negativen Seite her zeigen, da 
sie sie als beengt erscheinen lassen und die Zwangsmethoden offeniegen, die zur 
Erhaltung der utopischen Gesellschaft eingesetzt werden müssen.^ Die Dysto
pie hingegen zeigt die Welt nach einer gewalttätigen Reorganisation, einem 
Krieg, einer Revolution, was auf die Dystopie als Darstellung der Utopie in 
einem tragischen (und eben nicht parodierenden) Licht hinweisen w ü r d e t M a n 
kann Dystopien somit auch als Visionen des „schlechten Ortes", als apokalyp
tische Vision verstehen: Eine Gesellschaft nach dem Amoklauf. Die Antiutopie, 
die die Utopie von innen als geschlossenes, repressives System zeigt also, mit 
Ricoeur gesprochen, ihre ideologische Seite im Sinne des permanentes Kampfes 
u m Machterhaltung und u m die Legitimation von Macht, während in der 
Dystopie der Akzent auf dem Einsatz von Gewalt als Wirkung ohne Ursache 

6 Zur Hinterfragung der Macht bleibt alterdings anzumerken, dass die Utopie den ihr eigenen 
Einsatz von Macht, ihre Art der Ausübung von Macht nicht hinterfragt: Dies zu tun bleibt 
Sache der Antiutopie. Z u m Spannungsverhältnis zwischen Ideologie und Utopie schreibt 
auch Clowes (1992, 379), dass Utopie als eine Form der Ironie oder Satire „points out the 
credibility gap normally fiiled by ideology between the rulers' Claim to power and the will-
ingness of the citizenry to aeeept that claim." Clowes Theorie besagt weiterhin, dass die Re
gime Hitlers und Stalins den Gegensatz zwischen Utopie und Ideologie auflösen: Sie ver
schmelzen und das neue Konstrukt erfüllt sowohl die Funktion, die existierende Machtstruk
tur zu legitimieren, als auch die Gegenposition einer Ideologie (etwa des Kapitalismus) anzu
treten. 

7 Ehre definiert Utopien und Dystopien als Extreme der Literatur, allegorische Konstruktionen 
des rationalen, Ordnung stiftenden Verstandes. In diesem Sinne versteht er sie auch als eine 
Spezies der Fantasy-Literatur (sie verneinen, was besteht, zu Ehren dessen, was sein sollte): 
Sie sind Träume der Vernunft. „In utopian literature idyll blends with satire, as praise of the 
ideal altcrnates with, or at least implies. criticism of the real. Dystopian literature is aimost 
pure satire. Like his or her utopian antagonist, the dystopian writer postulates imaginery 
worlds. „nowheres". where reason, instead of triumphing, has gone berserk. [...] The dysto
pian vision also proeeeds from some standart of human value and finds utopia more dehu-
manizing than the society it seeks to displace." (Ehre 1991. 601) 

^ Zu dieser Unterscheidung muss allerdings mit Sofronova (2002, 6ff.) bemerkt werden, dass 
in den Texten durchaus Elemente beider Kategorien auftreten können. 

^ Ehre hingegen - dies sei noch angeführt, u m zu verdeutlichen, wie gering die Konsensbil
dung in der Forschungsliteratur ist - merkt an, dass „Dystopian literature is aimost pure sati
re [...]." (Ehre 1991.601) 
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liegt. Wenn Macht, so Foucault, ein Gegenüber braucht, ein Subjekt, mit dem 
sie arbeitet/*" so arbeitet Gewalt - Terror oder absolute Macht - mit dem Kör
per: Sie zielt auf die Zerstörung des Subjekts, da sie, würde sie es als Gegenüber 
anerkennen, ihre Souveränität verlieren würde. 

In ^acAaw^y' /rrew/' greift Sorokin auf Elemente der utopischen Tradition 
zurück.^' So sind etwa Verweise auf die Inselhaftigkeit Russlands im gesamten 
Text zu finden (das Gleiche gilt für den Vorläufertext Den' opWc/?;W): Verdeut
licht wird dieser utopische Topos durch den Bau der „Großen Russischen 
Mauer" („Velikaja russkaja stena"), der durch den Gossudaren begonnen wurde 
und Russland vor seinen Feinden schützen soll. Nach der Vollendung der Mauer 
soll das allgemeine Glück anbrechen, gleichzeitig wird der Moment der Vol
lendung aber von vornherein als nicht erreichbar dargestellt: 

3HaeT, HTO HHKax He 3aBepmaT cipoHTejibCTBO ÜTeHH BenMKoR, HTO Me-
maMT BparM BHemmie n BHyipeHHHe. *Tro MHoro eme KHpnHHHKOB Ha-
R06H0 onenMTb, HTo6bt cnacTbe Bceo6mee npMtujio. PacieT, pacTei CieHa 
BejiMKaa, oiropaiKMBaeT PoccHto OT BparoB BHeutHHx. A BHVTpeHHHX -
onpHqHHKH rocyaapeBM Ha KycKM pByT. (Sorokin 2008, 18f.)^ 

Inselcharakter trägt die Gesellschaft der Zuckerkremlesser auch, da die Be
völkerung schon vor Jahren in einer großen Aktion auf dem Schönen Platz ihre 
Auslandspässe verbrannt hat und sie das Land somit nicht mehr verlassen kann. 
Das Außen ist für die Bewohner der Zukunftsvision Sorokins zwar nicht 
zugänglich, doch dringt es in Russland ein, bzw. geht es durch den territorialen 
Kollektivkörper Russlands hindurch: So zirkulieren die Waren aus China über 
eine Trasse, die sich von Osten nach Westen durch das Land frisst, so leben in 
Russland Familien chinesischer Arbeiter und chinesische Offiziere sind an
scheinend begehrte Partner für russische Frauen. Zudem kreiert das System der 
Opricnina das Außen im Inneren der neurussischen Gesellschaft, indem immer 

„Macht erkennt den Anderen ats ein Subjekt an, auf dessen Handeln sie einwirken wili -
Macht eröffnet somit einen breiten Fächer von möglichen Reaktionen und Wirkungen. Ge
waltbeziehungen hingegen „schneiden alle Möglichkeiten ab. Sie kennen als Gegenpol nur 
die Passivität, und wenn sie auf Widerstand stoßen, haben sie keine andere Wahl als den 
Versuch, ihn zu brechen". (Foucault 2005, 255) 
Der deutsche Übersetzer, Andreas Tretner (2007, 12), schreibt der „Roman [sei] eine auf 
heute zielende Anti-Utopie: Russlands politische Zukunft, ins 16. Jahrhundert regrediert. 
Seine Figuren sind Wiedergänger, die im Bestreben, Wissen und Erfahrung von Jahrhunder
ten wieder loszuwerden, Mauern aus Stein und aus Sprache u m sich zu errichten." 
„Sie weiß, dass die Große Mauer nicht fertig gebaut werden kann, dass die äußeren und inne
ren Feind stören. Dass noch viele Ziegelsteine geformt werden müssen, damit das allgemeine 
Glück anbricht. Es wächst, es wächst die Große Mauer, sie schützt Russland von seinen äu
ßeren Feinden. Und die Feinde im Inneren reißen die Opricniki des Gossudaren in Stücke." 
[Ü.d.V.]; hinter „rastet stena velikaja" („es wächst die große Mauer") lässt sich übrigens 
deutlich das patriotische „Vstavaj strana velikaja" („Erhebe dich, du großes Land") heraus
hören, mit dem das Kriegslied „Svja3&:nnaja vojna" beginnt. 
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neue „Feinde" aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und somit nach dem 
Prinzip der einschließenden Ausschließung ein Gegenrussland geschaffen 
wird.43 Zugleich widerlegt dies das Glücksversprechen der Mauer, denn da die 
Opricnina dafür Sorge tragen wird, dass im Inneren immer neue Feinde entste
hen werden, wird der Moment des Anbruchs des allgemeinen Glücks auch im
mer weiter hinausgezögert: Die Opricnina gibt sich als Schutz gegen den Feind 
aus und ist doch vor allem Produzent des Feindes. Für den Leser, der diese Ein
schließung bzw. Ausschließung mit seinem historischen Vorwissen abgleicht, 
klingt die Verwirklichung der (erneuten) Abschottung Russlands rein regressiv 
nach einer Rückkehr in die Zeit vor der Perestrojka bzw. in vorpetrinische 
Zeiten - und repressiv. Durch das Prisma historischen Vorwissens rezipiert, er
scheint die Utopie der glücklichen Zukunft als Antiutopie, erscheint Werdendes 
als längst Gewordenes und wird Neu zu Alt: Die Utopie offenbart sich als schale 
Wiederkehr der Geschichte, das Ideal erscheint als Groteske. 

Das Utopische ist in &2c/?arMy/ /rrew/' eng an historische Elemente gebunden 
- historische Zitate bzw. die Einschreibung des literarischen Texts in die 
sowjetische (und deutsche) totalitäre Vergangenheit ist ein in Sorokins Texten 
vielfach eingesetztes Verfahren. Lag in frühen Texten wie /Vorwa (1979-1984), 
Ocere^' (1982/83) oder ̂ Oo/'a //MAov' Mariny (1982-1984) der Schwerpunkt auf 
der Nachahmung und Simulation der Schreib- und Sprechweise des sowjeti
schen Realismus und des alltäglichen sowjetischen Sprachgebrauchs, beginnt 
Sorokin in der hierauf folgenden Periode, sich intensiv mit der Vergangenheit, 
genauer dem Stalinismus und dem Nationalsozialismus zu beschäftigen. In Tex
ten wie A/e.y/'oc v Dac/?aM (1990) und //oc/?ze;Ysre;',se (1989) werden die beiden 
Systeme einem ständigen Vergleich unterzogen: A n Hand der Liebesgeschichte 
zwischen der Tochter einer jüdischen NKVD-Schergin und dem Sohn eines 
deutschen SS-Offiziers analysiert //oc/?ze;Y;reMe die biographischen bzw. psy
chologischen Auswirkungen der totalitären sowjetischen und deutschen Ver
gangenheit.^ 

Me^/'ac v Dac/?oM wiederum inszeniert, wie schon beschrieben, die Reise 
eines sowjetischen Schriftstellers namens Sorokin in das Nazideutschland des 
Jahres 1990. Im K Z Dachau wird Sorokin durch das „höllische dichotomische 
Zwillingsgestim" (Brockhoff 1992, 142) Gretchen und Margarethe in 24 Kam

molche Leute gibt es - nach allem, was war - zu Hunderttausenden. Rechnet man Kinder 
und Ehegatten mit ein, sind es Mitiionen. Das ist keine gering zu veranschiagende Kraft, 
man muss ihr Rechnung tragen. Auch hier lohnt es sich vorauszudenken, Züge des Gegners 
abzusehen. Und dass man diese Leute aus ihrer vertrauten hauptstädtischen Umgebung ius-
gesiedeh und nach Orenburg oder Krasnodar gescheucht hat, ist kein Ausweg, keine Lösung 
[Hervorhebung im Originat]." (Sorokin 2008, 119), überiegt sich Opricnik Komjaga. 
A n die Fteischerhaken des Fabian von Nebeidorf erinnert übrigens der Feuerhaken im Kipi-
tei „Kocerga". Die „Kristallisierung" des Gefangenen erinnert darüber hinaus an die Verstei
nerung, die Nebeldorf Jr. angesichts einer LKW-Ladung voller an Fleischerhaken hängender 
Schweineleiber ergreift. Hierzu schreibt auch Michail Ryklin. (2003, I96ff.). 
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m e m gefoltert: „Sorokin [...] imaginiert das Verhältnis beider Imperien in deliri
erenden Tagebuchnotizen als tiefenpsychologischen Komplementärkontrast, als 
Musterbeispiel für „das Freudsche Schema der sadomasochistischen Beziehun
gen" (Brockhoff 1992, 42). Der 1999 erschienene Roman Go/M&oc ^o/o wie
derum entwirft eine Zukunftsvision der russischen Gesellschaft (der Roman be
ginnt im Jahre 2068), die der nicht weniger deprimierenden russischen Vergan
genheit und einer fiktiven deutschen Geschichte (Deutschland, mit der U d S S R 
nach dem gemeinsamen Sieg über die Westalliierten brüderlich vereint) ent
gegensteht und letztendlich mit ihr verschmilzt. Diesem Text, der der Vergan
genheit eine apokalyptische Zukunft prophezeit bzw. die beiden Zeitebenen 
durch eine Zeitreise verbindet und sie letztendüch auf der Figurenebene zeit
gleich koexistieren lässt, stehen Texte gegenüber, die die sowjetische Geschich
te als chronologischen Leitfaden verwenden, u m sich an dieser Kette prägnanter 
historischer Ereignisse (Revolution, Bürgerkrieg, Zweiter Weltkrieg) von der 
Vergangenheit in die Gegenwart vorzuarbeiten: So folgen die in 7"r;/og//'a (2005, 
resp. 2004 und 2002) versammelten Texte dem Verlauf der russischen/sowjeti
schen Geschichte ausgehend von der Katastrophe von Tunguska durch Revolu
tion, Bürgerkrieg, Stalinzeit und Zweiten Weltkrieg bis zum Russland der Post
perestroika und 2000er Jahre.43 

Das Genre der Utopie beschäftigt Solokin hingegen erstmals in ̂ c; (1995), 
einer antiutopischen Zukunftsvision von einer globalen vegetarischen Ökodik-
tatur. Schon hier zeigt sich: Das Verfahren, aus dem Sorokins Zukunftsvisionen 
erwachsen, besteht in der Fortführung, Zuspitzung und Zusammenführung his
torischer Prozesse und Ereignisse. Typisch utopische Elemente sind in &f; auf 
temporaler Ebene der Zeitsprung, der die Gesellschaft der Zukunft von der heu
tigen trennt, sodann auf der gesellschaftlichen Ebene das allgemeine Glück, das 
die strikte Organisation der Weltgesellschaft nach „ökologisch reinen" Kriterien 
gewähren soll. Die Utopie, die hier umgesetzt wird, ist universell: Sie dient 
nicht nur zur Erlösung aller Menschen, sondern auch zu der der Tiere (wobei 
allerdings anzumerken bleibt, dass ökologische Ideale in der russischen Politik 
der 90er Jahre keine Rolle spielten und somit eine solche Utopie - nach dem 
Kommunismus - als weiterer Westimport gelten muss). Die progressive Welt 
der Vegetarier und Tierschützer, in der das Töten von Hühnern zu Speise
zwecken verboten ist, verfügt andererseits, dass Menschen, die den neuen Ge
setzen nicht nachkommen und weiterhin Fleisch essen, ihrer Freiheit beraubt 
und in Lagem eingesperrt werden müssen: Da .Sc; die Utopie aus der Sicht der 
aus ihr Aus-geschlossenen oder von ihr ihrer Freiheit Beraubten zeigt, zeigt das 
Stück exemplarisch die repressive Seite einer utopischen Gesellschaftsordnung. 
Hinter der antiutopischen Fassade spielt Sorokin jedoch sein altes Spiel mit der 

Die Figuren verfolgen die Reatisierung ihrer eigenen Utopie: Die Überwindung des Bösen 
durch die Vernichtung des Menschen. 



194 /IwMe Â n'er 

sowjetischen Vergangenheit - die „ökologisch sauberen" Lager der Zukunft er
innern stark an das sowjetische Lagersystem. Die herrschende Klasse sind die so 
genannten „Köche im Gesetz", auf russisch „povary v zakone", die anscheinend 
die sowjetischen „vory v zakone" (man beachte den geringen phonetischen Un
terschied), die „Diebe im Gesetz", ersetzt haben. Der Ehrenkodex und die Le
bensweise dieser Kaste ähneln jener der Diebe. Und dennoch ist alles leicht ver
schoben: Nachts werden Rezepte rezitiert, statt Drogen oder Waffen werden 
hauptsächlich Delikatessen geschmuggelt und das höchste Gut, u m das alle 
kämpfen, ist nicht eine Kollektion teuerer Juwelen, sondern eine Sammlung 
eingefrorener Kohlsuppen. Unter dem Fimis der Zukunft brodeln weiterhin die 
alten Traditionen: Das historische Element wird in der Berührung mit der Öko
Utopie vom „vor" zum „povar", ohne jedoch in dieser Transformation an krimi
neller Energie zu verlieren. 

Genau dieses Verfahren der Zukunftsimagination verwendet auch 5*ac/?arwv/' 
&<????/': Die russische bzw. sowjetische Geschichte wird hier über zahlreiche 
Textelemente aufgerufen. Zielgebend ist die Regression in Zeiten vor der Revo
lution bzw. den Reformen Peters des Großen, die zum Goldenen Zeitalter stilis
iert werden: Damit einher geht die Rückkehr zur russischen Tradition, zu einem 
Leben, das den Regeln des Domostroj folgt, zu „echten" russischen Namen, zu 
Institutionen und Bezeichnungen wie „Tajnyj Prikaz" (Geheime Kanzlei), 
„Strelcy" (Stretitzen) oder „Opricnina". Auch die Ausübung von Macht scheint 
einer russischen Tradition zu folgen: Das Verhalten der Opricnina gewahrt 
natürlich an den Kampf Ivans des Schrecklichen gegen die Bojaren, ruft aber, da 
ganze Straßenzüge, ministerielle Departements und soziale Klassen auf Anwei
sung des Gossudaren „gesäubert" werden, auch eine rezentere Seite der sow
jetischen Geschichte auf - die stalinistischen Säuberungen. Als drittes Element 
dieser unheiligen historischen Trias fungiert die in den 90er Jahren entstandene 
Macht mafioser Strukturen, die sich tief in den staatlichen Organen eingenistet 
haben (so finanziert sich auch die Opricnina über dunkele Kanäle und Erpres
sung).^' Neben Allusionen an die Vergangenheit wie allgegenwärtigen Warte
schlangen (OcereYf und OcereaT^, sowie die Warteschlange im Kapitel „Mar-
fusina radost'"^^) und Lagern (CAarcepaw/e / Masy'ac v DacAaM) stehen Kompo-

..Zudem ist unverkennbar, dass der neue russische Staat mit etlichen kriminellen Elementen 
kooperiert", drückt lampolski (2005, 159) die Entwicklung der 1990er und 2000er Jahre vor
sichtig aus. 
„A B jiaBKe yw oqepcnb cTOMT, no He6ojibuiaH, 'teJtoBeK rpuauaTb. [...] A Tatu, noa cieKJioM, 
jieMMT Bce, neM ToproBaib noJioxeHo: Mnco c xocTowKaMH n 6e3, yrnn H nypbt, KOJi6aca 
BapeHan w KonweHan. MOJtoxo uejibHoe n KHCJioe, Macjto xopoBbe w nocTHoe, K0H(j)eTb] 
Mnuina Koccnanbiü H Mwuixa na ceBepe. A eute Bo.m<a px<aHaH n nmeHmmaH, cwrapeTM 
PoRHHa H nannpocM Poccmt, noBMji.no cmiBOBoc n n6jioMHoe, npuHHKM MHTHMe n npoerbte 
[...] ,Qa, npnaeTCH pajin xjieöa n nannpoc aenyuiKHHbtx Bcto owepeab OTCTOHTb." (Sorokin 
2008, 24) „Vor dem Laden steht schon eine Schlange, doch keine große, etwa 30 Leute. [...] 
Und dort, hinter dem Glas, hegt alles, wormt Handel getrieben werden darf: Fleisch am K.no-

http://noBMji.no
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nenten aus der Gegenwart, wie z.B. die ökonomische AHgegenwärtigkeit 
Chinas, die in &?c/?Mr?7)y A/*<?w/' allerdings übertrieben wird - das mächtige 
Reich der Mitte versorgt Russtand nun mit teuren Autos für seine Opricniki, bil-
ligen Arbeitskräften und alteriei Waren, während die chinesische Sprache das 
Englische aus der alltäglichen Kommunikation verdrängt hat.4H 

Die sich a!s ein Albtraum entpuppende utopische Zukunft ist das Resultat 
einer Bricolage: Sie entsteht aus Vergangenheit und (Schreib)Gegenwart, aus 
Elementen der untergegangenen kommunistischen Utopie („Die kommunisti
sche Utopie lag aHein in der Zukunft. Heute ist der Kommunismus Vergangen
heit" bemerkt Groys (2005, 36)) und postkommunistischen oder postutopischen 
Elementen, entnommen jener „[h]eterogene[n] Symbolik, mit der sich Putins 
Regime schmückt - [...] jenem verrückten Durcheinander monarchistischer, 
religiöser und kommunistischer Heraldik." (lampolski 2005, 159) Sorokins 
„Neues Russland" mutiert somit zum „alten Russland" - zu einem „ewigen 
Russland", in dem das Vergehen der Zeit nichts auszurichten vermag. Hierauf 
verweist auch das Zitat aus de Custines (von den Konzeptualisten übrigens 
hochgeschätztem) Reisetext Z,e/?ray Je J?M^;e, das dem Text als Motto vorang
estellt ist: „Ho CKOJibKO npoH3BOJia B 3TOH i m m m e , Koiopan MeHH Tax BjieneT H 
3aBopax(HBaeT! CKOJihKO Hacnjnm! ÜKOJib oöinamjHB 3TOT noKoH!" (Sorokin 
2008, o.S.)49 Geschrieben 1839 und als Motto sowohl 2006/2008 als auch 2027/ 
2028 immer noch aktuell: „Die Geschichte wird zu einer grotesken Wiederhol
ung der Vergangenheit, [...] sämtlicher Inhalte entleert." (lampolski 2005, 159) 
Für Sorokins Russland ist die Zukunft eine Regression in die Vergangenheit. 
Eine der Vorraussetzungen für diese Regression ist die geschichtsfeindliche 
Haltung des „ewigen Russland": So sind die sowjetische Geschichte, die 90er 
Jahre und die Putinzeit verpönt und werden mythologisierend als „Rote Wir
ren", „Weiße Wirren" und „Graue Wirren" bezeichnet, wird Jelzin nicht mehr 
als historische Figur namentlich bezeichnet, sondern als „Trechpalyj Vrag" 
(„Dreifingriger Feind") zur Teufelsfigur stilisiert (Sorokin 2008, 149). Die Ver
gangenheit durchdringt die Zukunft, ohne dass sie von den Figuren erkannt 

chen und Fleisch ohne Knochen. Gänse und Hühner, gekochte und geräucherte Wurst. Voll
milch und Sauermilch, Kuhbutter und magere Butter, Bonbons MiSka der Tollpatsch und 
Miska im Norden. Und Vodka aus Roggen und Vodka aus Weizen, Zigaretten der Marke 
Rodina und Papirossy Rossija, Pflaumen- und Apfelmus, Prjaniki mit Minze und einfache 
Prjaniki [...] Für Brot und Großvaters Zigaretten muss sie nun Schlange stehen." [Ü.d.V.] 
Sorokin erfindet seit Goluboe salo ein fiktives Chinesisch, das er in einem Glossar oder in 
Fußnoten erläutert: „Nun arbeitet Sorokin mit Anzeigern der Verständlichkeit, mit dem Ver
such der Übersetzung, die letztendlich aber nicht dabei hilft, den Sinnzusammenhang der Er
zählung, der Figurenhandlung oder einzelner Aussagen zu verstehen." (Sasse 2003, 225); 
Der Westen hingegen - die U S A spielen 2028 keine Rolle mehr: Europa prophezeit der 
Text eine düstere Zukunft zwischen Gasmangel und ..arabischen Cyberpunks". 
..Doch wie viel Willkür verbirgt sich in dieser Ruhe, die mich so anzieht und mich so faszi
niert! Wie viel Gewalt! Wie trügerisch ist diese Ruhe!" [Ü.d.V.] 
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würde: Sie nehmen Veränderung wahr, w o doch nur Wiederholungen statt
finden, sehen sich in einem wenn auch mythischen und teleologisch ausge
richteten Geschichtsverlauf verortet (vom Goldenen Zeitalter über eine Zeit der 
Krise hin zur elysischen, realisierten Utopie), w o doch nur die Zirkelstruktur der 
ewigen Wiederkehr herrscht. In der Zusammenführung von Vergangenem und 
Gegenwärtigem im Zukünftigen, also in der Aktualisierung des Historischen, 
der Historisierung des Gegenwärtigen und im Gestus der apokalyptischen 
Zukunftsprophezeiung lässt Sorokin die russische Geschichte eine letztendlich 
zur Erstarrung kommende Kreisfigur vollführen: Vordergründig in der datier
baren Linearzeit, bzw. in einem teleologischen Zeitverständnis situiert, lassen 
sich Den' opWcw^a und .SacAarw/ /rrew/' auch lesen als Ausdruck einer ste
henden Gegenwart, die ihrerseits durch den Kreml und seine zuckersüße, ver
gängliche und doch reproduzierbare Replik symbolisiert wird. 

Schon immer schien Sorokin das Ziel zu verfolgen, den Hypertext der rus
sischen Literatur zu schreiben; nun scheint er es auch darauf anzulegen, den 
Hypertext seines eigenen Schreibens zu produzieren. Er zitiert nun Texte, die 
ihrerseits schon aus Zitation bestanden: Ist Lesen ein koprophiler Akt, so ist 
„der Abfall in diesem Fall die Gabe, die die Leser [und der Autor als Leser, 
A.d.V.] empfangen" (Sasse 2009, 395), wobei ein endloser Kreislauf entsteht, in 
dem Ende und Anfang verschmelzen. Aus dem Text der russischen/sowjetischen 
Geschichte und Kultur zitiert Sorokin genauso hemmungslos, wie er aus eigenen 
und fremden Texten zitiert: Die Kulturgeschichte erweist sich als ein Text, den 
man ebenso aufrufen kann, wie die eigenen Texte, u m ihn dann weiterzuverar-
beiten. Hemmungslos vermischt er Epochen und politische Systeme: Geschichte 
ist Abfall, der recycelt wird, vergangene Zeit ist Müll, der wieder in den Kreis
lauf eingespeist werden kann. Er arbeitet dabei weiterhin mit Bruchstücken, mit 
diversen Diskursen entnommenen Fetzen: In Anlehnung an die Interpretation 
von ITja Kabakovs Wertvolles und Wertloses auf eine Stufe stellende Arbeiten 
mit Müll möchte ich deshalb auch von Sorokins Texten als aus einem Verfahren 
der Verwertung bzw. der Wieder- und Weiterverwertung (Recycling oder „Bri-
colage" nach Levi-Strauss) des sowjetischen/russischen und eigenen Textuni
versums entstanden sprechen. Zitate aus eigenen und fremden Texten werden 
ebenso wie historische Gegebenheiten aus ihrem Zusammenhang herausgerissen 
(was an Walter Benjamins Verständnis des Fragments als Teil eines Ganzen 
erinnert, das der Autor selbst zerschlägt) und in neue Zusammenhänge gestellt, 
die jedoch nicht zu einem organischen Ganzen zusammenwachsen. Mit 5a-
c/Mr?7)y' Arew/' ist dieserart ein fragmentarischer Text entstanden, der das 
Gegensätzliche nebeneinander stellt bzw. zwischen Buchdeckeln wie zwischen 
M a u e m vereint, ohne zwischen den Elementen des Texts eine Hierarchisierung 
oder Wertung vorzunehmen und dessen fragmentarischer Charakter auf der 
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Ebene des Erzähltexts in der Zersplitterung des Zuckcrkremls in essbare Stücke 

seinen Ausdruck findet (eine Schreibweise bzw. ein Konzept wird zum Motiv). 

Im Sinne dieses Nebeneinanderstellen von Positionen, dieser Gleichsetzung 

des Verschiedenen lässt sich von ^ocAarw/ Arew/' auch sagen, dass der Text 

somit genau das performiert, was nach Iampolski „trash"30 ist. Trash ist „der 

große Gleichmacher für alles und jeden, und diese Gleichmacherei ist nur mög

lich dank einer radikalen Unterdrückung der Kulturgeschichte, der Erinnerung 

und sämtlicher Werte" - was an Kabakovs Müllinstallationen erinnert, weshalb, 

so wiederum Iampolski (2005, 163), der Ursprung von trash auch „im Moskauer 

Konzeptualismus gesehen wird, besonders in Hya Kabakovs Beschäftigung mit 

Müll" (Iampolski 2005, 161). Iampolski definiert die Gegenwart durch trash als 

aus „bedeutungslosen Bruchstücken der Vergangenheit" rekrutiert, wobei die 

„Vergangenheit als unwiederbringlich verloren" (Iampolski 2005, 163) zu gel

ten hat. Die Postmoderne, so Smirnov (1997, 66) verschlingt sich selbst - und 

Sorokins Text, in dem Schreibabfälle hemmungslos verwertet werden, perfor

miert diesen autokannibalistischen Akt. 
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Moskva, 6-13. 

Sorokin, V. 1998. 5ooraf?/'eyoc;'HgHJ/, T. 1,2, Moskva. 

— 1998. „Ocered"', ̂ oAran/e yoc/wew//', T. 1, Moskva, 261-411. 

— 1998. „Mesjac v Dachau", -Sb^raH/gyocwe;?//', T. 1, Moskva, 799-815. 

— 1998. „Pel'meni", .SbAraw'eyocl'MgM//, T. 2, Moskva, 498-522. 

— 1998. „Obelisk", 5b&raH?'e yoc/'weny, T. 1, Moskva, 545-552. 

— 2001. „Dostojevskij Trip", Doy/o/ew^i/ rr;/p. &aMfyM/ye, //'e/ge/roren. Zwe; 

/̂M'c/rg. ^^y & w /?i/yy/yc/?ew von ß. Ae/?waww, Frankfurt a.M. 

— 1999. Go/MÖocya/o, Moskva. 

— 2003. Der /?/wwe/A/oMe 3pecA. T^owaM, ̂ My Jew ^M.sy/ycAeM w w D. 7ro^e^-

oerg, München. 

— 2006. 7r;7cg//a, Moskva. 

— 2006. Den' o^r/cw/Aa. T̂ ovey/', Moskva. 

— 2008. Der Tag & y Opr/7yc/7w/^y, ̂ My ^ w ^Myy/yc/?e^ vow ̂ wJreay freier, 

Köln. 
— 2008. -SacAarw^/' ̂ rew/'. 7?ow<2/?, Moskva. 

Smimov, 1. 1997. „Vidimyj i ne vidimyj miry jumora Sorokina", Afey/opeca?/, 

(10), 60-76. 

Svjatlovskij, V. 1922. /?MyyA//' :̂ op/cey/r//' rowow, Petrograd. 

Tchouboukov-Pianca, F. 1995. Z^r Afo/?zeprMo//y/erMA?g <%?r Gr^pAowow/e w Jer 

rMyy/y<rAy/?/*oc/7;'gen poy/wo^erMgM L/7e/*a/M/', München. 
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Olga Matich 

EDUARD LIMONOV: MAN WITH A TYPEWR!TER, 
SEWING MACHINE, AND MACHINE GUN 

Eduard Limonov, pseudonym of Eduard Savcnko (b. ] 943), was a controversia) 
literary figure from the beginning, not onty because of what he wrote but aiso 
because of the public persona he constructed, starting with provinciai poet as 
hooügan and more recentiy as radicai poiitician. Limonov, a writer that the Rus-
sian intettigentsia loves to hate, has staged his persona as an irritant to the intel-
ligentsia's üterary, mora), and poiitical vaiues atthough the contentious reiation-
ship changed somewhat after his imprisonment in 200) (see aiso Matich 2005b). 
The moral question that arises in conjunction with his writing concems the reia-
tionship of reprehensibie poiitical figure and author of imaginative iiterature: 
whether Limonov's potitics taint it. 

His favorite iines of Mayakovsky's poetry are from 1919: "Tishe, oratory!/ 
Vashe/ slovo,/ tovarishch mauzer" ("Quiet, orators! You have the floor, comrade 
Mauser").' Limonov's aesthetics cum poiitics engage "the real" as viotence and 
representation, introduced as an aesthetic concept by the futurists and surrealists. 
H e is an admirer of the French surreaiist Andre Breton, w h o famousiy pro-
claimed in 1930 that "the simpiest Surreaiist act consists of dashing down into 
the street, pistoi in hand, and firing biindty, as fast as you can puii the trigger, 
into the crowd" (Breton 1972, 125). The gesture was staged as an irritant to the 
reader, of the sort that Limonov deptoys in his writing starting with his first 
novel F?o /o - EJ/cMa (7/ '̂  A7e - 7f<7Jv, 1976) whose autobiographical hero has 
kept a photo of Breton with him for years. 

As the titie of art critic Hai Foster's book 7V?<? /?e/M/v? q/7/?e 7?c<3/ (1996) sug-
gests, "the reai" has became an important iocus of artistic representation in the 
second half of the twentieth Century. Foster associates the reai of postmodemism 
with Jaques Lacan's concept of the real grounded in trauma and informcd by 
surrealism, and with Juiia Kristeva's theory of abjection as the consequence of 
narcissistic crisis. Limonov's writing engages the real as it relates to shock, 
provocation, violence, and trauma of abjection, but also to real, i.e. actuai, 
events and to affective authenticity which is not typically postmodcm and which 
Foster would not have included in his definition of it. Limonov depioys an aes-

From Vladimir Mayakovsky's. "Levyj marsh" (1963, 255). A Mauser is an automatic pistok 
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thetics of violencc, doing so indiscriminately in regard to politics, i.e. both from 
a leftist and a right-wing perspective. Dmitrii Golynko-Vol'fson (2003, t75) 
writes that he has formaüy perfected the "organic fusion of right-wing and leftist 
anarchist discourses that he shows off by expressing political views of com-
pletely different colors and shades." 

M y essay examines Limonov's lifc and writing against these questions, em-
phasizing his self-consciously constructed biographical myth without which w e 
cannot adequatety appreciate his writing. 1t focuses especiaHy on the early Fro 
;a - EJ/cAAa and the recent A^7;ga voay (ßoo^r o/ ̂ a/er, 2002) and other work 
written in and about prison. 

The essay's underlying motivation is a desire to portray the complexity of 
Limonov's authorial persona against the Standard view which tends to reduce 
post-Soviet Limonov to Russian fascist, scandal monger, and immorahst, labeis 
that obscure his importance as writer. 1 am not suggesting that the labeis have no 
truth value, but they tet) only part of the story. M y purpose here is to argue that 
Limonov's writing, virtuaHy unknown by Slavists in the United States, deserves 
serious consideration despite his pohtics which are inimicai to a hberat mindset. 
1 should add that I have known Limonov for thirty years and wrote about his 
first novel Efo ?'a - FJ/cMa as an important event in Russian iiterature many 
years ago (Matich 1986). Since then w e have become friends, and I used to visit 
him in Paris and now visit him in Moscow. Sometimes we argue bitterly about 
moral and political questions, at other times w e tatk warmly about our hves, 
chiidren, mutuai friends, and hterature. 

I last saw Eduard in October 1910, the day before the bimonthly "Strategy 
31" demonstration on Triumfal'naia Square in Moscow, the movement for the 
right to assembly initiated by Limonov. As usual, 1 brought wine and he cooked 
dinner. H e fumed against veteran human rights activist Liudmila Alekseeva, 
with w h o m he had formed an alliance earlier in 2010, because she had reached a 
separate agreement with Moscow authorities. Compromise has never been Li
monov's strategy, self-assertion has. H e spoke proudly of his small chiidren, de-
scribing a touching scene at the playground and the incongruity of his body-
guards nearby.2 The most remarkable aspect of this visit was that between phone 
calls from his point-men regarding next day's demonstration, he recited from 
memory Mikhail Kuzmin's Fore/' raz^/vaef /e^ (7roM? SreaAv'wg 7V7roMg/? ?/?e 
/ce), m y favorite twentieth-century Russian /?oc/wa. 1 offer this striking juxtapo-
sition of contentious, calculating, self-aggrandizing politician, on one hand, and 

M y tnteHigentsia friends asked m e to invite him to dinner in the falt of 2010. H e said that the 
onty way he can accept the invitation is if his bodyguard can sit at the table too, explaining 
that he treats his bodyguards as equals and doesn't feei right if they have to sit outside or in 
the kitchen iike servants. Whether this was a way to tum d o w n the invitation I cannot say, 
but it was certainty a provocative response which put the onus on the other, a test of their 
vatues and dentand that they accept him on his terms. 



admirer of Kuzmin's refined tribute to homoerotic iove, on the other, as em-
blematic of Limonov's paradoxicai persona. 

A setf-made man, Limonov is a writer with a remarkab!e biography which he 
has subjected to notorious üterary mythmaking, first in the N e w York, then 
Kharkiv autobiographical noveis that he later described as his ß;7JMf7g.Tro/7?aM,3 
a triiogy so to speak. The iabei autobiographicat novel immediately aierts us to 
the generic dissonance of autobiography and novel. Even though autobiography 
is aiso a fiction, it foregrounds the question of the "reai" in a biographicai sense. 
Here is how Richard Borden (1999, 242) addresses it: "Eduard Savenko creates 
a 'real' Eduard Limonov, who, in tum, creates a üterary seif-fiction in which he 
caiis himseif by his created name and discusses the 'seif he invented in other 
fictions." It demonstrates that Limonov's self-conscious construction of his per
sona is part of a grand aesthetic project and that the persona cannot simpiy be 
defined in biographicat terms. Writing about critics w h o ciaim that he is not ca-
pabie of inventing his heroes, Limonov (200], 234) agrees with them, adding 
that he has no desire to invent them, but that he knows how to find them in rea! 
iife. 

A few words about the Kharkiv noveis that were pubiished by Sintaksis, the 
Paris pubiishing house of Andrei Siniavsky and Maria Rozanova: Po^wj/oA: 
&?ve?7%o (/Uo/aycgMf &?v&v?4ro, 1983) teils the story of the teenager "Eddy-Baby" 
as romantic hooligan, petty thief, and poet Coming of age in a proletarian suburb 
of Kharkiv. A response to youth prose of the iate fifties and early sixties, which 
introduced "real" young people into Soviet literature (in comparison with social-
ist realism), PoJro^/oA &7vef?/:o recounts the lives of so to speak "more real" (in 
the mimetic and affective sense) Soviet teenagers from the provinces.4 Mb/o&<? 
A'egoJ/o/ (Young Scoundrel, 1986) depicts Ed as an important provincial avant-
garde poet, ready to move on to bigger and better things in Moscow. The trilogy 
portrays his confticted masculinity, the chaiienges it poses, which is one of the 
red threads of Limonov's confessional autobiographical writing characterized by 

See "Begushchie estetiki sovrcmennosti" (Limonov 2003, 212). A'fjn/ro/'My; vf.sfre/ aiso 
contains a story about m e titled "Kul'tura kladbishch"; [ had recently pubiished an article 
about the mafia tombstones of the 1990s - hence the title. W h e n ! first heard that Limonov 
had written about me. ! was mortified. knowing that he had written scathingly about people 
he had known. but the story turned out to be quite touching in the Limonovian sense. 
Like Vasilii Aksenov's youth prose, the Kharkiv noveis also have American populär culture 
references: e.g. a supposedly sexual experienced girl flatters Eddy by telling him that he has 
the looks of Elvis Presley - a name that Eddy knows just by hearsay, from the boy "in the 
know", the intelligentsia offshot Kadik (see. Limonov 2005a, 138, 267). 
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irritating narcissism, shametess setf-aggrandizement, and in E?o ;'a - Eü'/fA^a by 
pitifu! abjection. 

It is in Kharkiv's bohemian artistic world that he acquires his penname, from 
the Russian for lemon (limon),^ a punk name that turned out to be prophetic: 
A/?Mf,ŵ <2, meaning hand grenade, wüt be the name of the scandaious newspaper 
of the post-Soviet National Bolsheviks, suggesting Limonov's identification 
with the "real" - in the sense of vioience - in art.̂  In a photo taken in 1996, after 
his retum to Russia, a leather-jacketed Limonov Stands with hand outstretched 
and a small grenade poised on it above a seated young w o m a n (Liza Bleze). The 
photo is paired with another one in which she holds a fetishistic lemon - em-
blem of his old Hterary identity - in her hand, standing above a seated but tough 
looking Limonov! The Substitution of the old fetish object reifies the new ex
plosive meaning of his pseudonym. 

In the autobiographicat ̂ ;'ga t̂ oô , written in prison, Limonov (2002, 101) 
writes that Balzac and Baudelaire invented us all. Following the classical trajec-
tory of Balzac's upwardly mobile hero, Limonov goes from the provinces to 
Moscow in 1967, not to secure wealth, but to raise the stakes of his playing field 
and to acquire fame. He establishes himself as a new poetic voice of the avant-
garde Underground, hobnobbing with western diplomats and conquering the 
heart of the acclaimed beauty Elena Shchapova, with w h o m he emigrates to the 
west in 1974. This is the subject of the megalomaniacal, yet ironic emigration 
fantasy M v na/.n'owü'/'wy?' gero/ (K^e ?/?e 7Va?;'oMa/ Nero, 1974), a prose-poem, 
written before their departure. Curiously, however, he never textualized his 
Moscow years before emigration. The poem is written against the background of 
the desire for further conquests that now include the world. A confectionary 
mock-heroie fantasy of Limonov and Elena conquering the West, it would con-
trast sharply with the reality of the poet's reeeption there depicted in F/o M -
EW/c/^a (1979) and with the loss of his love object to N e w York's rieh and fa-
mous 

The fantastic literary joumey and subsequent fall from the self-styled pedes-
tal take place to the aecompaniment of the hero's clothing, inetuding the jacket 
of the "national hero" tailored by Limonov himself. The jacket can be said to 
reify the characterization of young Limonov in Moscow by conceptualist poet 
Lev Rubinshtein: that his personal property consisted of a typewriter and a sew-

The pseudonym was suggested to Eduard Savenko by the Kharkiv avant-garde artist and 
coneeptuai writer Vagricti Bakhchanian, who emigrated to the U.S. and died in N e w York in 
2009. 

6 His leftist politieai [eanings at the time of writing Mn/oJo/ nego^/a; are expressed in the 
novei in typicaiiy self-aggrandizing terms. He (2005b, 470) compares Ed, who eams moncy 
as a taüor, to Trotsky, who aecording to legend, writes Limonov, worked as a tailor in New 
Yorkaround 1905. 

^ See photographs in Matieh 2005b, 747-8. 



ing machine (see Akopov 2003), meaning that he wrote poetry and sewed pants, 
which in M v wo/i/'ono/'wy/ gero/ and Ero ;'o - Fo'/cA^o, are üteraHy woven into 
the fabric of the text. The primary source of Limonov's income in Moscow was 
sewing pants for Moscow's cuitura! ehte.s Here is how Limonov (200!, 83-4) 
described his Moscow hfc many years tater: "the young poet [...] moved from 
apartment to apartment with two toois": a sewing machine and a typewriter 
[shveinaia i pishushchaia mashinki]. In his one-room Paris apartment years iater, 
the sewing machine was tocated not far from his writing desk. 

Critic J. Hiltis Miiter ()982, 7) suggests an unusua) association of sewing 
machine and writing in /ly'/â w'.s r^reoJ, asking the question whether "the 
w o m b [is] a typewriter or a sewing machine." Miiter describes Ariadne's thread, 
the one she gave to the mythicat hero Theseus to find his way out of the iaby-
rinth, as a "tine that traces out the corridors of a tabyrinth that is atready a kind 
of writing." (Ibid. )0) W e coutd say that one of Limonov's tifetong quests has 
been an Ariadne who woutd accompany him on his mythicat joumey. As to 
writing and sewing machine, the jacket of the "nationat hero" seamtessty brings 
together sewing, writing, erotic tove, and the hero.9 

Limonov writes in F/o ;a - EJ/cMa that the jacket was made from 114 pieces 
of fabric and had his and Etena's initiats engraved on it, suggesting the kind of 
attention to detait required in writing. Atthough taitoring men's ctothing is not 
an embtematic femate activity, making patchwork quitts is, of which the jacket 
is an exampte. The figure of the seamstress taboring over her work at the sewing 
machine may be transposed to the writer at the typewriter. The two images are 
brought together metaphoricalty by Marcet Proust's narrator in 77/we ̂ ega/Meo?, 
who tinks writing with dress-making: 

[...] at every moment the metaphor uppermost in m y mind changed as I 
began to represent to mysetf more clearty and in a more materiat shape the 
task upon which I was about to embark - I thought that at m y big deat ta
ble, under the eyes of Francoise, who like at) unpretentious peopte who 
tive at ctose quarters with us woutd have a certain insight into the nature 
of m y tabours [...] I shoutd work beside her and in a way atmost as she 
worked hersetf [...] pinning here and there an extra page, t shoutd con-

When Aksenov came to U C L A as writer in residence in 1974, he proudly demonstrated 
slacks tailored by Limonov. [n fact, that was the first time [ heard his name. He sewed pants 
for Bulat Okudzhava. Emst Neizvestny, and many others. 
One of his best poems - "ta v mysliakh poderzhu drugogo cheloveka" () will hold another in 
m y thoughts, 1969) - which displays a coot unexacerbated erotic narcissism, among other 
things, by focusing on the poet's clothing: "H Bentb jiK)6yto na ce6e s aocKOHajtbHO paccMO-
Tpto/ Py6anjKy/ n jto moBtHKOB H3JiaM<y." (For a dose reading of the poem, see Zhotkovsky 
1994, ]47-63. The image of the seam in the diminutive (shovchik), which he irons out 
[ovingly, references sewing. The link between sewing and writing - creation of narrative -
was established ages ago, i.e. if we consider weaving and spinning equivalents of sewing in 
this regard. Let m e just mention the old term 'narrative thread'. 
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struct m y book, I dare not say ambitiousty tike a cathedra!, but quite sim-
p]y tike a dress. (Proust 1993, 508-9) 

Limonov is a self-styled dandy. Feminized ctothing characterized his image 
ofthose years, as it did many men in the west in search of a new mascuhnity, al-
though the persona's feminization in E?o /a - EJ;c/:^a aiso marks his abjection. 
In an autobiographica] prison essay in which he describes his shifting identities, 
he refers to them as "radicat clothing changes" (Limonov 2003, 212). But what I 
a m suggesting more fundamentalty is that the mythologized jacket and sewing 
serve as metaphor - not to say narrative thread - of the construction of Limo
nov's titerary identity in M y - wa^s'/o^a/wy; gero; and as memory ofthat con-
structed identity in F?o ;a - f J;'c/?̂ o. Sewing, moreover, contrasts with the con-
ventional hero myth - in Homer's O ^ j e y , it is Penelope that is staged as the 
figure w h o wields the needle - and certainty with the aesthetics of viotence, re-
flecting one of the many paradoxes of Limonov's persona. 

The novel, which remains one of his most important works, is the story of a 
profound narcissistic crisis that produces invisibitity, a condition the narcissistic 
persona cannot tolerate. tgor Smimov (1994, 338-41) considers Limonov's trit-
ogy "the most unadulterated and provocative" representation of narcissism in 
Russian post-Soviet literature, which he traces back to what he calls the "sado-
avantgarde," an avant-garde that inscribes a sadistic sensibility that Smimov as-
sociates especially with Mayakovsky. E?o ;'a - EJ;'cM<3 certainly contains sadis
tic fantasies, but the key to its sensibility and affect, 1 woutd contend, is a maso-
chistic reat as the expression of abjection. The abject Edichka exists on N e w 
York's social margins - outside the socially defined symbolic order, "a jetti-
soned object," in the words of Julia Kristeva, theorist of abjection. She writes 
that this object "does not seem to agree to [society's] rules of the game [and] 
from its place of banishment, the abject does not cease challenging its master" 
(Kristeva 1982,2). 

Limonov's upward mobility, premised not only on his literary accomptish-
ments but also on mastery of a glamorous tove object, comes to an abrupt halt in 
N e w York, but as he will write in prison, humiliation is a powerful Stimulus 
(ibid. 214). Foster describes humitiation as disruptive as wett as restorative, 
writing that it is an important ingredient of abject trauma discourse which both 
degrades and elevates the subject. Setting himsetf a literary challenge as a way 
of mastering the crisis, Limonov writes a novel, marking a radical shift in liter
ary genre - from poetry to prose. H e represents the crisis that includes toss of 
language, the instrument of his profession, by creating a first-person novelistic 
voice that is heart-rending, shocking, and shameless, characterized by a poetics 
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of irritation.'0 Loss of tanguage is a fundamental ingredient of abjection and the 
consequent retum of the reat: tanguage is the primary constitutive component of 
the symbotic order from which the abject subject is banished. 

The search for a new identity - a radicat ctothing change - in E/o ;'a - F<̂ ;'-
cM<y engages the author's penchant for titerary experiment, reftected eartier in 
his remarkabte poetry, which some readers consider superior to his prose. The 
novet produces an abject immigrant-speak, characterized by the superposition of 
broken Engtish on his native Russian tanguage with the purpose of writing a reat 
- in the abject and mimetic sense - immigrant, wo/ high-minded emigre, novet.' * 
In regard to Edichka's identity, the most striking, embtematic instance of the 
reat as existence outside tanguage and as jettisoned objeet is the famed nocturna] 
sexuat encounter with a chance btack m a n in an empty N e w York tot. This en-
counter is the novet's most transgressive viotation of titerary taboos. Needtess to 
say, it shocked and offended emigre readers as did the novet's obscenities; Rus
sian titerature had never represented homosexuat sex so direetty and so affirma-
tivety or deptoyed wo?, for that matter. The homoerotic episode is simuttane-
ousty the expression of Edichka's abject degradation and, paradoxicatty, a step-
ping stone to the creation of a new 'reat' identity, one that transcends titerary 
stereotypes and serves as a turning point in his recuperation. Abjection, in other 
words, is a powerfut too! for Limonov in titerary terms.'^ 

Certain aspects of the reat as abjection coutd be said to resembte the kind of 
setf-serving potitics of contemporary "reatity T V " of the sort that stages the ab
ject subject and confessiona] bad taste, avaitabte to Limonov in t970s N e w 
York in trash magazines. Inscribing a trashy sensibitity, E?o ;'<2 - FJ;'cM<2 de-
ptoys an irritating, resentfu), and setf-pitying shritt voice whose precedents in 
high titerature are Dostoevsky's Underground Man, the tyricat persona of M a -
yakovsky's (%/aAo v Â/̂ n̂ /r/? (C/oM<^ /?? PawAy) and Kavaierov of Otesha's 
ZavM?' (F??vy). Edichka's confticted voice is muttidimensionat: chitdtike yet 
ironic; resentfut yet caring, setf-centered in its setf-pity yet cotdty observant; 
romantic yet hardnosed and scathingty honest; obsessive, yet terse. Limonov's 
unique voice, which he crafted for his first novet, continues to inhabit his best 

'* Even though I am suggesting an existentiai reason for the shift. Limonov's decision to turn to 
prose also had practica! considerations. A practica! man, despite his romanticism, he 
understood that in the west prose fiction pays and poetry doesn't. Exemplary of his pra-
gmatism was the unofficial commerce of his poetry in Moscow: he would seil typescript 
collections for five rubles apiecc after reading poetry at private apartments. 

' For a discussion of the superimposition of Russian on Engtish in Ffo /a - ^;'cA^a, see 
Matich )996, ) 69-70. 

- W h e n asked about this episode - whether it was real in the sense of true - Limonov 
invariably answers that he is a confirmed heterosexual, that /??o ;'o - E^/cAAa is a nove], not 
real life, distinguishing the reat from fiction. Yet the use of the first person, eoineidence of 
the author's and hero's name, and compellingly real and moving encounter beg the question. 
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writing, though its juvenile dccibels have been containcd. Limonov, after all, is 
68 years old. 

Russian emigres everywhere read the novel. 1t became a M/ccay Je .scanaa/e 
and was translated into multiple languages, in France as Ze poe/e rM&se /?re/9re 
/e.s gra^a!y wägras (1980), in Germany as FMcA Q ^ ^wen'^a (1982), titles that 
reflect his, and the publisher's no doubt, undisguised love of Publicity. 1t is pre-
cisely such trash aspects of Limonov's writing and persona, including exhibi-
tionism, which intelligentsia critics have reviled and many continue to do so. 
More importantly, F?c ;'a - Fa?cMa'.s Obsession with a narcissistic subject 
seemed out of place in a Russian Hterature then dominated by a very different 
trauma, the Soviet trauma of Stalinist history and Brezhnev Stagnation. Had Fos-
ter read the novel, he would have no doubt called it "anarchic," "regressive," 
"infantile," even "autistic," representing the voice of a loser, Foster's qualifiers 
of post-surrealist abject art that fit Limonov's novel to a tee (cp. Foster 1996, 
159-60). The figure of a loser as streetwise modern punk breaking taboos is one 
of Limonov's contributions to Russian Hterature. Df?ewn'4r HCMaacAwi'^a (Diary 
of a Loser), a Rozanovian text, written right after Ea*;'<rMa, is considered by 
some Russian critics his best work.'^ At the beginning of the twentieth Century, 
it was Vasilii Rozanov w h o played the role of controversial paradoxicalist: po-
Htically, morally, and stylistically. 

A n equally important reason for the negative Russian reception of the N e w 
York novel were its non-intelligentsia and anti-intelligentsia politics: that in-
stead of allying himself with the anti-Soviet emigre establishment, Edichka 
seeks a new political identity among N e w York's marginal Trotskyites and 
down-and-out black men living on the margins of American society. This brings 
up a dimension of Limonov's persona that intelligentsia critics tend to dismiss: 
that the novel, despite its narcissism, expresses compassion for the abject vic-
tims of N e w York's social world. It is this empathy with society's of/?er mar-
ginalized victims, not those designated by the liberal intelligentsia - the real 
"real" according to Limonov - that will figure in much of Limonov's writing, a 
'real' that lies outside Foster's view of abjection as artifice. In this radical cloth-
ing change, moreover, he claimed his break with Russian Hterature at a Confer
ence of emigre writers in Los Angeles in 1981, declaring that he regrets having 
been b o m into Russian Hterature and that American Hterature was a more ap-
propriate place to hang his hero's jacket.'^ This provocative claim, or Hterary 

3 A m o n g them are Oieb Morev, Ateksandr Gotdshtcin, and Sasha Sokotov, Limonov's con-
temporary who wrote three of the very best post-Soviet Russian novels and then virtually 
disappeared from the iiterary scene. The significance of Sokolov as writer is shared by most 
critics and serious readers of recent Russian hterature. 

4 See "Limonov o sebe" (Matich/Heim )984. 200). Limonov said this at a Conference of Rus
sian writers in emigration in )981, and proctaimed that he and Sasha Sokolov, unüke the 
other writers present, were free of pohtics and couldn't be used by etther the Soviet or 
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mask, confticts jarringty with his tater Russian nationatism, but then consistcncy 
has never been his strong suit or goa). 

What seems gtaringty at odds with Limonov's radicahsm, however, is the 
choice of femaie tove object, the most patpabte and immediate source of E7o /a 
- y?^/fM^\ narcissistic abjection. White his potitics and hterary production are 
invariabiy nonconformist, the femate tove object is strikingty conventionat: a 
tong-tegged fashion ptate from a gtossy capitatist magazine, a fetishized com-
modity object, certainty not an exemptar of the new reat. Etena supposedty 
worked as a modet in N e w York and ended up marrying an Itatian aristocrat, 
Count Gianfranco de Carti; his second wife Natat'ia Medvedeva (Natasha), w h o 
aiso jettisoned Limonov and with w h o m his Parisian period is affitiated, was a 
modet too, a night ctub singer, and tater, a minor rock star in Russia. Limonov's 
current wife Ekaterina Votkova, mother of his two chitdren and from w h o m he 
is separated, is a gtamorous Russian fitm actress. Despite his teftist radicatism, 
he had been seduced by the wortd of gtamour from the beginning, priding him-
setf on his w o m e n who betonged to this wortd. So possession of society's 
femate commodity fetish that is tinked to misogyny are part of Limonov's setf-
made hero myth, but can w e say the same about the computsion to repeat the 
conquest of the fetishized femate? 

The computsion to repeat the traumatic past, which according to Lacan is es-
sentiat to the real, characterizes the abject subject psychoanatyticatty; Limonov 
repeatedty seeks to recapture the gtamorous tove object, the source of his abjec
tion. The toss of the tove object stimutates Limonov's titerary creativity; her 
possession, which is atways ephemerat, so to speak tiberates the author from 
writing. Kristeva catts abjection "a border" that impets the abject subject to Start 
afresh, tiretessty buitd, and take risks, a psychoanatytic interpretation that may 
be apptied to Limonov's tife practice. The other as tove object jettisons him 
"into an abominabte reat" which Kristeva associates with viotent and passionate 
existence (Kristeva t982, 8-9). Offering a tetting comment about his chitdhood 
and earty youth, he totd m e once that his parents were a setf-contained unit, that 
they reatty didn't need him to mediate and comptete their partnership. 

What is new in Limonov's post-Soviet writing in this regard is the expansion 
of the erotic batttefietd to include war, potiticat revotution. and prison. He tinks 
them to a "new aestheticism" that produces a new response to abjection which 
redefincs the reat in decidedty potiticat and viotent terms atthough risk-taking 
and fantasies of viotence were part of Limonov's persona from the beginning. 
As he writes in A^w/go wJy, his prison autobiography: "t understood instinc-
tivety, with the nostrits of a dog, that of att ptots in the wortd the most important 
are war and women," suggesting that eros is the impetus to war (see Limonov 

American side to further their political interests. Little did he know that some ten years later 
he would be consumed by pohtics. 
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2002, )28-9). This new aestheticism was accompanied by a clothing change 
quite literally, one that I witnessed in the täte eighties when 1 last visited Li-
monov in Paris. He was dressed in a Soviet mihtary uniform - a far cry from the 
jacket of the national hero - that had belonged to his father. He showed it off 
proudly like a little boy playing war. It never entered m y mind then that he was 
trying on Limonov as warrior, marking a radical shift of abjection and a new 
stage in his biographica) myth. 

With the changes in Russia in the early nineties and loss of Natasha, which 
he describes poignantly in Xn/ga voâ y, Limonov began looking for new chal-
lenges and geographies where to stage them, revealing, as he writes, a lifelong 
nostalgia for space as well as worship of weapons: "a bullet is good, vengeful, 
and hot," proclaims the authorial persona already in D??gw?;'& weM^acAn/^a, 
which contains numerous paeans to knives and guns.'^ Instead of the pen, he 
picked up a real gun and assumed the role of a man of action in response to his 
personal crisis of the early 1990s and chose a battleground that directly engaged 
real life and real death in the national wars in Serbia, then Trans-Dniestr and 
Abkhazia. They became his new battleground of the real and of a new masculine 
identity - certainly a radical clothing change - and of shocking reprehensible 
behavior: in the case of Serbia he provocatively staged the Serbs as the "real" 
abject subjects, not as victimizers of other national and ethnic groups. He joined 
the ranks of Serbian war criminals (Radovan Karadzic and Ratko Mladic), wear-
ing a soldier's uniform and carrying a gun instead of penning stylized fantasies 
of gunning down the rieh and powerful. A video of Limonov shooting a round 
of machine gun fire into Sarajevo in 1992 that was broadeast by the B B C is 
available on You-Tube, although instead of fierce warrior, he looks awkward 
and childish next to Karadzic.'6 

Shooting blindly into Sarajevo is palpably immoral. The video shows him lit-
erally substituting a gun for the sedentary pen or typewriter - certainly an in-
stance of the retum of the real as real, not discursive violence. W e may consider 
the event as Staging his favorite Mayakovsky lines ("Vashe slovo, tovarishch 
Mauzer") which, as he writes, he would like to have authored himself. If we 
consider the act against the Surrealist aesthetics of violence and the gesture ad-
vocated by Andre Breton - of firing into a crowd - the image may be said to 
reify it, although in the Surrealist context it was an act of aesthetic provocation, 
as it was in Mayakovsky's. Politically, it was a call to violence from the teft 
whose realness remained ambiguous. As Boris Groys writes in /fr? Power 

5 "Xopouja TM. nyjin. OTOMCTHTCJibHa TM, nyjin. flyjiH TM ropuwa..." The last fragment of 
DnewH^ M?M<A;c/i?nA'ü begins with these words, reveating the persona's 'f&sTM^'weHr and 
desire to avenge alt tosers. induding himsetf. (Limonov [982. 249). 

6 The film titted $?<'/;;«?; ̂ /r.s (1992) was directed and produeed by Pawel Pawlikowski and 
was aired by B B C . 



(2008), Breton's "famousty proctaimed terrorist act of shooting into a peacefut 
crowd" cannot be considered an authentic artistic gesture, especiaHy not since 
9/H, and that in the media driven image production of our time, "art is obvi-
ousty on the tosing side" (Groys 2008, 124). 

Groys writes that the contemporary "reat" of terrorism and the war on terror 
has probtematized the otd retationship of avant-garde artist (as "iconoctast") and 
warrior (as "iconophile") because of the media's superior power to instantane-
ousty reproduce the terrorist's radicat images (ibid. 121-9). Many have re-
sponded to them as the ultimate representation of the unspeakable real. The 
avant-garde German composer Karlheinz Stockhausen purportedly stated it 
much more shockingty: that 9/11 was "the greatest piece of art there has ever 
been" (quoted in Redfield 2009, 33), with which Limonov predictabty identi-
fied. Groys counters such responses by claiming that instead of "the retum of 
the real," these images represent a "political sublime:" "we are in need of criti-
cism that anatyzes the use of these images as the new icons of the potitical sub-
time," writes Groys, adding that "the context of art is especiaHy appropriate for 
this [... ] criticism" (ibid. 126-128).' 7 

Aestheticizing the unspeakable trauma of 9/11 is morally outrageous, which 
Limonov does in one of his prison books (2002a). He leamed about the terrorist 
attack in Lefortovo prison, which he watched on T V , and wrote an impassioned 
essay in praise of the terrorists who had avenged the humiliation of the bombing 
of Baghdad (1991) and Beigrade (1999). Needless to say, Limonov firing a 
machine gun from a hill overlooking Sarajevo pales by comparison to 9/11, but 
not so the horrific images of the Srebrenica massacre in Bosnia a few years after 
the fiimed Sarajevo episode. Srebrenica has become an iconic representation of 
abjection and retum of the real real during the 1990s in former Yugoslavia. I 
am, of course, not implicating Limonov in Srebrenica, but 1 a m suggesting that 
he was complicit in the Serbian war of terror and that of the Kosovar Albanians 
and Croats, that his tum to war and violence may be read against the morally 
heinous link of the retum of the real in war and new avant-garde art. 

Limonov's retort to m y outrage at the time (1 phoned him in Paris after his re
tum from Serbia to express outrage) was to catl Paris a necropolis and to say 
that a "reat" person needs btood and heightened experience: he had taken the 
next step in constructing his biographical myth by crossing the border from dis-
cursive to reat violence. W h e n ! responded that he may have been shooting at 
innocent people, he told m e that 1 am tike the liberal intelligentsia which pro-

^ Groys aiso writes that "art institutions are piaces of historical comparison between the past 
and present," that "they possess the means and ability to be sites of critical discourse [...] Art 
institutions serve as a ptace where w e are reminded of the entire history of the critique of 
representation and of the critique of the subiime - so that w e can measure our o w n time 
against this historical background" (129). 
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tects itsetf against the rea) with predictable humanistic sentiment, assuming a 
stance that suggests an aesthetic ethos regardless of its human consequences. 
His response, which atso included defense of the Serbs, reftected the new rela-
tionship between aesthetics and pohtics in his views. In faimess to Limonov, 
however, w e must aiso consider his description of the Sarajevo episode in 5wr/ 
("Death" in Serbian) in which he expresses outrage at the editing of the video 
which, as he writes, ruined his reputation in the west. He Claims in the book 
about his sojoum in former Yugostavia that he was firing at a target ränge, not at 
peacefu! Sarajevo, images of which were spliced into the video (see Limonov 
2008, 32-3). W e have no way of judging the truth value of this tater Statement. 

After his retum to Russia, Limonov, together with Eurasianist Alexander 
Dugin, became the leader of the National-Botshevik Party (NBP), founded in 
1993, whose very name staged provocation. !t evokes the two most bankrupt 
ideologies and iconographies for the liberal Russian intelligentsia and humanis
tic values in general: fascist, or Nazi, and Bolshevik, or communist, although it 
also referred to the emigre Nikolai Ustrialov's National Bolshevism of the early 
1920s which could be described as proto-fascist but not proto-Nazi.^ Dugin, 
who was especially concemed with the break-up of the Soviet Union, promoted 
a Eurasian Russian imperialism that would include Europe! Limonov was more 
concemed with the rights of Russian nationals in former Soviet republics and 
the abjeet State of those dispossessed in Yeltsin's Russia, especially Russians, 
rather than Eurasian utopias. After they parted ways in 1999, the N B P made a 
deeided populist tum and after Limonov's release from prison, a liberal one: 
during the Yeitsin period, Limonov's preoccupation was the impoverishment of 
Russia; under Putin and after prison, his focus became the police State.'̂  Return-
ing to Russia, Limonov transformed Edichka's abjeet shout into one resembling 
a futurist, or Surrealist, shout (what Limonov called "krichalka") deployed by a 
bulthom on Moscow streets during political demonstrations of the Natsboly; 
some critics, resembling the response to dadaists and futurists many years be-
fore, called them irritatingly juvenile; others considered them criminal. 

The stakes of Limonov's new identity changed the playing field: the writer 
turned politician clearly was playing in the arena of an ever more real real in 
which it has become difficult to distinguish his writerly persona from the one of 
political leader. Instead of mock-heroie fantasies, like M v - na^/ona/ 'ny; gero/, 
the new image revealed the hero's desire to become a real, not phantasmal, con-

^ Fora carefu! analysis of Limonov's fascism, see Schenfield 2001, 190-220. 
^ The story of Limonov's politica] activity on his return to Russia is complex; it started with 

his joining the National Salvation Front in i992, which included such different figures as Al
exander Prokhanov. Alexander Dugin. etc. They called for the overthrow of the new Russian 
government because of the economic tactics of shock therapy it used. During this period. his 
politics aligned him with other unsavory political figures. for instance Zhirinovsky. All this 
outraged the Russian liberal intelligentsia. 



queror, and some of his writing from this period suffered accordingly, not to 
speak of his Statements and actions. M y purpose herc, however, is not the party 
of Nationa! Boishcviks and its politics, but Limonov as writer whose right-wing 
populist politics and engagcmcnt in war had a decidedly dcletcrious cffect on 
the reception of his writing.-0 

Limonov was arrested on the charge of illegal possession of wcapons, terror-
ism, and ptanned armed invasion of Northern Kazakhstan in April 2001, adding 
prison to his colorful biography. The last two charges werc dropped, yet he 
received a four-year sentence, but was released after a little more than two years. 
Imprisonment, which marked the defeat of his political ambitions, represented a 
new crisis of abjection, with the difference that this one was not precipitated by 
the toss of a !ove object or loss of language and homeland. It challenged him to 
pick up the pen once again as a way of mastering the crisis, perhaps also to con-
front his having picked up a real rather than metaphoric gun after the crisis of 
the early 1990s, although the latter may be wishful thinking on m y part. Kris-
teva suggests that "the writer is a phobic w h o succeeds in metaphorizing in 
order to keep from being frightened to death; instead he comes to tife again in 
signs" (Kristeva 1982, 38). During the incarceration of more than two years, 
Limonov penned eight books, including some of his best, certainly an impres-
sive number. W e coutd call him a Stakhanovite if w e apply to him retroactively 
the Stalinist tabor paradigm, but then he has always been a disciphned hard 
worker.-' 

Since his imprisonment, w e can claim that Limonov may be declared suc-
cessful in establishing himself as media cetebrity and well-known Opposition 
political figure who continually redefines his upwardly mobile trajectory. From 
radicat nationalist before prison, he has become more concerned with civic Soci
ety since his release, collaborating with Garry Kasparov in forming the Opposi
tion movement "Drugaia Rossiia" (7*/?̂  (3//?̂ r ̂?M.s.s/a, the title of a 2003 book by 

[t is noteworthy in this regard that during the ]980s (after ff^ /a - fJK/7^<), Edward Brown, 
the canonic historian ofpost-revolutionary Russian iiterature in the U.S.. viewed Limonov as 
an important new voicc in contrast to today's authoritative historian of reeent imaginative 
writing, Mark Lipovetsky, who simply excludes Limonov from consideration. Something 
similar may be said about Mikhai! Epstein. True, both of these critics have a postmodern 
bias. but they cast their postmodem nct wideiy. M y hunch is that the reason is political rather 
than literary, having to do with Limonov's turn to the right during the 1990s. A n exception is 
Alexander Zholkovsky. Although not primarily a specialist on contemporary Iiterature, he 
has written about it too. He gives clear preferenee to Limonov's poctry. espccially that 
written before emigration. Considcring Limonov and Joseph Brodsky very different poets. 
which of coursc they arc. Zholkovsky treats them as cquals, e.g. in 7^x7 Co;<M7cr 7*g.x;(]994). 
Mar'ia Vasilievna Rozanova (the wife of Andrei Siniavsky), who published Po<Vro.M)A 
&/syMAo and Mj/f^/o/ nego^/a/ (Sintaksis), described Limonov as the only reliable helper in 
cmigre Paris of the 1980s. Once shc asked him to clean up her cellar which he did quickly 
and well unlike other young visitors to their house in the Parisian suburb Fontenay-aux-
Roses w h o m she askcd for help (personal communication). 
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Limonov). In recent years in fact, he has been one of the few visibte Opposition 
figures, even though some of his potiticat activities, or antics, seem phantasmat, 
not to say outrageous. W e can atso claim that he succeeded in redefining the 
reception of the Natsboty, an ittegat party of young nationatist rogues. Accord-
ing to a 2003 articte in the M w Krv& 71'was, Putin's youth movement Nashi 
(Ours) was formed in response to the Natsboty (see Meier 2008), w h o have been 
catted tomato terrorists and velvet terrorists. M a n y of their public actions (ac-
tionism) indeed have a ptayfu) dimension: throwing tomatoes or rotten eggs at 
opponents, or hanging a forty-foot ptacard saying "Putin uidi sam" (Putin leave 
on your own) on the otd Rossiia Hotel on Red Square. 

Av7?'g<2 vo&' deservedly received the prestigious Andrei Bely Prize for prose 
fiction in 2003, a ctear sign of hterary success with the criticat establishment 
that had rejected Limonov's earher hterary production. The haHowed position of 
potiticat prisoner had its effect. A member of the jury, the wett-known critic 
Gleb Morev, w h o has written about Kuzmin, describes the book as: 

[...] a iyrica) confession of someone w h o has been defeated, that in spirit 
it resembtes Limonov's best work - Df?ew?;% MeH67ac/?M;'A<2. But a toser 
cannot be a potitician. Av?;'ga wx/y is vatuabte precisety because it contains 
onty tanguage, which comes to one's aid when there is no one and nothing 
teft to trust. It woutd be against the jury's principtes to pass over this ver
bat experiment even if it comes from an outcast and a m a n spumed. (Os-
minskaja 2003, 434). 

Limonov catts A^;g<2 voo^ his "geographic memoir" that represents "the wa
ters of tife," ranging from oceans, seas, rivers, and takes to fountains and saunas, 
which serve as section headings, with individuat chapters in each section 
devoted to an autobiographicatty significant body of water. The structure resem
btes the kind of geographic categorization he tiked to perform in chitdhood, cre-
ating tists of att the seas, he coutd find on the gtobe for instance.^^ 

"Eti moi vospominaniia mozhno chitat' s tiuboi stranitsy i v tiubom naprav-
tenii. Oni ptavaiut v vechnosti, im ne nuzhna protiazhennost'" ("this memoir of 
mine may be read starting with any page and in any order. They swim in eter-
nity, they don't need tempora) extension"), writes Limonov (2002, 74) regarding 
the setf-conscious erasure of chronotogy, as if prison makes it irretevant. Instead 
water spatiatizes time and creates a chronotope of sorts. tt is reinforced by the 
representation of the same body of water more than once, in different periods of 
his tife, reveahng the changes in Limonov's persona but not in chronotogicat Or
der: in the case of the Adriatic, for instance, he first writes about the Adriatic on 

ATn'ga wd[y, written in Lefortovo prison, begins with the targest bodies of water and ends 
with the smaHcst, suggesting the process of the persona's deftation, or abjection, white 
awaiting triat. 
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the Croatian side. where he became a sotdier in the rogue Serbian army in 1993, 
and iater about Venice, on the other side, in 1982, depicting the dissolute life of 
his Paris period. 

Another way that the text spatializes his autobiography is by framing all the 
bodies of water that Limonov stepped into or sat next to in chapters that resem-
ble travel snapshots, images that he inscribes literally in A^n'ga wo[y many times, 
suggesting the structure of a photo album, which he describes as a spatialized 
narrative of life. For that matter, he published a textualized personal photo al
b u m several years before prison, in which the captions are handwritten, with 
mistakes crossed out and corrected (Gusev 1996). The photograph was already 
an important image in /57o /o - FJ/cAAa, but mostly as a pained reference to 
Elena, who became a model and had been stolen from him. 

The snapshot in a photo album is always about memory, as is Â i;'ga wx/y, 
which is also about what it means to remember: water is like memory, writes 
Limonov (2002, 5): "it flows, blending what passes through it and washes eve-
rything away." !n (Towers Z.M<r/̂ a, Roland Barthes suggests that the photograph 
stops time and inscribes death white also deferring it. Susan Sontag writes some-
thing similar: "AH photographs are wewew/o wor;. To take a photograph is to 
participate in another person's (or thing's) mortality, vulnerability, mutability." 
(Sontag 1977, 15) The paradoxical meaning of the photo, 1 would suggest, in-
forms Limonov's autobiographical literary photo albums, whose subject in-
variably are life and death. 

One of the leitmotifs of the memoir is taking a swim in all of the bodies of 
water that the author visits, reifying the desire for new experiences and leaving 
his trace everywhere. This and the reference to Heraclitus's supposed maxim 
that "you can't enter the same water twice"-^ mirror his Obsession with move
ment - moving on, which /^n/go wa^y reifies by imaginatively colonizing as 
many waters as possible - and, so to speak, narcissistically fixing his reflection 
in them. This narcissistic mirror ultimately proves more reliable than the w o m e n 
in whose reflections Edichka sought to fix his identity. In the sense of the real 
the text does this by means of the snapshot, without the irritating excesses and 
self-aggrandizement of Edichka (tellingly, the N e w York novel already deploys 
unusual images of water). And as in F?o ;'<? - FJ;'cM<2, the imprisoned author 
once again explores erotic masochism, but does so much more self-consciously. 

The first section of Av?;ga vĉ /y titted "Moria" (Seas) opens with Natasha, the 
heroine of the memoir, swimming in the Mcditerranean in Nice and ends with 
her on the Pacific in California (where the two met), but in contrast to the N e w 
York nove!, the representation of Limonov's relationship with the w o m a n he 
had loved is quietly sad, not dejected, and is viewed from narrative distance. 
The text, moreover, ends on a very different note: the appearance in his life of 

These words are quoted by Socrates in Ptato's Crafy/M.s. 
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"̂ ro.s/?/ra [üttte] Nastia" w h o tacks the attributes of the femate commodity fetish 
and w h o rcmains faithfut to him. In the parting words of Ä̂ n;'ga wJv, he dectares 
his tove to her, as if to suggest mastery of erotic masochism, atthough soon after 
retuming from prison he wiii teave Nastia to tum once again to the pursuit of a 
gtamorous love objecto 

A*w'ga w<^y was written before his triat when he was facing the possibitity of 
a tong prison sentence - the prosecutor woutd request eighteen years. in it 
Limonov takes stock of his Hfe, tyricatty, yet tersety, with the purpose of writing 
it into titerary history. A m o n g the authors he references are Herodotus, Heracti-
tus, and Avvakum, on one hand, and Baudetairc, Witde, Rimbaud, and the Pier 
Paoto Pasotini on the other, a list dominated by non-Russian authors despite his 
Russian nationatist pohtics. The stakes in this autobiographicat work are very 
different from &%c/?%a '.s: it is not a book of an abject infantile persona expettcd 
from society, but of someone w h o firmiy exists inside the symbotic order of 
tanguage and wietds its metaphoric power. Ä"n/ga voa\' deptoys Limonovian 
provocation onty in smatt doses, exptoring instead existentiat truths and the 
space of intimacy characterized by a sense of profound sotitude. Dmitry Bykov, 
the wett-known contemporary critic, poet, novetist, and admirer of Limonov's 
writing, describes this truth as "the struggte of the human with the inhuman, the 
encounter of power and weakness, the intimate and the titanic" (Bykov 2008, 
32)23 Bykov's assessment of Â ?;'ga w ^ y may atso be apptied to Ea'/cMa, but in 
the eartier text these struggtes and encounters were rendered as the er; efe coeMr 
of a narcissistic persona fitted with ressentiment and incapabte of seeing himsetf 
from a distance. 

A simitar struggte informs Limonov's prison book, Po //Mr'waw (/n Pr/̂ on.s', 
2004), his Owe Day "? ̂ e L(/e q/7von Dew;jov;c/7, written after prison. tt is de-
voted to his experience of its profoundty abject space and the retationship of 
human and inhuman, power and weakness defined in Limonov's terms.26 Like 
Av7/g6! wa[y, the Russian reeeption of Po ?;w w o w has been positive. Even the 
wett-known tiberat author Liudmita Utitskaia praised it, writing the introduetion 

-4 Nastia (Anastasiia Lisogor), w h o m I met, irtdeed was different - shy, unworidty, lacking any 
of the femme fatale qualities of Elena and Natasha. Limonov was different in her presence 
too. If with Natasha. he often seemed intimidated. with Nastia he was morc a father figure 
and teacher proud of his preeocious Student and lover. When he and Nastia met she was only 
sixteen years old. She came to join N B P and so to speak stayed. 

23 "AH his life, he loved the solar male principle. he has been condemned to hate the female. 
inconstant, lunar one, and becausc ofthat, the eternal dependence on the female has been so 
difficult for him, though sweet. To sever all ties - home, parents, wife, homeland. even 
eomrades-in-arms that had exhibited weakness, to shake off all earthly dust, to temper 
himself to the hardness of steel - is Limonov's path." continucs Bykov. 

2^ Here is what Limonov wrote in the copy of the book he gave nie: "Prodolzhaia traditsiiu 
russkogo tiuremnogo zhanra, vot tebe Ol'ga - zapiski. Dokumentarnye" (continuing the 
tradition of the Russian prison genre. here, Olga, are m y notes. Documentary [notes]) 



to its French edition. What differentiates Po ^Mr'wow from Av7?ga w ^ is that 
aithough it chronicies Limonov's prison experience, it focuses equaüy on the 
other prisoners. Like Soizhenitsyn, the author identifies with them, aithough 
they are not poütica! prisoners but ordinary criminais. Limonov (2004a, 82) re-
peatediy refers to his own persona as "muzhichok v tuiupchike" (a tittie muzhik 
in a diminutive sheepskin coat) w h o is their brother that doesn't judge them, and 
together with them is carried aiong by the wind; the sincere and ironic figure of 
the "muzhichok" is that of a simpie peasant w h o is associated with Emei'ian 
Pugachev, the eighteenth Century ieader of a major peasant and Cossack rebei-
Hon, underscoring the narrator's popuhst sentiments. 

Yet Limonov aiso distances himseif from the other prisoners, the more reai 
abjeet objeets, as a way of managing his own abjeetion, overcoming it once 
again by reading and writing. H e reads voraciousiy (reading has aiways becn 
part of his upward mobiiity), texts hke Freud's 7b7^w and' 7b6oo, which is about 
ritual coiiective vioience against the father, Limonov's perenniai Opponent. It is 
against the father in the guise of the State and society that he and the Nationai 
Boisheviks have pitched their batt)e. Limonov expresses empathy for the fate of 
his prison mates that tive in a degraded society, which instead of expioiting the 
vita) energy of its youth pushes them into crime, drugs, aicohol, or emigration. 
In keeping with his attraction to vioience - pieasure in trauma and excess - , he 
is fascinated by those prisoners w h o committed horrific crimes, which he de-
scribes coidiy, atmost üke a physioiogist that reveai his characteristic power of 
Observation. A n author he names more than once in P o fy'Mr'waw is the Marquis 
de Sade, one of his literary modets eariy on. Yet there are aiso chapters that ex-
press his persona! emotionai attachments, for instance, to Natai'ia Medvedeva. 
He ieams of her untimely death in prison, which he commemorates by writing a 
touchingiy heartfeit poem and by citing the opening of Kuzmin's Pore/' razö;'-
w e ? /ea'. He writes that he deciaimed the/?o<?/7?<7 under his breath whiie riding to 
the courthouse: "Stoiaii kholoda, i shei 'Tristan'. /V orkestre peio ranenoc 
more." Aithough he doesn't say so, I think he wouid have hked to have written 
the image of "ranenoe more" (wounded sea). 

In contrast to Alwga vo^/y, which is about imaginary travei and escape from 
the constricted space of prison, Po y/M7*'wow, though it chronicies the inmates' 
physica! movement through the prison System, is about the constriction of space 
and what it means in existentia) and aesthetic terms. He repeats more than once 
that "prison is the empire of the ciose-up. Here everything is close and necessar-
i!y exaggerated," depioying, as in Ä*w/go \w(y, a coneeptua! visua] iens to repre-
sent the spatiaiization of experience, aithough it is that of a magnifying gtass, or 
cinematic ciose-up, not a snapshot taken from a distance. Foiiowing this etaim, 
the text offers a surreai ctose-up of the prisoners as abjeet subjeets: 
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Ha THKBax H meTMHHCTbix HHuax roj)OB B 33Kax npope3aHM pßaHbte 
OTBepcTHH r;ia3. OHH MOXHaTH H, xaK npy/tH - KaMMLuoM, o6pocjin pec-
HMUaMH H ÖpOBÜMH. 3lO MyTHbte, CKJIH3KHe npyRM H aOXJlbtH KaMbUU. 
OiBepcTHa nia3 oKpy^KeHbt yuiejibHMH MopmHH Ha Ji6y H pbiTBMHaMH 
MopmHH no^ rjia3aMn. Hoc c nemepaMH no3apeü, Monpan aHpa pia. 
KOpeLUKM 3y60B MJ1H MOJIORMX H CBeH<HX, HJ1H THHJIMX nonOJiaM C 30JIO-
TMMH. [...] TaKHM 33KOBCKoe JiHqMKO npejiciaeT TapanaHy, noji3a)cmeMy 
no HeMy Bo CHe, HO MOH<HO yBH^eib ero H TaKOMy cneunajibHOMy 33Ky. 
xaK H. (Limonov 2004a. 7) 

T o m eye stits were cut in the pumpkins and stubbie-covered eggs of 
heads. They are shaggy and overgrown with eyebrows and eyelashes hke 
ponds with reeds. These are dutied siimy ponds and üfeless reeds. The eye 
orifices are surrounded by cavems of wrinktes on the forehead and pot-
hoies under the eyes. The nose with caves of nostriis, the mouth - a wet 
hole, stubs of teeth, young and fresh or haif rotten, half goMen. [...] This 
is how the face [lichiko] of the zek appears to the cockroach crawling on it 
while he sleeps, but also to such a special zek like me. 

Constriction offers another kind of aesthetic possibility. The close-up allows 

the author to explore the world around him as if from the perspective of the ab-

ject object, a cockroach, with which he identifies in the prison cell. The face of 

the prisoner is figured as a primordial landscape: cavemous, grand, yet disgust-

ing, on the verge of death. 1t represents another body of water - a stagnant slimy 

pond - and even more so than &?;ga w a ^ , Po f;Mr 'waw is a text about solitude 

and death, a condition that the author explores and savors. Here is how Limonov 

described death in Dnevn;'^ neM&tcAn/Aa (1982, 243): "Death must be met 

firmly and artistically - by means of a pose, a challenge, showing off, festively, 

best of all with a smile. [...] Death is the most important task. One must prepare 

for it. One can ruin the most valiant life with a bad death. Birth does not depend 

on us, death does". Death can be described as Limonov's romantic ideal. 

Limonov has certainly achieved fame. He has become a bestseller in Russia. 
Although his literary reputation there remains controversial, many consider him 
an important voice in contemporary Russian literature despite the taint of Na
tional Bolshevism. The Sarajevo episode, much more troubling for Western than 
Russian readers, if true remains morally reprehensible, as do most of his politics, 
but in m y mind they do not taint his best writing unless w e judge literary value 
in the terms of the author's moral behavior. Limonov's prose fiction is an exem-
plar of the retum of "the real," not only because it gives voice to the abject so
cial margins and introduces new subjects, or because of its fascination with vio-
lence. Limonov is also a writer who represents authentic feelings which include 



AfoM w///? o 7y/?evtr//er, ^ew/wg AfocA/we, aw<VM2c/?//?c G;vw 219 

compassion - an anti-Foster iteration of the rea] - that ränge widety atong the 
emotiona! and mora] spectrum, and at his best he does so economicaHy. A con
temporary titerary tcxt that exptores authenticity and authoriat affect is refresh-
ing against the backdrop of the kind of postmodem piay, fantasy, and irony, 
ranging on cynicism, that dominate contemporary Russian titerature. It may be 
the reason why Andrei Zorin (2003, 69) ctaims - despite his criticism of 
Limonov - that he witt definitety read his next book, but isn't sure whether he 
witi do the same in the case of Viadimir Sorokin. 

Limonov has created a paradoxicat identity that catts to mind Vasiiii Ro-
zanov, reigning paradoxatist of early Russian modemism and brittiant styhst, 
w h o m early Limonov acknowtedged as mentor. Like Limonov's, Rozanov's 
persona, which many among his intettigentsia contemporaries found unpatatabie 
(some sti)] do), deptoyed provocation in writing the erotic, rehgious, and potiti-
cat. H e penned erotic scenes that shocked many readers. He wrote vicious 
antisemitic artictes for the reactionary press during the famed Mende! Beihs triat 
- a fabricated case of btood übe] in Kiev - white at the same time pubhshing 
L;M6?/ /Mw^ogo ^v^/a (Peop)e of the Moontight), a book on rehgion and homo-
sexuatity, in which he gives ctear preference to Judaism over Christianity. 
Members of his circie condemned Rozanov after his shockingty anti-Semitic 
and shriH nationatist (%cwa/e/';?oe / cM'aza/e/'Moe ô no.sAe/7/'e eweev^ A: Arow 
(The Jews' Olfactory and Tactite Retationship to Btood, 19t4) without, how-
ever, dismissing his other writing as a result. 

At stake in regard to Limonov's views are not onty his actions of the 1990s, 
when he took part in nationa] wars and adopted a rightist cum [eftist potiticat 
ideotogy in Russia, but aiso his "monstrous" (his term) pohtica! heroes. The iist 
consists of such unspeakable names as Hitter, Mussolini, Statin, as well as the 
more recent Slobodan Mitosevic and Radovan Karadzic. Limonov writes about 
Hitter, Mussolini, and Mitosevic in 5w<?.s'/?c/?eMMy(? woM^ry (Sacred Monsters, 
2004), a prison book that consists of twenty-four short chapters dedicated to 
wetl-known Russian and foreign historicat figures. !n the instance of Hitler and 
Mussolini, failure, ctaims Limonov, exptains their tum to potitics - in the case 
of Hitter, faiture as painter and architect (!), as if to justify their monstrosity and 
by extension his own. 

Limonov's identification with tosers - of a very different sort - was origi-
natty cxptored in the earty D/a/y o/a Lo^er, which he recentty catted his best 
work (Limonov 2001, 211).*7 Starttingty, his potiticat monsters exist in 5v/'<2.s7?-
cAewwyg TMOMj/^y atongside Baudelaire and Velemir Khtebnikov, his favorite po-
ets, Nietzsche and Konstantin Leont'ev, Yukio Mishima and Luis-Ferdinand 
Celine to w h o m he offers taudations. One of the chapters is devoted to the rather 

H e also names !7 f?a.s Ay/a /?re^ra.s?7a;a c/7o^/?a, as his other best book, written shortly before 
his return to Russia. 
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obscure nineteenth Century poct Conte de Lautreamont, especiaHy to Z,e.y C/?ow-
,̂s ^e M o M o w r (Jowgi q/ MaMoror), whosc praises he sings. Atthough 
Limonov doesn't refer to the text's famed image of the chance meeting of a 
sewing machine and an umbrciia on the dissccting table, cctebrated by the surre-
atists, ! mention it because of the paradoxicai sewing machine, Limonov's long-
time companion. Perhaps Hiiiis Mittcr had Lautreamont in mind too whcnjux-
taposing the typewriter and sewing machine. What Limonov ceiebrates in Z,cs 
CAow/as cfe Afo/Joror are the haunting proto-surreatist images of vioience.^^ 
And what we can conctude is that the voiume's stränge bedfeüows shed hght on 
Limonov's paradoxicai, conflicted persona. 

The contemporary Russian poet and admirer of Limonov's writing Aiexander 
Skidan writes that the most penetrating reprcsentation in -SM'a-s&'AeHHt^ wo?7.s'frv 
is of Van Gogh, quoting the foitowing passage: 

flo KopHBoR aopore no,a BOJiocaTbtMH 3Be3RaMH Tonaei napa netuexo^OB 
B KopnBMx 6aujMaKax. He6o c^ejtaHO Bce H3 MepBHKOB, 3arnyTbtx HepB-
HbtMH KpeBeTKaMH - ourymeHHe HepBHon cnjibi OT He6a, OT BceH cnato-
men Honn B KapiHHe. H c m o e Käthe B Apjie - KpacHoe H )KejtTO-HaoBHioe, 
KaKaa-TO npHMO 3acoxtuaH KpeMOBan KpoBb t opoaa. H rapcoH B TaKOM 
6eJiOM (hapiyKe CTOHT cjiy^amuM H3 Mopra. (Skidan 2005)^^ 

Aiong the gnaried road under the hairy stars waiks a coupie of pedestrians 
in gnaried shoes. The sky is made of worms creased by nervous shrimp - a 
feeiing of the sky's nervous energy and of the radiant night in the painting. 
A nighttime cafe in Artes - red and poisonousty yeiiow hke some kind of 
dried cream-colored biood of the city. And the garcon in such a white 
apron Stands Hke an empioyee of the morgue. 

Limonov caiis Van Gogh's paintings a miracie and his person saintiy, a char-
acterization that Stands in sharp contrast to Mussotini as mode) of a fascist mate 
sensibiiity. The contrast evokes once again his admiration for Kuzmin's homo-
erotic 7roMf ßr^a^/wg fAroMg/? ̂ e /ce, whose mascuiinity is refined, not brutai, 
and which as Limonov writes in Aln/go wcr/w/r/7 (The Book of the Dead, 200!, 
186), he aiways recites to himseif at cruciai moments in his iife. 7w:;/ is a very 
dense narrative poem about iove deflned by barriers mctaphorized by the fish 

In another prison book. /?i<.s.sAY<c/̂ ;'A/;o (2003). Limonov writes about his favorite Ulms 
Pier Paoio Passotini's &</rj. o;- /20 D a n <;/ 5b;/«m, Liiiana Cavani's .V;g/;/ Por^'r. and Ber-
nardo Bertotuchi's La.sf Tongo /̂  PorM, which expiore erotic masochism and sadism and cer-
tainly don't fit Limonov's stance as hardnosed, sometimes cynicai poiiticai ieader. His fasci-
nation with these fiims may be exptained psychoanaiytically by using Julia Kristeva's theory 
of abjcction against which Limonov has struggled personaily and in his writing, not to speak 
of the their unconventiona! representation and acsthetic power. 
The passage comes from Limonov 2003a. 58-9. 



struggling to break through the ice to reconstitute the memory of tove lost. 
Limonov turning to Kuzmin reveats his tyricat side that remembers those he 
toved and wounds of tove as we!) as strugglcs against the barriers posed by ro-
mantic tove. In other words, to undcrstand his persona, we must recognize the 
pecutiar coexistence in his aesthetic ethos of Kuzmin's Wagnerian metaphor of 
thc wounded sea of 77i$/a/? <?̂ a'/.w/a'g with Mayakovsky's "You have/ the floor/ 
Comrade Mauser!." Both are part of his sensibitity, just as Nationa! Boishevism 
defines his potitics, which are a!so hard to pinpoint because of their stippery, 
shifting. at times incoherent program and politicat maneuvering. A H of these and 
more, inciuding a deep narcissistic wound and consequent abjection as weit as 
its mastery, make up the comptex persona of Eduard Limonov. 
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tishers. 

— 200t. Xf?/g<2 w^ra^rA/?, SPb: Limbus Press. 
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Matthias Schwartz und Nina Weiter 

PUTINS MATRIX: ZUR MYSTIFIZIERUNG, BANALISIERUNG 
UND SUBVERSION DES POLITISCHEN 

IN AKTUELLER RUSSISCHER FANTASTIK 

„The Matrix is a System, Neo, and that System 
is our enemy. But when you are inside and you 
look around, what do you see; businessmen, 
lawyers. teachers, carpenters. The minds of the 
very people we are trying to save." 

(Wachowski/Wachowski 1998,53) 

1. Einleitung: Zur Konjunktur des politisierten und antiutopischen 
Schreibens 

In der russischen Prosa) iteratur tässt sich seit der Jahrtausendwende eine ver
stärkte Hinwendung zur Thematisierung Russtands und zur Frage nach seiner 
gegenwärtigen beziehungsweise zukünftigen gesetischaftspotitischen Verfasst-
heit beobachten. Dieses Phänomen zeigt sich in unterschiedtichen Werken, die 
teits mit anspruchsvoiten, aber oft auch konventionett-poputären Erzähiver-
fahren eine Art gesetischafts- und kutturpotitischer Matrix der Putin- und 
Medvedevära entwerfen. Eine Matrix, deren Wesen ähntich wie in Andy und 
Larry Wachowskis gteichnamigem Science-Fiction-Fitm aus dem Jahr t999 
darin zu bestehen scheint, atte Bereiche des öffenttichen und privaten Lebens zu 
bestimmen: „The Matrix is everywhere, it's att around us, here even in this 
room. You can see it out your window or on your tetevision. You feet it when 
you go to work, or go to church or pay your taxes. tt is the worid that has been 
putted over your eyes to biind you from the truth." (Wachowski/Wachowski 
t998, 29) Angesichts eines sotch wahrheitsfeindtichen Systems bestünde das 
„russische Projekt in der Literatur", wie die Kritikerin Vaterija Pustovaja die 
erneute Potitisierung der russischen Gegenwartstiteratur nennt,' demnach darin, 

Vaterija Pustovaja, Jahrgang 1982, gilt ats wichtige neue Stimme der russischen aktuellen 
Literaturkritik und ats eine der einflussreichsten Vertreterinnen des „Neuen Realismus", 
denen sich auch Autoren wie Sergej Sargunov, Michail Sencin, Zachar Prilepin und andere 
Autoren der so genannten „literarura dvadcatiletnich" zugehörig sehen. Eine Aktualisierung 
des Politischen findet sich bei ihnen, wenn auch in sehr unterschiedlicher literarischer 
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seine verblendeten Bewohner - die eigenen Leserinnen und Leser - aus deren 
fremdbestimmter Unmündigkeit zu erretten (vgl. Pustovaja 2007). Und tat
sächlich kann man für die erste Dekade der 2000er Jahre von einer Politisierung 
der Literatur in zweifacher Hinsicht sprechen: Autorinnen und Autoren setzen 
sich in ihren Texten dezidiert mit aktuellen Themen auseinander, indem sie 
Lesarten und Deutungen der gesellschaftspolitischen Situation anbieten. Zu
gleich sind viele Werke durch außertextuelle politische Aktivitäten der Verfas
ser sowie durch literaturpolitische Mechanismen und marktstrategische Insze
nierungen selbst zum Politikum und damit auch zum Gegenstand zunehmend 
ideologisch aufgeladener literaturbetrieblicher Debatten geworden. 

Dabei setzte nach dem „Bürgerkrieg u m Worte" (Menzel 2001) in der Glas-
nostzeit, als es gerade die Intellektuellen und Schriftsteller waren, die die 
sowjetische Ideologisierung der Literatur als polemisch geführten Meinungs
streit u m deren institutionelle und symbolische Deutungshoheit fortschrieben, 
erst in den 1990er Jahren eine gewisse „Normalisierung" des Literaturbetriebs 
ein, womit kommerziellen Faktoren eine wachsende Bedeutung zukam. Neue 
Verlage, Literaturpreise und elektronische Medien prägten das Feld des Literari
schen, während politische Kriterien im publizistischen Diskurs und in der Publi
kationspraxis weitgehend in den Hintergrund traten (vgl. bspw. Nemzer 2003). 
Sowohl die für das anspruchsvollere als auch für das breitere Publikum 
geschriebenen Werke verhandelten zwar immer auch die gesellschaftspoliti
schen Konflikte der Gegenwart und Vergangenheit, entwickelten aber außerhalb 
des sich etablierenden Kulturbetriebs keine politische Sprengkraft mehr. Erst 
mit Werken wie Go/M&oe 3<2/o (1999, dt.: Der A/'wwe/A/oMe 5pec^) von Vladimir 
Sorokin oder Gcspc^'?? Gebogen (2002, dt.: TVerr 7/axoge??) von Aleksandr 
Prochanov und der Verhaftung des Schriftstellers Eduard Limonov wegen ille
galen Waffenbesitzes im April 2001 kam es zu einer erneuten Repolitisierung 
des Literarischen.^ 

Qualität, vor aHem durch manifestartige Bekenntnisse zu einer .neuen' reatistischen Ästhetik 
der Aufrichtigkeit, der Verantwortung und der Authentizität, die eine Erneuerung der 
„russischen Idee" mit trägt. Pustovaja schreibt regelmäßig in traditioneHen Literaturzeit
schriften wie ZfMm/a, JVovv/ M;r, A^ny/nen;. OA(/aor' u.a., worin sie jüngere Autoren einem 
größeren Publikum bekannt gemacht hat. Bekannt wurde Pustovaja selbst durch ihr Manifest 
Mm;/e.sf novo/ z;z??/ (2002), worin sie den Idealismus einer „Wiedergeburt Russlands" ver
tritt sowie durch ihren umstrittenen Essay Pos/azenci' /prcooranzewi-. O a\w/; aA-fMo/'nw/; 
vzg//'aaac/? Ma <*pa/;zo: (2005), der als eigentliches Manifest des „neuen Realismus" gilt. In 
ihrem erwähnten Artikel zum „russischen Projekt" beschreibt sie aktuelle Antiutopien der 
russischen Gegenwartsliteratur als Ausdruck einer neuen Sehnsucht nach einer nationalen 
Idee. Unter durchaus pathetischer Perspektive teilt sie die analysierten Romane einem „Mi
nus"- oder „Plusprojekt" zu. Vgl. dazu auch: Sencin (2009). 
M a n denke etwa auch an die Diskussionen u m die groß aufgezogene Vermarktung von Alek
sandr Prochanovs nationalistischem und antisemitischem Roman Cos/wam Gt&sogef? (2002) 
bei A d Marginem. die dem Buch nicht nur hohe Verkaufszahlen bescherte, sondern dem 
Autor in einigen Kreisen den Status eines politisch emstzunehmenden Autors verschaffte. 
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So schien mit der gesamtgeseHschafthchen Stabiiisierung unter Putin und 
Medvedev auch das Politische ais Gegenstandsbereich der Literatur wieder an 
Attraktivität gewonnen zu haben. K a u m ein russischer Prosaautor hat sich in den 
ietzten Jahren der Nachfrage nach üterarischen Steiiungnahmen in der Ausein
andersetzung u m die Deutungshoheit der geseiischaftspotitischen Verhäitnisse 
Russiands und seiner Geschichte entzogen. Dabei handein die wenigsten Texte 
von konstruktiver poetischer Partizipation an diesem Stabihsierungsprozess 
oder von sozialem Engagement innerhatb des Systems. Vieimehr scheint es, 
dass in vieien FäHen der Marktwert eines Textes eher von der radikalen Ver
weigerungsgeste, der provozierenden Rhetorik oder dem Pathos der übermittet-
ten Ideen ais von überzeugenden, differenzierten üterarischen Geseiischafts-
anaiysen abhängt.^ Es ist gerade ais so, ais ob die Literatur erst jetzt, mehr ais 
zwei Jahrzehnte nach dem Ende aiier staathchen Reguiierung, beginnt ihre 
geseiischaftspoiitische Position neu zu bestimmen und das diesen Themen inne
wohnende poetische Potenziai künstierisch auszuschöpfen sucht, indem sie auf 
das postutopische Ideenvakuum seit den 1990er Jahren und auf das geseii-
schaftiiche Bedürfnis nach einer ideeiien oder ideoiogischen Füiiung dieses 
Vakuums reagiert. 

Dominierend auf dem russischen Buchmarkt sind dabei in den ietzten Jahren 
vor aiiem fantastische, antiutopische Texte, u m die es hier im Weiteren gehen 
sol). Anti-Utopien sind auf die Gesellschaft ais Ganzes, deren staatiiche Ver
fassung und innere Verfasstheit gerichtet, die sie zumeist in der subjektiven 

Die Provokation des Buches wurde erst zum eigentlichen Skandal, als sich liberale Kritiker 
wie Dmitrij Oi'sansktj, Lev Pirogov, Viktor Toporov u.a. mit nationalpatriotischen Dema
gogen wie Aleksandr Dugin zusammentaten und das Buch für den „National'nyj Bestseller" 
vorschlugen (vgl. Cuprinin 2002, Eismann 2003). Auch die 2002 von der Jungendorga
nisation „tduscie vmeste" inszenierten Hetzkampagnen gegen Vladimir Sorokin wegen des 
Vorwurfs der „Pornographie" förderten den Verkauf seiner Werke und verhalfen ihm zu 
einer bis dato nicht gekannten medialen Präsenz in Russland (vgl. Bershtein/Hadden 2007). 
Andere Autoren wie Sergej Sargunov oder der sehr populäre Zachar Prilepin, die sich als 
Wortführer einer neuen „realistischen" Protestkultur sehen, behaupten für ihre Prosatexte 
eine auch außerliterarisch geltende System- und gesellschaftsverändemde Relevanz. 
A n deutlichsten kam diese Geste der radikalen Negation in den letzten Jahren in dem 
skandalumwitterten, als „gangsta fiction" apostrophierten Roman (%o/ono//a (2009, dt. /VoAf 
/V;v//. 2010) von Natan Dobuvickij zum Ausdruck, dessen N a m e als Pseudonym für die Auto
rschaft des stellvertretenden Leiters der russischen Präsidalverwaltung, Vladislav Surkov, 
gilt, der seine eigene Umwelt und das gesamte politische Establishment als ein vollkommen 
korruptes, gewissen- und skrupelloses System aus Sex und Verbrechen beschreibt. Vgl. 
Dubovickij (2009); So sieht Oolynko-Volfson in der neuen Politisierung und Pseudopoli-
tisierung der russischen Literatur eines der auffallendsten, wenn nicht gar das Merkmal des 
literarischen Bestseller-Mainstreams in der russischen Literatur der letzten Jahre: „The 
mainstream demand in Russian Prose today ist for ,convincing' works with political themes. 
So strong is this demand that it is hard for writers to avoid engaging with themes of political 
euphoria and the pathetic struggle or sarcastic overthrow of this or that political truth. [...] 
This pseudopotiticization of prose, and of culture in general, is symptomatic of Russia." 
(Golynko-Volfsson, o.J). 
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Erfahrungsperspektive einzeiner Protagonisten und Protagonistinnen narrativie-
ren. Betrachtet man diese Narrationen typoiogisch und strukture)!, sind sie 
g!eichzeitig immer auch Negationen von positiv konnotierten Gescllschaftsent-
würfen, mit denen sie sich kritisch, po!emisch, impüzit oder satirisch fiktiona! 
auseinandersetzen (vg!. Gnüg !999; Bartter 2004). 

In einem größeren üteraturgeschichtüchen Zusammenhang gesehen, !ässt 
sich diese Konjunktur anti-utopischer Weitentwürfe auch a)s eine verspätete Re
aktion auf die „kommunistische Lage" vor !991 deuten. Denn in der Sowjet
union gab es nur eine güitige Utopie, die aber noch nicht einma! so heißen 
soitte, da sie nicht in einem räumüchen und zeitiiehen Nirgendwo iokaüsiert 
war, sondern a!s wissenschafttich abgesicherte Tatsache die eigene Zukunft 
betraf: die kommunistische Gesellschaftsordnung.^ Woltte man trotzdem anti
utopische Gegenwartsszenarien entwerfen, dann mussten diese möglichst weit 
weg von der eigenen Geseiischaftsordnung in einer fernen Zukunft auf fremden 
P!aneten mit feindüchen Bewohnern !oka!isiert werden, von deren „anachroni
stischen" Verwerfungen sich der Autor entweder direkt in der Erzählung oder 
zumindest in der fiktionalen Rahmung deutüch zu distanzieren hattet Genau 
dieses Verfahren der allegorischen Verschteierung verhalf seit der Tauwetterzeit 
dem Genre der Wissenschaftlichen Fantastik zu einer überaus großen Popula
rität, da es in seiner äsopischen Sprache so deutüch wie keine andere sowje
tische Literaturströmung Missstände und Fehlentwicklungen der eigenen Gesell
schaft „fantastisch" verhandeln konnte (vg). Geller )985, Schwartz 2003). 

Demgegenüber beruht die neue postsowjetische Anti-Utopie auf drei negati
ven Voraussetzungen: Sie muss nicht mehr im Gewand der Fantastik daherkom
men, ist nicht an der Leine der Zensur und braucht ihren gesellschaftspolitischen 
Gegenwartsbezug nicht mehr allegorisch verkteiden. Die Anti-Utopie verlor 
damit seit der Glasnostzeit ihren extrapolierenden Charakter, die fiktive räum
liche, zeitliche und/ oder gesellschaftliche Distanz konnte aufgegeben werden 
zugunsten einer eher introspektiven, expliziten Beschäftigung mit der eigenen 
Gesellschaft. Und tatsächüch verschwand damit auch die fantastische Anti
Utopie in den ! 990er Jahren weitgehend von der Bildfläche mediater Wahrneh
mung.^ 

Erst mit der Jahrtausendwende veränderte sich die Situation, a!s auch außer-
hatb des Marktsegments „Fantastika" eine wachsende Anzah! an antiutopischen 
Bestsellern erschien. 

^ Zu dieser Spezifik fantastischen Erzählens in der Sowjetunion, vgl. Gelier ()9K5). Nudelnun 
(]989). Revic (1998), Gome) (2004). 

3 Zur „Poetik der Zensur" am Beispiel der im Westen prominentesten sowjetischen Science 
Fiction-Autoren Arkadij und Boris Strugackij. vg). Gome! (]995). Simon (2004). 

6 Vg!. zur russischen Fantastik der ] 990er Jahre Gontscharow (2005). Menzet (2005). 
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Es sind in diesem Zusammenhang vor altem apokalyptische Katastrophen-
szenarien und anti-utopische Entwürfe der unmittelbaren Zukunft, die in den 
letzten Jahren die literarische Kritik beschäftigt haben. Den ersten spektakulären 
Paukenschlag vollzog auf der Ebene anspruchsvoller „Hochliteratur" Tatjana 
Tolstaja im Jahr 2000 mit ihrem lang angekündigten Roman Ajv' (dt. Ays). In 
ihm zeichnet sie ein bitterböses Bild von einem primitiven und finsteren 
Russland in einer postapokalyptischen Zeit nach dem „großen Knall", in dem 
der private Besitz von Büchern verboten ist und der vormalige Literaturzent
rismus in einer völlig sinn- und funktionsentleerten Gedächtniskultur zur perver
tierten Leitmaxime eines implodierten totalitären Überwachungsstaates wird. 
Mit dieser kulrurpessimistischen Deutung der postsowjetischen Gegenwart 
widerspricht Tolstaja nicht nur dem utopischen Fortschrittsgedanken der sowje
tischen Gesellschaft, sondern legt zugleich auch die postsowjetische Verfasst-
heit der Literatur und ihres Verhältnisses gegenüber ihrer eigenen Tradition 
bloß.? 

Anti-utopische Zukunftsentwürfe mit Ausrichtung auf die unmittelbare Zu
kunft gewannen dann erst wieder mit Vladimir Sorokins De??' o/?r;'cM;'/:a (2006, 
dt.: 7bg Ja? Op/iYsc/???;̂ ) und Viktor Pelevins y4wp;r K Poves?' o /M^/q/oicew 
.wercMe/owAe (2006, dt.: Day /Mw/?€ /wperz'Mw - E w %w?/7?'rro/7?a?7) die Auf
merksamkeit des kulturkritischen Feuilletons im In- und Ausland. Beide Auto
ren entwerfen zutiefst gesellschaftskritische Zukunftsszenarien einer totalitär 
und manipulativ beherrschten russischen Gesellschaft, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten und doch symptomatisch sind für die im Zentrum vor allem 
der westlichen Aufmerksamkeit stehenden Ansichten Moskauer und Peters
burger intellektueller Kreise: 

Vladimir Sorokin nimmt in seiner Gesellschaftsgroteske die nationalistischen 
und autokratischen Tendenzen des Putinschen Russland zum Ausgangspunkt, 
u m ein finsteres, satirisch überhöhtes Bild von Russland im nicht allzu fernen 
Jahr 2027 zu zeichnen. Nach seiner apokalyptischen „Eis"-Trilogie (7r//og//<y, 
2005)" ist De/?' opr/cw/Ad7 der a m deutlichsten politisch dimensionierte Roman 
Sorokins, zielt er doch mitten hinein in die Mechanismen von Machtausübung, 
Machttrieb und Machterhalt: Russland wird hier als ein v o m Westen abgeschot
tetes, isoliertes und totalitäres Riesenimperium dargestellt, mit einer gleicherma
ßen archaischen wie faschistoid-futuristischen Gesellschaft, regiert von einem 
autoritären „Gosudar", der sich seinen Machterhalt durch die so genannten 

Der Alltag der von verstrahlten Mäusen und Echsen lebenden Menschen ist darin in einem 
nach Außen hin abgeschotteten, von einem clownesk-debilen Tyrannen beherrschten Land 
auf eine primitive, archaische Lebensweise reduziert. 
Die Trilogie besteht aus den drei Romanen Z.ĉ / (2002, dt.: Da.s /lYs), fH/' ßro (2004. dt.: 
ßro) und 2.? C/W/ (2006). in der die parareligiöse „Bruderschaft des verlorenen Lichts" einer 
elitären Endzeitvision der mythologischen Vereinigung und der Wiedereingliederung in 
kosmischen Vorzeiten zustrebt. 
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Opricniks sichert.̂  Ganz anders auf den ersten Blick das antiutopische Bild, das 
Viktor Pelevin in Ewp;re vom Russland der Gegenwart bzw. der nahen Zukunft 
entfaltet: Es wird hier weniger die Innensicht despotischer Machtausübung wie 
bei Sorokin dargestellt, sondern die Dynamik der weitaus subtileren Strategien 
von Kontrolle und Manipulation in einer auf individualistische Selbstvervoll
kommnung ausgerichteten kapitalistischen Informationsgesellschaft.'0 Als 
geheime Herrscher über Russland fungiert hier eine Moskauer Vampir-Elite, die 
sich den Menschen nicht nur dadurch unterwerfen, dass sie die entscheidenden, 
dialektisch miteinander verschränkten „Lehren" Glamour und Diskurs, mit an
deren Worten die Strategien der Matrix beherrschen, sondern sich durch die 
„Verkostung" des menschlichen Blutes Zugang zur Psyche ihrer Opfer und 
damit in die Welt der Gedanken-, Informations- und Geldströme verschaffen. 
Das Blut des angezapften Normalbürgers ist der Daten sammelnden (und 
lenkenden) Herrscher-Elite Wissenselixier, Manipulationsmittel und Machtin
strument zugleich. 

Mit dieser Konzeprualisierung des Normalbürgers als Opfer blutgieriger 
Vampire und sexbesessener Opricniki bedienen Sorokin und Pelevin aber ein im 
Westen schon immer populäres Russlandbild, das anti-utopische Zukunftsent
würfe seit Evgenij Zamjatins Afy (Ŵ 'r, 1921) als unmittelbare fiktionale U m 
schrift der vermeintlich katastrophalen politischen Gegenwartslage in Russland 
liest. Ein Russlandbild, das die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
ausschließlich als anti-utopische Matrix des Machterhalts des regierenden Sys
tems imaginiert, hat am prägnantesten Viktor Erofeev in seinem Buch ̂ M&yAT/ 
apo%a//p.s;.s (2006, dt.: 7?H&sMc/?e ̂ po^a/^p^e) artikuliert, der von Russland als 
dem Land der „siegreichen Apokalypse" spricht (Erofeev 2009, 9, 248). Der 
„apokalyptische Wahnsinn" der russischen Gegenwart bestehe demnach darin, 

Die „Opricniki". benannt nach der Leibgarde Ivan Groznys, treten in der Version Sorokins 
als eine von zügelioser Brutalität und Trieberfüllung gesteuerte Einheit korrupter Staatsdie
ner auf, die sich durch routinierte Ausfuhrung atitäglicher Gewaltexzesse und patriarchaler 
kollektiver Rituale dem Dienst an der Staatsmacht unterwerfen und damit ihr persönliches, 
profitables Glück sichern. Im Jahr darauf erschien mit &?c/?arM)y A'rem/' (2008, dt.: De/* 
ZMt-^firefHf), eine Art Folgeband, in welchen Sorokin die Albtraumszenerie eines Russland 
im Jahr 2028 in einzelnen Kurzerzählungen aus der Perspektive des repressierten, gezüch
tigten Volkes und „niederer" Dienstleister (wie Bettler, Zwangsarbeiter. Henker,, Dissiden
ten etc.). Vgl. dazu auch den Beitrag von Anne Krier in diesem Band. 
Vgl. in diesem Zusammenhang Fismans Feststellung, dass Pelevin die postsowjetische kon-
sumistischen Gegenwart Russland als real existierende Antiutopie beschreibt, die ohne ein 
sie erschaffendes oder sie legitimierendes handelndes Subjekt auskomme. Trotz ihrer prive-
legierten Position kann es für Pelevins Protagonisten keinen rettenden Ausritt aus der 
Antiutopie geben, im besten Fall nur eine Befreiung von ihren Illusionen (vgl. Fisman 2008). 
D e m iässt sich Etkinds These hinzufügen, dass die „traumatische" Unabgeschlossenheit der 
Vergangenheitsbewältigung in der russischen Gegenwartsliteratur mit dem „Verlust des 
inkoorperierten Subjekts zu tun habe, von dem man sich (noch) nicht lösen kann oder will 
(vgl. Etkind/Lipoveckij 2008). 



PMf/f?.s' My/r/'x 231 

dass die Regierung, mit Putin als übermächtigem „doppelköpfigem Adler" 
(Erofecv 2009, 238) an der Spitze, einen Deal mit der Bevölkerung abgeschlos
sen habe: Die Rückkehr des Banalen, Gewöhnlichen und eine Wiedergeburt des 
Individuell-Persönlichen im Tausch gegen uneingeschränkte Loyalität und Un
terstützung der regierenden Macht. Dabei jage die Regierung der Bevölkerung 
permanent mit Szenarien des Zerfalls und Unsicherheit Angst ein und habe sich 
so ein apokalyptisches Konstrukt zur Aufrechterhaltung und Legitimierung der 
eigenen Macht geschaffen. 

Betrachtet man jedoch die düsteren Russlandbilder von Tolstaja, Sorokin, 
Pelevin und Erofeev im größeren Kontext der kommerziellen anti-utopischen 
Literatur der 2000er Jahre, sind solche Schreckensszenarien keineswegs origi
när, sondern reagieren auf einen literarischen Diskurs, der sich in der fantasti
schen Genreliteratur längst etabliert hat. Diese für die „Normalbürger" geschrie
bene und von diesen gelesene Unterhaltungsliteratur handelt aber gerade nicht 
von der Legitimierung und Ontologisierung undurchschaubarer Machtstruktu
ren, dem das Individuum hoffnungslos ausgeliefert ist. Vielmehr zielen diese 
Texte mit unterschiedlichen Mitteln auf eine literarische Entblößung politischer 
Herrschaftsmechanismen und stellen gerade die Neukonstituierung politischer 
Subjektivitäten im Kontext deregulierter Märkte und korrumpierter Machtstruk
turen in den Fokus ihrer Sujets. 

Analysiert m a n dieses literarische Feld fantastischer Literatur genauer, fällt 
zudem auf. dass den fiktionalen Schreckensszenarien kaum entsprechende poli
tische oder literarische positive utopische Entwürfe gegenüber stehen. Offen
sichtlich gründet sich die Popularität antiutopischer Zukunftsentwürfe weniger 
auf einem „apokalyptischen Deal" als auf einem gesellschaftspolitischem Aus-
handlungsprozess. Z u m einen als eine explizite Auseinandersetzung der Schrift
steller mit der gegenwärtigen politischen Lage in Russtand, die statt von der 
Propagierung einer „russischen Idee", wie m a n es noch unter Jelzin versuchte, 
von einem verworrenen Mix aus radikaler Ökonomisierung aller Lebensberei
che, autoritärer Rechtsstaatlichkeit, korrupter Bürokratie und eher russischortho
dox-nationalistischen Versatzstücken geprägt ist. Und zum anderen als weiter 
reichende Reflexion auf allgemeine gesellschaftspolitische, globale Verände
rungen. 

Das Spektrum der ideologischen Verfasstheit dieser Texte ist breit und reicht 
von reaktionär-nationalpatriotisch ausgerichteten zu neoliberalen und sozial
demokratischen Gesellschaftsmodellen. W e n n auch bei einigen Autoren die 
Grenze zwischen anti-utopischem und utopischem, zwischen mystisch-religiö
sem und ideologisch-imperialem Schreiben und dessen Parodierung nicht ein
deutig zu treffen ist," so ist doch fast allen eines gemeinsam: Sie thematisieren 

Pavel K.rusano\. der dem genannten „Petersburger Fundamentalisten" zugeordnet wird oder 
Dmitrij Bykov etwa gelten einerseits ats Wiedererwecker imperialistischer Narrative und 
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die Leerstellen der Vergangenheitsaufarbeitung und sind sowohl als fiktive Prä
texte der russischen Gegenwart, wie auch als anti-utopische Konstruktionen der 
(unmittelbaren) Zukunft lesbar (vgl. Etkind 2011). Dazu gehört zunächst eine 
Vielzahl an Texten, die Entwürfe einer alternativen Geschichte Russlands vorle
gen (vgl. Schwartz 2009). Autoren wie Pavel Krusanov, Dmitrij Bykov, Ol'ga 
Slavnikova, Vladimir Sarov und andere nehmen in ihren Romanen Überarbei
tungen offizieller Geschichtsbilder und -mythen sowie Korrekturen gängiger 
Versionen vom Ablauf und der Zusammenhänge ihres Verlaufs vor.'2 

Hinsichtlich einer Neuaustarierung des politischen und literarischen Feldes in 
Russland könnte man diese Aktualität des an die Vergangenheit gebundenen 
Antiutopischen aber auch als ein letztes Postskriptum auf den „Ausstieg aus der 
Utopie" zurückführen, den Russland laut Leonid Heller und Michel Niqueux 
seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vollziehe. Daher könne es heute 
„keine magische glänzende Zukunft" mehr geben (Heller/Niqueux 2002, 315). 
Dieser Utopieverlust sei aber ein generell für die Länder Osteuropas symptoma
tisches Phänomen - wie Boris Groys in seinen Ausführungen zur „postkommu
nistischen Situation" argumentiert, habe das postkommunistische Subjekt doch 
bereits die Zukunft hinter und müsse daher einen umgekehrten W e g gehen: 
„nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft, sondern aus der Zukunft in die 
Vergangenheit; vom Ende der Geschichte, von der Existenz in einer posthisto
rischen, postapokalyptischen Zeit zurück in die historische Zeit" (Groys 2005, 
48). Entsprechend könne jeder Versuch, in der Zukunft emeut ein utopisches 
Geseltschaftsprojekt zu realisieren, immer nur als „Wiederaufführung des glei
chen Stücks mit anderen Mitteln gedacht werden" (ebd.). 

Diese Haltung zur Geschichte scheinen die literarischen Texte imaginativ zu 
übersetzen. Sie sind Wiederaufführungen des gleichen Stücks mit fantastischen, 
literarischen Mitteln, ob es sich hierbei nun u m die mittelalterliche Schreckens
herrschaft wie bei Sorokin, u m einen gewaltsamen Umsturz im Stile der Okto
berrevolution bei Ol'ga Slavnikova (207 7, 2006), u m den paralysierten Alltag 
permanenter Terrordrohungen bei Bykov (Ew&Mafor, 2005) oder u m die poli
tische Macht von PR-Medien in der Glamourwelt von Minaev (Met&Map/e-H.s, 
2007) handelt. Aleksandr Cancev spricht daher in einer Kritik dieser Werke von 
einer regelrechten „Fabrik der Antiutopien", deren Ziel es sei, die Möglichkeit 
historischer Entwicklung generell zu verneinen. Die Konjunktur antiutopischer 

ideologisch-reaktionär aufgeladener Retter-Heldcnfiguren. Andererseits bteibt die ideotogi 
sehe Ausrichtung beider Autoren insofern äußerst ambivalent, als sie diese in ihren Texten 
wiederum parodistisch, ironisch unterlaufen und so eine eindeutige politisch-ideologische 
Zuordnung ihres Schreibens torpedieren. 

" Vgl. beispielsweise die Romane Op/c<yJon/e (2001) und Or/ogrq/(/<; (2003) von Dmitrij By
kov, Mr:<s -4nge/a (2000) und Sow-Row (200!) von Pavel Kyusanov, 20/7 (2007) von Ol'ga 
Slavnikova oder f4).siraseM;'eZ,azar/<7 (2003) von Vladimir Sarov. 
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Werke bediene ..eine Nachfrage der Leserkreise der russiändischen Gesellschaft 
nach einem in seiner Art phantasmatischen Katastrophismus."'^ 

Auch Leonid Fisman sieht in den aktuellen Antiutopien eine Projektion ver
gangener Schrecken und Traumata der Nationaigeschichte in die Zukunft: 

Wir sehen Aniass für einen „verhaltenen Optimismus" darin, dass wir für 
immer mit unseren alten, bekannten Ängsten vor der Rückkehr eines isola
tionistischen Imperiums, einem extremistischen Putsch, Terroranschlägen, 
einem Bürgerkrieg nach jahrhundertealtem Muster oder vor dem ewigen 
Krieg zwischen Westlern und Patrioten usw. leben müssen. Und deshalb 
beschreibt die zeitgenössische russländische Antiutopie die unendliche 
Ankunft einer Katastrophe, die, wie sie gerne hoffen würde, nichts ver
ändern wird. (Fisman 2008) 

Allen diesen Interpretationen gemeinsam ist, dass sie die aktuellen Antiuto
pien als eine Wiederkehr der Vergangenheit deuten, als ein letztes Postskriptum 
auf das gescheiterte kommunistische Zukunftsprojekt. Während die anspruchs
volleren Autoren wie Pelevin und Sorokin von der westlichen Literaturkritik 
vornehmlich systemkritisch rezipiert werden, wird der literarische Mainstream 
häufig als kulturelles Symptom einer traumatischen Vergangenheit pathologi-
siert, die in Putins und Medvedevs Matrix einer staatlich gesteuerten Ge
schichtspolitik keine adäquaten Artikulationsmöglichkeiten mehr fände.*4 Beide 
Lesarten, so unsere These, verkennen jedoch das eigentliche Faszinationsmo
ment dieser Fantastik, die ihre Popularität gerade aus ihrer spielerischen Ins
zenierung solcher angstbesetzten Gegenwarts- und Vergangenheitsdispositive 
verdankt. Erst indem sie die gegenwärtige gesellschaftspolitische Lage in anti
utopischen Schreckensszenarien verfremden oder historische Ereignisse in apo
kalyptische Visionen transformieren, gewinnt sie Leserinteresse. Dabei ist die 
„narrative Biederkeit", wie es Hans Richard Brittnacher in Hinsicht auf die 
„Ästhetik des Horrors" formuliert, geradezu konstitutiv für eine Literatur, die 
ein „Bild der Angst" entwirft, „das den Menschen nicht u m sein Leiden be
trügt", sondern „ihrem Leser eben die mimetische Treuherzigkeit abverlangt, die 
sie selbst gegenüber ihrem Thema zu haben vorgibt" (Brittnacher 1994, 21, 23). 
Fantastische Literatur lebt wesentlich von dem Angebot an die Leserinnen und 

3 „yTortHHecKMe, aHTnyTOnuwccKne, B uejtOM RMCTOnntccKne CKDKerbi B jtHTcpaType CTaHO-
BHTcn paciipocipanewHMMH B 3noxn, xonia B o6urecrBe yTBepxmaeTCH Mbioib, Mio cyme-
CTBymman ernyaunn yisepjtHJiacb najtojiro w MMeeT üBnyto TetmemiMK) jimub yxyamaTbCH 
B 6ynytueM, a juojien He noxnaaeT omytneHwe OTMyxotcHMH or yuacrmt B MCTopHM." Die 
Konjunktur antiutopischer Werke bediene damit eine iiorpe6HOCTM „HHiatotuHX xpyroB poc-
CHHCKOi o o6tuccTBa B CBoero poaa (hauTa3MaTmtecKOM KaTacTpo<j)H3Me." (Cancev 2007) 

** Paradigmatisch diesbezügiieh auch die [nterpretationen der Filme A'arAator/;? (/r/o</Ho;< 
&)3op. 2004) und 7bgnar/;c (/7"<woi< &)3op, 2005 (von Timor Bekmambetov nach Sergej 
Luk'janenkos gleichnamigem Wachen-Zyklus in Kuprijanov/Surkov (2006). 
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Leser, sich treuherzig vom Zauber des Schreckens überwähigen lassen zu kön
nen, ohne höheren ästhetischen, ideologischen oder kulturkritischen Rezeptions
erwartungen genügen zu müssen (vgl. ebd., 9-24). 

Analysiert man diese „mimetische Treuherzigkeit" anti-utopischer fantasti
scher Texte der letzten Jahre genauer, dann lässt sich - so unsere These - das 
Gros der zur Produktion dieser Schreckensszenarien angewandten erzähleri
schen Mitte! in Verfahren der ßono/M/erMMg, der Mv.sf{'/?z;'en<Hg und der &/Ave?*-
j;'o/? des Politischen klassifizieren. Selten geht es u m eine literarisch-reflektie-
rende Aufklärung aktueller politischer Prozesse und Dynamiken. Eher wird zu 
deren Verwirrung und pauschalen Diskreditierung beigetragen.^ 

1. Neben den für alle fantastischen Texten konstitutiven Verfahren, d e m 
unwahrscheinlichen Geschehen größtmögliche erzählerische Glaubwürdigkeit 
zu verleihen, begegnet man einer Â *.y?//;z/'en/Hg auf inhaltlicher Ebene zualler
erst in der historischen Motivierung und Archaisierung der Konflikte, der Ein
führung übersinnlicher Fähigkeiten und paranormaler Phänomene sowie der 
Verunsicherung zwischen Realitäts- und Fiktionahtätseffekten, mittels derer 
eine Verschleierung und Anonymisierung politischen Handelns, von pohtischer 
„agency" und eine verschwörungstheoretische Verwirrung hinsichtlich dahinter 
stehender machtpolitischer Interessen erzeugt wird. 

2. Eine ßaHa/M/ert/wg des Politischen zeigt sich a m deutlichsten in einer ver
einfachten und tendenziell einseitigen Bestimmung des Wesens politischer 
Macht, über deren Reduktion auf elementare egoistische Interessen und inhuma
ne Triebe wie Egoismus und Gier, auf Mechanismen der Repression und Unter
drückung oder Praktiken physischer und psychischer Gewaltausübung. Der 
vermeintlichen Übermacht konspirativ agierender pohtischer Netzwerke stehen 
in den untersuchten Romanen dementsprechend auch meist einfache Über
lebens- und Widerstandsstrategien innerhalb der subjektiv-biographischen Sphä
re des Individuums und seiner Orientierung an fundamentale Fragen des Sinns 
oder des familiären Glücks gegenüber. 

3. Eine .S^vers/on des Politischen schließlich gewinnt ihre Faszinationskraft 
aus der Diskreditierung und Delegitimierung machtpolitischer Prozesse und 
konspirativer Herrschaftsmodelle, was auch eine Schrecken und Grauen evozie-
rende Auseinandersetzung mit der Erotik der Macht - ihrer mystischen Opazität 
-, den heroischen Einzelkämpfem und dissidenten Erlöserfiguren, ermöglicht. 

Diese ersten Beobachtungen möchten wir im Folgenden an vier exemp
larischen Fallbeispielen ausführen, die sehr explizit die Problematik von Indivi
duum und Macht, Zensur und Überwachung, Instrumentalisierung und Manipu
lation, Terror und Unsicherheit verhandeln: In einem ersten, vergleichenden 
Schritt geht es u m Boris Strugackijs 2003 erschienenen Roman ßas.s;7'we w/ra 

"The post-Soviet novel doest not analyze the social reality; what they emulates and struggle 
with, is history" (Etkind 2011). 
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.sego (2007, dt.: D/e OAnwöeA/Zge^) und Andrej Volos' 2005 pubhzierten Ro
m a n ^/;/wo/or (2005, dt.: Der ^w/w^/or). In einem zweiten Schritt betrachten 
wir Sergej Luk'janenkos Dilogie Cernov/A (2005, dt.: ^//ewgä/?ger) und 
C/.y/owA' (2007, dt. W^//e/?/röMwer) und im Abschluss Dmitrij Gluchovskijs 
Bestseller A/e/ro 2033 (2005). 

2. Mystifizierungen des Poiitischen bei Andrej Votos und Boris Strugackij 

Sowohl Boris Strugackijs 2003 unter dem Pseudonym S. Vitickij erschienener 
Roman Be&w7'we w/ra .̂ ego (D/'e 0/?wwöe/?/;geM) als auch Andrej Volos' Ro
man ^n;'wo^or (Der ^H/'wa/or) von 2005 tegen auf die unmitteibare Zukunft 
ausgerichtete, pessimistische Szenarien einer pervertierten russischen Konsum-
geselischaft vor, die von hintergründig agierenden poiitischen Akteuren gelenkt 
und beherrscht wird. In beider Darstetiung erscheint das Individuum als Spiel-
bah dieser übergeordneten Mächte, die mit undurchschaubaren Machenschaften 
den Handiungsraum des Menschen soweit einschränken, dass eine pohtische 
Subjektivierung und inteHektueiie Deutung der vorherrschenden geseHschafts-
politischen Zusammenhänge unmögiich wird. Die individuellen Tatente, die den 
Menschen ais Persönhchkeit auszeichnen, haben in diesen, mit der russischen 
Gegenwart nahezu deckungsgleichen antiutopischen Zukunftsversionen keinen 
humanistisch-zivilen Nutzen mehr, sondern erscheinen vielmehr ais manipulier
bare Eigenschaften, die für machtpolitische Interessen missbraucht werden. Die 
dahinter stehende soziale Frage nach dem Verhältnis zwischen Einzelnem und 
Macht, nach den (Un)Mögtichkeiten individueller Einflussnahme auf gesell
schaftspolitische Entwicklungen setzt bei beiden Autoren mit der problemati
schen Situation russischer Intellektueller und Wissenschaftlicher in der post
sowjetischen Ära ein, denen mit Zusammenbruch der Sowjetunion ihr gesell
schaftlicher Stellenwert, sei es als Günstlinge oder Gegner des Regimes und 
damit auch eine (literarische) Vorbildfunktion als verantwortlich (oder unverant
wortlich) agierende Akteure verloren gegangen ist. 

Im Unterschied etwa zu Pelevins und Sorokins satirischen Fortschreibungen 
der Geschichte als affirmative Anverwandtung ihrer monströsen Helden an die 
ideologischen Mutationen der Macht, stehen die Protagonisten bei Volos und 
Strugackij in der Tradition eines dissidentisch fundierten Menschenbildes, wo
bei sie in ihrem intellektuellen Aufbegehren gegen ein übergeordnetes Machtge-
füge letztlich scheitern. Beide Autoren betreiben eine Mystifizierung des Politi
schen durch fantastische Verfahren. Diese bestehen zum einen in der Einfüh
rung übernatürlicher und parapsychologischer Fähigkeiten ihrer Protagonisten 
und deren Inanspruchnahme für politische Interessen. Z u m anderen verschleiern 
sie das politische Feld als einen Bereich abstrakt-anonym agierender Kräfte, die 
sich einem öffentlichen politischen Diskurs und ihrer moralisch-ethischen Ein-
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Ordnung nach Kategorien wie „gut" und „böse" in einer Aura des Nebutösen 
entziehen. 

Der 1955 in Duschanbc (Tadschikistan) geborene Andrej Votos hat sich seit 
Ende der 1970er Jahre vor allem durch Gedichte und reahstische Prosaerzählun-
gen einen Namen gemacht. Bereits in seinen ersten Romanen C/?;//Towo/)dvJ 
(2000) und MMAavs'/M/'<2 M ? M a (2003) legte er eine dezidiert gesettschaftskriti-
sche, pessimistische Lesart der postsowjetischen Wirktichkeit dar, die von den 
Traumata ihrer sowjetischen Vergangenheit nicht zu tosen ist und ats Produkt 
maniputierter historisch-potitischer Prozesse keine Hoffnung auf einen gesell-
schafttichen Neubeginn anbietet. Das konkrete potitische Ditemma der russi
schen Gegenwartsgesettschaft wird hier in der Unvereinbarkeit zwischen sowje
tischer und postsowjetischer tdeotogie sowie zwischen der christtich-russischen 
und istamisch-mittetasiatischen Kuttur aufgezeigt, wobei weniger nationate ats 
soziate Spannungen zwischen einer istamophoben russischen Gesettschaft und 
einem erstarkenden tstam sein Bitd eines zukünftigen Russtand bestimmen. 
Während sich CAwrawa&aJ in die Vergangenheit begibt und die Geschichte der 
Russen in Tadschikistan bis zu dessen Unabhängigkeit 1991 erzählt, ist M^.s-
AavyAa/'a A/cAAo der erste dezidiert antiutopische Zukunftsroman von Volos, der 
ihn durch seine fantastische, grotesk-satirische Schreibweise ats Vertreter einer 
antisowjetischen, dissidentischen Tradition antiutopischen Schreibens aus
weist.'^ Votos macht darin die Unmöglichkeit des Ausstiegs aus der ewigen 
Zirkularität der (sowjetisch-russischen) Geschichte zum zentralen Kompositi
onsprinzip eines Zukunftsszenarios, in dem jede Reatisierung eines neuen ista-
misch-christtichen Gesellschaftsmodetts v o m öffentlichen intellektuellen Dis
kurs weitgehend verhindert wird und den Kadem egoistisch agierender Potit-
funktionäre überlassen bleibt.'̂  

6 Der Kritiker H'ja Kukulin sieht in dieser, bei Volos so auf'faHend abrupten, Wendung v o m 
realistischen zum fantastisch, grotesk-satirischen Schreiben ein deutliches Beispiel für die 
neue Dominanz fantastischer Erzählverfahren in der jüngsten russischsprachigen Literatur. 
Für diese macht er einen besonderen Hang zu sozial und mystisch motivierten Sozialpara-
betn geltend, in welchen die gesellschaftspolitische Gegenwart Russtands durch die Reaktu-
alisierung sowjetischer Mythologeme der Vergangenheit betrachtet und transformiert wird. 
Votos' demonstrativ pessimistische, satirische Schreibweise ist für Kukulin beispielhaft für 
die spätsowjetische Generation dissidentisch-oppositionellcr Autoren, dte. wie etwa auch 
Vasilij Aksenov oder Vladimir Vojnovie die Tradition der Gesellschaftssatire weiter ent
wickelten (Kukulin 2004). 

'7 Die Handlung des Romans ist ca. achtzig Jahre nach seiner Niederschrift in der futuristischen 
Megapolis „Maskav" (vgl. Maskav = tadschikische Schreibweise für Moskau) angesiedelt, 
die das Mekka der Zukunft und Zentrum einer musiimisch-christlischen Synthese ist. „Mas
kav" ist zugleich der N a m e eines autonomen Riesenreichs, in dem sich die reiche, technisch 
fortschrittliche, christlich-muslimische Stadtbevölkerung und das in den I950cr/1960er Jah
ren des 20. Jahrhunderts stehen gebliebene „gummunistische" („gummunisticeskij" von 
„gummanitarnyj" und „kommunisticeskij") Gesellschaftsmodell einer vornehmlich russi
schen verarmten Landbevölkerung gegenüberstehen, deren Fortbestehen über mystische 
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In dem Roman ^w/wa^or (2005) radikatisiert Voios diese Probiematik des 
Scheiterns positiver geseitschaftlicher Veränderungen und überführt sie exptizit 
auf die Ebene der persöniich-individueHen Scibstbehauptung des Einzetnen 
gegenüber anonymen und wiitkürtichen potitischen Prozessen. Dabei ist die 
antiutopische Darstettung ais unmitteibare Gegenwartsanatyse zu begreifen, die 
jegtichc sinnvotte poütische Aktion überhaupt für unmögtich erktärt. 

Der Protagonist in̂ /?/'wa/o/*, Sergej Barnim, ist beruflich eben das: ein „Ani
mator", der mit der besonderen Gabe ausgestattet ist, menta! in die Lebensge
schichten Verstorbener einzudringen und mitteis spezieHer physikaiischer Ef
fekte das Abbüd ihres Wesens in das ewige Licht einer persöntichen Gedenk
flamme, der so genannten „Nootumnisenz" zu überführen. Diese so genannten 
„Anamnesen" werden von Experten wie Barnim in einem Moskauer „Anima-
zentrum" durchgeführt und sind zum iukrativen Zweig der Moskauer Bestat
tungsindustrie geworden, ausgerichtet vor aüem auf die finanzkräftige Schicht 
neureicher Russen. Da Barnim über ein außergewöhntiches Taient verfügt, be
sonders ausdrucksstarke Fiammen zu erzeugen, ist er ein betiebter und gut ver
dienender Star der Branche. Recht sehne!) wird klar, dass es sich bei seinen 
scheinbar paranormaien Fähigkeiten u m nichts weiter ais ein besonders ausge
prägtes Empathie- und fmaginationsvermögen handett (vgi. Voios 2005, 8fff.), 
weiches ihm gestattet, aus den biographischen Bruchstücken der Verstorbenen 
die Fiktion einer repräsentabien Lebensgeschichte zu gestatten und den Angehö
rigen gtaubhaft zu machen, dass die verstorbenen Seeten ats Lichtflamme in ei
nem „Animakotben" konserviert und unsterbtich gemacht werden können.^ 

Rituale des Ehrenmords und der Wiederauferstehung gesichert ist. Vgl. zur Version eines 
muslimisch dominierten Europa auch den umstrittenen Roman M^ee/' Por/z^^q/' Aognwa^r;'; 
J?0<7<"? (2005) von Elena Cudinova. In ihrer islamophoben Antiutopie wird Frankreich in naher 
Zukunft, infolge der liberalen europäischen Religionspolitik, von einem aggressiven Islamis-
mus beherrscht, dem als utopischer Gegenentwurf, ein erstarktes christliches Russland 
gegenüber steht. 
Eine moralisch-philosophische Rechtfertigung findet er dabei in den Theorien des Philo
sophen Nikolaj Fedorovs (1828 bis 1903), dessen utopisches Projekt des „Kosmismus" auf 
eine totale Beherrschung und Verwandlung der Welt und des Universums durch den Men
schen abzielte und den historisch-eschatologischen Auftrag Russlands in einem wissen
schaftlich-technischen Sieg des Menschen über den Tod vorsah. Die Möglichkeit der Errich
tung eines irdischen Reich Gottes auf Erden proklamiert Fedorovs Modell in der Erlangung 
menschlicher Unsterblichkeit und der Wiederauferstehung der Verstorbenen, die zu einer 
(Wieder)Vereinigung mit vergangenen Menschheitsgenerationen und einer Durchdringung 
vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Räume führen soll. Barnim bezieht sich in einer 
Vorlesung vor den „Animationsstudenten" durchaus ironisch auf Fedorov und das damit ver
bundene Wissenschaftsideal: ,J(a, y ttero 6buia o,ana Mbtcjib, Ho MMCiib MMeHHO TaKoro 
nopHwa: BOCKpemaTb MepTBbix! O H OTpnuaji CMepTb, nojiaraji ee outHÖKOM npHpogM. [...] 
Hyn<no TOJibKO coöpaibCH c CMJiaMM. Hy)KH0 3a6bnb 060 Bcex Tex rjiynocTHX, KoropbiM 6e3-
ayMHO npeaaeTcn Mwp: o BOÜHax. o poexotuw, o 6e3aejiHH, o xtaaHOCTM, o npHpcanoü xmir-
HOCTH, BbMtyxmatotueM OTHMMaTb y apyroro KycoK xjieöa, WTo6bt naMa3aTb CBOti co6cTBeH-
HbiH nmuHMM cjioeM Macjta!.. Hyx<uo o6i<enHHHTb jttoaeH 3Toü MbtcjibM, 3aHarbCH o6utHM 
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Trotz der äußerst prestigeträchtigen Tätigkeit der .Seelenrettung' wird der 

,Geschichtenerzähler' Barnim im Vcriauf des Romans jedoch zum Leidtragen

den der eigenen wie auch der ,nacheriebten', imaginierten Lebensgeschichten 

der Verstorbenen: Denn das Putinsche Russland erscheint in diesen Geschichten 

von einem Strudei an terroristischer Gewait erfasst zu sein, aus der es keinen 

Ausweg gibt: 

Ho, Mox<eT 6nib, OHO Korjia-Hn6yab Bce-TaKH npoRjieT, 310 qepTOBO 
BpeMH? H Ham 3a6nTHH, 3a6ojiTaHHHii, 3aMoponeHHbiH MHp no^HHMeT 
rojtoBy H yBH^HT, B xaKoii OH 3a^HHue? H noHMeT, Mio eme jBa-Tpn ero 
cjienbix n nbHHbtx mara - H OH CKaiHTca B TapTapapbt?.. ftoiiMeT? HjiH 
Bce 6y^eT HRTH CTapHM nopa^KOM? Y)Ke jiaBHO noHHTHO, Mio pe3aib 
HO)KOM H CTpejlHTb, a B OTBeT KHJiaTb ÖOMÖbl H naJIHTb H3 TaHKOBMX 
nymeK, a B OTBeT B3pbiBaTb aBTOÖycbi H BaroHH MeTponojiHieHa, a B 
OTBeT npOH3BO^HTb 3aHHCTKH H pacCTpeJlb], a B OTBeT 3a6HBaTb B 
noRBajiax HacMepTb, a B OTBeT ciaBHTb Ha KOJieHH H cipejiHTb B 3aTb]JioK, 
a B OTBeT... a B OTBei... a B OTBei... - Bce 3TO yMeei Ka^KjiHH; Ka^^HH 
TaK HJiH HHane yMeei yÖMBaib. A BOCKpemaTb MepTBbtx - HHKTo! (Volos: 
2005, 228)'9 

Die anstelle der Toten von Barnim ,reanimierten' Lebensgeschichten machen 

das eigentliche Thema des Romans aus, kreisen sie doch alle u m den zentralen 

militärisch-gewaltsamen Konflikt der „teuflischen Zeit" unter Putins Präsident

schaft: den Tschetschenienkrieg und die mit ihm im Zusammenhang stehenden 

Terroranschläge. Wenn in Volos' Roman auch nicht direkt von Tschetschenien, 

sondern von einem fiktiven „Kaschirien" die Rede ist, so stellt Volos die ge

schilderten Ereignisse - Bombenanschläge im öffentlichen Nahverkehr oder die 

Geiseldramen in einer Schule, einem Krankenhaus und einem Theater - in 

direkten Zusammenhang mit der Realgeschichte.^° Diese wird als eine undurch

schaubare Matrix korrumpierter Befehlsstrukturen und willkürlicher Hand

lungen einzelner gekennzeichnet: illegale Waffengeschäfte zwischen Armee, 

aejlOM, eaMHCTBeHHO Ba)KHb[M B MMpe, 3aHHTbCH .apy)KHO. 6pOCMTb BCe CHJlbl, [ipHMeHHTb 
Bce yMeHwe. Bce cpeacTBa - B HayKy, H Torjta oteHb cxopo HacTaHeT aeHb. Korjta B pyKäx y 
wejioBenecTBa HOHBHTCH Heo6xonHMb]e cpeacTBa... [...] ^a. 6pea... Ho xaKoü 6pen! KaKott 
B03BbnuenHMH 6pea!.. Pa3Be M m H b BüKpyr nac He 6pea? Pa3Be neo6xoaHMOCTb CMepm -
He 6pea? Pa3Be BOHHM H cipax rn6ej]M. ̂ KpymwH tejtoBetecKoe cepaue, - He 6pcn." (Volos 
2005. 103fr.) 
Vgl. auch die Online-Version des Romans: f/e^ronno/a A/A/;o/c^< gramofe/, <http://www.-
gramotey.com/books/]269071816.htm> [04.04.2011 ]. 
Alle im Romane angeführten Attentate und Anschläge verweisen auf reale Ereignisse in 
Russland und den ehemaligen Republiken in den letzen Jahren: Das Geiseldrama in dem 
südrussischen Krankenhaus von Budjonnowsk 1995, die seit 1999 zahlreichen Bomben
anschläge in der Moskauer Metro, der spektakuläre Überfall tschetschenischer Separatisten 
auf das Moskauer Dubrovka-Theater 2002 und schließlich die Geiselnahme in der Schule 
von Beslan 2004. 

http://www.gramotey.com/books/%5d269071816.htm
http://www.gramotey.com/books/%5d269071816.htm


Pz/̂ 'w.s' A/ô r/'x 239 

Regierung und tschetschenischen Separatisten, die beliebige Manipulation wirt
schaftlicher und politischer Prozesse und die ideologische Beeinflussung eines 
media! gesteuerten gesellschaftspolitischen Bewusstseins lassen eine Unter
scheidung in Gut und Böse, Richtig und Fatsch kaum noch zu. Die AHgegen-
wärtigkeit von Terror und Gewalt erfasst den ungebildeten Arbeiter in einer 
Waffenfabrik genauso wie den Physiker, der in einem Vorortbus von einer 
B o m b e zerfetzt wird. Zwischen dem tschetschenischen Waisenjungen, der als 
„Gotteskämpfer" zum Selbstmordattentäter wird, einem einfachen russischen 
Soldaten, dem Oberbefehlshaber der Armee, einem Geheimdienstfunktionär 
oder einem islamistischen Rebellenführer macht der Tod keinen Unterschied. 

So verbinden sich die tragischen und grausamen Schicksale der Verstorbe
nen, die in rückblickenden Erzählfenstem episodisch in die Rahmenhandlung 
u m Barnim eingefügt sind, im Verlauf der Handlung immer enger mit dessen 
privater Lebensgeschichte. Aus der fantastischen Animation heroischer Nekro
loge wird die ganz reale Anamnese der russischen Gegenwartsgesellschaft, der 
sich auch Barnim immer weniger entziehen kann. Die Narrationen der animier
ten Seelen' erweisen sich als miteinander zusammenhängende und im Bewusst-
sein Barnims zusammenlaufende unmittelbare Erscheinungsformen der desa-
strösen Auswirkungen des Anti-Terrorkampfes im Moskauer Alltag. Gleich
zeitig nimmt sein eigenes Privatleben einen dramatischen Verlauf: Seine er
wachsene Tochter Dasa wendet sich von ihm ab, seine schwangere Geliebte 
Klara verlässt ihn aufgrund des von ihm abgelehnten Kinderwunsches, bis er 
selber Zeuge eines Selbstmordattentats in der Metro wird. Schließlich brechen 
Willkür und Gewalt direkt in sein Leben ein, als der russische Geheimdienst 
Interesse an seiner Person bekundet und dabei die Hoffnungen auf ein neues 
Leben mit seiner Ex- und Wiedergeliebten an den aktuellen politischen Ereig
nissen scheitern muss. 

Während die eigentlichen Hintergründe des politischen Konfliktes im Dun
keln bleiben und die Identifizierung der agierenden politischen Mächte - bis auf 
einige wenige Andeutungen auf den Präsidenten und seine einflussreichen 
Oligarchen (ebd., 153), ausbleibt - zeigt Volos die konkreten Einwirkungen 
politischer und gesellschaftlicher Manipulation auf die persönlichen Schicksale 
auf. So versucht der russische Geheimdienst als langer A r m der Regierung sich 
fähige Wissenschaftler und Intellektuelle zu unterwerfen und ihre Fähigkeiten 
für seine eigenen Zwecken zu instrumentalisieren. Barnim soll dazu gebracht 
werden, seine besondere ,Gabe' auf Lebende anzuwenden, u m nicht nur die 
Gedanken und Motive einzelner Terrorverdächtiger vorherzusagen, sondern 
auch die staatlichen Überwachungs- und Steuerungsmechanismen der Gesell
schaft als Ganzes zu optimieren. Vor diesem Hintergrund erscheint aber die 
Terrorbekämpfung nur ein Vorwand zu sein, u m die Allmacht des Putinschen 
Big Brother noch weiter auszubauen. Doch auch dieser Eindruck stellt sich als 
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trügerisch heraus. Denn bei einer weiteren, von Barnim durchgeführten Anam
nese stellt sich heraus, dass eben jener Geheimdienstoffizicr auf Barnim ange
setzt gewesen war und in einem konspirativen Zusammenschluss mit dem 
„katschirischen" (tschetschenischen) Separatistenführer M a m e d eine fiktive 
Geiselnahme in einem Moskauer Theater geplant hatte, u m weitere Friedens
verhandlungen zwischen der D u m a und der katschirischen Führung zu verhin
dern und eine Fortsetzung des Konflikts zu legitimieren. 

Diese wachsende UnUnterscheidbarkeit fiktional realer und ,animierter' 
Handlungsstränge, die auch als eine zunehmende Mystifizierung politischer 
Verantwortlichkeiten lesbar ist, lässt Volos mit den finalen Szenen der Geisel
nahme in einem Moskauer Theater in ein ironisch-zynisches Spiel mit Reali
tätseffekten kippen. Rekurriert die Romanhandlung doch auf eine tatsächliche 
Geiselnahme 2002 im Moskauer Dubrovka-Theater, die mit dem Eingreifen der 
Sondereinsatztruppen des russischen Inlandgeheimdienstes und dem Einsatz 
eines Giftgases unter Inkaufnahme zahlreicher toter Zivilisten und Geiselnehmer 
beendet wurde. Nur stellt Volos hier das Ereignis nicht als riskante Über
raschungsaktion staatlicher Spezialeinsatzkräfte dar, sondern als eine von beiden 
Seiten bewusst geplante Inszenierung, die erst im korrupten und von indivi
duellen Ambitionen bestimmten Machtkampf unterschiedlicher Akteure zur 
nicht mehr steuerbaren blutigen Wirklichkeit wird. Denn während der Geheim
dienstoffizier sich in der Gewissheit glaubt, die Kontrolle über die geplante 
Sonderoperation einer bloß inszenierten Geiselnahme zu behalten, in deren 
Verlauf auch der Anführer der kaschirischen Seite liquidiert werden soll, nutzen 
die Terroristen die Situation für ihre eigenen politischen Interessen und führen 
in einem anderen Theater eine tatsächliche Geiselnahme durch. Ihrer Forderung 
nach Unabhängigkeit ihres Landes und dem Rückzug der russischen Truppen 
dient die Aktion ebenso wenig wie den Interessen der russischen Seite.^' 

Volos entfaltet also ein durchaus kompliziert gestricktes Netz an gegen
seitigen Einflussnahmen und Verbindungen. Dabei gibt es hier - anders als in 
vielen Politthrillern und Spionageromanen - keinen einer demokratischen 
Öffentlichkeit gegenüber verpflichteten Aufklärer (einen Journalisten, Hacker, 
etc.), sondern der Roman bleibt bis zu seinem Ende „treuherzig" der finsteren 
und arkanen Allmacht russischer Herrschaftsapparate verpflichtet, die ihre 
bedrohlichen Fangarme bis in das Privatleben des Helden ausstrecken. Denn 
ähnlich wie die Sonderoperation im Theater schief geht, misslingt auch die 
Zukunftsplanung des Helden. Er wird selbst, zusammen mit seiner Geliebten, 
zur Geisel im „Kolumbus"-Theater, genau in dem Moment, da sich ihre Ver
söhnung vollzogen hat und sie mit ihrem ersten, gemeinsamen Kind, einer zur 

Wie im realen Fall endet auch hier die Geiselnahme nach drei Tagen mit der Stürmung des 
Gebäudes, in deren Finale beide Seiten die Aktion als eigenen Erfolg propagandistisch zu 
vereinnahmen versuchen. 
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glücklichen Überraschung Barnims bereits vor anderthalb Monaten geborenen 
Tochter, einen Neuanfang wagen wolten (vgl. ebd., 243ff). Klara wird zum 
Opfer der Ereignisse, sie überlebt nicht. Der Terror nimmt Barnim damit zwar 
die letzte und einzige Hoffnung auf Erfüllung seines privaten Glücks. Gleich
zeitig erkennt der Hetd im Moment des Verlusts seiner Geliebten den eigent
lichen Wert privat-familiärer Beziehungen. A m tragisch-emotionalen Ende steht 
nicht nur die imaginäre Vereinigung mit der Geliebten Klara in der Animation 
ihres posthumen ,ewigen Lichts', sondern auch die Versöhnung mit der älteren 
Tochter Dasa und die Liebe zu seinen beiden Töchtern, die letztlich einen utopi
schen Hoffnungsschimmer auf einen Ausbruch aus dem ewigen Kreislauf aus 
Gewalt und Terror symbolisieren. So steht selbst das melodramatische Ende 
zwar noch ganz im Zeichen eines nahezu mystischen Schreckens, offeriert aber 
den Leserinnen und Lesem doch auch einen Ausstieg aus der Matrix gesell
schaftspolitischer Determinierungen, die nur durch die Besinnung auf das 
Private und das ganz traditionell feminin konnotierte Familiäre unterlaufen 
werden kann. 

Damit eröffnet das zentrale fantastische Moment des Romans - die Anima
tion der Toten - eine doppelt verfremdende Perspektive auf die russische 
Gesellschaft: Z u m einen bekommen die Anamnese-Praktiken Barnims ambiva
lente Bedeutung: Die animierten Lebensgeschichten seiner Klienten erscheinen 
zusammengenommen als kollektives Krankheitsbild einer Gegenwart, die von 
der totalen Amnesie gegenüber vergangenen und gegenwärtigen traumatischen 
Gewalterfahrungen zeugen. Diese Gewalterfahrungen werden als eine undurch
schaubare Matrix politischer Instrumentalisierungen und konspirativer Aktivitä
ten narrativiert, in der scheinbar antagonistische Kräfte auf geheimnisvolle 
Weise miteinander verwoben sind und jede politische Äußerung nur eine Tar
nung ganz anderer, verborgener Interessen und Mächte darstellt. Dieser Mysti
fizierung alles Politischen als ein Feld der Täuschung und Manipulation stellt 
der Roman aber zum anderen in der Figur des Animators auf metaphorischer 
Ebene die Imaginationskraft literarischer Fiktion entgegen, die mit fantastischen 
Mitteln die wahre Bestimmung des Menschen jenseits gesellschaftlicher Verfüg
barkeit - im Fall von Volos - im privaten Familienglück lokalisiert. 

Noch drastischer als Volos schreibt Boris Strugackij diese Mystifizierung des 
Politischen fort, womit ex negativo das Paradigma der Menschheitserziehung als 
eigentlicher Motor gesellschaftlicher Veränderungen evoziert wird. Ebenso wie 
Volos bestätigt auch sein Roman die oben zitierte These Leonid Fismans, dass 
die antiutopischen Entwürfe der russischen Gegenwartsliteratur durch eine 
imaginäre Annäherung an die Katastrophe gekennzeichnet sind und dabei die 
hoffnungsvolle Botschaft transportieren, dass sich durch sie letztlich nichts ver
ändern wird. Bei Boris Strugackij wie bei Volos führen die scheinbare Willkür 
staatlicher Machtausübung und die Versuche der Manipulation individueller 
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Fähigkeiten zur einer Beschädigung des gesellschaftspolitischen Engagements, 
so dass auch den fähigsten Wissenschaftlern und InteitektueHen nur der A b 
schied von rationahstischen Erkenntnismodellen und der Rückzug in den Elfent-
beinturm der Geiehrtenstube einen möghchen Ausstieg aus dem antiutopischein 
Gefüge bietet. 

Boris Strugackij schließt damit an die von ihm und seinem älteren Bruder Ar-
kadij maßgeblich geprägte sowjetische Tradition der wissenschaftlichen Fanta-
stik („naucnaja fantastika") an, die seit den frühen 1960er Jahren einen U m 
bruch von System- und ideologiekonformer Unterhaltungsliteratur zu politisch-
gesellschaftskritischer Wamliteratur vollzog. Deren zentrales Thema war der 
Abschied von den utopischen wissenschaftlichen Fortschrittsidealen des sowje
tischen Gesellschaftsentwurfs und die Beschäftigung mit der Rolle des Indivi
duums in bürokratischen und totalitären Systemen. Leitmotivisch im Werk der 
Strugackijs ist die Figur des Wissenschaftlers, in der die Begrenztheit naturwis
senschaftlicher Denkmuster dargestellt wird und deren aufgeklärte Erklärungs
versuche sich angesichts einer kontingenten, unbegreiflichen und irrationalen, 
meist außerirdischen Umwelt als machtlos erweisend Auch in den von Boris 
Strugackij nach dem Tod seines Bruders 1991 aHein geschriebenen Romanen 
verspricht das Fantastische keinen utopischen Aufbruch, sondern wird als 
Ausdruck einer höheren Ordnung imaginiert, die das menschliche Individuum 
bedroht und den katastrophalen Zustand der Gegenwartsgesellschaft perpetuiert. 
Mit diesem, für die Anti-Utopien der Gegenwart so bezeichnenden katastrophi
schen Kontinuitätsdenken, stellen die Texte von Boris Strugackij gewisserma
ßen den antiutopischen Gegenpol zur pessimistischen Vergeblichkeit der Hoff
nung auf Veränderung dar, die die frühen Texte des Brüderpaares charakterisiert 
hatte. War es in der Breznevzeit die gesellschaftspolitische Stagnation, die dem 
Individuum als omnipräsente außerirdische Drohung zu schaffen machte, ist es 
jetzt die vermeintliche Ubiquität eines anarchischen Kapitalismus, die jedes 
vernünftige Handeln sabotiert. 

Der Unterschied zwischen der Hoffnungslosigkeit des Stillstands in den 
Werken der Brüder Strugackij, denen immerhin noch die negative Utopie der 
Veränderung in einer fernen Zukunft inhärent war und der vergeblichen Sehn
sucht nach Kontinuität angesichts der Katastrophe beim späten Boris Strugackij, 
spiegelt sich auch in der Charakterisierung der Helden: Bereits in seinem ersten, 

- ]n dieser außerirdischen Umwelt des vom Menschen besiedelten Weltalls des fernen 21. 
Jahrhunderts war es seit den ]960cr Jahren vor allem die Figur der so genannten „Wanderer" 
(„stranniki"), welche bei den Strugackijs für die mystische !rrationalität politischer Entschei
dungen standen. Diese Wanderer, bei denen es sich u m eine zufällige biologische Mutation 
neuer Übermenschen handelte, standen für die Undurchschaubarkeit möglicherweise gut 
gemeinter „progressiver" Entscheidungen übergeordneter Mächte, deren Handeln sich ge
wöhnlicher menschlicher Rationalität entzogen. Generell zum Antiutopischen in sowjeti
scher Wissenschaftlicher Fantastik. vgl. Geller (1985). Revic (1998). 
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1994 erstmals unter dem Pseudonym S. Vitickij veröffentlichten Soloroman 
PoM̂ /7re6?f?<2Zf7<2ce?7//'<3, ?'/;' Dva^ca/' .?eJ'wo/a /eorewa e//Vr/ (D/c &/<r/?e nac/? <̂ er 
H^rAer^as^'wwMwg oJer Der .si'eAeHM/K̂ zwawẑ g.s'fe ZgAr^o/z <̂ er E/A&) formu
liert Boris Strugackij in einem satirischen Geschichtspanorama Petersburgs v o m 
Zweiten Weltkrieg bis in die nahe Zukunft der späten 1990er Jahre die Abkehr 
von einer rationalen Deutung der Welt. Waren es in der sowjetischen Welt der 
Strugackij s noch die fantastische Irrationalität der Umgebung, die den irdischen 
Helden zu schaffen machte, verortet Strugackij nun die fantastischen Elemente 
als übernatürliche Fähigkeiten im Hauptprotagonisten selber. Nur sie verspre
chen noch eine Möglichkeit selbstbestimmten Aufbegehrens gegen die schick
salhafte Vorherbestimmung der Geschichte. Doch machen sie den Helden, den 
Ende dreißigjährigen Mathematiker Stas Krasnogorov, ähnlich wie bei Volos, 
gleichzeitig zum begehrten Instrument politischen Machtmissbrauchs. So bleibt 
ihm nur die Option, seine ethischen Prinzipen über Bord zu werfen und die für 
ihn vorgeschriebene Rolle anzunehmen.^ Aus einem deklassierten Mathema
tiker und Schriftsteller wird ein erfolgreicher Geschäftsmann und Präsident-
schaftskandiat, der als Rettung verheißender „Meister" irgendwann selbst an die 
Kraft seiner übernatürlichen Fähigkeiten und seine historische Mission zu glau
ben beginnt. 

Dieser Wandel der Heldenfiguren von gescheiterten Intellektuellen zu dubio
sen Erlöserfiguren schreibt Boris Strugackij auch in seinem zweiten R o m a n 
ßas\y;7'nye w/ra .yggo fort, u m den es hier im Weiteren gehen soll (vgl. Strugac
kij 2003). Hier erweisen sich die fantastischen Fähigkeiten der Hauptprotagoni
sten - in diesem Fall vorrationale „schamanische" Verhaltensweisen - als 
ebenso machtlos gegenüber der grausamen Rationalität der postsowjetischen 
Wirklichkeit: die mystischen „Meister" religiöser Mystik sind die eigentlich 
Ohnmächtigen dieser Welt (die „bessil'nye mira sego"). Das Romangeschehen 
spielt sich a m Vorabend fiktiver Gouvemeurswahlen im St. Petersburg der 
nahen Zukunft im zeitlichen Rahmen von gut einer Woche ab. Eine der zent-

Der Protagonist des Romans ist insofern mit übernatürlichen Eigenschaften ausgestattet, als 
er im Laufe seines Lebens wieder und wieder u m Haaresbreite dem Tod entkommt, ohne, 
dass er Schaden daran nehmen würde: Ais kleines Kind entrinnt er nur ganz knapp dem Tod 
durch Ertrinken, später überlebt er ebenso die Leningrader Blockade, wie einen Unfall im 
vereisten Ladogasee und zahlreiche weitere Unfälle. Weder der Glaube an ein Wunder oder 
an göttliche Fügungen des Schicksals noch die logische Erklärung eines zufälligen Zusam
menkommens scheinbar unwahrscheinlicher Ereignisse können ihn befriedigen. Die zentrale 
Frage nach der Bestimmung seines Weges, wird vom K G B vereinnahmt, als dieser auf die 
Vorfälle aufmerksam wird und sie in einen Zusammenhang stellt mit einer Reihe mysteriöser 
Todesfälle. Mitarbeiter der „Abteilung für paranormale Erscheinungen" versuchen Krasno-
gorovs übernatürliche Kräfte für sich zu instrumentalisieren, während sich Krasnogorov dem 
Widerstreit zwischen der Akzeptanz seiner Fähigkeiten und seinen dissidentisch-ethischen 
Prinzipien letztlich nur durch Anerkennung der ihm zugedachten Rolle als „Meister" und 
Guru der Massen entziehen kann. Strugackij (1995), dt. ders. (2004). 
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ralcn Figuren ist ein „Meister" namens Sten (Akronym aus STalin und ENgels) 
Arkadijcvic Agre, genannt Sensei, der zurückgehend auf Humanexperimente zur 
Erforschung der menschlichen Unsterblichkeit in der Stalinzeit die Fähigkeit 
besitzt, in die Psyche anderer Menschen einzudringen, deren spezifischen Talen
te zu entdecken und ihre Entwicklung zu fördern. Er bildet das Zentrum und die 
Lehrerfigur eines ehemaligen Kollektivs von Männern, deren Talente und para
normale Fähigkeiten er seinerzeit entdeckt hatte: Einer hat ein fotografisches 
Gedächtnis, ein anderer kann zukünftige Ereignisse vorhersagen, einer kann 
Insekten mental beeinflussen, der nächste erkennt, ob jemand lügt, wieder ein 
anderer kann durch bloßen Hass töten, ein weiterer kann Menschen etwas ver
gessen machen und ihren Willen beeinflussen, usw. Allerdings finden diese 
typischen Superhelden der Populärkultur in diesem R o m a n keine sinnvolle Auf
gabe und überlebenswichtige Mission mehr, die Welt zu retten oder die GeseU-
schaft zu verändern. Vollkommen desillusioniert ob der realpolitischen Wir
kungsmacht ihrer übermenschlichen ,Superkräfte' tritt diese Alte Garde „Neuer 
Menschen" in Gestalt träger, geradezu unsympathischer Verliererfiguren der 
Wende auf, die dem Leser wenig Identifikationspotential bieten.^ Genau darin 
definiert der Sensei selbst das eigentliche Problem: 

- Bbi jieHHBM H HejitoöonbiTHM. Bor noRa^ BaM co BceR CBoeR me,a-
pocTbM, KaK HHKOMy jipyroMy, a Bbi - ocTaHOBHJiMCb. Bbi croHTe. B no3e. 
HjiM - ne)KHTe. Bbi CRenajitiCb oTBpaiHTejibHO caMo^ocTaiOHHbi, BH He 
mejiaeie JieiaTb, Bac Bnojme yorpaHBaeT npbiraTb Bbime TOJmhi, Bbi 
JKlBOJlbHM - Rax(e caMbie He^oBOJibHbie H3 Bac... (Strugackij: 2003, 
156). 

Sie sind Protagonisten einer zu Untätigkeit degradierten ehemaligen „Elite
truppe", die ihre Talente nur noch zum trivialen Broterwerb nutzen und sich 
dadurch mehr schlecht als recht durch den postsowjetischen Alltag schlagen: der 
„Prognostiker" Vadim Christoforof („Rezalting Fors") arbeitet als Meteorologe, 
der „Lügendetektor" Jurij Kostomarov („Poligraf) arbeitet als Assistent eines 
Privatdetektivs, der „Insektenbeeinflusser" Kostja („Pobeditef much") als Kam
merjäger, der „Hypnotiseur" Tengis („Psichokrat") verdingt sich in einer Ent
zugseinrichtung für Drogenabhängige, während der „Heilsbringer" Bogdan 

Vg). auch die negativen Charakterisierungen der „Ohnmächtigen" aus der Perspektive der 
Erzählerfigur Robert (dem „Archivar"): „...A AHapmxa-Crpaxo6opeu - He npocTo cTapMK 
[...]. On - MepiKuR. noraHbiü, BtcuJiHBbtH, 3anyna-CTapHKau[Ka. XoTH M CMOTpwrcH npu 
3T0M, CJIOBHO KapTMHKa H3 .Vogue' - neCTpO-J]aKMpOBaHHaH, ̂ yUtHCTa)], HH3HyTb XOMeTCH. 
[...] rtoteMy 6eccTpamne nopoKnaei HMeHHo 6eccoBecTHOCTb? EeccoBecTHocTb, 6e3HpaB-
C[BeHHOCTb H BOo6me - paBHOaymMe, XOJtOJtHOe, CJIOBHO 3aaHHtta npOCTHTyTKM. TaHHa CHH 
BeJtHKa ecTb. UejtOBex 6ynTo cjieiaeT e nocJieaHHx TopM030B. .HHtero He oowTCH'. A 6o-
HTbc^ - npw npoHHx paBHbtx - BHHMMO, aoj])KeH... ,ÜTpax 60MMM'". (Strugackij 2003. t62) 
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(.,Blagonosec") ats Buchhalter in einer Bonbonfabrik sein Auskommen hat, 
usw. 

A m Beispiet dieser heruntergekommenen Geistesgrößen^ entwirft Strugackij 
das Panorama einer sozial ignoranten, xenophoben Gesellschaft, die den Akti
onsradius des machttos gewordenen Intetlektuellen auf die Sicherung des Exis
tenzminimums beschränkt. Einzig der Meister setzt sich dieser geseltschafts-
politischen Degradierung seiner „Trabanten" entgegen. Denn der Sensei, in der 
unschwer ein auto(r)reflexives Büd Strugackijs zu erkennen ist,̂ ^ sieht einzig in 
einer erneuten Verzauberung und Mystifizierung der Welt eine letzte Option, 
sich der spätkapitatistischen Wittkür zu widerstehen: 

Hio-To 3araaoHHoe u Rax<e caKpajibHoe, MOH<eT 6btTb, ̂ oji)KHO npou30HTn 
C 3THM MHpOM, MTOÖb] ̂ fejlOBCK BocnHTaHHblH CTajl 3TOMy MHpy H)OKeH. 
HeJiOBeMecTBy cucnajicn 6bi Hy^KeH. CaMOMy ce6e u 6jiu)KHeMy CBoeMy. 
H noxa 3ia TaHHa He peajiH3yeTCH, Bce öy^ei n^Tn xax BCiapb. rioraHan 
uenb BpeMeH. L^enb npHBbmHHx nopoxoB u HpaBCTBeHHoii y6orocTH. 
HeHaBHCTHbiH ipy^i B noTe Jiuua CBoero u noraHeHbKan ^KH3Hb B 06x0^ 
HeHaBHCTHbix 3aKOHOB... ftoKa He noTpeöyeTca noqeMy-To ?TOT nopa^OK 
nepeMeHHTb... („B PoccHH y Hac ^eHcTByMT TOJibKO ̂ Ba 3aKOHa: 3aKOH 
coxpaHeHHH 3HeprHH n 3aKOH Hey6biBaHHH 3HTponuH, - jia H Te no Mepe 
Heo6xo^HMOCTH ÖJiaronojiyqHO HapyruatOTca".) (Strugackij 2003, 329) 

Diese sakrate Wiederverzauberung der düsteren Wirklichkeit wird aber noch 
verstärkt durch die formate Kompositionsstruktur des Romans: Strugackij arbei
tet hier mit dem Verfahren einer stark fragmentierten Handlung und dem Inein
andergreifen mehrerer Sujetebenen, deren Inhalte und Zusammenhänge nicht 
immer logisch eindeutig aufzulösen sind und semantische Leerstelten lassen. 
Der Roman ist episodisch in elf, aus wechselnder Perspektive erzählten Kapiteln 
angetegt, die wiederum durch zahlreiche Abschweifungen, intertextuelle Quer
verweise und Nebenepisoden durchbrochen sind, welche die bereits mysteriösen 

23 Zu erwähnen ist hier auch der intellektuelle Diskurs, der sich durch den ganzen Roman zieht: 
Die Männer verbringen trotz der drohenden Katastrophe ihre Zeit mit Witzen, intellektuellen 
Wort- und Zitatspielereien, die ein ganzes Spektrum der russischen Literaturgeschichte auf
machen, wobei vor allem pessimistische, lebensverneinende intertextuelle Querverweise auf
gegriffen werden. Die zahlreichen Zitate sind zwar innerhalb des Textes als solche markiert, 
nicht aber durch ihre ursprünglichen Quellen ausgezeichnet. Vgl. dazu die umfangreichen 
Quellennachweise und Erläuterungen, die der Übersetzer Erik Simon der deutschen Über
setzung im Anhang beigefügt (Strugatzki 2007, 327-339). 

"̂  Die dem Roman inhärente auto(r)reflexive Ebene ist weniger im direkten, autobiographi
schen Sinne zu verstehen, als vielmehr hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Lehrer und 
Schülern, die auf Strugackijs eigene Position in einem von ihm in Petersburg der 1970er 
Jahre geführten Fantastik-Seminars verweist und, wie Eric Simon betont, sich durch eine 
besondere Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Schülern auszeichnete. Dabei weist der 
Roman zahlreiche Hinweise auf einen Schlüsselroman auf, worauf hier des Umfang wegens 
nicht eingegangen werden kann. Vgl. dazu: Simon (2004); ders. (2007). 
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Ereignisse der Gegenwart durch historisch weit zurückliegende Mythen und 
Verschwörungstheorien über die Staiinzeit auflädt oder Andeutungen über das 
weit vernetzte Geheimdienstsystem der russischen Gegenwart macht.^^ Außer
dem sind die Hauptkapitel durch so genannte „Lyrische Abschweifungen"' 
unterbrochen, die - ähnlich den „Anamnesen" bei Volos - in sich jeweils abge
schlossene Episoden aus der Vergangenheit einzelner Protagonisten beinhalten. 

Neben dieser kompositionellen „Verrätselung" der „Ohnmächtigen" wird 
auch auf inhaltlicher Ebene ständig eine fantastisch-unheimliche Bedrohungs
situation suggeriert. „Irgend etwas Schlimmes wird passieren", heißt es gleich 
im ersten Absatz des Buches (ebd., 7) und gleich zu Beginn setzt auch unmit
telbar ein apokalyptisches Szenarium ein, als der „Prognostiker" und Meteorolo
ge Vadim auf einer astroklimatischen Wetterstation in den kaukasischen Bergen 
von zwei finsteren Typen heimgesucht wird, die ihm im Auftrag eines scheinbar 
sehr mächtigen „Ajatholla" dazu zwingen sollen, sein prognostisches Talent bei 
den anstehenden Gouvemeurswahlen in Petersburg einzusetzen und dafür zu 
sorgen, dass nicht der chancenreichere Kandidat (genannt „General"), sondern 
sein Gegner (genannt „Professor") die Wahlen gewinnt (ebd., 15ff.). Unter Fol
ter und psychischer Gewalt stimmt Vadim zu, obwohl er sich außer Stande sieht, 
die Mission tatsächlich erfüllen zu können. In der Not seiner aussichtslos schei
nenden Situation knüpft er in Petersburg wieder Kontakt zu seinen ehemaligen 
Genossen, die sich ihm zuliebe ein letztes Mal zusammenfinden. Während der 
Sensei, ihr ehemaliger Meister, scheinbar jegliche Unterstützung verweigert, 
setzen seine Schüler sehr einfallsreich ihre jeweils speziellen Fähigkeiten zur 
Rettung Vadims ein, u m im Laufe der verwirrenden Ereignisse festzustellen, 
dass der Kampf gegen das Böse so aussichtslos ist „als ob man gegen Wanzen 
kämpft: widerwärtig, leicht und absolut zwecklos".^ Je mehr sie sich in der 
postsowjetischen Gegenwart engagieren, desto unklarer wird für sie eine Unter
scheidung zwischen Gut und Böse, zwischen realer und eingebildeter Wirklich
keit, zwischen Wahrheit und Manipulation. Denn Vadim gelingt es zwar zu 
seiner eigenen Überraschung, tatsächlich das Wahlergebnis zu beeinflussen - es 
siegt der gewünschte „intellektuelle" Kandidat, dieser wird aber aufgrund 
scheinbar zufälliger Verkettungen von einem seiner Unterstützer Grigorij 

So wird die Figur des Senseis größtenteils aus der Sicht seines Assistenten Robert Paculin 
(„Vincester") eben jenem, mit einem absoluten Gedächtnis ausgestatteten „Archivar" und 
„Gedächtniskünstler" beschrieben, der in der Funktion eines Erzählers weitere Informationen 
über die unbekannte Vergangenheit herauszubekommen versucht; weite Teile seiner Dar
stellung stellen schriftliche Auszüge aus einem Bericht dar, den er für den staatlichen 
Geheimdienst über seinen Meister - mit dessen Wissen und korrigierender Mitwirkung -
verfassen soll. O b das Interesse des Geheimdienstes dem Sensei selbst oder seinem Wissen 
über die Experimente der Vergangenheit gilt, bleibt im Dunkeln (vgl. Kapitel 4, 5, 9. sowie 
„Lyrische Abschweifung Nr. 6"). 
„BopOTbCH CO 3J10M, - BMRHTe RH, - BCe paBHO, 1TO 6opOThCH C KJIOnaMH noORHHOHKe: npo-
THBHO, HeTpynHO n a6cojitorHO 6ecnoJie3Ho". (Strugackij 2003, 157) 
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Peteiin („Jadozb") getötet. Gleichzeitig tritt in Person des freundlichen jungen 
Mannes Chan Avtandilovic der Ajatolla selbst auf den Plan und enttarnt den 
Sensei als den eigentlichen Auftraggeber der vollzogenen Wahlmanipulation 
(vgl. Kapitel 10). Ganz ähnlich wie bei Volos, w o die tschetschenischen Ter
roristen letztlich ein (Fantasie-)Produkt des Kremls sind, verkehrt die Auflösung 
des magisch-realistischen Krimisujets emeut die vordergründigen politischen 
Kausalitäten. 

Allerdings bietet Strugackij als moralischen Ausweg nicht das Melodrama 
der Kleinfamilie, sondern versucht eine letzte Rehabilitierung der gesellschafts
politischen Relevanz engagierter Prosa: Ging es dem Meister als Alter Ego des 
Autors doch letztlich gar nicht u m das vollkommen unbedeutende Wahlergeb
nis. Vielmehr bildete dieses - und damit der Roman selber - nur den Vorwand, 
die apathisch gewordenen Schüler - und damit auch die Leserinnen und Leser -
aufzurütteln und nicht in Resignation verfallen zu lassen. Anstatt ihr Talent für 
den Broterwerb zu vergeuden, sollten sie auch unter den schlimmsten Umstän
den äußerer Gewalteinwirkung und u m den Preis des psychischen Martyriums 
die Hoffnung nicht aufgeben. Die Botschaft auf dieser Ebene ist eindeutig: Ein 
Grund für das Scheitern der Intelligenzija, die hier vor allem mit Strugackijs 
eigener 1960er-Generation identifiziert wird, ist in der Verfangenheit selbst mit 
außergewöhnlichen Fähigkeiten begabter Menschen in narzistisch-egoistischer 
Mittelmäßigkeit zu finden, die nur durch ein mystisches, geheimnisvolles Wun
der überwunden werden kann, welches jeden Einzelnen über seine eigene 
Lethargie hinauswachsen lässt. 

Diese auf den ersten Blick scheinbar so klare Botschaft der moralischen 
Unruhe ist jedoch in Strugackijs Roman gleichzeitig höchst gebrochen, liegt ihr 
doch noch eine weitere, weitaus kompliziertere Sujetlinie zugrunde, die in der 
geheimnisvollen Vergangenheit des Senseis angelegt ist. In regelmäßigen Ab
ständen erscheint beim Meister ein unheimlicher namenloser Mann, der von ihm 
und seinem Assistenten nur als „Todesengel" („Angel smerti" / „Strachagent") 
bezeichnet wird und ihn drängt, ein bestimmtes Mädchen zur Schülerin zu 
nehmen, welchem er eine hohe Prädestination zur zukünftigen Diktatorin be
scheinigt, deren „böse" Verheißung „ein gigantischer Nutzen für eure Welt" 
(ebd.. 167) bringen könne. Dieser Todesengel spricht mit dem gleichen charak
teristischen Akzent, wie jener Arzt, der zur Zeit Stalins die Menschenversuche 
leitete, die einen unsterblichen Diktator produzieren sollten (vgl. „Lyrische Ab
schweifung Nr. 3"). Diese wurden aufgrund politischer Umstände abgebrochen 
und ließen nur zwei „missglückte" Ergebnisse zurück: Eine davon ist der Sensei 
selbst, der zwar nicht unsterblich, so doch außerordentlich langlebig zu sein 
scheint. Die andere Versuchsperson ist in der Figur des Ajatollah zu erkennen, 
der ähnliche Fähigkeiten zur Beeinflussung der Menschen aufweist wie der 
Sensei, jedoch andere Ziele verfolgt. Während der Ajatollah bei einem Jungen 
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die außerordentliche Befähigung zu einer ethisch-religiös dimensionierten „Leh
rerfigur" entdeckt, verweigert der Sensei sich den Forderungen, die poütische 
Zukunft des „bösen Mädchens" zu „schmieden", indem er seine eigene Rolle als 
„Interpretator" und nicht als Lenker der (zukünftigen) Geschichte betont: 

rtoiiMHTe x<e, a He TBopeu. ̂ 1 Bcero Jimiib HHTepnpeTaTop. ̂ 1 Hnwero He 
co3RaK), Bce y)Ke co3aaHo, 6e3 MeHM H jio MeHH. .H - jimub H A 3 M B A K ) . 
[...] HanpHMep, a npocio 3aaaio Bonpocbi. H cjiymaK) OTBeTbi. HABJIFO-
^ A K ) OTBeTbt. B 3THX OTBeTaX eCTb BCC MTO MHe Hy)KHO... ToJlbKO BOT 
BonpocoB CTaHOBHTCH Bce MeHbHie H MeHbiue, K co)KajieHHto. (Strugackij 
2003, 114, 127) 

Allerdings reklamiert er auch für sich: ,,.H x<e BaM He HCTopHK KaKoH-HHÖyab. 
KaKoe MHe aejio jio npotunoro. .H nnuiy 6yjtymee..." (Strugackij 2003, 131). 
Diesen beiden Handlungsoptionen, aus der Vergangenheit zu lernen (und sich 
der Schaffung neuer Menschen zu verweigern) oder sie u m einer besseren 
Zukunft willen fortzuschreiben (und weiter an der Vervollkommnung des homo 
sapiens zu arbeiten), stellen sich am Ende des Romans als eine Scheinaltemative 
heraus: U m nicht dem Ajatollah als Vollbringer des „Todesengels" das irdische 
Diesseits kampflos zu überlassen, stürzen sich auch Sensei und seine „Tra
banten" im letzten Moment wieder in den Kampf u m die Rettung der Seele des 
kleinen Jungen. „Es bleibt keine Zeit mehr. Es bleibt überhaupt keine Zeit 
mehr", heißt es ganz am Ende des Romans aus dem Mund des Senseis (ebd., 
349). Damit aber schreibt sich die sowjetische Matrix aus einer alle Bereiche 
des Privaten durchdringenden staatlichen Manipulation fort, deren mystischer 
Ursprung hier in vermeintlichen Menschenversuchen der Stalinzeit verortet 
wird, der gleichzeitig auch als Geburtsstunde individueller Opposition und 
künstlerischer Dissidenz narrativiert wird. 

Ähnlich wie bei Volos bleibt diese durch den Todesengel verkörperte Ver
quickung politischer und persönlicher Machtgefüge eine undurchschaubare 
Matrix, die das individuelle Schicksal determiniert sowie umgekehrt durch das 
persönliche Engagement auf mystische Weise beeinflussbar ist. Stand in den 
sowjetischen (anti)utopischen Werken - auch der Strugackijs - die (kommuni
stische) Planbarkeit des Zukünftigen zur Disposition, der der Mensch machtlos 
gegenübersteht, ist es in den aktuellen Romanen Strugackijs und Volos' die 
vollkommene Abwesenheit eines übergeordneten, kollektiv tragenden Weltcr-
klärungsmodells, das die Unmündigkeit des Menschen befördert. Die Welt wird 
nicht von einem transzendenten Bösen beherrscht, sondern von verborgenen 
partikularen Interessen welche politische Macht als ein mystifiziertes Ränke
spiel erscheinen lassen. 
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3. Banaiisierungen geseiischaftspoHtischer Utopien: Sergej Luk'janenkos 
Wettenträumereien 

Im Gegensatz zu Volos' und Strugackijs Darstellungen des Individuums a)s 
Opfer übergeordneter Mächte und mystischer, undurchschaubarer Prozesse, die 
ein humanistisch-ziviles Engagement und eine pohtische Subjektivierung des 
Individuums soweit einschränken, dass nur der Rückzug ins Private oder die 
widerwillige Partizipation an den als falsch erkannten „statinistischen" Experi
menten zur Schaffung neuer Menschen bleibt, stellt sich in Sergej Luk'janenkos 
Prosa eine Neukonstituierung des Individuums innerhalb der anti-utopischen 
Welt her: Hier sind es gerade erst die Möglichkeitsräume übersinnlicher Mächte 
und fantastischer Parallelwelten, die eine selbstbewusste Konstituierung des 
juvenilen Helden als autonomes Individuum erlauben. Dabei habe sich Luk'ja-
nenko, so Leonid Fisman in dem bereits erwähnten Artikel zur zeitgenössischen 
Anti-Utopie, über eine schrittweise Diskreditierung aller möglichen Utopien der 
russischen Gegenwart an eine „real existierende Anti-Utopie herangeschrieben" 
(Fisman 2008). 

Sergej Luk'janenko ist der erfolgreichste sowjetische Fantastikschriftsteller 
des letzten Jahrzehnts. Als ausgebildeter Psychiater begann er seine literarische 
Karriere Anfang der 1990er Jahre mit heroisch-romantischen Fantasygeschich-
ten, ehe er sich in verschiedenen Spielarten fantastischer Literatur ausprobierte 
(vgl. hierzu des weiteren Schwartz 2006). Sein kommerzieller Durchbruch 
außerhalb reiner Genreliteratur kam mit den auf seinem f%ic/?CM-Zyklus basie
renden Filmen Mufwo/ 6?ozor (t%7'c/??er 6?ev Â ac/?/) und D n ^ n c / &<zor ()%r'c/?/gr 
<̂ as 7ogas-) Mitte der 2000er Jahre, die ihm eine jährliche Auflage jenseits der 
Millionengrenze einbrachten und ihn zu einem der meist verkauften Autoren der 
letzten Jahre machten. Er schreibt ein bis zwei fantastische Romane jährlich, die 
immer auch grundlegende philosophische, religiöse oder moralische Fragen zum 
Umgang mit zeitgenössischen politischen, wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklungen behandeln, wobei er sich mit steigender öffentlicher Reputation 
vermehrt auch als ein pragmatisch-liberaler Sprecher russischer gesellschaftspo
litischer Interessen versteht. Seine radikale Absage gegenüber jeglicher Utopie 
als Grundlage gesellschaftspolitischen Handelns-'^ hat er in literarischer Form 
vielleicht am deutlichsten in der Dilogie D;c /?o/?.st77r;/? (CcrHov/^ 2005 - auf 
Deutsch 2007 unter dem Titel M^/^^gä^ger erschienen) und D/<? /?e;'M.s<r/?r/// 

So äußerte Luk'janenko in einem Radio-tnterview mit Dmitrij Bykov: ,.[...] KOMMyttMcm-
wecKan HneojiorMH - ona öbtjta xopouta, oHa 6bnm xpacHBa, no ona 6bLia a6cojttOTHO yio-
rintna. To eerb, ona He OTBewaeT. x cox<ajieHmo, MejmBewecKOM npnpoae, K weMy Mb; y6e-
jtMjiMCb." Luk'janenko in der Tok-Sou Dmitrija Bykova. in: /?aa7o &7/-FA/, 26.08. 2008, 
20.00-2).00 Uhr. 
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(C/.s/ov&, 2007 - auf Deutsch 2008 unter dem Titel Wy/Zew/räMwer erschienen) 
formuliert. 

Der Roman CerMowA* setzt mit einem klassischen Science Fiction-Szenarium 
ein: Eines Tages greift in der grauen AHtagswelt der Gegenwart - in diesem Fall 
in der russischen Hauptstadt Moskau - eine fremde, außerirdische Macht radikal 
in das Schicksal eines alleinstehenden Menschen ein. Sie reißt von Heute auf 
Morgen den Haupthelden, Kirill Maksimov, aus seinem gewohnten Umfeld 
heraus, raubt ihm seine Wohnung, seine Eltem, seine Arbeit und seine Freunde 
(vgl. Luk'janenko 2005, 5-31; ders. 2007, 150). Bei vollem Bewusstsein muss 
Kirill erleben, wie ihm alles genommen wird, doch landet er nicht als Obdach
loser auf der Straße, sondern es wird ihm stattdessen der Zugang zu einer an
deren Welt geboten, der für gewöhnliche Menschen nicht betretbar ist. Denn 
wie sich nach und nach herausstellt, benutzen fremde Kräfte die irdische Welt 
als „Rohschrift" für die Optimierung ihrer eigenen Welt. Sie experimentieren 
mit den, gegenüber diesen Eingriffen ahnungs- und machtlosen Menschen, u m 
herauszufinden, wie sich am besten eine ideale utopische Gesellschaft aufbauen 
lässt (vgl. Luk'janenko 2005, 303-321). Damit diese Gesellschaftsexperimente 
erfolgreich verlaufen, wählen sie bestimmte Menschen als so genannte „Funk
tionale" zur Aufrechterhaltung der von ihnen installierten Ordnung aus. U m 
diese fremdbestimmten Aufgaben zu erfüllen, werden die Auserwählten an die 
„Hundeleine" ihrer Weltherrschaft gelegt und mit außergewöhnlichen Fähig
keiten und Kräften („Funktionen") ausgestattet, ohne dass sie über ihre konkrete 
Aufgabe hinaus wissen, warum und wozu sie diese innehaben (ebd., 328-335). 

Genau mit dieser, aus subjektiver Sicht sinnlosen Manipulation des eigenen 
Schicksals findet sich Luk'janenkos Hauptheld, Kirill, aber im Unterschied zu 
Strugackijs und Volos' Protagonisten nicht ab. Denn während für Strugackijs 
Helden die fremde Macht letztlich undurchschaubar und willkürlich bleibt und 
Volos' Helden ihr gesellschaftliches Interesse zu Gunsten der Aufrechterhaltung 
privater Glückserfüllung aufgegeben haben, lernt Kirill durch seinen Widerstand 
immer mehr Details über die Fremdherrschaft und somit über die ihm zuge
dachten Aufgaben kennen. In seiner „Funktion" als Zöllner oder Wärter zwi
schen der irdischen und den angrenzenden Welten erfährt er, dass die Erde nicht 
das einzige Experimentierfeld der Fremden ist, sondern unendlich viele Parallel-
weiten existieren, die durch Durchgänge miteinander verbunden sind. Diese 
alternativen Welten aber stellen verschiedene geglückte und gescheiterte histori
sche, mythische oder utopische Gesellschaftsentwürfe menschlicher Geschichte 
dar: Es gibt neben der irdischen Welt der Demokratie („Demos") die Welt der 
Antike, die Welt der Renaissance, diejenige der Steinzeitmenschen oder die 
Welt des Nirwana als ein Land des Drogenrausches. Manche dieser Welten 
werden von eingeweihten oder auserwählten Erdenbewohnern als extravagantes 
Ausflugziel besucht, andere sind gänzlich unbekannt. Luk'janenkos Held erlebt 
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sie während seiner Abenteuer fast durchgängig als traurige Karikatur ihres 
intendierten Idealzustandes. So führt KiriH seine erste Reise ats Funktiona! bei
spielweise auf die Erde-3 „Beroz" in dessen Hauptstadt Kimgim, die eine 
bürgerhch-ständische Wohistandsordnung des 19. Jahrhunderts darstellt, aller-
dings kein Erdöl besitzt, weswegen die industrielle Revolution ausgeblieben ist 
(vgl. ebd., 111-163). Doch seine erste Begegnung präsentiert ihm kein ungetrü
btes, vormodemes Fortschrittsidea! im Stile Jules Vemes, sondern führt ihn in 
eine eher raue Welt des wilden Westens: Schneestürme tosen, er gerät in einen 
blutigen Hinterhalt und wird zum vierfachen Mörder, dinosaurierartige Seemon
ster verunsichern die städtischen Uferpromenaden und selbst deren Bewohner 
wirken wie „Schachtelteufelchen" („nepTHK H3 KopoöonKH"), wie „Personagen 
aus einem absurden Theaterstück" („nepcoHax(n Teaipa aßcypaa"): „TaKHe x<e 
erpaHHMe, xaK CKpe6ymee mynajtbuaMH no öepery ny^OBHme HJiH cnenjHBUJHH 
Ha paH^eBy c HHM CKopocTHOH TaHK, TOJibKO B qenoBeHecKOM oÖJiHKe" (ebd., 
152). Dieser befremdete Blick lässt die dargestellten Welten mal als absurd-
parodistische, mal als klischeehaft-monströse Wiederaufführung bekannter 
Wirklichkeiten erscheinen, die erst den Sinn für die„gewöhnlichsten und banal
sten Dinge" („caMbie o6bmm,ie H 6aHajibHbie Beuin") des Lebens schärfen.^^ 

Kontrolliert werden diese „banalisierten" Inszenierungen irdischer Gesell-
schaftsmodelle von „Arkanien" („Arkan") aus, einem spätstalinistischen Idyll 
der Geheimdienste („sluzby besopasnosti"), die den Glauben an Gott verloren 
und sich ganz der technischen Zivilisation verschrieben habend' Einzig die 
mittelalterliche Welt des „Überkirchlichen Staates" („sverchcerkovnoe gosudar-
stvo") Tverd hat sich deren Macht entzogen.^ Diese unterschiedlichen Welten 
muss Luk'janenkos Held unter höchster Gefahr im Kampf gegen seine Vor
herbestimmung als stereotyper, fantastischer Retter-Held durchkreuzen, wobei 
er neue Freundschaften knüpft, übermächtige Feinde besiegt und immer wieder 
lebensgefährliche Hindemisse überwindet, bis er ins vermeintliche Machtzen
trum dieser utopischen „Rohschriften" vordringt: Die eigentliche „Reinschrift" 

Ebd.: Dieses intertextuelle Spiel mit divergierenden Vortagen wird im zweiten Teil der Dilo-
gie in Hinsicht auf die Erde-3 noch weiter geführt, wenn Moskau in dieser Welt als eine 
islamische Hauptstadt mit Namen Orysulan präsentiert wird, deren friedliche Zivilisation nur 
von aggressiven christlichen Untergrundkämpfem gestört wird. 
Selbst der Tod Stalins stellt hier ein solches Experiment der üeheimdienste dar, die mit dem 
„Tauwetter" austesten wollten, ob sich so eine bessere kommunistische Gesellschaftsform 
als die stalinistische aufbauen lässt. D a dieses Experiment auf der Erde scheitert, belassen es 
die Geheimdienste in Arkanien bei der stalinistischen Variante, die in der fiktionalen Gegen
wart eine globale multikulturelle Welt geworden ist. Vgl. Luk'janenko (2005), 307ff.; ders. 
(2007), 161 ff., 318. 
Hier ist die christliche Kirche seit dem Mittelalter an der Macht geblieben, hat sich aber 
insofern modernisiert, als sie heutzutage auch Andersdenkende tolerieren kann und eine hoch 
entwickelte Biotechnologie und Genetik vorweisen kann. Dieser Siegeszug der Kirche geht 
auf den großen Denker Charles Darwin zurück. Vgl. Luk'janenko (2007), 129-144. 
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des Utopischen als ursprüngliche Welt der Geheimdienste stellt tatsächlich eine 
durch einen Atomkrieg verwüstete so genannte „Erde-16" dar (vgl. Luk'janenko 
2007, 62, 231ff, 338ff.). 

Das erwartete, verborgene Machtzentrum kann Kirill hier jedoch auch a m 
Ende seiner Wanderschaft durch die verschiedenen Welten nicht finden. Zwar 
trifft er auf ein legendenumwobenes, kubistisch anmutendes Gebäude auf einem 
Bergwipfel, das an ein gotisches Schloss der Schauerromantik erinnert (ebd., 
240, 257, 262ff.). Doch diese Schreckensburg birgt nicht das erwartete „Herz 
der Finsternis" („Serdce t'my", ebd., 310), sondern nur ein Geschichtsmuseum 
aller bekannter Welten, das von einem Engel - der eigentlich kein Engel ist -
bewacht wird (ebd., 305, 311ff). Und so muss Kirill feststellen, dass die Welt 
der Funktionale gar kein geheimes, alles lenkendes Machtzentrum kennt, son
dern ein sich selbst und das Gleichgewicht der Welten regulierendes, vielglied-
riges System darstellt (ebd., 314ff). Und dieses System ist keinesfalls all
mächtig, wie es aus der Sicht der gewöhnlichen Funktionale scheint sondern lebt 
davon, dass die Menschen sich ihm unterordnen und es perpetuieren, statt ihren 
eigenen W e g zu gehen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen (ebd., 
317ff). 

Daher kommt Luk'janenkos Hauptheld am Ende von CAsfov;'̂  zu dem 
Schluss: 

y xa)Kaoro nejioBeKa cBon cy/ibSa, - cna3aji n. - Bbi npeßpamaeTe B 
(byHKUHOHajioB Tex, Kio Mor 6bi H3MeHMTb cyabßy HenoBeiecTBa. H o 
MMpOB - 6eCMHCJieHHOe MHOKCCTBO. Tae-TO TaM, B 3THX MMpaX, JMORH 
Bce-TaKH cncayiOT cBoeH cynböe, M3MeHHK)T x<M3Hb... Ha^etocb, He *ronb-
Ko nyieM BOHH. Ha^etocb, K jiyimeMy. H 3ia MCKameHHOCTb, 3ia npoTH-
BoecTecTBeHHOCTb cyuiecTBOBaHHH (hyHKiiHOHajia - OHa oaHOBpeMeHHO 
HCTOUHHK ero CHJibi. Mbi... HeT, y)Ke Bbi. Bbi cmibHbi, noioMy UTO miiBeie 
He CBoeii )KH3Hbio. noTOMy Mio aejiaeTe He TO, m o MorjiH M ^ojDKHbi 
6buiH coBepuiHTb. [...] 31 6ojibiue He TBopto nyaeca./ 31 HHKor^a He cMory 
M3MeHMTb MHp./ H o H Mory OTCTOHTb CBoe nocjie^Hee npaßo, e^HH-
CTBCHHoe, Koropoe ecib y qejioBeKa, - npaBo 6brib co6ou. npaßo B03Re-
jibiBaib CBoH caa. (Ebd., 348, 350) 

Dieser Verzicht auf das utopische Projekt der Wcltverbesserung erfolgt zu 
Gunsten der Entscheidung für ein selbstbestimmtes, Leben, das den Aufbau 
einer „kleinen Welt" der gewöhnlichen Klcinfamilie inmitten einer zwar alles 
andere als idealen AHtagswirklichkeit der russischen Gegenwart verheißt, die 
aber zumindest mit keinen großen Gesellschaftsexperimenten oder radikalen 
Reformprojekten mehr droht. Mit diesem pragmatisch-banalen Ende ist bei 
Luk'janenko aber eine mehrfache Differenz zu den anti-utopischen Weltent
würfen von Strugackij oder Volos markiert. Es ist erstens das Vermögen des 
Helden, die fremde Macht zu durchschauen und sein eigenes Schicksal zu 
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bestimmen, ohne dabei auch gtcichzeitig die Weit verändern zu müssen oder zu 
wollen.^ Gerade dass die Superhetden mit außergewöhniiehen Fähigkeiten bei 
Luk'janenko durchgängig ais an eine Kette (der überirdischen) Macht gelegte 
„Funktionale" attribuiert werden, markiert diese Verschiebung programmatisch: 
Die fantastische Befähigung der Heiden, die Schicksale anderer Menschen ais 
„Meister" oder „Animatoren" andere Menschen beeinflussen zu können, macht 
sie seibst zu manipuiierbaren Marionetten des schrecklichen Spiels der Macht 
(vgl. ebd., 328ff). Zweitens ist es gteichzeitig auch eine generetie Absage an die 
diesem „mystifizierten" Geseiischaftskonzept inhärente Vorsteiiung, dass poiiti-
sche Macht erst das individueile Schicksal konstituiert, sei es in Gestalt von 
Funktionaien oder eines ailmächtigen Systems. Damit aber werden drittens 
sämtiiehe teleoiogischen Geschichtsmodeiie und Utopien, seien sie nun k o m m u 
nistischer, slawophiier, westtich-tiberaler oder reiigiöser Prominenz, ins Muse
u m der Geschichte verbannt. Viertens nimmt Luk'janenko aber auch eine Ver
schiebung der Funktion des Fantastischen seiber vor. Dabei dient ihm das 
Fantastische nicht dazu, Fehlentwicktungen der eigenen Gesellschaft durch ein 
„Gleichnis" in Gestait von mitteiatteriiehen Opricniki oder giamouresken Vam
piren wie bei Sorokin und Peievin zu kritisieren, sondern im Gegenteii funk
tioniert das fantastische Sujet ais ein Lösungsangebot, den Heiden von persön
lichen und gesetlschaftlichen Irrwegen abzubringen. Indem diese Irrwege auf 
fantastische Weise in globale Dimensionen extrapoliert und mit dem vermeint-
iichen Telos der Geschichte konfrontiert werden, vermag Luk'janenkos Heid 
Kiriii Maksimov in mehreren Prüfungsgeschichten nach und nach die „Verzer
rung" und „Widematürlichkeit der Existenz" ais Funktionale zu erkennen (ebd., 
348).^ 

In einer Art Privatisierungsprozess seines Heiden beschreibt der R o m a n so 
eine Ablösungsbewegung von der Utopie poiitisch-funktionaier Geselischafts-
modeiiierung, durch den die historisch bereits durchexerzierten, dominierenden 
poiitischen Ideoiogien, Semantiken und Diskurse satirisch banaiisiert werden. 
Gieichzeitig positioniert Luk'janenko damit aber auch die Funktion fantasti
schen Erzählens in der Gegenwart neu. In diesem Sinne iässt sich der Titei die 
„Rohschrift" nicht nur auf inhaitiieher Ebene ais Entwurfsfoiie für (gescheiterte) 
utopische Paraiielweiten lesen, sondern ist seibst ais metatextueiler Kommentar 

Was bei Luk'janenko auch eine explizite Revision von Marx' Diktum impliziert, es k o m m e 
nicht mehr darauf an die Welt philosophisch zu interpretieren, sondern sie zu verändern. 

^ Genau diese „Verzerrung" und „Widematürlichkeit" des Daseins sind auch der Gegenstand 
von Sorokins Roman Den' opr/rn/A'« nur dass sie hier der Held nicht als Fremdbestimmung 
erlebt, sondern sie exzessiv auslebt und gewaltsam praktiziert. W o Sorokins Held eine 
satirische Affirmation der „iskazennoe" Schreckensherrschaft der Opricina betreibt, be
schreibt Luk'janenkos Held die ironische Subversion der „protivoestestvennoe" Fremdherr
schaft utopischer Geschichtsmodeiie. 
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auf die Geschichte fantastischen, antiutopischen Schreibens in der Sowjetunion 
und im postsozialistischen Russtand zu sehen.33 

4. Subversionen machtpoiitischer Diskurse: Dmitrij Giuchovskijs Afg/ro 
2033 

Eine dritte Variante fantastischen anti-utopischen Erzähtens bietet Dmitrij Gtu-
chovskij mit seinem Bestseiter Mefro 20JJ (2005). Gtuchovskij geht in seiner 
Zukunftsvision noch einen Schritt weiter ais Luk'janenko, indem er nicht ein
fach die Mystifizierung übematürheher und außerirdischer Mächte ais die „ge-
wöhntichsten und banaisten Dinge" weitiieher Herrschaft präsentiert, sondern 
auch den heroischen Widerstand des kompromisstosen Einzeikämpfers und 
dessen Ausstieg in die private Weit der Kieinfamilie ais Teii dieser tnszenierung 
utopischer Diskurse kennzeichnet: Seibst die individueiie Skepsis gegenüber 
dem Pohtischen, die Abwendung vom Utopischen ist bei ihm tetztiieh zum 
Scheitern verurteiit. 

Der i979 geborene Dmitrij Gtuchovskij ist im Unterschied zu Luk'janenko 
kein typischer Fantastikautor, sondern ein profitierter Joumatist, der ais Kriegs
und Ausiandskorrespondent unter anderem in Abchasien und Israet sowie ais 
Radio- und Femsehmoderator für Radio Rossija, Deutsche Wette, Euronews 
und Russia Today gearbeitet hat. Nach einer Reihe von kleineren, seit 1998 
pubtizierten Erzähtungen, veröffenttichte er mit dem tntemetroman Me^ro im 
Jahr 2002 sein erstes größeres Werk, das zunächst nur t3 Kapitel umfasste,^ 
ehe es 2005 für die Buchausgabe unter dem Titei Mefro 20^3 u m mehr ais das 
Doppelte erweitert wurde (vgt. Gluchovskij 2005). Diese Buchfassung hatte 
anfangs nur geringen Erfolg, die Kritik zerriss den Roman, wenn sie ihn 
überhaupt beachtete. Erst als er nach einer kommerzieil äußerst erfolgreichen 
Neuauflage zwei Jahre später auf dem EuroCon, der europäischen Convention 
für Fantasy und Science Fiction - einer Art europäischer Buchmesse für dieses 
Genre - in Kopenhagen den Hauptpreis für das beste Romandebüt bekam, 
änderte sich die Rezeptionstage schiagartig (vgl. Kopytov 2007). Von Me?rc 
2033 wurden in mehreren Buchauflagen bis Ende 2008 über 300.000 Exemplare 

Eine metatextuelle Reflexion über das fantastische Genre durchzieht den ganzen Roman, 
wird aber expiizit - ais eine Art Romanexpose - in der Figur des Fantasy-SchriftsteHers 
Dmitrij Metnikov thematisiert, den der Held ganz am Anfang des Geschichte ratsuchend 
aufsucht, der ihm aber die erwartete „OrakeM'-Erklärung der mysteriösen Ereignisse nicht 
geben will. !n dessen Figur reflektiert Luk'janenko sich seibst und seine Funktion als 
fantastischer Autor, der selbst nicht an ..mystische Ereignisse" und Wunder glaubt, wohl aber 
in unterhaltender Funktion Hypothesen und mögliche reale oder irreale Versionen über 
Verlauf und Ausgang der Geschichte konstruieren kann. Vgl. Luk'janenko (2005), 50-59. 
Dieser Roman endet im 13. Kapitel mit dem Tod des Haupthelden, der zufällig bei einer 
Schießerei ums Leben kommt, kurz bevor er sein angestrebtes Ziel - die Polis - erreicht. 
Vgl. Gluchovskij (2002). 
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verkauft, obwohl oder vielleicht auch gerade weit beide Romanvarianten weiter
hin im Netz frei verfügbar zu iesen waren.37 2007 pubiizierte Giuchovskij dann 
mit &<werA;, worin die Magie der Maya die Weit der Gegenwart in Aufruhr und 
Schrecken versetzt, einen Roman, der ais „unsere Antwort auf Dan Brown" und 
ais „erster inteiiektueiier Bestseüer" vermarktet w u r d e t Gieichzeitig begann 
Giuchovskij Mc/ro 20j?J zu einem kommerzieiien muttimediaien Projekt auszu
bauen, zu dem er 2009 eine Fortsetzung mit dem Roman Me?ro 2034 schrieb 
und Ende desseiben Jahres die Buchserie Z);<? !%/? Jgr ,,M??ro 2033" startete, in 
der bekanntere und unbekannte Autoren monatlich die fantastische Zukunfts
saga fortschreiben und erweitern.^ Während in dieser offensiven Vermarktung 
seines Bestseilers politische Aspekte offensichtlich keine Rolle zu spielen schei
nen, positioniert sich Gluchovksij mit seinem jüngsten Werk 7?a.s.s'%azy o ^o^/nc 
(Frz&'A/MHgeH M & r ^ e //e;waf, 2010) dezidiert poiemisch gegen alle medial 
oder patriotisch verschleierten Beschönigungen Russlands, denen er explizit das 
Ideal einer liberalen Demokratie nach englischem oder französischem Muster 
entgegenhält.40 

Dass dieser politische Anspruch aber auch ein wesentlicher Impuls war, sich 
bereits mit M??ro 2033 der Lieblingsliteratur seiner Kindheit in Romanform zu 
widmen, ist in der publizistischen Rezeption bislang kaum beachtet worden. 
Dient das Fantastische hier doch der Reinszenierung des „apokalyptischen Rea
lismus" (vgl. Howell 1994) der Fantastik der Brüder Strugackij, jedoch nicht u m 
deren gesellschaftspolitische Systemkritik zu reproduzieren, sondern u m im 
Gegenteii deren subversives Potenzial selber infrage zu stellen. Dabei weist der 
Roman auf der Handlungsebene und bei der intertextuellen Implementierung 
anti-utopischer Gesellschaftsentwürfe in das Romansujet zunächst einmal ganz 
ähnliche Elemente wie Luk'janenkos Diiogie auf. 

37 Vg). <http://www.m-e-t-r-o.ru/metro.htmt> [ I5.04.2011 ]. 
38 Vg). <http://www.ozon.ru/context/detait/id/3635520/ > [ 15.04.20 H ] ; Dan Brown ist der 

Autor des auch in Russtand extrem erfotgreichen Thrillers 77:e D a Hnc/ Coae, in dem 
antikatholische llluminaten sich gegen den Vatikan verschwören. 

39 Vgl. Giuchovskij (2009a), <http://www.metro2033.ru/index.php> [15.04.20)1]; (2009b). 
Auf der Homepage des Romans wird zu jedem Kapitel die Musik angegeben (und als Live-
strcam eingestellt), die man beim Lesen idealerweise hören solle. <http://www.m-e-t-r-
o.ru/metro.html> [01.05.2010]. Ende desselben Jahres kam zudem ein gleichnamiges 
Brettspiel sowie ein Computerspiel auf den Markt, für das 2011 eine Fortsetzung mit Afefro 
2 M 4 angekündigt wurde. Auch ein Roilenspiel machte von sich reden, vgl. Semenova 
(2007). Die Moskauer Metro und ihr legendenumwobenes geheim gehaltenes Pendant 
Metro-2 oder auch D-6 waren bereits 2005 Schauplatz des Computerspiels M<?/ro-2. De^ 7bt^ 
<A'.s FM/;w.s gewesen. Vgl. [Anon.]: Metro 2033, <http://ru.wikipedia.org/wiki/Metro_2033> 
[15.04.2011]. 

4° Giuchovskij, Dmitrij: /?os.s/:ajt' o /?oa7M^, Moskva 2010; Inzwischen arbeitet Giuchovskij 
bereits an einem zweiten Band der &zä/;/MH_^f; von aer /A?</na;, vgl. sein Livejournal Po-
//arMye .SMfner̂ ;. Zi/rwo/ Dw;7/*//'a G/MC'Aov.sAcgo (Po/araa'fM/nprMHg. Das 7oMr/!a/ VOM Dw;7r;/ 
G7M'/;ov.s'A//'A <http://dglu.livejournal.com/> [22.04.2011]. 

http://www.m-e-t-r-o.ru/metro.htmt
http://www.ozon.ru/context/detait/id/3635520/
http://www.metro2033.ru/index.php
http://www.m-e-t-ro.ru/metro.html
http://www.m-e-t-ro.ru/metro.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Metro_2033
http://dglu.livejournal.com/
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So handelt es sich bei M f / w 2Mj? u m eine dystopische Darstellung der Zu
kunft. Das Geschehen spielt auf einer vollkommen verstrahlten Erde zehn Jahre 
nach dem atomar geführten Dritten Weltkrieg, auf der einzig unterirdische 
Rückzugsorte eine Überlebenschance für die Menschen bieten. Eine solche 
atomstrahlensichere Zone bietet die Unterwelt der Moskauer Metro des Jahres 
2033, in der sich die Romanhandlung entwickelt."" Diese Welt ist fast voll
kommen abgeschlossen von der Außenwelt, so dass man ganz auf sich selbst 
gestellt ist.4- Und auch hier sind längst nicht alle Stationen bewohnbar, nur die 
tiefer gelegenen im Stadtzentrum und einige wenige außerhalb der Ringbahn
linie bieten genügend Schutz vor der überirdischen atomaren Strahlung. Diese 
bewohnten Stationen stellen jedoch keine solidarisch funktionierende Notge
meinschaft dar, sondern werden vielmehr von unterschiedlichen, sich teilweise 
bekämpfenden Organisationen beherrscht. A m mächtigsten und reichsten ist 
eine reine Handelsorganisation namens „Hanse", die die Ringlinie in Besitz 
genommen und den gesamten Warenverkehr monopolisiert hat. Dann gibt es die 
Kommunisten auf der Roten Linie, die arm und diktatorisch leben. Die Faschis
ten des Vierten Reichs, die ein Regime xenophober Männer darstellen und sich 
vor allem durch brutale Foltermethoden auszeichnen, herrschen in den Stationen 
Puskinskaja - Cechovskaja - Tverskaja. Im Zentrum dieser gespaltenen Metro
welt, in den Stationen Leninbibliothek - Aleksandrovskij sad - Arbatskaja -
Borovickaja, liegt die so genannte „Polis", die das größte Ansehen unter den 
Metrobewohnem genießt.43 Neben diesen zentralen Einflussbereichen gibt es 
einzelne Stationen, die teilweise spezifische politische Ordnungen aufweisen 
oder religiös geprägt sind (wie die Zeugen Jehovas), die kleinere Konfödera
tionen bilden oder sich auf bestimmte Produktionsfelder spezialisiert haben (wie 
die unterirdische Schweine- oder Pilzzucht) .44 Alle diese unterschiedlichen 
Individuen und Gruppierungen stehen sich tendenziell feindlich oder zumindest 
in Konflikt zueinander gegenüber, so dass eine Fortbewegung, wenn es nicht u m 
das Geschäft geht, innerhalb der Metro äußerst schwierig und gefährlich ist. 

Damit schreibt sich der Roman natürlich auch in die Kulturgeschichte des Moskauer Unter
grunds ein, der eine lange legendäre und fiktionale Tradition aufweist, vgl. Burlak (2008). 
O b es noch weitere, von Menschen bewohnte Rückzugsorte in Russland oder sonst w o in der 
Welt gibt, bleibt in den Romanen Mffro 2033 und Myfm 2034 unklar. Der weiterführende 
Zyklus D/e !%/; Je/* Mefro 2033 hingegen handelt genau von diesen über- und unterirdi
schen Verstecken einer postapokalyptischen Menschheit vornehmlich in Russland, aber auch 
an anderen Orten der Erde. In Mef'-o 2033 gibt es nur Gerüchte von Überlebenden in der 
Leningrader Metro, von einer strahlungssicheren Station im Uralgebiet und von einer ge
heimnisvollen unterirdischen ..Smaragdstadt" auf der anderen Seite des Flusses Moskva 
unterhalb der ehemaligen Moskauer Staatlichen Lomonosov-Universität. 
Vgl. die Darstellungen in den ersten zwölf Kapiteln in Gluchovskij (2009a), 7-228. 
Andere Stationen sind von Mutanten besetzt oder in den Händen der organisierten Krimi
nalität, manche sind unbewohnbar oder verlassen. Zudem gibt es noch diverse Einzelgänger, 
die an keine feste Station gebunden sind, wie die so genannten Stalker, fahrende Händler 
oder auch die revolutionären Anarchisten. 
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Neben dem Handel ist es vor allem die äußere Bedrohung, die die menschlichen 
Metrobewohner miteinander verbindet, gibt es doch anscheinend diverse mutier
te Wesen an der Erdoberfläche, die nach dem Atomschlag entstanden sind und 
auf verschiedene Weise versuchen ins Innere der Metro vorzudringen. So ist das 
Leben in der Metro letztlich ein permanenter Ausnahmezustand, der kaum 
Erholung oder Entwarnung bietet. 

Vor diesem Hintergrund entspinnt sich die eigentliche Geschichte, die nach 
dem Muster eines Entwicklungsromans aufgebaut ist und aus einer personalen 
Perspektive erzählt wird, und zwar aus der Sicht des jugendlichen Haupt
protagonisten Artem, der einen langen Reifungsprozess zu durchlaufen hat. Er 
wächst auf der letzten bewohnten Metrostation der Kaluzsko-Rizskaja-Linie auf, 
dem V D N C h , das bekanntlich seinen Namen der ehemaligen Ausstellung der 
Errungenschaften der Volkswirtschaft der UdSSR verdanktes Und gerade diese 
hochsymbolträchtige Station wird immer wieder durch von oben eindringende 
so genannte „Schwarze" bedroht, bis deren Angriffe, die auch in den Verbin
dungstunneln zur nächst gelegenen Station „Alekseevskaja" für Unruhe sorgen, 
so gefährliche Ausmaße annehmen, dass das V D N C h externe Hilfe sucht.46 
Schließlich bekommt man von einem so genannten Stalker mit Namen Hunter 
(„Chanter") Unterstützung, der das Kommando über die Station übernimmt und 
den wagemutigen Artem auswählt, eine geheime Botschaft an einen gewissen 
Stalker namens Mel'nik in der Polis zu überbringen.4? Stalker sind hier mit 
Waffen perfekt ausgerüstete und trainierte Einzelkämpfer, die ähnlich wie mili
tärische Geheimdienste über alle Grenzen und Konflikte der Metro hinweg in 
Krisenregionen operieren. 

Die hier einsetzende Romanhandlung, führt den Helden nach dem Schema 
eines Computerspiels - durch den Einsatz von Waffengewalt oder durch 
geschicktes Verhalten und Taktieren - von einer Schwierigkeitsstufe zur nächs
ten: Artem macht sich Etappe für Etappe mit den schwelenden Konflikten, 
rätselhaften Geheimnissen und lebensbedrohlichen Gefahren der Metrowelt ver
traut, wobei er eine Reihe unterschiedlicher Menschentypen und Gesellschafts-
modelle in ihrem Status Quo kennen lernt. Doch auch das Erreichen der Polis 
als intellektuelles Zentrum der Metrowelt bringt keine Antwort auf die Frage, 

43 Dieses seit ]939 bestehende Ausstellungsgelände erhielt genauso wie die im gleichen Jahr 
eröffnete Metrostation seinen Namen 1959. Während das V D N C h 1992 in W C (Vseros-
sijskij vystavocnyj centr. Gesamtrussisches Ausstellungszentrum) umgenannt worden ist, 
behielt die Metrostation ihren Namen. 

46 Vgl. Giuchovskij 2009a, 7-40. 
47 Sowohl der N a m e des //Mf??er als Ochotnik (Jäger) als auch des Mel'nik (Müller) verweisen 

auf die in der russisch-realistischen Literaturtradition präsente Verklärung ruraler unentfrem-
deter Berufe. Der anglifzierte C/?aM/er verweist aber gleichzeitig auf die in der postsowje
tischen Populärliteratur präsente Wildwest-Romantik der Gegenwart. 
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wie die Gefährdung seiner Heimatstation abgewendet werden könnte.^ Seibst 
eine Exkursion auf die Erdoberfläche in die verstrahtte Leninbibliothek auf der 
Suche nach einem geheimnisvollen Buch der Weisheit bringt keinen Rat, son
dern nur weitere Lebensgefahren mit sich, so dass sich Melnik zuletzt mit Artem 
alleine aufmacht, u m andere Stalker zu rekrutieren und geheime Waffendepots 
in der Metro-2 aufzuspüren, mit deren Hilfe sie der Bedrohung durch die 
„Schwarzen" Herr werden wollen (Gluchovskij 2009a, 229-251). Dies bringt 
Artem zu einer Reihe weiterer Abenteuer, die ihn unter anderem oberirdisch in 
die ehemalige Wohnung seiner Mutter führt und ihn mit intelligenten zwei
beinigen Mutanten in Kontakt bringt (ebd., 252-267, 305-324). Gleichzeitig 
scheint der anfangs vollkommen naive Held mit jeder Überwindung eines Hin
dernisses oder auch nur des Überlebens einer lebensgefährlichen Situation mehr 
von der Metro-Welt zu verstehen. So kann Artem im letzten Moment zur Ret
tung seiner Heimatstation beitragen, indem Mel'nik noch funktionsfähige gehei
m e Atomwaffen zur Vernichtung der „Schwarzen" überirdisch aktiviert, muss 
jedoch kurz vor Abschuss der Trägerraketen erkennen, dass genau diese mili
tärische Lösung die falsche Antwort gewesen ist (ebd., 268-286, 359-388). 
Schon diese stark verkürzte Wiedergabe der Handlung verweist deutlich auf den 
politischen Subtext des Romans, der sowohl auf einer diskursiv-ideologischen 
als auch auf einer praktisch-personalen Ebene verhandelt wird. 

Auffällig für die diskursiv-ideologische Ebene ist zunächst, dass keine der für 
die einzelnen Stationen und Linien präsentierten gesellschaftspolitischen Ord
nungen und Positionen als ein utopisches Projekt charakterisiert werden. So 
weiß Artem beispielsweise zwar den Wohlstand der Hanse zu schätzen, doch 
deren repressives Grenzregime, die militärische Kontrolle des Warenflusses und 
die Ausbeutung der Reinigungskräfte lässt auch deren Schattenseiten deutlich 
sichtbar werden (vgl. bspw. ebd., 180-189). Von anderen Systemen wie den 
Faschisten oder den Kommunisten werden nur die negativen Seiten der Folter 
und autoritären Willkürherrschaft (Viertes Reich) oder der Armut und der Agen
tenmorde (Rote) thematisiert. Selbst das Zentrum der Metro, die Polis als angeb
lich beste Staatsform der Metrowelt, wird mit ihrem rigiden Kastensystem der 
Kriegerkaste, der Priesterkaste, der Händlerkaste und der Dienerkaste keines
wegs als ideales System dargestellt, sondern als eine auf Geheimhaltung und 

Ebd., S. 2)0-228: Während dieser Roman mit der Szene des Erreichens der Polis endet, 
kommt die erste Online-Fassung des Romans bereits vor dem Erreichen der Potis zu einem 
Finale, in weichem Artem bei einer unerwarteten Schießerei von einer tödtichen Kugel ge
troffen wird. Der Erzähler endet mit den prosaischen Worten: „OH yMep paHbtue, teM ycneji 
noBajiMTbcn Ha cbtpoH noji TVHHejin, eure B TOT MOMeHT, xonta nHTan nyjin jioMajia eMy 
xpe6ei. BcHKoe öbmaeT." Vgl. Gluchovskij (2002); In der erweiterten Fassung des Romans 
kommt Artem ein paar Minuten später in der Polis an, so dass er die Schießerei nur aus der 
Feme hört und dadurch überlebt. Schon diese Art der Überarbeitung signalisiert für Kenner 
der Online-Fassung, dass die Metro-Welt nach den Regeln eines Computerspiels gemacht ist, 
in der bestimmte Szenarien immer wieder anders durchgespielt werden können. 
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asketischer Kontrolle beruhende repressive Ordnung der voHkommenen Unter
ordnung des Individuums. 

Entsprechend gewinnen auch die wiederholt aufgerufenen intertextuellen 
Bezüge auf die Politik der Gegenwart keinerlei handlungsrelevante Bedeu
tung.^ Vielmehr bewirkt der naive Blick des Haupthelden eine regelrechte Sub
version nicht nur jeglicher politischer Rhetorik, sondern auch aller historischen 
Anspielungen und gesellschaftskritische Positionen, vermag Artem doch alles 
nur aus seiner begrenzten Perspektive der Metro-Welt zu beurteilen, wodurch es 
zu grotesken Missverständnissen von Zusammenhängen kommt oder explizite 
politische Gegenwartsbezüge entsemantisiert und aus ihrem Bezugskontext 
gelöst werden. 

Beispielsweise greift Gluchkovskij in der Darstellung der „Polis" offensicht
lich die in Moskauer Intellektuellenkreisen modische Indien-Exotik auf, die der 
Roman sowohl als philosophisches als auch als gesellschaftliches Konzept en 
passant entwertet. Dabei fokussiert die Handlung jedoch nur auf das rigide 
Kastensystem und die elitäre Verfasstheit des antiken Urmodells, während in 
den Gesprächen die Priesterkaste nur für die Metrowelt lebensuntaugliche Weis
heiten von sich gibt (ebd., 210-228). Ähnlich geht er auch mit der Referenz auf 
Bücher als Statussymbol der Intelligenzija um, die in dem Roman nicht nur mit 
Vorliebe verbrannt werden, sondern deren Inhalt entweder spannende Aben
teuerliteratur oder aber religiös konnotierte Verschwörungstheorien über die 
Dämonen des Kreml enthält. Bücher stehen gerade nicht für Aufklärung und 
hohe Kunst, sondern für eine Mystifizierung (Verschwörungstheorien) oder 
Banalisierung (seichte Unterhaltung) der Wirklichkeit (vgl. ebd., 201-206, 229-
251). 

Auf dieser diskursiv-ideologischen Ebene ist der Roman also ein sehr a-poli-
tischer bzw. anti-politischer Roman: Er thematisiert ganz bewusst an fast jeder 
Metrostation deren gesellschaftspolitische Verfasstheit, aber eigentlich nur u m 
zu zeigen, wie irrelevant diese politische Ordnung für seine eigentliche Aufgabe 

Nun sind in Rezensionen und diversen Intemetforen und Lifejoumals wiederholt Versuche 
gemacht worden, diese Metrowelt als fantastisch verfremdete Darstellung der aktuellen poli
tischen Landschaft Russlands zu deuten. Und manche Zuordnungen sind auch recht einfach 
zu machen, die Anarchisten sind die letzten unabhängigen Linken, die Faschisten sind die 
russischen Rechtsextremen und christliche Fundamentalisten werden als ein überall auf
tauchendes Phänomen identifiziert. Auch die wirtschaftsliberate Hanse, die gleichzeitig über 
einen gewaltigen Sicherheits- und Repressionsapparat verfügt, repräsentiert recht deutlich 
die aktuelle Wirtschaftspolitik des Landes. Die Polis wiederum, die unterhalb der Lenin
bibliothek immer noch nach dem Buch der Wahrheit für die Zukunft des Landes sucht und 
das griechische DemokratiemodeH mit dem indischen Kastenwesen verbindet, kann (mit den 
ihr eigenen Symbolen des russischen Doppeladlers, der gemütlichen Intelligenzijawohnung 
und der Lagerfeuerromantik der Jugend) durchaus als Bündnis der so genannten demokra
tischen Opposition u m die „Vereinigte Bürgerfront" (06'be.nMHeHm,]H rpamaaHCKHH (hponT)" 
gedeutet werden, die 2006 zeitweise im Oppositionsbündnis „Das andere Russland" aufge
gangen ist. 
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ist: und zwar das Überteben seiner Heimatstation zu organisieren. Der Held 
spiegelt in seiner verfremdenden Naivität eine voHständige Entfremdung von 
geseltschafttichem Engagement und Potitik a)s Mittet geseltschaftticher Orga
nisation wieder. Das Anti-Utopische des Romans ist hier a)so darin zu sehen, 
dass keines der bekannten potitischen Gesetlschaftssysteme ats positiv und 
hoffnungsstiftend konnotiert wird. 

Dieses Verhältnis von Individuum und Geseltschaft wird auf der zweiten, 
praktisch-personaten Ebene verhandeit, und zwar in Person der Statker-Figuren, 
die sich einer übermächtigen, oberirdischen Kraft gewaltsam entgegenstellen. 
Auch diese Konfrontation mündet in Afe/ro 2033 in einem Scheitern, und zwar 
einer anti-utopischen Desiliusionierung dieser anscheinend mit größter Weit
sicht ausgestatteten Beschützer der entsolidarisierten menschlichen Gemein
schaft der Metro. Der R o m a n stellt diese Desiliusionierung anhand zweier 
zentraler Identifikationsfiguren russischer Populärkultur dar: dem Kreml als 
Inbegriff russländischer Staatlichkeit und dem Stalker als Inbegriff eines russi
schen Grenzgängers, wie ihn Arkadij Tarkovskij prototypisch in seinem gleich
namigen Spielfilm von 1979 geprägt hat.^o Vordergründig folgt der Roman in 
der Darstellung des Stalkers - der bei Gluchovskij N a m e n wie Hunter, Mel'nik 
(Müller), Khan oder Volk (Wolf) trägt - den Genrekonventionen von Westem
und Fantasygeschichten, deren Helden einer privaten Moral folgen und unab
hängig von jeder höheren Macht ihren eigenen W e g gehen. Gleichzeitig bezie
hen sie sich intertextuell dezidiert auf die russische Gegenwart mit ihrer Glori
fizierung des kriegerischen Alltags im Kaukasus^' und der Vaterlandsvertei
digung im Zweiten Weltkrieg. Die uneingeschränkte Bewunderung Artems für 
diese Stalker-Figuren aber bekommt ambivalente Züge, die noch durch den 

Zu Tarkovskijs Film vg]. Hozic (2003). 
So werden die Stalker durch ihre Kriegslieder aber auch durch ihre Narrten für russische 
Leserinnen deutlich ais ehemalige Tschetschenienkämpfer ausgewiesen. Sie singen Kriegs-
lieder des Großen Vaterländischen Krieges, und darin verbirgt sich schon insofern eine 
direktere Wirklichkeitsreferenz als das Lied „Kombat", ein Kriegslied ursprünglich zum 50. 
Jahrestag des Kriegsendes komponiert, als vermeintliches Lied über den Ersten Tschetsche
nienkrieg berühmt geworden ist. Auf diesen Krieg verweist auch die Ausgangssituation des 
Romans mit der Referenz auf die „Schwarzen". Auch der N a m e desjenigen Kämpfers, der 
Artem am Ende seines Weges durch die Metro wieder zurück nach Hause und ans Ziel führt 
- Ul'man, ein nicht gerade typischer russischer N a m e , verweist auf einen realen öffentlichen 
politischen Diskurs in Russland. Rekurriert wird auf die Person des Hauptmanns einer Spe-
zialeinheit der russischen Streitkräfte in Tschetschenien, Leonid Ul'man, der in den Jahren 
2004 und 2005 auch dank der Artikel von Anna Politkovskaja für erhebliche öffentliche 
Aufregung und kontroverse Debatten gesorgt hat, war er doch mit überwältigender Beweis
last des sechsfachen Mordes an unschuldigen Zivilisten im Zweiten Tschetschenienkrieg 
angeklagt und (im Unterschied zu anderen prominenten Kriegsverbrechern, wie dem Offizier 
Bulanov) in drei Gerichtsinstanzen immer wieder freigesprochen worden. Erst in vierter 
Instanz wurde er dann im Juni 2007 endlich doch verurteilt, allerdings in Abwesenheit, da er 
einige Monate zuvor untergetaucht war und seitdem auf den Fahndungslisten der Polizei 
steht. 
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Umstand verstärkt werden, dass ihr Widerstand sich nicht auf die angreifende 

nazideutsche Wehrmacht sondern auf einen äußerst unscharfen Gegenstand 

bezieht: Die diffuse bedrohliche Macht von Außen, die das eigentlich fanta

stische Element des Romans ausmacht. Denn diese anscheinend übermächtige 

Bedrohung, die das erste Mal in Form der seltsamen Mutanten - der „Schwar

zen" - in Artems Heimatstation V D N C h auftritt, stellt den eigentlichen Gegner 

dar, gegen den Artem als einem, zumeist tödlichen und paralysierenden Grauen 

kämpfen muss. Diese unheimliche „Seele der Metro", die sich der Menschen 

bemächtigt, bildet nicht nur den Ausgangspunkt der Handlung, sie ist auch in 

fast jeder Tunneldurchführung zwischen den Stationen präsent, sie lauert in der 

(Un)Förmigkeit eines durch alle Schlitze, Röhren, Öffnungen und Spalten der 

Metro auf alle erdenkliche Weise in deren Inneres, in das Innere der mensch

lichen Seele, in die Untiefen des Bewusstseins des Gehirns und aller Sinnes-

wahmehmungen eindringenden unheimlichen Angstgefühls, einer suggestiven 

Macht, der sich Artem nur durch scheinbar zufällige, glückliche Fügungen 

entziehen kann: 

Ho 3Recb c HHM UTO-To anyHHROCb./ 3a6biToe yx<e lyBCTBO CTpaxa TyH-
Hejin o6pyimijiocb Ha nero, npnH<aB K 3eMJie, Memaa mrrH, jryMaTb, 
RbimaTb. EMy Ka3aJiocb, Tro Tenepb y Hero noxBtuiacb npHBbiiKa, m o 
nocjie Bcex ero CTpaHCTBHM yx<ac ooraBHT ero H He nocMeei* öojibuie eMy 
,aoca)K.naTb. [..] H BOT OHO BepHyjiocb./ C Ka^K^biM maroM Bnepe^ 3TO 
wyBCTBO ̂ aBHJio ero Bce öojibtue, [...] nio Meipo - 3TO He npocTO coopy-
)KeHHoe HeKor/ia TpaHcnopTHoe npe^npnnTHe, He npocTO aTOMHoe 6oM-
6oy6e)Knme min oßmajinme HecKoribKux ̂ ecaiKOB Thican icnoBex... ̂Iio 
B Hero KTO-TO BROXHyji coöcTBeHHyio, 3araaoHHyio, HH c ieM He cpaB-
HHMytO )KH3Hb, HTO OHO OÖJia^aeT HeKHM HenpHBblHHHM H HenOHaTHblM 
qe^oBeKy pa3yMOM H qyMRMM eMy co3naHHeM./ O m y m e H H e öbtjio TaKHM 
neTKHM H apKHM, HTO ApTeMy noKa3ajiocb: CTpax TyHHeJia - npocTO 
Bpa^KjieÖHOCTb 3Toro orpoMHoro cymecTBa, ouiHÖOHHO npHHHMaeMoro 
Jito^bMH 3a CBoe noone/iHee npucTaHHure, K MejiKHM co3^aHHHM, Konoma-
iUHMCH B ero Tejie. (Gluchovskij 2009a, 199-200) 

Dieses irrationale und letztlich unbeherrschbare Angstgefühl, das schon 
unzählige Metrobewohner in den Tod, in den Wahnsinn oder in den Selbstmord 
getrieben hat, findet erst gegen Ende des Romans ihre fantastisch-wunderbare 
Motivierung, bei der sich herausstellt, dass sie sich wiederum aus zwei anta
gonistischen Quellen speist. Ihrer ersten anschaulichen Manifestation begegnet 
der Held, als er das zweite Mal die Erdoberfläche betritt und beim Verlassen der 
Polis das erste Mal die Sterne der Kremltürme erblickt, von denen es heißt: Wer 
diese anschaut, kann sich ihrer suggestiven Kraft nicht mehr widersetzen und 
wird magisch zu diesen hingezogen, ohne je wieder zurückzukommen. Sie sind 
wie die Homerschen Sirenen für Menschen unwiderstehlich und absolut tödlich. 
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Über den Ursprung dieser geheimnisvollen Macht bekommt Artem im weite
ren Handlungsverlauf drei Erklärungen angeboten: Erstens eine (pseudo)histo-
rische Erklärung, die Artem von dem Brahmanen Daniela aus seinem Buch über 
Hakenkreuze und Pentagramme erfährt und in der die ganze Geschichte der 
Bolschewiki und der Sowjetunion als eine Machtergreifung durch die Dämonen 
beschrieben wird, als eine „Dämonisierung des ganzen Landes", die mit Blut 
bezahlt werden muss. Das ist gewissermaßen die typische religiös konnotierte 
Perestrojka-Geschichte über die Bolschewiki als Herrschaft des Anti-Christen, 
in welcher der Kreml das Sinnbild weltlicher satanischer Macht ist.S- Daneben 
wird zweitens wiederholt die profan-naturwissenschaftliche Erklärung einer 
biologischen Bombe kolportiert, die man zu Beginn des Dritten Weltkrieges auf 
den Kreml geworfen und die jene ungewöhnliche telepathisch-magisch wirken
de Mutation hervorgebracht habe. Und drittens bietet der Roman in Hunters 
Worten die fatalistisch-volkstümliche Erklärung an, dass im Kreml immer die 
gleiche N u m m e r ablaufe und er sich noch nicht einmal sicher sei, ob man diese 
„Seuche" „vor dreißig Jahren oder vor dreihundert" abgeworfen habe. 

Aber erst in der Klimax des Romans werden die Helden dann direkt mit 
dieser archaisch-mythischen Macht des Kreml konfrontiert, eine Begegnung, die 
zusätzliche symbolische Bedeutung dadurch bekommt, das sie in der so ge
nannten Metro-2 stattfindet, jener legendenumwobenen Metrolinie der Militärs 
und Regierungskreise, die zentrale Machtzentren Moskaus verbindet. 33 Über 

Hier ist die Replik auf die demagogischen Symboliken in den Bildern H'ja Gtazunovs, einem 
der populärsten Mater der 1990er Jahre, offensichtlich: Sein bekanntes Gemälde „Velikij 
Eksperiment" („Das große Experiment") zeigt, umrahmt von einem roten, fünfzackigen 
Stern, neben Marx, Lenin und Stalin führende Köpfe der Bolschewiki und Menschewiki 
sowie bekannte gesellschafts-politische Akteure jüdischer Herkunft. Diesem Pentagramm als 
Sinnbild des Bösen ist die heiligenscheinumwobene Zarenfamilie u m Zar Nikolaus 11. als 
blutdurchtränktes Gegenbild gegenübergestellt. Ein kleines Pentagramm innerhalb des roten 
Stems bietet mit seinen kabbalistischen, alchimistischen und astrologischen Zeichen als 
„Siegel des Antichristen" den eigentlichen Schlüssel des Bildes, ist es doch dem Titelblatt 
des Buches Rn;j ty^dy^MM aMmt/A/Mcm u ;/apcmeo dMaHO.M Ha je.M.ie von 1911 (7Vo/?e sino* 
Jpr Aomm^?!^ /inf<'rH/';.sf MH6? a'o.s 7?e!C'/7 a'as 7eM/e/.s OM/*^'ra'eM) des antisemitischen Schrift
stellers Sergej Nilus entnommen, welches die „Protokolle der Weisen von Zion" enthält (vgl. 
dazu ausführlich Zelinsky 2008, 85). Vor diesem Hintergrund erweisen sich auf Glazunovs 
Bild die Bolschewiki als hintergründige Mächte des Bösen und als zentrale Akteure einer 
jüdisch-bolschewistischen Verschwörung, die zum Untergang Russlands führt. 
Berichte über diesen modernen poststalinistischen Mythos des unterirdischen Moskau tauch
ten das erste Mal Mitte der 1990er Jahre in der Moskauer Presse auf, die sich neben anony
men Zeitzeugen auf Berichte des amerikanischen Militärgeheimdienstes beriefen. Demnach 
habe es neben den für das Volk gebauten prächtigen Stationen der Moskauer Metro immer 
ein geheimes paralleles Metronetz gegeben. Michail Ryklin knüpft in seinem M^roa'/.sAwj 
an diese Gerüchte an, wonach die Metro-2 insgesamt ein Netz von 320 k m Länge umfasse 
gegenüber nur 250 km der offiziellen Linie - für die alleine 8500 Menschen arbeiteten und 
die neben der zivilen Metro eine militärische Parallelwelt der auf dem Stand allemeuester 
Technik vernetzten Bunker, Waffenlager und geheimen Kommandozentralen darstelle. 
Daher sei zu vermuten, so Ryklin, dass der Bau der Metro für das Volk eigentlich nur eine 
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diese von Geisterzügen befahrene Linie erreichen Giuchovskijs Heiden auf der 
Suche nach versteckten Waffeniagern endiich die direkt unter dem Kremi 
hegende unglaubiich prächtig geschmückte Metrostation, die keinen N a m e n 
trägt, da jeder weiß, was sie darsteiit.34 A n diesem nameniosen Ort nimmt die 
„Macht" (V)ast') in Form einer amorphen schieimigen Masse konkrete Gestait 
an, die direkt ins Unterbewusste der Heiden dringt und paradiesisches Giück für 
aiie verspricht, die sich ihr ergeben: 

Ha KaKoH-TO MMr eMy noKa3ajiocb, WTO TaÜHa KpeMjiH pacKpbtJiacb nepea 
HMM. O H yBHjteJt KaK CKB03b tuejiH Me)Kj!y CTyneHHMH npociynaeT HTO-TO 
rpH3HO-KopnMHeBoe, MacjiHHHCToe, nepeieKaiomee n o^H03HaMHO )KHBoe. 
[...] ApKa npe^cTaBHJtacb ApieMy nyaoBHiuHbiM 3eBOM, CBO^bi 3CKajia-
TopHoro TyHHejtn - rjiOTKOÜ, a caMH ciyneHH - )KajtHHM H3MKOM pa36y-
)KeHHoro npuutejJbuaMH rpo3Horo RpeBHero 6on<ecTBa./ A noTOM ero 
co3HaHHH cjioBHO KOCHyjiacb, norjia^KHBaa, Hba-TO pyKa. H B rojioBe 
ciajio coBceM nycTO, KaK B TyHHejie, no KOTopoMy OHH cio^a utJiH. H 
3axoTejiocb TOJtbKO o^Horo - Bciaib Ha CTyneHH H He cneuta noexaib 
BHH3, r^e ero HaKOHeu )K^eT yMHpoTBopeHite H OTBeT Ha Bce Bonpocbi. 
nepejt ero BooßpaxoeMbiM B3opoM CHOBa BcnbixHyjiH KpeMJieBCKHe 
3Be3^bi... (Ebd., 332-333) 

Artem und die Staiker widerstehen den Versuchungen der Sirenenstimme nur 
durch archaische psychische Biockaden. Sie ziehen sich auf das Dach eines 
Panzerzugs zurück und singen gemeinsam vateriändische Kriegs- und Kampf-
iieder. Doch erst durch das Opfer eines Kindes an den faischen Gott können sie 
sich seiner Macht entziehen (vgi. ebd., 332-336).3$ 

Der Kremi steiit hier somit in seiner nameniosen Metrostation gieichzeitig 
die Apotheose und Materiaiisierung reiner poiitischer Macht dar, deren 
destruktiver Kraft erst ganz a m Ende des Romans eine ebenfaiis auf die Psyche 
wirkende teiepathische Aiternative entgegengesteiit wird: und zwar die von der 
ersten Buchseite an ais eigentiiehe Bedrohung attributierten „Schwarzen". Erst 
ais Artem zum Schiuss des Romans in seinem ietzten Kampfeinsatz im ehe-
mahgen Restaurant „Sed'moe nebo" („Siebter Himmei") des Ostankino-Fem-
sehturms einen quasi göttiiehen Bück auf die Szenerie der Metroweit werfen 
kann, erkennt er, dass es sich bei diesen „Schwarzen" u m eine in Form eines 

Maskierung gewesen sei: .JIpyrMMH cnoBaMH, CTponTejtbCTBO nojneMHbix nBopuoB 061.HB-
jineTCH npocTbtM cnoco6oM coKpbrrMH CTpoHTejibCTBa 6ojiee BawHbtx nomeMHbix KOMMyHH-
KaunH aJM caMoii BJiaciH" (Ryklin 2002. 79). 
„Ha3BaHna y 3Ton ynHBHTeJibnot) CTaHUHH He öbtjio, Ho HMeHno ero OTcyTCTBMe jtywme Bce-
ro ^aBajio noHHTb, Kyjta OHH nonajiH" (Gluchovskij 2009a, 331). Entsprechend ist das 
Kapitel auch schlicht „Macht" (Vlasf) überschrieben (vgl. ebd., 325). 
Neben den intertextueUen Anspielungen auf die sowjetische Kultur- und Heldengeschichte 
(Pavlik Morozov) arbeitet Gluchovskij immer auch mit mythischen und biblischen Prätexten, 
wie hier mit der Beinahe-Opferung Isaaks durch Abraham. 
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Ameisenhaufens als kollektive Intelligenz organisierte höhere Lebensform 
handelt, die als eine positive Mutation infolge des Atomkriegs entstanden sein 
muss: 

...HepHbie 6bijiH MCTHHHbiM BeHuoM pa3pymennoro MMpoßjtaHMH, (beHHK-
COM, BoecraBlUHM H3 nenjia MenoBenecTBa. H OHH o6jiaaann pa3VMOM -
jno6o3naTejibHMM, )KHBbiM, HO, K HecqacTbM, HacTOJibKO He noxo)KHM Ha 
JlKMtCKOM, HTO HHKaKOH B03MWKHOCTH HSJia^HTb KOHTaKT He 6bMO. (Ebd., 
370-371) 

Erst als sie Artem das erste Mal entdeckten, schöpften sie wieder Hoffnung, 
mit den Metrobewohnem eine gemeinsame friedliche und produktive Existenz 
aufzubauen. Doch auch der „Auserwählte" („izbrannyj", ebd., 370) Artem er
füllt ihre Hoffnung nicht, verdrängt ihre Einflüsterungsversuche als Alpträume, 
Tunnelvisionen, Schicksalsbotschaften oder banale Gefühlswallungen und 
versteht sie nur als tendenziell bedrohliche Infiltrationen. Als er im „Siebten 
Himmel" endlich die Intention der Ameisenwesen durchschaut, sind es nur noch 
wenige Sekunden, bis die Menschen mit einem Bombenschlag deren friedliche 
Zivilisation vollkommen vernichten (ebd., 370-373). 

Die auf diskursiver und personaler Ebene schon verhandelte politische Aus
sage des Romans wird so noch einmal expliziert: Demnach führt vor allem die 
vollkommene Militarisierung und (rassistische) Uniformierung des menschli
chen Denkens und Fühlens die Gesellschaft ins Verderben. Und gerade die 
vermeintlichen positiven Helden der „stählernen" Einzelkämpfer der Unterhal
tungsliteratur erscheinen in dieser pazifistischen Gesamtperspektive des Romans 
als die gefährlichsten Figuren, sorgen sie doch dafür, dass die entscheidenden 
„Vemichtungsschläge" und „Abwehrschlachten" auch wirklich erfolgreich mili
tärisch durchgeführt werden können, w o ansonsten menschliche Schwäche, 
Korruption und Inkonsequenz schon längst eine Niederlage und damit Aufgabe 
der militärischen Option ermöglicht hätten. 

Artem muss sich in den Tiefen dieser post-staatlichen Unter-Welt des Jahres 
2033 zurechtfinden, wobei die verführerischen Stimmen der Macht und des 
Glücks hier eben nicht als stalinistische Widergänger beschrieben werden, die 
mit sadistischer Lust ihre Untertanen disziplinieren, wie bei Sorokin oder auch 
Pelevin und Luk'janenko, sondern als stickend-brauncr Schleim, dessen einziges 
Faszinationsmoment seine ihm zugesprochene Macht ist. Ganz deutlich hat 
Gluchovskij in diesen Figurationen die Metro auch als ein tiefenpsychologisches 
Seelenlabyrinth entworfen, in dem der Kreml das amorphe Begehren des Unbe-
wussten repräsentiert, während die Stalker Repräsentanten eines stalinistischen, 
aber auch eines dissidentischen Ich-Ideals der post-sowjetischen Gesellschaft 
sind. Gerade in der Parallclisierung dieser antagonistischen Figuren - des selbst
losen Einzelkämpfers der sowjetischen Heldenikonographie sowie des elitären 
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Märtyrers dissidentischer Verweigerung - als ein ähnliche Handlungsmuster 
konstituierendes moralisch-ideologisches Über-lch liegt das therapeutisch-dia
gnostische Subversionspotenzial des Romans. 

Diese Subversion jeglicher etablierter politischer Diskurse wird durch die 
Datierung 2033 noch verstärkt, verweist das Datum doch eindeutig auf die 
Machtübernahme der Nazis 1933, also auf eine politische Gefahr, die es zu 
verhindert gelte. Diese Gefahr ist aber nicht auf der Ebene eines dezidiert ideo
logisch rassistischen Staates angesiedelt - der in der Metro existierende Nazi-
Staat erscheint als ein geächtetes, wenig zukunftsträchtiges Modell -, sondern in 
den Vorstellungswelten der atomisierten Einzelkämpfer, die selbst ideologisch 
unbedarfte und friedfertige Bewohner wie Artem in ihren Bann zu ziehen 
vermögen: Konstituieren doch einzig deren Gedanken und Handlungen in der 
entsolidarisierten Metrowelt ein auf Feindproduktion beruhendes, alle internen 
Grenzen und Feindschaften überschreitendes politisches Subjektivierungsmus-
ter, das sich gegen die vermeintlich bedrohlichen und deswegen zu vernichten
den „schrecklich" („CTpaumo") aussehenden Schwarzen als „umgekehrten Men
schen" („jncaM Hao6opoi") richtet (ebd., 365). Denn wenn man die Moskauer 
Metro als Inbegriff der sowjetischen, in der Stalinzeit initiierten Staatlichkeit 
nimmt, dann handelt der Roman gerade von der Zeit nach dem Super-GAU 
dieses Gemeinwesens, davon, was passiert, wenn dessen zentrale Lebensader -
der unterirdische Nahverkehr - nicht mehr funktioniert. 2033 ist insofern auch 
die Gegenposition zu 1933: Es geht nicht u m die sich in einem mächtigen Staat 
vollendende Vereinigung des Volkes mit seinen Herrschern zu einem nationalen 
oder sozialistischen Kollektiv, sondern darum, was mit dessen Mitgliedern nach 
der Zerstörung dieser vorgestellten Gemeinschaft passiert. Dabei w a m t der 
Roman insbesondere vor dem Fortleben zweier ihrer zentralen Dispositive: Z u m 
einen richtet er sich gegen den Kreml und dessen anhaltende suggestive 
Faszinationskraft, die hier nicht als eine alle Gesellschaftsbereiche umfassende 
mystische Matrix narrativiert wird, sondern als eine die Gedanken und Wünsche 
infizierende braune „Seuche" - als Substrat der ,Macht' (v/a.s?'). Und zum 
anderen dekonstruiert er die intellektuellen und physischen Superhelden in 
Gestalt der Stalker, deren Verhaltensmuster, Kampftechniken und Welterklä
rungsmuster letztlich ex negativo die falschen Voraussetzungen dieser Seuche 
reproduzieren.^ 

[n diesem Sinne sind sich der Kreml und die Stalker in ihrer tödhehen Wirkung nicht unähn
lich, und so passt es auch ganz gut, dass einer der prominentesten Vertreter des Kreml -
Vladimir Putin - sich seit seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt in der Öffentlichkeit 
immer wieder medial als solch ein Einzelkämpfer, als Stalker. inszeniert - als Tiger-Töter, 
Angler oder Jäger anderer Raubtiere. 
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5. Zusammenfassung: Putins Matrix 

Es stellt sich zum Schluss die Frage nach dem Status und der Bedeutung der hier 
behandelten Texte im Kontext der russischen Gegenwartskultur. Weckt doch die 
in den ausgewählten Romanen dargestellte „Deformation der Menschen, ihres 
Wollens, ihrer Verhältnisse, ihres Fühlens und Denkens" - u m mit Wolfgang 
Iser zu sprechen - „die Aufmerksamkeit für die virtuell gebliebene Verursa
chung solchen Deformiertseins" (Iser 1994, 350f). Sind diese anti-utopischen 
Gegenwarts- und Zukunftsentwürfe eher ein symptomatischer Ausdruck für eine 
Gesellschaft, die unter der Präsidentschaft Vladimir Putins und Dmitrij Med-
vedevs zunehmend in ihren politischen und künstlerischen Freiräumen einge
schränkt wurde, oder zeugen sie ursächlich primär von einer Verweigerung 
einer kritischen und offenen Auseinandersetzung mit den traumatischen und 
verbrecherischen Seiten der eigenen Geschichte? 

Beide Lesarten der literarischen „Fabrik der Antiutopien" sind - wie ein
leitend ausgeführt - von der Kritik und von sich immer öfter explizit politisch 
positionierenden Autorinnen und Autoren in letzter Zeit ins Spiel gebracht 
worden, wobei in der literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskussion der 
„posttraumatische" Interpretationsansatz dominiert. Es herrscht weitgehend 
Konsens darüber, dass die antiutopischen Texte der Gegenwart zwar durchaus 
als national, religiös oder sozial-historisch motivierte Versionen einer globalen 
Krise gelesen werden können, vor allem aber als symptomatische Reaktion auf 
die unverarbeiteten Traumata der sowjetischen Vergangenheit betrachtet werden 
müssten, ohne die eine literarische Auseinandersetzung mit der gesellschafts
politischen Situation des gegenwärtigen Russland offensichtlich nicht auszu
k o m m e n scheint. So sieht auch Aleksandr Etkind in den fantastischen, antiuto
pischen Texten der Gegenwart „melancholische" „Reinszenierungen der Ge
schichte", die den Schritt in die Vergangenheit nicht nur als Kontextualisierung 
der Gegenwart vollziehen, sondern die Zukunft im Bild der Vergangenheit 
entwerfen - in beide Richtungen könne man von einer doppelten posttrauma
tischen Dynamik des „Trauems" und „Wamens" sprechen, die letztlich einen 
analytischen Zugang zur sozialen Realität der Gegenwart verhindere.^Auch 

"They tend to go deep into the past in order to contextuatize the present. Sometimes they 
construct a future that looks frighteningly like a past. [...] the goal ist usualty the under-
standing of the central trauma, or rather the catastrophe, of the Soviet period. [...]. In the 
post-Soviet condition [...] narrative genres of high culture such as novel and film, play the 
central role in thts double-edged processes of mouming and waming. Like post-traumatic 
consciousness, the post-catastrophic culture cyclically returns to the overwhelming event in 
the past. W e retum there when w e want to and w e return there when w e do not. These re-
enactments are cyclical but of course they not eternal. There is a limit to intergenerational 
memory, as to any other memory, and we do not know when the process of mouming will be 
over. I think that, with regard to the Soviet experience, w e are still in the middle of it. [...] 
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Dina Capaeva geht in ihren Thesen zur Dominanz „gotischer" Narrative in der 
russischen Gegenwartstiteratur von einer posttraumatischen Grundkonstituie
rung dieser Fiktionen aus und macht deren Spezifik in der „monströsen" Reak
tion auf die LeersteHen aktueHer Geschichtsschreibung in Russiand fest. 
Anstehe einer „humanistischen" kritischen Auseinandersetzung mit der sowjeti
schen Vergangenheit beherrsche eine irrationaie Schauerromantik die postsow
jetische Gegenwartskultur, in der nicht-menschhche Vampire, Werwöife oder 
andere „amoraüsche" Monster die einzig positiven Mentifikationsfiguren 
darstehen (vgL Capaeva 2007, dies. 2008). 

Wie ungesichert aber eine solche Interpretation des potenziellen Sinn- und 
Erwartungshorizonts russischer Autoren und Leserinnen bieibt, zeigte sich in 
einer 2009 in der Zeitschrift #ovoe /;/&v<2?Mf*Hoe o/wzrew'e ( N L O ) pubtizierten 
Diskussion zwischen Etkind und Mark Lipoveckij, die sich unter anderem mit 
Capaevas Thesen auseinandersetzten und diese zu einer scharfen Replik pro
vozierten (Capaeva 2009): Deutet Capaeva die „Monstrosität" der postsowje
tischen Literatur als gesellschaftspolitisch reaktionären Ausdruck einer totalen 
Amnesie der sowjetischen Traumata, durch die das literarische Monster als 
Folge der Verweigerung eines aufgeklärten Denkens erst zum Symbol einer 
gegenüber der historischen Schuld gleichgültigen russischen Gegenwartsgesell
schaft habe werden können,^ sehen Etkind und Lipoveckij die gegenwärtige 
Fantastik vielmehr von einem „Hyperhistorizismus" dominiert, der die Texte zu 
monströsen „Gedächtnisträgem" eines traumatischen Verlusts mache: D e m Gru
seln vor den noch nicht beigesetzten Wiedergängem der sowjetisch-russischen 
Geschichte sei demnach nicht nur der Schmerz über die verdrängten Opfer des 
Stalinschen Regimes, sondern auch die Trauer über den Verlust der imperialen 
sowjetischen Größe inhärent.^ 

The post-Soviet novel does not analyze sociat reality; what it emulates and struggles with, is 

history." (Etkind 2011) 

„3axBaT MOHcrpaMM TeKCTOB coBpeMeHHoi) xyjibTypü MHe npcncTaBJineTCH 3HaqHMbtM 

noBoporoM B 3CTeTHwecKOM Kamme. yHacjreaoBanHOM OT 3noxn ryMaHM3Ma M llpocBe-

menn8. H6o Ha npoTHMeHHH rpex noaie.amix crojieTHH paunoHajibHaa 3CTei*HKa HoBoro 

BpeMeHH cô ep̂ Kajia apaKOHOB. BeabM M HM ncaoBHMx nô r CTporHM Haj!3opoM HByx )KaH-

poB - ̂ eTCKoii CKa3KH M roTHtecKoro poMaHa, KOTopbiH Tome Henojiro paccMaTpHBajiM KaK 

wacTb cepbe3Hoii «B3pocj]OH» jiHTepaTypbt. B 0TJ!nwHe OT KyjtbTypu HoBoro BpeMeHH, r^e 

BocxnmeHHe wejioBeKOM 3â aBajio 3CTeTHMecKHH KaHOH 3noxH, nraBHa)] MaKCHMa roTHte-

CKOH ICTeTHKH COCTOHT B pa30tapOBaHHH B HejlOBeKC Ee npHHUHnaMH CTaHOB!tTC!] OTpH-

uaHne aHTpononeHTpH3Ma. noJiHa)t yTpaia HHiepeca K HejtoBeKy KaK K ueHTpajtbHOMy 

nepcoHa^Ky ())Hj]bMa njin poMaHa n npeBpameHMe Hejitoaü B «repot Haruero BpeMeHHo" 

(Capaeva 2009). 

Etkind spricht in diesem Zusammenhang auch vom „magischen Historismus" ais einer spe

zifischen Form der „traumatischen Schrift", die dem Dreieck Autor - Held - Leser eine 

weitere, vierte Dimension des „monströsen Anderen" beigibt. Der Verlust des inkoorperier-

ten Subjekts, von dem man sich nicht tosen kann und will, macht Etkind zufolge die spezi

fische Melancholie des doppelten Verlust in der postsowjetischen Literatur erst aus. Lipo-
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Rekapituliert man aber zusammenfassend noch einmal die Lektüre der hier 
behandelten Texte, dann scheinen sie weniger künstlerisch modifizierter Aus
druck eines „traumatischen Bewusstseins" oder unheilvolles Symptom einer 
pathologisch infizierten „Lagcrkultur" (Capaeva 2008) zu sein, als vielmehr 
diese Narrative lustvoll-spielerisch zu reinszenieren. Ist ihnen doch allen anzu
merken, dass sie „ungeniert" den vergangenen und zukünftigen anti-utopischen 
Schrecken „nach Möglichkeit an den Leser weitergeben wollen und daß sie 
schließlich auch mit sichtlichem Genuss Szenarien der Vernichtung entwerfen, 
in denen scheußliche Wesen zur Strecke gebracht werden." (Brittnacher 1994, 
21) 

Dies gilt selbst für Boris Strugackijs 0/?A?w&/7?;ge und Andrej Volos' /In/wa-
/or, die noch a m stärksten dem dissidentisch-moralischen Anspruch auf eine 
Erziehung des Menschen in einer rational durchschaubaren Gesellschaftsord
nung verpflichtet sind. Das Scheitern dieses Anspruchs wird in ihren Romanen 
durch eine Myy?i/?z;'erMf7g des Politischen als einer jedes persönliche Engage
ment durchdringenden Matrix der Korruption und Manipulation narrativiert, 
eine Motivierung, die noch a m deutlichsten der Matrix-Semantik von Wachow-
skis Film gleicht.^ Innerhalb dieser Matrix bleibt dem engagierten Individuum 
nur der Ausweg, a m Spiel der Macht als Kämpfer (Strugackij) oder Animator 
(Volos) zu partizieren, u m als Subjekt bestehen zu können. Diese Partizipation 
des mit fantastischen Fähigkeiten ausgestatteten Superheldem an der mystischen 
Matrix des Politischen gestaltet Sergej Luk'janenko zum eigentlichen Sujet 
seiner 7?o/Mc/?W/? und ̂ e/^c^n'/?. Geht es der Dilogie doch gerade darum bloß
zulegen, wie solche Herrschaftsregime und Gesellschaftsutopien funktionieren 
und den Menschen zu einem „Kettenglied" übergeordneter Machtdispositive 
reduzieren. Indem Luk'janenko diese Matrix politischer Herrschaft in unzählige 
Parallelerden extrapoliert, banalisiert er zwar deren realpolitischen und mögli
cherweise traumatisch-monströsen Gehalt. Doch gerade diese fantastische ßewo-
//.s'/ert/Mg (anti-)utopischer Gesellschaftsmodelle eröffnet seinem Abenteuerhel
den auch die Möglichkeit, sich als selbstbewusstes und selbstreflexives 

veckij geht noch weiter, wenn er im gleichen Artikel diesen magischen Historismus als 
Manifestation eines „politischen Phantasmas" bzw. eines „Phantasmas der Macht" liest, 
deren allegorischer Gehalt, im Sinne Walter Benjamins gerade in der Sinnleere dessen liegt, 
was sie repräsentieren. „To, tTo tpaHTaiMbt anymaT ajuieropHeü ajin Bnojme peajibHon HCTo-
pmtecKon KaracTpotpM, B nojiHon Mepe cooTBeTCTByeT npejtcraBJieHHK) o TpaBMe xax o 
(j)eHOMeHe, conpoTMBJunomeMCn ancKypcnBHOMy otbopMJiemiK), ycKOJMatomeM oT neJiocT-
HblX HappaTHBOB M B 10 Me BpCMH nOpOMMaiOUteM HaBH'MHBMe B03BpatHCHMÜ x 6ojte3Hen-
HbtM dpparMeHTaM onbtTa. HHa^e roBopn: (bamaiMbi 0Ka3biBatoTCH mOMoptbHbt TpaBMaTmte-
CKOMy co3HaHHK3." (Etkind/Lipoveckij 2008); vgl. dazu auch Etkind (2011); Etkind/ 
Lipoveckij (2010). 
Ohne dass die Autoren allerdings die Konzipierung der Matrix als einer psycho-biologisch 
produzierten virtuellen Welt als Vorstellung aufnehmen, die immer auch ein prekäres Außer
halb von diesem System ermöglicht. 
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Individuum neu zu erfinden, bis das kommunistische System a m Ende als eine 
unter vielen möglichen, aber eben auch bereits antiquierte Reinschrift des Uto
pischen im Museum der Geschichte abgelegt werden kann. Bietet Luk'janenko 
in der Konstituierung des bürgerlichen Helden, der sein eigenes Schicksal in 
einer post-poütischcn Welt des Privaten sucht, eine recht biedere Konfliktlösung 
an, narrativiert Gluchovskij in Af^ro 2033 gerade diese post-politische Welt als 
post-apokalyptische Matrix, die sämtliche unterirdischen Wach- und Alpträume 
dominiert und alle menschlichen Handlungen und Bestrebungen deformiert. 
Und doch ist auch Gluchovskijs Suche nach den Unterwelten der sowjetischen 
Herrschaft keine traumatische oder melancholische Reise zu den monströsen 
Orten der eigenen Geschichte, sondern stärker noch als bei Luk'janenko eine 
subversive Reinszenierung der an sie geketteten Heldenfiguren, die „mit sicht
lichem Genuss" mit dem vollkommenen Deformiertsein ihres Wollens, ihres 
Fühlens und ihres Denkens konfrontiert werden. 

So beschreiben die vier Autoren in ihren je unterschiedlichen fantastischen 
Spielarten der Mystifizierung, Banalisierung und Subversion des Politischen 
eine Loslösung vom postkommunistischen Narrativ, die in der chronologischen 
Abfolge von Strugackij und Volos über Luk'janenko zu Gluchovskij eine suk
zessive Steigerung erfährt: Sind bei Strugackij und Volos die Helden noch ganz 
von diesem mystisch-irrationalen Machtgefuge geprägt, verhandelt Luk'janenko 
gerade die Emanzipation von diesem machtpolitischen Dispositiv, das bei Glu
chovskij zu einem auch (post)katastrophisch fortbestehenden irrationalen Phan
tasma von destruktiver Macht überhaupt mutiert. Dabei lässt sich die allen vier 
Texten innewohnende Diskreditierung aktueller politischer Prozesse und ihrer 
historischen Dispositive sicher auch als ein traumatisches oder gar „gotisches" 
Schreiben deuten, ihre manifeste Handlung verweist aber zuerst einmal auf eine 
erzählerische Lust, die Großen Geschichten der Vergangenheit und ihre gehei
men tabuisierten und konspirativen Gegen-Narrative jenseits aller ideologisch
normativen Dogmen und mit all den ihnen innewohnenden moralisch-appela-
tiven Aporien zu entfalten. 

L i t e r a t u r 

Bartter, M . (Hg.) 2004. 7*/?e L&p/aw Faw/a^//c. Je/ec^a* F^ay^ y w w ?/?e 
7wg?7?;'e//7 /w/erMaf/owa/ Co??/cref?cg ow //;e Fa^/a^^/c /w 7/?e /Irfs, 
Westport C O , London. 

Bershtein, E.; Hadden J. 2007. „The Sorokin Affair Five Years Later O n 
Guttural Policy in Today's Russia". /)/?7Wafyf7.y.' CeM/ra/ <& Ea^/ew 
EMro/7ea/7 H w a / ÜM/ft/re (26.06.2007), <http://www.artmargins.com/-

http://www.artmargins.com/


270 Afa/f/?;'a.s &r/ww?z Mw^ /V/wo W*c?//er 

index.php/featured-articles/121 -the-sorokin-affair-five-years-later-on-
cu)tura)-poticy-in-todays-russia> [19.05.2011]. 

Bethea, D. 1989. 77?e ^ a p e q/̂  ̂ poca/y/Me w Afo<^erw 7?M.s.?Mw F/c/Fo/?, 
Princeton. 

Brittnacher, H. R. 1994. Ayf/?e?;^6/as A/orror.s. Ge^cw^/e/i <^wp;re, Mon^/er, 
71?M/e/ :/nJ M̂w.s///c/?e Me^^c/?e/? ;'M Je?* /?/?aM?a.y/;.s'c/7ef7 Z.;'/pra/M/*, 
Frankfurt a m Main. 

Burlak, V. 2008. Mo.sAvopo6/zewwa/'a. As/oW/'a, /egeno[v, pre^aw//'a (Tajny zna-
menitych gorodov), Moskva. 

Cancev, A. 2007. „Fabrika antiutopii: Distopiceskij diskurs v rossijskoj 
literature serediny 2000-x", /Vowe /;7era/Mwoe o^ozrew/'e, 86, 
<http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/chal6.html> [16.04.2011]. 

Capaeva, D. 2007. Gon'cas^oe oA^ce^fvo.' wor/ö/og//'a /ro^waro. Moskva. 
Capaeva, (Khapaeva), D. 2008. „Geschichte ohne Erinnerung. Zur Moral der 

postsowjetischen Gesellschaft", Ft/rcz/He (10.12.2008), 
<http://www.eurozine.com/articles/2008-12-10-khapaeva-de.html> 
[15.04.2011]. 

— 2009. „Neljudi i kritiki (reakcija na dialog M . Lipoveckogo i A. Etkinda. 
Vozvrascenie tritona: soveckaja katastrofa i postsovetskij roman)", 
TVowe /;'?erofMrnoe o^ozrew'e 98, 
<http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/hal6.html>[16.04.2011]. 

Cudinova, E. 2005. Mece7'PoWz.y^q/' ̂ ogowo/eW.' 204<*?, Moskva. 
Cuprinin, S. 2002. „Posle draki. Urok prikladnoj konspirologii", Znaw/'a 10, 

<http://magazines.russ.ru/znamia/2002/10/chupr.html> [19.05.2011]. 
Dubovickij, N. 2009. (%o/ono//a /gawgy^a y?c^'owy (Biblioteka Russkogo 

pionera, 1), Moskva. 
Eismann, W . 2003. „Repressive Toleranz im Kulturleben. Prochanov, ein 

Literaturpreis und das binäre russische Kulturmodell", AsVeMropa, 53/6, 
821-838. 

Egorov, B. 2007. Ro&?//'.s%;'e M/o/?;'?'. Mfor;'cas/;(/jPM;ewJ;'7e/, St. Peterburg. 
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Matthias Meindl 

P O L I T I S I E R U N G U N D A P O K A L Y P T I S C H E R D I S K U R S 
BEI KIRILL M E D V E D E V 

Dieser Vortrag, der hier in einer stark erweiterten Form vorhegt, versuchte 
anhand einer Failstudie über das Schaffen des Dichters, Literatur- und Kuitur-
kritikers sowie politischen Aktivisten Kirill Medvedev (geb. 1975)' die Politi
sierung eines Literaturschaffenden darzustellen und konzentrierte sich dabei auf 
seine Positionierung in Hinblick auf apokalyptische Narrative, die in der ,post
kommunistischen Situation' neue Bedeutung gewinnen. Der Leser wird nach 
einigen methodischen Vorbemerkungen und der Darstellung der diskursiven 
Vorgeschichte in einem großen Bogen, weitgehend chronologisch, durch Aus
schnitte des Werks Medvedevs geführt werden. 

Da Kirill Medvedev dem deutschen Publikum nicht unbedingt bekannt ist, sei ein kurzer 
.Steckbrief dieser in Moskaus intellektuellem Leben relativ prominenten Figur vorausge
schickt. Kirill Medvedev wurde 1975 in Moskau geboren, absolvierte hier das Literatur
institut (Literaturnyj institut im. A. M . Gor'kogo) und lebt und wirkt bis heute in dieser 
Stadt. Der Autor veröffentlichte früh Artikel und Rezensionen für mehrere namhafte Zeit
schriften. Er ist Verfasser mehrerer Gedicht- und Essaysammlungen, u.a. Ksep/ocAo („Alles 
ist Schlecht", 2002), 3 % (2007) und R<?aAr(/a vooMce (D;e R e a M o n .scA/er^/n'n, 2007). 
Medvedev übersetzte Charles Bukowski, u.a. für die Gedichtsammlung ßZ/iv/i/̂ fa/'a a^wa 
(A^o/z^MJp Dawp, 2001). 2002 war er auf der Short List in der Kategorie „Poesie" des 
besonders bei Insidern angesehenen Andrej-Beiyj-Preises. Medvedev in seinem 2004 öffent
lich getätigten Verzicht auf sein Autorenrecht beim Wort nehmend, veröffentlichte der 
renommierte NLO-Verlag 2005 die Sammlung 7eA^fy. /z&w/Tye Aez v^Jowa avfora (7*e.r7e. 
AeraiMgegeAe?? o/?/?p Xe??H?f?;'.s* aes ̂ M/orj). Seit einigen Jahren ein scharfer Kritiker des russi
schen Literaturbetriebs, veröffentlicht Medvedev meist im eigenen ,Freien Marxistischen 
Verlag' („Svobodnoe marksistskoe izdatel'stvo") und widmet sich zudem unermüdlich poli
tischer Agitationstätigkeit als Aktivist der radikaldemokratischen, sozialistischen Bewegung 
„Vpered". Neben seinen literarischen Übersetzungen von Pier Paolo Pasolini übersetzt und 
verlegt Medvedev westliche, meist marxistische Theorie, zuletzt Terry Eagletons Mar.f/.w? 
ana* Z./?prar)' CW^Y'MW sowie filmtheoretische Texte Jean-Luc Godards. Sein literarisches 
Werk ist dem Publikum auf der tntemetseite www.kirill.medvedev.narod.ru frei zugänglich. 
Für eine kurze Vorstellung Medvedevs s. Meindl/Witte 2011. 

http://www.kirill.medvedev.narod.ru
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Vorbemerkungen 

1.1. Apokatyptik 

Medvedevs Werk und seine Politisierung lassen sich betrachten inncrhatb einer 
größeren postkommunistischen Fragestellung, nämlich, was es heißt, nach dem 
Ende des Kommunismus im Namen eines linken Zukunftsprojekts zu sprechen. 
In den Essays „Tekst, posvjascennyj tragiceskim sobytijam 11 sentjabrja v N'ju-
Jorke" („Ein Text, gewidmet den tragischen Ereignissen am 11. September in 
N e w York", 2001) und ,,..i literatura budet proverena" („..und die Literatur wird 
durchforscht werden", 2006-2007) sowie dem langen Prosagedicht „ 3 % " finden 
sich Reflexionen apokalyptischer Sprechmodi sowie Versuche ihrer Aneignung. 

Medvedevs Reflexionen zeigen u.a. einen gewissen Einfluss des in Russland 
(vielleicht allzu) prominenten französischen Philosophen Alain Badiou, der in 
seinem Buch P<?M/M.s. D/e ßcgrtvwa'MMg 6fas (VM/'ver.sa/MfMM.s den Religionsstifter 
Paulus, der den jüdischen Propheten Jesus erst zum universellen Propheten aller 
Menschen transformierte (s. Cohn 2001, 200-202), als Urbild des politischen 
Kämpfers oder w;'/?'?aHf gewürdigt hat (s. Badiou 2002, 8-9, s. Meindl/Witte 
2011). Der Postmarxist Badiou, der sich in der ersten Hälfte der 2000er Jahre an 
den u m den Philosophen Boris Groys zentrierten ,Postkommunismus'-Debatten 
beteiligte, gründet seine politische Philosophie in religiösen Denkfiguren. Die 
intensive Rezeption Badious in Russland spricht deutlich für die Bedeutung 
religiöser Denkfiguren in der aktuellen Debatte, wobei die Frage nach einer 
kulturellen Spezifik dieser Rezeption nicht ohne weiteres beantwortet werden 
kann. Aage Hansen-Löve hat die Frage nach einer besonderen Affinität der 
russischen Kultur zum ,Zu-Ende-Denken' für das literarische, sprachliche Ver
halten' („recevoe povedenie") bejaht, andererseits sieht er auch einen engen 
theoretischen Zusammenhang der französischen Postmodeme zur Apokalyptik, 
insbesondere im Schreiben Jacques Derridas, und zwar in den Themen und 
Theoremen des „Ausdrücken des Unausdrückbaren", von „Differenz" und „Auf-
Schub" (Hansen-Löve 1996, 186). Die Postkommunismus-Debatten mit ihrem 
besonderen Interesse an Apokalyptik und Utopik sind benachbart mit den Defi
nitionsversuchen einer ,Conditio humana' in der russischen Postmodeme (Mark 
Lipoveckij, Michail Epstejn). Medvedevs Poetik wurde von Anfang an im 
Rahmen der Versuche einer expliziten Überwindung dieser Postmoderne kon-
zeptualisiert, die seit den 1980er Jahren - im Moskauer Aktionismus der 1990er 
Jahre (Anatolij Osmolovskij, Aleksandr Brencr) vielleicht zum ersten Mal expli
zit - unternommen werden und auch ein anderes Verhältnis zu Utopik und 
Apokalyptik anstreben. 

In „Diskursapokalypsen: Endtexte und Textenden" betrachtet Hansen-Löve 
anhand (nicht nur) der russischen Literatur den theoretischen Zusammenhang 
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von Apokalyptik und Zeichenprozessen in der Literatur. Erzählen wird durch 
den Mechanismus einer unerreichbaren Erfüllung, eines Aufschubs des Zu
Ende-Kommens auf narrativer Ebene oder in der Semiose mögüch gemacht. 
Deutüch wird in Hansen-Löves geschichthehem Abriss, dass das Ästhetische im 
Hinbhck auf das Ende mit seinen (vermeinthehen) Gegenspieiern (dem Glau-
ben, der Poütik, usw.) die Plätze tauschen kann. Auf der einen Seite kann das 
ästhetische Spie) wie im FaHe Kierkegaards als ein „ewiges Davor" abgewertet 
werden, während nur die Entscheidung, der Giaube in ein „vorweggenommenes 
Danach" retten können (ebd., 199). Auf der anderen Seite behauptet das ästhe
tische Sprechen immer wieder einen privilegierten Zugang zum Kommenden, 
und dies nicht nur im Sinne einer illustrativen pragmatischen politischen Sozial-
utopik. Anders als das Utopische- im engeren Sinne - als ein Referieren auf 
ideale zukünftige Institutionen - ist das apokalyptische Sprechen durch das 
Primat des indexikahschen Zeichens gekennzeichnet. Zeichen werden zu Vor
zeichen'. Die Rede des Esoterikers an die Einzuweihenden verfügt eigentlich 
über keinen eigenen Code, in der Mythisierung von historischen und gesell
schaftlich-politischen Fakten ist die Pragmatik entscheidend: das Moment der 
&;',s'g. Der Einzuweihende muss bereit sein ,zu hören' und die Fakten diagno
stisch auf ein drohendes, heraufkommendes Ende zu beziehen (s. ebd. 185-193). 

Die Kennzeichnung der Apokalyptik als mystisch, bzw. als G^Ae/wre^e, darf 
dabei nicht über ein grundsätzliches Problem hinwegtäuschen: dass die Dia
gnose der Krise ein konstitutiver Teil politischen Sprechens ist. Selbst im 
alltäglichen Spiel der Politik ist der oppositionelle Appell an die Unaufschieb
barkeit der ,Umkehr', die allein die drohende Katastrophe verhindern könne, 
keine Seltenheit. Die Unmasse v o m Pfad abgekommener esoterischer Lehren, 
die sich im Internet finden können, sollten nicht davon ablenken, dass auch im 
Revier des ,gesunden Menschenverstands' der ,Apokalyptiker' nicht immer 
leicht vom ,Realisten' oder ,Pragmatiker' zu unterscheiden ist. Eine Unterschei
dungshilfe in dieser Hinsicht wollte etwa Richard Hofstadter in seinem berühm
ten Essay „The Paranoid Style in American Politics" geben. Der Essay der nach 
wie vor einen Grundlagentext der Theorie der Verschwörungstheorie darstellt, 
beschreibt einen ,paranoiden Stil' in der Politik. Die Rhetorik der Krise ist für 
Hofstadter eindeutig ein Kennzeichen dieses Stils: 

The paranoid spokesman sees the fate of conspiraey in apocalyptic terms -
he traffics in the birth and death of whole worlds, whole political Orders, 

- Hansen-Löve geht grundsätzlich von der Utopie als einem Säkularisierungsprodukt der Apo
kalyptik aus, die jedoch typologisch aufgrund eines anderen Zeit- und Handlungsmodells 
verschieden seien. Obwohl es Kontinuitäten gibt, können die Modelle der innerweltlichen, 
aktiv hergestellten Zukunft und des innerhalb eines Heilsgeschehens Kommenden wechsel
seitig gegeneinander in Stellung gebracht werden (Dostoevskij vs. utopische Sozialisten; 
Futuristen vs. Symbolisten) (s. Hansen-Löve 1996. 225ff.) 
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whoie Systems of human values. He is always manning the barricades of 
civilization. H e constantly lives at a tuming point. Like rehgious mille-
narians he expresses the anxiety of those who are living through the last 
days and he is sometimes disposed to set a date for the apocalypse. 
(Hofstadter 1965, 29-30) 

Hofstadter bezieht sich in dieser seiner Argumentation deutlich auf den 
Reiigionswissenschaftter Norman Cohn und sein Buch „The Pursuit of the 
Millennium". In dieser 1957 publizierten klassischen Studie untersucht Cohn -
Nazismus und Kommunismus als zeitgeschichtliche Erfahrungen im Hinterkopf 
- die Tradition des revolutionären ,Millenarismus'^ und des mystischen Anar
chismus im westlichen Europa vom 11. bis ins 16. Jahrhundert. Der ,paranoide 
Stil' in der Politik ist für Hofstadter das Produkt einer misslungenen Säkulari
sierung religiösen Erbes in der Politik. Obwohl an dieser Sichtweise viel dran 
sein mag, und Cohn den paranoiden Stil gut zu beschreiben vermag, bleibt das 
Problem jedoch, dass dieser Stil wiederum nur mittels einer Symptomatologie 
diagnostiziert werden kann und es keinen Lackmustest gibt.4 Angesichts der 
unsicheren globalen, ökologischen und sozialen Zukunftsaussichten muss ei
gentlich die generelle Denunzierung jeglichen erhöhten Krisenbewusstseins 
selbst als partikulare konservative Position erscheinen. 

1.2. Die ,Postmoderne' als Ideologie des Endes der Geschichte 

Auf die Frage, warum es in Russland keine richtige Kritik (von Literatur oder 
von Politik) gäbe, antwortet Medvedev, dass der Grund sei, dass sich im Westen 
alle kritischen Theorien mit dem Marxismus auseinandersetzen mussten (s. 
Medvedev 2011b, 150/ 2007e, 141), was nun auch in Russland zu geschehen 
habe. Im sowjetischen Dualismus der offiziellen Ideologie und des Sekten-
Undergrounds habe sich keine kritische Theorie des Denkens entwickeln kön
nen. Die liberale Intelligenzija als der kulturelle (jedoch nicht machtpolitische) 
Hegemon der 1990er Jahre habe jegliche linke Position der diskreditierten 
sowjetischen Ideologie zugeschlagen. Dieses geschichtlich bedingte Fehlen 

,MiHenarismus', so Cohn, hatte ursprünglich eine sehr enge Bedeutung. Der Terminus bezog 
sich auf eine spezifische Form der christhchen Eschatoiogie. d.h. einer Lehre von den letz
ten Tagen' - den Giauben einiger Christen, gestützt auf die Autorität des Buchs der O/Ten-
AorM^g (XX. 4-6), dass nach der zweiten Ankunft Christi ein messianisches Königreich 
entstehen würde, dass tausend Jahre bis zum letzten Gericht währen würde. Cohn aber 
gebraucht den Terminus, wie es bereits einige Jahre üblich gewesen sei, in einem freieren 
Sinne für eine bestimmte Form des Erlösungsglauben (.sa/va/Zon/ffn). 
Für eine geschichtliche Kontextualisierung Hofstadters, für eine Würdigung seiner anhalten
den Wirkungsmächtigkeit sowie für eine analytische Kritik, die insbesondere auch auf die 
zeittypische Beschränktheit von Hofstadters Denken und des ,postwar liberal consensus' in 
einer Dichotomie von Elite/politischer Praxis und Masse/.Popuhsm' s. Fenster 2008, 23-51. 



kritischer Theorien in Russtand bezeichnet Medvedev ais „humanitäre Kata
strophe" (Medvedev/Meindl [2010]: „guminitarnaja katastrofa"). 

Obwohl es auch in Westeuropa und in Amerika eine marxistische Kritik der 
Postmoderne gibt, deren hervorragendster Vertreter Frederic Jameson ist, ist 
doch die Dichotomie von ,links' und ,postmodern' hier nicht so beständig wie 
im Diskurs der heutigen russischen Linken. Dies hegt an unterschiedhchen ge
schichtlichen Erfahrungen. Unter den vielen Datierungen eines Anfangs einer 
russischen postmodemen Kultur, die russische Postmoderne-Theoretiker mal so 
behaupten, erscheint als der plausibelste Vorschlag, dass sie mit Soc-Art und 
Konzeptualismus in den 1970er Jahren beginnt. Die Soc-Art wird als eine Vari
ante der Pop-Art mit sowjetischem Hintergrund gelesen, bei der statt der Ikonen 
der Reklame das ideologische Zeichenmaterial reproduziert und desakralisiert 
wird(s. Groys 1988, 15f). 

Der Konzeptualismus stellt die Sprache des Alltags, das Vorbewusste der 
sowjetischen Kultur, als das schlichtweg Unhintergehbare (auch der Kunstpro
duktion) der utopischen Ausrichtung der Avantgarde entgegen (s. ebd., 83-123; 
vgl. Weitlaner 1999, 31-42; vgl. A m s 2003, 67-81). Dieser, nach Groys, ,post-
utopische' Charakter der russischen Postmodeme stellt sich nach Groys dem 
apokalyptischen Avantgarde-Projekt entgegen, das sich vermeintlich im Eklek
tizismus des Sozialistischen Realismus realisiert habe. Abgesehen von der zu 
undifferenzierten Denunziation einer vermeintlich totalitären' Avantgarde,^ 
mag indes auch die These vom ,Postutopischen' des russischen Konzeptualis
mus nur tendenziell gültig sein. Schließlich wäre etwa im Hinblick auf die 
Tätigkeit der Gruppe ,Kollektive Handlungen' („Kollektivnye dejstvija") nicht 
nur das Moment der ,subversiven Wiederholung' zu betonen, sondern auch der 
Aspekt eines in gewisser Weise freundschaftlichen, informellen Gegenkollek
tivs. Kirill Medevdev kritisiert daher auch weniger einen postutopischen Cha
rakter des russischen Undergrounds allgemein als eben seine ,Apolitizität', poli
tische Unbestimmtheit, die als konformistisch erst nach dem Wegfall staatlicher 
Einforderung aktiven ideologischen Konformismus erscheinen kann. Dieses 
,postutopische' Moment der russischen Postmodeme konnte dabei nur verstärkt 
werden durch die verspätete Rezeption des französischen postmodemen Den
kens parallel zum Untergang der Sowjetunion, ihrer Ideologie und (partiell) 
ihrer Kultur, die durch eine besonders eklektische und chaotische ersetzt wurde. 
Medvedev beschreibt diese Kultur 2004 in seinem Essay „Moj Fasizm" (2007b) 
folgendermaßen: 

Russland ähnelt einer verfaulten Kugel, einem hässlichen Klumpen mit 
einer Schicht Blattgold rundhemm, im inneren aber vollgestopft mit 

Für eine Zusammenfassung der Kritik dieser polemischen These s. Weitianer i999, 15-30; 
A m s 2003, 53-59. 
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Abfall - Trash-Food, Trash-ldeologie, Trash-Kultur - Bruchstücke von 
Religion, Bruchstücke sowjetischer Kultur, Bruchstücke eines toten Impe
riums. All das ist jetzt hervorgetreten und ragt auf allen Seiten unschön 
hervor, die Kugel dreht sich, gewinnt an Fahrt, kurz davor in Stücke zu 
explodieren oder die niederzuwalzen, die in den W e g kommend 

Das eindrucksvolle Bild der postsowjetischen Kultur als einer Müll-Kuge3, 
die jeden Augenblick explodieren könnte, ist insofern interessant, als es offen
sichtlich apokalyptische Züge trägt: diese Zombie-Kultur hat sich M&r/c&f, ist 
außer Kontrolle geraten und ist todbringend! Diese Diagnose von 2004 stimmt 
teilweise überein mit der im Kontext der Postkommunismus-Debatte veröffent
lichten Analyse Michail lampolskis (2005) des 7ra.s/: als der Dominante der 
Kultur eines neuen Bonapartismus in Putins Russland. Der Begriff ,Thrash', so 
lampolski, habe in Russland seit den 1990er Jahren den der ,Postmodeme' ver
drängt. Sowohl für Medvedev (s. 2007b, s. Medvedev/Meindl [2010]) als auch 
für lampolski (s. 2005, 160) ist dabei die Herausgabe des Romans Co.spoo'/^ 
Gebogen des nationalistischen Stalinisten Aleksandr Prochanov durch den 
Verlag A d Marginem - der Grund für Vladimir Sorokins Bruch mit dem Verlag 
- ein paradigmatisches Beispiel. Für lampolski ist der Trash Ausdruck einer 
posthistorischenR Zeit, in der die Geschichtlichkeit der Zeichen in einer mythi
schen Zeitlosigkeit aufgehoben sind. Medvedev teilt die Diagnose der Ge-
schichtslosigkeit der gegenwärtigen russischen Kultur, kämpft in seinem Schaf
fen jedoch vehement gegen die Vorstellung eines Endes der Geschichte. 

Die russische Postmodeme ist mit einer spezifischen paradoxen historischen 
Erfahrung verbunden, die sich mit Boris Groys, wenn nicht erklären, so doch 
zumindest illustrieren lässt. Groys beschrieb 2005 in „Die postkommunistische 
Situation" die Epistemologie der postkommunistischen cof?<V;7;'o AMWono. In der 
Betonung von Differenz und Heterogenität und in der Abkehr von universalis
tischen Gemeinschaftsprojekten beschrieben die Cultural Studies den W e g des 
postkommunistischen Subjekts zurück aus der Zukunft, vom Ende der Ge
schichte zurück in die Vergangenheit (s. Groys 2005, 48). Diese Umkehr des 

„PoccwH noxoma na rHMJioR map, ypoRJtHBbtii KOM. MMetouiMH CBepxy cycajibHyto no30Jiory, 

a BHyTpH Ha6nTb!H KaKMMM-TO OTXOJtaMH - Tp3U]-[))ya. Tp3tU-MaeOJ10[HH. Tp3Ul-Ky.'lbTypa -

OÖJIOMKM peüMTMH, 06JIOMKH „COBKa", o6nOMKM MepTBOM MMtiepHM - BCe ?TO BMtiepJlO M 

ypORJlMBO TOpHMT BO BCe CTOpOHbl. map KaTMTCH, HaÖtipan CKOpOCTb, [OTOBMH caM pa3Jie-

TCTbCH Ha KycKM HJ]H HanaTb aaBMTb Koro nonajio." (Medvedev 2007b, 7) 

Man erinnere sich daran, dass die sieh ausdehnende, in Stücke zerfallende, bzw. die Um

gebung zerstückelnde Kugel in Andrej Belyjs Roman PeferAMrg, abgeleitet von der konkre

ten, dem Senator Ableuchov geltenden Bombe eine apokalyptische Grundfigur darstellt, 

lampolski bezieht sich hier auf Heideggers Humanismusbrief. Über die Herkunft der Idee der 

Posthistoire im Milieu konservativer Denker im deutschsprachigen Raum s. Niethammer 

1997. Als historische Diskurse betrachtet sind Posthistoire und Postmoderne auseinanderzu

halten, auch wenn sich historische Entwicklungslinien ausmachen lassen und es ideelle 

Schnittmengen gibt. 



Zeitflusses jedoch sei kein einzigartiges historisches Phänomen, denn tatsächlich 
„kennen [wir] viele moderne apokalyptische, prophetische, religiöse Gemein
schaften, die der Notwendigkeit unterworfen waren, in die historische Zeit zu
rückzukehren" (ebd.). Das Paradox sei, dass die postkommunistischen Staaten in 
eine historische Gegenwart zurückkehrten, in der sich der siegreiche Westen 
selbst am Ende der Geschichte wähne. Der Kalte Krieg habe Gesellschaft an 
sich' zu ,Gese)lschaftsmodellen' kommodifiziert, die gewählt und exportiert 
werden können (s. ebd., 39). Für die erneute Wahl des Kommunismus gelte 
somit: 

Die neue Aufführung dieses Stückes wird sicherlich anders verlaufen - die 
Rollen werden anders besetzt, einiges wird wahrscheinlich ,besser' ge
macht, anderes dagegen schlechter' -, aber es wird sich trotzdem not
wendigerweise u m die Wiederaufführung des gleichen Stücks handeln, 
(ebd., 38) 

Und da „Da weiß man was man hat" offensichtlich keine gute Reklame für 
den Kommunismus darstellt, erscheint er Groys als eine Art Ladenhüter. Der 
Westen (als Modell) begreife sich in „einer Art ideologischem Potlatsch" (ebd., 
39) nun als realisierte Utopie, bzw. realisierte Anti-Utopie.^ 

Diese geschichtliche Erfahrung der Postmoderne mit dem Untergang der 
Sowjetunion als zentralem Ereignis unterscheidet sich deutlich von der vieler 
westlicher Intellektueller. In „Die postkommunistische Situation" polemisiert 
Groys wiederholt gegen diejenigen, die behaupteten, der Sowjetkommunismus 
habe nur eine Verzögerung in der Geschichte dargestellt, eine Meinung, die 
nicht „allein aus einer gewissermaßen antikommunistischen, sondern auch aus 
einer linken, pro-kommunistischen Perspektive präsentiert" (ebd., 37) werde. 
Direkt richtet sich diese Kritik wohl an Alain Badiou, der an den Postkom
munismus-Debatten unmittelbar beteiligt, den ,Tod des Kommunismus' als Tod 
eines subjektiv bereits lange Verstorbenen behandelt (s. Badiou 2005).'0 Groys 

Problematisch ist an Groys Argumentation dabei, dass der Leser distanzierende Beschrei
bung und Zustimmung nur schwer unterscheiden kann. Einerseits schreibt Groys. die nach-
stalinistische sowjetische GeseHschaft hätte nicht in die historische Zeit zurückkehren 
können, denn die „ganze Welt war in ihre posthistorische Phase eingetreten" (Groys 1988, 
83), weil sie u.a. unter dem Eindruck des stalinschen Experiments „den Glauben an die 
Überwindung der Geschichte verloren hatte" (ebd.). Andererseits hält Groys den Versuch der 
Überwindung der Utopie, als gesichtswirksamer Kraft der Überwindung und Stillstellung der 
Geschichte seinerseits für utopisch, denn die Utopie sei der Geschichte inhärent (s. ebd. 103, 
vgl. Arns 2003, 75). Ein Gutes unserer krisengeschüttelten Zeit nach 9/11 ist wohl, dass man 
sich eingesteht, dass die Geschichte auch ohne unseren Glauben weitergeht. 
Mittlerweile hat sich im Kontext der Postkommunismusstudien in der Frage nach der Be
wertung des Untergangs der Sowjetunion mit Boris Budens Z o w <Ve.s M'e?yaf%.s (2009; s. 
auch 2005) eine dritte Position herauskristallisiert. Buden kritisiert das Ausbleiben des 
Enthusiasmus (im Sinne Kants) beim westlichen Zuschauer in Betrachtung der Revolutionen 
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mehrfache Rede vom ,Gespenst des Kommunismus' legt jedoch nahe, dass er 
sich auch im Widerstreit mit Jacques Derrida befindet, der sich 1993 der 
Konjunktur des Endes der Geschichte, der vermeinthchen Altemativlosigkeit 
des .liberalen Demokratie', entgegenstellte - insbesondere Francis Fukuyamas 
7V?e enJ q/ /?;'.sfo;y <7H;/ rAe /ay/ won. Derrida empfand diese Diskurse als ana
chronistisch. Schließlich hätte sich die Frage „wither marxism" (,verschwindet 
der Marxismus') seiner Generation, die sich teilweise dem real existierenden 
Marxismus entgegengestellt hatte, schon in den 1950er Jahren gestellt (s. Derri
da 1996, 31-32). Den verspäteten Todesanzeigen der Geschichte hält er in einem 
„messianistischen"" Gestus das Bekenntnis zu Marx' Erbe entgegen - die 
Beschwörung „der absoluten und nicht antizipierbaren Singularität des Ankünf
tigen a/.s GerecMgA^;'?" (ebd., 54). Auch Lyotards Hypothese des ,Endes der 
großen Erzählungen', auf das so häufig referiert wird, ist sehr suchend for
muliert und begründet für ihn keineswegs eine neue Epoche (vgl. Weitlaner 
1999, 49). Eigentlich lehnt Lyotard lediglich Narrative hegelianischer Prägung 
ab, in denen eine universalgeschichtliche Entwicklungslogik den Erzähler auto
risiert. Die Krise des narrativen Wissens müsste jedoch für die Menschen nicht 
in Barbarei enden, denn aus ihr folgt lediglich die gesellschaftspolitisch kritisch 
reformulierbare Einsicht, dass die Legitimierung des Wissens „von nirgendwo 
anders herkommen kann als von ihrer sprachlichen Praxis und ihrer kommuni-
kationellen Interaktion" (Lyotard 1994, 122). 

Zwei Gründe können somit für eine unterschiedliche Valenz der Postmo-
deme in der russischen Kultur angeführt werden. Z u m einen blieben die großen 
Denker der Postmodeme (Derrida, Deleuze, Foucault) immer verankert in der 
Erfahrung der 1968er Revolution. Es ist dies eine Erfahrung, an der russische 
Intellektuelle allenfalls tragisch teilhaben konnten, als russische Panzer den 
Prager Frühling niederwalzten. Dies war für Medvedev ein Grund, zum Jubi
läum 2008 Zeitdokumente in russischer Übersetzung herauszugeben. Z u m 
anderen führte die verspätete Rezeption der Postmodeme unter spezifischen 
historischen Bedingungen zu einer überkonzeptualisierenden Bilanz ihrer .Er
gebnisse'. Selbst in wissenschaftlichen Darstellungen (etwa derjenigen Michail 
Epstejns, 2000) gerinnen die postmodernen Hypothesen der Intertextualität, des 
,Todes des Autors' usw. zu lehrbuchhaften Formeln. Medvedev ist sich dieser 

in den östlichen Nachbarländern und führt dies auf den Kulturalismus der ,Transitologie' 
zurück, nach der jene nur eine versäumte geschichtliche Entwicklung nachholen würden. 
Ambivalent bleibt Buden, der sich nicht von Heidegger und seinem ,linken' Adepten Badiou 
zu lösen vermag, im Hinblick auf das ,Ende des Sozialen' - ob er dieses als geschichtliches 
Faktum anerkennen oder als Ideologie kritisieren möchte. Die Frage, ob die Perestrojka als 
genuiner geschichtlicher Moment mit einer potenziell reichen politischen Subjektivität zu 
betrachten sei oder es hingegen weitgehend determiniert war, dass diese Subjektivität im 
Zuge der Integration in globale Prozesse scheitern musste findet sich in Russland etwa in der 
Diskussion zwischen Artem Magun und Boris Kagarlickij (2008). 
Im kritischen Sinne so genannt von Ranciere 2008. 76f. 
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Vieldeutigkeiten des Postmoderne-Begriffs bewusst. Seine Essays enthalten 
einerseits eine Kritik der vuigären postmodernen Ideologie, andererseits einen 
gemessenen Respekt vor den eigentlichen Denkern der Postmodeme, deren Auf
gabe in einer Kritik der Macht, „in einer Nichtidentifikation mit dem Macht-
Diskurs" (Medvedev 2007b: „v neidentifikacii s kakim-libo vlastnym diskur-
som") bestanden habe - Machtkritik, von der es jedoch in Russtand, mit weni
gen Ausnahmen, keine gegeben habe. Möchte man die Postmodeme a)s histori
sche Epoche verstehen, so zeigten sich schon sehr früh Potenzial zu einer 
Reideologisierung des Diskurses. Ais derartige metaphysische Diskurse, weiche 
der Ausgangs-Intention der Dekonstruktion zuwideriaufen, betrachtet Medevdev 
neben Fukuyamas ,Ende der Geschichte' den ,Kampf der Kuituren', der nach 
Samuei Huntington das auf die soziaie Frage abhebende ideoiogische Zeitalter 
ganz ersetzen so)!. 

2. KiriH Medvedev 

2.L Die ,neue Aufrichtigkeit': (Medvedevs) Lyrik „nach d e m Konzeptuatis-
m u s 

KiriH Medvedevs Schaffen beginnt im Umkreis des Lyrikaimanachs und Inter
netportais <̂2v;7oH, die neben Lyrik auch Kurzprosa veröffentiiehten. Obwohi 
die Dichter unter dem Dach von Mbw'/oH in der Tradition der sowjetischen 
nichtoffizieiien Lyrik (M^yo^ccnzMrwcy'o po^zz/'a) standen und der Chefredakteur 
Dmitrij Kuz'min die erste N u m m e r dieses Lyrikaimanachs noch 1989 im ̂ ow-
/zJa? herausgegeben hatte, wurde Maw'/on zur Plattform einer ,Generation' von 
Dichtem, die sich in der ersten Häifte der i 980er Jahre noch nicht etabiiert 
hatten und die somit unter radikal veränderten Bedingungen in die Literatur 
eintraten (Davydov/Kuz'min 2000, 3f, s. Kuz'min 2002).'2 

Kuz'min beschreibt in seinem Artikel „Posle koneeptuaiizma" („Nach dem 
Konzeptuaiismus") die historische Ausgangslage seiner Autoren foigender-
maßen. In den 1950-70er Jahren habe sich nach der totaiitären Unterdrückung 
der Literatur eine Vieizahl von Stilen in der inoffizielien Poesie („nepodeen-
zumoj poezija") herausgebildet. Die üterarische Evoiution sei zum Stillstand 
gekommen in der „Ironie" (Kuz'min 2002: „ironija") Dmitrij Prigovs, der die 
Stimmen alter iyrischer Zeitaiter hätte kopieren können und nach dessen Poetik 
„aiie vorgelegten künstlerischen Sprachen nicht nur prinzipiell erschöpfbar, 
sondern bereits ausgeschöpft sind und fernerhin keine individuelle Äußerung 

Kuz'min, Jahrgang )968, betont i999, dass das neue Redaktionsduo mit ihm und Danita 
Davydova. Jahrgang 1977. die Grenzen dieser,Generation' markieren würde. 
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mehr möglich ist." (ebd.)'3 Die „Überwindung" („preodolenie") dieser „Prigov'-
schen Apokalypse" („prigovskij apokalipsis") sei dabei einfach. Kuz'min 
beschreibt sie mit der auf Puskin zurückgehenden Redewendung „Dvizen'ja net, 
skaza) mudrec bradatyj. - Drugoj smocal i sta) pred nim chodit'" („Es gibt keine 
Bewegung, sagte ein bärtiger Weiser. Ein anderer schwieg und ging vor ihm auf 
und ab"). Kuz'min entwirft keine kohärente Theorie, er subsumiert lediglich 
verschiedene poetische Elemente unter einem „Kampf u m die Authentizität der 
Äußerung" (ebd.: „bor'ba za podlinnost' vyskazyvanija"), eine Wendung, die 
deutlich in den Diskurs u m die ,neue Aufrichtigkeit' gehört.'4 Dmitrij Voden-
nikovs Worte seien derart bescheiden und banal, dass sie niemandem gehörten, 
und es keinen Sinn mache, sie ihm streitig zu machen. Dmitrij Sokolov zitiere 
zwar viel, aber mit der Intention zu einer „eigenen lyrischen Äußerung" (Kuz'
min 2002: ,,.so&.yfw?7f?oe liriceskoe vyskazyvanie") zu kommen. Danila Davy-
dova „zwinge das Wort Bedeutsamkeit und Gewichtigkeit zu AezeMgew" (ebd.: 
„zastavljaet slovo svidetel'stvovat' o znacitel'nosti i vesomosti"). Besonders 
plastisch beschreibt Kuz'min Medvedevs Kampf u m die Aufrichtigkeit der 
Äußerung: 

Der postkonzeptualistische Knick verwandelte die frühe Poetik Medve
devs in eine völlige Entgegnung: seine derzeitigen Gedichte sind gerade 
das Redundante - an jeden Gedanken tastet sich das lyrische Subjekt lange 
und schrittchenweise heran, mit einer quallvollen Rücksichtnahme, dann 
tritt es lange auf der Stelle um in einem jähen schrägen Galopp jenseits 
seiner Grenzen zu springen u m dann erschrocken auf den bereits ausge
trampelten Untergrund zurückzukehren [...] Der grundlegende emotionale 
Inhalt dieser Verse - der totale Unglaube des Sprechenden an sich selbst 
und seine Worte: deshalb fordert, lediglich etwas zu sagen, eine gigan
tische Kraft. Woher diese Unsicherheit - es ist ganz klar: ist doch schon 
bewiesen, dass man nichts Neues und Eigenes sagen kann, und ich 
versuche es doch... (Kuz'min 2002)*^ 

^ „Bce MMeBtuMecH xyROKecTBeHHbte H3MKH He npoero McwepnaeMM B nptiHumie. a yx(e 
HCwepnaHM, - H Bnpenb mixaKoe tmanBn.HyajibHoe BMCKa3t.[BaHne HeB03Mo>KHo." 

** Der Vavilon-Autor Stanistav L'vovskij wundert sich im gleichen Jahr, dass man erst jetzt 
„über eine neue Aufrichtigkeit" („o novoj iskrennosti") und ..über einen Postkonzeptualis-
mus spreche" („o postkonceptualizme"). L'vovskij macht in seiner Rezension der Sammlung 
c/z^Movoe p/.s m o die eigentliche Apokalypse im Schreiben Oleg Pascenkos Anfang der 
1990er Jahre aus: „Freilich, nach so etwas kann man nur noch schweigen, nichts bleibt mehr 
- nicht dass alles schon gesagt sei, aber es ist eine bestimmte Grenze erreicht: es hat sich 
etwas in eine Reihe gefügt, der Himmel hat sich aufgetan, alles ist vor/;t';. Altes wurde HPH, 
anders, das ist schon die darauf folgende Welt, erbettelt und verdient, die neue Heimat." 
(L'vovskij [2002]: „KoHeHHO, noejie siwo MOMHO TOJibKo MOjman,, nmiero 6oJibme tte 
ocTaeTCH, - He ro moöbt Bce yx<c 6btJio cxajaHO, no nocTHrHyr HeKOTopuii npeneji: pa.a 
cotuejicn, ne6o pacKpbutocb, Bce n/wM30Mno. Bce crajio Hcwop, jtpyroe, 3ro yx<e cjienyto-
HtHü MHp. BbtMOJieHHbtn H 3acj]y/KeHHb]ü, HOBaü poaMHa"). 

^ „nocTKOHuenryajiHCTCKHM CJiOM npeBpaTHji paHHioto no3THKy MeaBeaeBa s noJiHyx) npo-
THB0n0J10)KH0CTb: HbtHetiIHHe ero CTHXM HMeHHO MTO H36blT0tHM - K Ka^K^OH MbIC.IH 
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in Kuz'mins Formulierungen sind viele der Charakteristika von Stimme und 
Gestik von Medvedevs Lyrik angedeutet, jedoch nicht hinreichend konzeptuali-
siert. Deswegen sollen hier zwei längere Passagen aus einem Gedicht (mit den 
Anfangszeilen „e?c .s/M/r; /' weego &o/'.?e" - „Da.s ̂ w<V ^er^c M/?J /7;'c/?/ /we/?r") 
aus dem Gedicht- und Essayband M/orzew/g (,Eindringen', 2002a) interpretiert 
werden: 

„Mon apyr )KeH!) ((j)OTorpa(j)-Hey;]aqHMK) o^HO BpeMH 
pa3jiaBaji BceM Majio-MajibCKH noHpaBHBHJHMCH eMy aeBynjKaM 
(Ha yjmue, B KJiyöax, HJin B MeTpo), BM3HTHyto KapioMKy, Ha KOTopoH 
Sbuio HanHcaHo: 
Fe^e/<MM ̂ KMjMgMKo, <^owo^pa^6 - H HOMep TejiethoHa, 
no KOTopoMy ero MO)KHO 6b)Jto HaHTH, Tau BOT, 6onbniHHCTBO aeByiueK, 
KOTOpbtM OH Jl&H BH3HTKy, 
no3BOHHJiH eMy. 
npMHeM no3BOHHjiH ^an<e ie, KOTopbie npoH3BORHJiH BnenaTjieHHe a6co-
juoTHo npecbimeHHHx, 
OTHtC-Rb He 06^eJieHHbIX My)KCKHM BHHMaHHeM, H HMetOmHX 

HOCTOHHHblX My)KeH, a TO H J1K)60BHHK0B (a TO H Tex H jipyrHx), 
JOBOJlbHbtX )KH3HbtO -
noneMy?" 
[...] 
npo jtpyryto ̂ eByujKy H3 iex, 
KOTOpbte n03BOHHJ!H neHe 
OH CKa3ajl, HTO He MO^eT nOHHTb, 
xax B TaKoe KpacHBoe Teno 
Mor 6btrb BJiOHceH 
HaCTOJlbKO CyMepeHHMH HHTeJIJieKT 
(3TO ̂ eÜCTBHTeJlbHO CTpaHHO); 
noMeMy-TO Korjja KTO-HHÖy^tb ojiHH 
paCCKa3b]BaeT HCTOpMH, TO OHH Ka^KyTCH 
coBepureHHo HenHTepecHbtMH, 
a Kor^a jtpyrne - HanpHMep, )KeHH, - paccKa3btBaMT 
xaKHe-TO Tatcie cjiyraH, HCTopnH, 
TO OHH Ka^KyTCH 
oqeHb HHTepecHMMH, H, Mio caMoe rjiaBHoe, 
jiK)6an nojtpoÖHOCTb TaKHX HCTopHH 
BoenpnHHMaeTCH rhaKTwrecKH KaK OTKpoBeHHe H 
3awacryK) CHaeT KaKHM-TO BH3KHM, CajlbHblM, HepBHMM, HaapMBHHM 
CBeTOM, 

jiHpH^ecKHM cy6teKT noacrynaeTcn aojiro H nocTeneHHO, c MyqMTeubHOM orjiHaKoH, 3aTeM 
aoJiro TonweTCH Ha Meere. BHe3annbiM KOCMM CKaMKOM BbtnpbirMBaeT 3a ee npeaeJiM H B 
Hcnyrc B03Bpatnaeica na y)Ke yromaHHMH nHTawox [...] OcHOBHoe 3MOUHOHaj!bnoe coaep-
)KaHne 3Tnx CTwxoB - TorajibHan HeyBepeHHocib roBoputuero B ceöe w B cBoeH penn: no3TO-
My ajm Toto, MTo6b! cKa3aTb xoTb qTo-HH6yab, Mejtowb, nycTitK, Tpe6yeTC)t laxoe rwraHT-
CKoe ycHJtwe. OTKy^a 3ia HeyBepeHHOCTb - BnojiHe noHitTHo: Beab WKa3aHO )Ke, MTo HHwero 
HOBoro H CBoero CKa3arb HeJib3H, a n Bce-TaKH nüTaiocb..." 
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n noayMan Toma, nio, MWKeT 6btTb, 
3TO CBH3aH0 C TeM, HTO OHH VMeMT 
npaBHJibHO BbiÖHpaTb 
aa, 3TO HaBepHoe CBH3aHo c TeM nio OHM yMetoi npaBHJibHO BbtönpaTb 
M M KpyMHMCH BOKpyr Hy^Kux 6ea xaK majibHbie BOJiKu Kax KaKHe-io 
cjiaaocTpacTHHe SeuieHbte jieiyuHe MbttuM 
Mb! nO<ü6npaeMCH K HHM npM CBCTe KOCTpOB ropORCKMMM OKpaHHaMH 
H nyCTMMH MyCOpHbiMH ilOJlHMM 
M H Ha6pacMBaeMca HaneiaeM HajieraeM Ha HHX H30 Bcex cwji H 
BbtnycKaeM 
jiHnKuH na cocTpa^aHHH (Medvedev 2002a) 

mein Freund Zenja (ein erfolgloser Fotograph) verteilte 
einmal allen Frauen, die ihm nur ein klitzekleines bisschen gefielen 
(auf der Straße, in den Clubs oder in der U-Bahn) seine Visitenkarte, auf 
der stand: 
Evgew//' Ja^/we^Ao, Fofogra/7/7 - und seine Telefonnummer, 
mit der es möglich war, ihn zu finden, also, und die Mehrheit der Frauen, 
denen er eine Visitenkarte gegeben hatte, 
riefen ihn an, 
wobei sogar die anriefen, welche den Eindruck absolut blasierter, 
männlicher Aufmerksamkeit nicht mangelnder, immer 

über feste Ehepartner verfügender, und vielleicht auch über 
Liebhaber (womöglich sowohl über die einen als auch über die 
anderen), mit dem Leben Zufriedener machten -

warum? 
[...] 
über ein anderes dieser Mädchen, 
die Zenja angerufen haben, 
sagte er, dass er nicht verstehen könne, 
wie in so einem schönen Körper, 
ein derart dämmeriger 
Intellekt hausen könne 
(das ist nun wirklich merkwürdig); 
warum ist das, dass einer 
Geschichten erzählt, dass sie uns völlig 
uninteressant erscheinen, 
aber wenn andere - zum Beispiel Zenja - solche 
Vorfälle, Geschichten erzählt, 
dass sie uns dann 
wahnsinnig interessant vorkommen, und, was das Wichtigste ist, 
jede Einzelheit dieser Geschichten 
faktisch als eine Offenbarung wahrgenommen wird und 
oftmals in einem irgendwie klebrigen, speckigen, nervösen, dramatischen 
Licht 
glänzt, 
ich dachte mir damals, dass das, vielleicht, 
damit zusammenhängt, dass sie 
richtig auswählen 



ja, das hängt wahrscheiniich damit zusammen, dass sie richtig auswählen 
können 
wir kreisen u m fremde Miseren wie verirrte Wölfe wie irgendwelche 
geite, rasende Fledermäuse 
wir schieichen uns an sie heran im Licht der Lagerfeuer durch Vorstädte 
und Müiifeider 
wir raffen zusammen, praHen auf, drücken uns an sie mit all unseren 
Kräften und stoßen 
das schleimige Gift des Mitleids aus 

Die „qualvolle Rücksichtnahme" bei der Formulierung eines Gedankens 
(vgl. auch Meindl/Witte 2011, 176), die Kirill in der Poetik Medvedevs findet 
deutet sich auch hier an. Lexikalisch realisiert sich dies in Wörtern, die Pro-
pabilität, ein Vielleicht-/aber-auch-Nicht ausdrücken: „vozmozno", „navemoe", 
„mozet' byt'", „vozmoznosf" finden sich zuhauf in Medvedevs Gedichten. Der 
Eindruck des Qualvollen wird vor allem unterstützt durch den Zeilenwechsel. 
Im Prinzip handelt es sich bei Medvedevs ,Gedichten' u m Prosatexte, die durch 
Zeilenwechsel rhythmisiert und gestört werden. Einen besonders unerwarteten 
Zeilenwechsel finden wir in der Passage „zacastuju sijaet kakim-to vjazkim, 
sal'nym, nervnym, nadryvnym/ svetom". Eine Reihe von ungewöhnlichen Ad
jektiven wird aufgefädelt („klebrig", „speckig", „nervös", „dramatisch"), das 
durch sie charakterisierte N o m e n „svetom" („Licht") fällt jedoch in die nächste 
Zeile. W a s aber quält das lyrische Ich so sehr? Die Behauptung, dass sich dessen 
Stimme gegen die Erschöpftheit der lyrischen Sprache konstituiere ist zwar 
nicht falsch, aber ein Kurzschluss in der Interpretation. Das lyrische Ich ist vor
dringlich interessiert an dem PMnowe??, das es beschreibt. Im Hinblick auf 
dieses Phänomen ist die Sprache als Werkzeug der Beschreibung zwar in gewis
ser Weise ungenau - weswegen wir in Medvedevs Texten immer wieder die 
Wörter ,kak-to' ^irgendwie'), ,kakoj-to', ,kakoj-nibud" (,irgendein') antreffen, 
keinesfalls beklagt das lyrische Ich jedoch die Ausweglosigkeit eines zitathaften 
Diskurses. Auch wenn das Sprechen Mühe macht, so ist es doch geradezu im 
Gegenteil die Sprache, die Erzählung, die Dinge in ein interessantes Licht zu 
rücken vermag. Einerseits lässt Zenjas Verwunderung in Bezug auf eines seiner 
Opfer, dass „in so einem schönen Körper ein derart dämmeriger Intellekt hausen 
könne", ihn naiv erscheinen, beschreibt er doch damit nur sein eigenes Beute
schema. Andererseits überträgt sich diese Verwunderung auf das lyrische Ich 
selbst. Letztlich also ist die Sprache gar nicht defizient, denn ein Ausspruch ist 
nicht treffend, wenn ein Phänomen sprachlich verdoppelt wird, sondern wenn es 
sprachlich erschlossen wird. Die Überwindung der Erschöpftheit der dichteri
schen Sprache gelingt dem lyrischen Ich deshalb, weil sie ihn nicht kümmert. Im 
gleichen Gedicht wird das lyrische Ich anlässlich einer Lesung im Klub O G I 
kritisiert, dass es leergeschrieben sei („cto ja ispisalsja"), und angehalten, seine 
„Me/Ao^e zu ändern" („smenit' we?o<f'). Das lyrische Ich erbittet sich auf 
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schlaffe Weise etwas Geduld für die Erarbeitung der geforderten Innovationen 
u m dann unvermittelt das Thema zu wechscin: 

qeTBepTbie roBopmtH, Mio 
TO, HTO H nHUiy 3T0 He CTHXH, H E 
11033HH; 
H OÖpaTHJl BHHMaHHe, MTO MHOl'HX )KeHlHHH 
wacTO He ycTpaHBaei Hio-TO 
B HX My)KMX H JlK)60BHMKax; HanpHMep, [...] 
(Medvedev 2002a) 

die vierte Gruppe sagte, dass 
das, was ich schreibe nicht Verse seien, N I C H T 
Poesie sei; 
ich habe bemerkt, dass vielen Frauen 
oft etwas nicht passt 
an ihren Männern und Liebhabern; zum Beispie! 

Vieiteicht ist dies tatsächiieh „NICHT Poesie" und die Versform dient ledig
lich der Verlangsamung des Gedankens, der Isolierung einzelner semantischer 
Einheiten auf Kosten des Syntagmas, dabei aber sollen die materiellen und for
malen Eigenschaften der Sprache sich nicht verselbstständigen. Sie sind Teil 
eines interessanten, teilweise kontingenten, sinnlichen, affektiven und textuellen 
Geschehens. Dieses Geschehen ist ein soziales (s. Meindl/Witte 2011, 176). 
Immer wieder,schmeckt' sich das lyrische Ich durch die Äußerungen von seiner 
Freundin Anisa, seinem Freund Zenja, denkt über Anekdoten und Stücke medi
aler Berichterstattung nach. Diese Poetik des Nöre^-^agews bringt eine Stimme 
mit ethischen, potenziell politischen Qualitäten hervor. Wie Antonina Straus in 
ihrer Dissertation über den lyrischen Helden in der zeitgenössischen Lyrik unter 
anderem anhand von Dmitrij Vodennikov und Vera Pavlova herausarbeitet, 
kehrt die literarische Persönlichkeit' („literatumaja lienost'") in die Lyrik seit 
den 1990er Jahren zurück und löst damit das poetische „Maskenspiel" (Straus 
2009, 4: „teatr masok") der Konzeptualisten (Prigov, Ajzenberg, Rubinstejn) ab. 
M a n könnte hier auch von einer Rücknahme der postmodernen ästhetischen 
Dominante des ,Spiels' (vgl. Lipoveckij 1997, 18f.) sprechen, indem ein Held 
geschaffen wird, der in biographischer Selbstreferenz und/oder körperlicher Per-
formanz seine affektive, ethische und ästhetische Intentionalität beglaubigt. 
Dabei ist diese ,Authentizität' („podlinnost"') der ,literarisch-biografischen 
Persönlichkeit' eine mit ästhetischen Verfahren performativ hergestellte und 
muss insofern, wie in der Einleitung skizziert, auch nur imaginär (als /wage) auf 
die autobiographische Persönlichkeit projizierbar bleiben.'6 

^ Dmitrij Prigov setbst war es, der den Ausdruck ,novaja iskrennost" prägte. !n seiner Einiei-
tung zum gieichnamigen Gedichtzyklus schrieb er 1986: „ilo3T, KaK H HHTarejih, Bcema 



Insbesondere in Medvedevs Gedichtzyklus Kse /?/oc/?o (̂ //as .s'c/?/<?c/??) ge
winnen im Zuge der Rücknahme des Spielcharakters der Lyrik die ethischen und 
ästhetischen Reflexionen an Bedeutung, die Gedichte erlangen eine gewisse 
politische Valenz. Es konstituiert sich bei Medvedev über das Medium des lyri
schen Ichs eine Art Gegenöffentlichkeit, welche anders als die Hochglanzzeit
schriften und das Fernsehen die postsowjetische Welt in ihrer Oberflächlichkeit 
und moralischen Prinzipienlosigkeit offenbart. Ein besonders deutliches Beispiel 
für eine Implosion der politischen und alltäglich-ethischen Ebene ist die Erzäh
lung von einer Journalistin, die einen Verwandten des lyrischen Ichs u m die 
Herstellung des Kontaktes mit einem Pressesprecher bittet, der ihr zwar bei 
einem Interview während des tragischen Geschehens des Untergangs des Unter
seeboots Kursk glatt ins Gesicht log, den sie aber trotzdem als Ersatz für ihren 
beruflich weniger erfolgreichen Lebensgefährten zu gewinnen hofft. Nie wird 
aber eigentlich die moralische Entrüstung ausgesprochen. Eher neigt das 
lyrische Ich zu einer resignativen, morbiden, manchmal selbstquälerischen 
Überempfindlichkeit. Es ist dies keine Melancholie, denn das lyrische Ich hat 
nicht die Illusion, dass es eine verlorene Ackere Welt hinter dem Eisernen Vor
hang gegeben habe, ̂ //a? M/ .sc/?/ec%?. Bei seiner empathischen Beschreibung 

MCKpeHeH B caMOM Ce6e. 3TH CTMXH BM3MBafOT K HCKpeHHOCTM o6[üeHMH, OHM 3HaKM CHTya-
UMM HCKpeHHOCTM co BceM noHMMaHHeM ycJtoBHOCTeH KaK 30HM, Tax H 3HaKOB ee npOHB-
jieHMH." / „Der Dichter, wie auch der Leser, sind immer aufrichtig in sich setbst. Diese Verse 
sind ein Appeli an die Aufrichtigkeit im Umgang mit anderen Menschen, sie sind Zeichen 
einer Situation der Aufrichtigkeit im voHen Bewusstsein ihrer Bedingtheit ats Zone und der 
Zeichen ihres Erscheinens." Für Prigov täuscht sich der Diskurs der Innerlichkeit des 
Dichters, wie auch im Vorwort zu seiner Sammlung „Iskrennost' na dogovomych nacalach, 
ili slezy geral'diceskoj dusi" (Prigov [997, 206; „Aufrichtigkeit unter vereinbarten Anfangs
bedingungen, oder die Tränen einer heraidischen Seeie") deutiich wird, wenn er einen unmit
telbaren Zugang zum setbst, bzw. zur Weit behauptet. Einem solchen Lyrismus begegnet 
Prigov mit Ironie, seine Formein arbeitet er in den Gedichtzyklen unermüdtich durch. Wie 
Georg Witte und Sabine Hänsgen dabei jedoch festgesteHt haben, ist Prigovs Schreiben nicht 
mit einer kalten, rationalen Manipulation von sprachlichen Stereotypen gleichzusetzen. Ob
gleich, bzw. weil „es nicht möglich ist, Gesicht und Maske, Aufrichtigkeit und Spiel, identi-
fikation und ironisch-analytische Distanz zu unterscheiden (s. Hänsgen/ Witte 2007) „ne-
vozmozno razIiCit' lico i masku. iskrennost' i igru, otozdestvlenie i ironiceski-anaütiCeskuju 
distanciju"), verschwinde der Mensch Prigov nie ganz hinter seinem Werk und seine An
eignung der fremden Sprachen könne gleichsam als romantisches Streben nach einem 
leidenschaftlichen Ausdruck verstanden werden, der sich in den seriell produzierten findet 
und gleich wieder verliert. Die .kalte Ironie' der Postmodeme ist eine allzu einfache 
Zuschreibung von Seiten der post-postmodernen Gegenbewegungen (s. Alphen/Bal 2009, 6), 
ganz legitim wohl nur im Hinblick auf die trivialsten Produktionen jener. Gleichfalls aber ist 
die „Neue Aufrichtigkeit", die in der frühen Dichtung Medvdevs keine Wiedergeburt in einer 
Innerlichkeit findet, die einem Außen unversöhnlich gegenüber stehen würde; dazu stellt 
diese allzu sehr ihre Sozialität aus. Die unreflektierte Emphase auf eine neue Aufrichtigkeit, 
die die Voraussetzungen des Sprechens ausblendet wird zunehmend zum Gegenstand der 
Kritik. 
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einer unverändert im sowjetischen Alltag (byt) verharrenden Moskauer Nach
barschaft wird jedoch deutlich, dass er dem „gleichsam/ in irgendwelchen Ver
dauungsgesetzen / begrenzten [...] / Dasein" (Medvedev 201 lc, 170/2002: „zam-
knutom / na kakich-to / sugubo piscevaritel'nych normach / suscestvovanii") 
einfach nur mehr abzugewinnen vermag als dem raf rate der neuen Welt. 

2.2.Spracherneuerung 

Im zitierten Artikel „Nach dem Konzeptuahsmus" widmet Kuz'min einem Text 
Medvedevs besondere Aufmerksamkeit. In „Ein Text, gewidmet den tragischen 
Ereignissen a m 11. September in N e w York" („Tekst, posvjascennyj tragices-
kim sobytijam 11 sentjabrja v N'ju-Jorke") erblickt Kuz'min die adäquateste 
Reaktion der russischen Literatur auf die die Welt erschütternden Ereignisse der 
Angriffe auf das World Trade Center. Der Text zeige die Unfähigkeit des 
normalen Menschen an, angesichts der Katastrophe „die richtigen Worte für das 
Gemenge der Gefühle" (Kuz'min 2002: „opredelennye slova dlja vsej sovo-
kupnosti cuvstv") zu finden. Darüber hinaus sei der Text eine Art Mischung 
zwischen Prosa und Lyrik. Das Zitieren der Kommentare zu den Ereignissen 
sowie die Kommentierung dieser durch Medvedev erfolgt in Prosa, das Prinzip 
des Zusammenwirkens der Kommentare aber sei ein „System von Doppelungen, 
des Aufgreifens und der Aufrufe" (ebd.: „sistema povtorov, podchvatov, pere-
klicek"), das der endlosen Reflexion der Ereignisse einen lyrischen Charakter 
verleihe. 

In der Tat bilden Dutzende von Stimmen den Wust des Textes, der Ende 
September unter noch recht frischem Eindruck von 9/11 geschrieben wurde. Das 
,lyrische Ich' frisst sich durch die in nicht normativer Lexik verfassten Blogs 
auf Webseiten der Kontrakultur, in denen sich zumeist deutlich antiamerika
nisches Ressentiment widerspiegelt. Zitiert werden auch die Professionellen des 
russischen Feuilletons. Der Leser erhält einen Auszug aus Viktor Son'kins Glos
se „Die Apokalypse: gestern, heute, morgen" („Apokalipsis: vcera, segodnja, 
zavtra") vom 20. September. Auf spöttische Weise kommt der Literaturkritiker 
zu dem Ergebnis, dass die Apokalypse zwar nicht nur Anlass zur Verzweiflung 
gebe, sondern auch zum Schreiben von Romanen und epischen Poemen, aber 
man doch warten sollte bis man die Distanz habe, sie retrospektiv zu betrachten 
(s. Son'kin 2001). Dmitrij Bykov sieht hingegen in der Pose des konservativen 
Revolutionärs den Moment gekommen anzuerkennen, dass es jenseits der 
po/;'?;'ca/ corrgc?Me.s.s Dinge gibt, die wertvoller sind als das menschliche Leben 
und dass diesem Faktum auch der Westen in seinem Kampf für den Liberalis
mus Tribut zollen wird müssen (s. Bykov 2001). Anisa wiederum habe dem 
lyrischen Ich' erzählt, dass, wenn alle soviel Ressourcen verbrauchten wie der 
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durchschnittüche Amerikaner, diese für sieben Tage reichen würden, und Zenja 
gehe es ganz am Arsch vorbei, was in N e w York passiert sei. 

Obwoht wir KiriHs Btog-Beitrag zu lesen bekommen, in dem er gegen die 
Vergeltungsabsichten der Amerikaner wettert, denen ihre /7o//?;ca/ corrgc?Has'.y„ 
scheint es, schlagartig abhanden gekommen sei, sowie gegen den Ja^/oAo-Par-
teichef Grigorij Javlinskij, weicher den Amerikanern gerne mit russischen 
Truppen darin beistehen würde, bezeichnet sich das ,lyrische Ich' ats apoütisch 
(Medvedev 2002b: „Ja apoliticen"). Mehrere Tage habe es das Geschehen gar 
nicht verfolgt, wäre dann aber, nachdem es bei den Eitern femgesehen hätte, 
„irgendwie bis ins Mark erschüttert gewesen" (ebd.: „vpai v kakoe-to sover-
senno duserazdirajusce sostojanie"). Das Meinungsbiid, das der Text ersteHt 
spiegeit das atigemeine Fehien von Mitteid wieder, das sich aitenfatts auf Indi
viduen, nicht aber auf ,die Opfer' oder gar ,die Amerikaner' beziehen könnte, 
die mehrheitlich sowieso ats die Verursacher ihres Unglücks angesehen werden. 
Das lyrische Ich zeigt sich sogar von der terroristischen Gewatttat beeindruckt. 
Manchmal scheine es ihm, als sei den Terroristen eine derart „unmittelbare 
Äußerung" (ebd: „prjamoe vyskazyvanie") gelungen, wie sie den Dichtern und 
Künstlern nicht geglückt sei. Die konsternierte Frage der Mutter jedoch, ob 
damit für die Araber Partei ergriffen sei, wird als inadäquat zurückgewiesen 
(ebd.: „ M a m a sprosila u menja: „ty cto, za arabov? Ja sakzal: Net, net, nu, cto 
ty"). Das lyrische Ich gibt zu - Kirill Medvedev übersetzt vorwiegend aus dem 
Engtischen - dass es Vieies an Amerika hebt, während ihm diese Araber sehr 
fremd seien. Deutlich jedoch kündigt sich für das lyrische Ich eine neue Epoche 
an, und diese neue Intensität der Kommunikation - die nach Hansen Löve (s. 
1996a, 193) das Kennzeichen der apokalyptischen Botschaft ist - ist der eigent
liche Gegenstand seiner Aufregung. 

M H e KameTcn, Hio ceRqac npoHcxoRHT Kaxoe-TO HacTonmee, MMBHTenb-
Hoe (a He Tynoe, oÖMBaTejibcxoe) noTpeÖJieHHe MHfhopMamiH. 3io CBina-
H0 He CTOJibKO c conepe>KHBaHMeM (MHorHM, a /lyMaio, coBepmeHHO Ha-
njieBaTb Ha jiKmeR, norM6uiMX Bo BpeMH 3THX TeppopMCTHqecKHX aKTOB), 
CKO.ibKO c omymeHHeM KaKoR-To JiHHHOH onacHOCTH. M H e Ka^KeTca, HTO 
3TO ReRcTBHTejibHO My^cw^M HH^opMatiHa. [...] B ee noTpe6jieHHH HeT 
yHbijioH 6eccMbicjieHHOCTH, HeM36ex<HOH B MwpHoe BpeMH. (3aneM 
nejiOBeKy, B npHHHHne, 3HaTb o TOM, qio ero HHKor^a He KOCHeicH?) 
(Medvedev 2002b) 

Es scheint mir, dass jetzt ein wirklicher, belebender (und kein stumpfer, 
philiströser) Verbrauch von Information vor sich geht. Und das hat weni
ger etwas mit Mitleid zu tun (vielen gehen die Menschen, die bei diesen 
terroristischen Anschlägen ums Leben kamen, vollkommen am Arsch 
vorbei), ats mit dem Gefühl einer persönlichen Gefahr. Ich habe das Ge
fühl, es handelt sich hier um tatsächlich notwendige Information. [...] Im 
Verbrauch einer solchen Information zeigt sich nicht die trübsinnige Sinn-
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losigkeit, die unvermeidlich ist in Friedenszeiten. (Wozu muss denn 
eigentlich ein Mensch von Sachen wissen, die ihn nie wirklich berühren 
werden?) 

Der Einsturz der Zwillingstürme, der vielfach in Verbindung gebracht wurde 
mit den das babylonische Reich betreffenden biblischen Erzählungen des Endes 
des Turmbaus zu Babel (Cene.s;\ 11, 1-9) sowie dem Fall der Hure Babylon 
(0/?eM&arMf7g 17), wird in der medialen Aufarbeitung zu einem nahezu alle 
Menschen verbindenden Ereignis. In der geopolitischen Krisensituation wird die 
Kommunikation intensiv und die Informationen werden bedeutungsvoll in Hin
blick auf ein nahendes Ende. In der Situation der ,auswegslosen Zitathaftigkeit 
der Postmodeme' wird diese Intensität als „belebend" empfunden - eine neue 
Epoche bricht an. Die Charakterisierung dieser Sprachemeuerung ist indes 
ambivalent. Die vermeintlich sinnerfüllte Kommunikation im babylonischen 
Sprachgewirr entfremdet die Menschen auch von ihrem Sprechen, weil der Ge
genstand ihrer Rede weit entfernt von ihrer eigenen Erfahrung ist. Die K o m m u 
nikation ist hysterisch und paranoid, wie die Konjunktur der Verschwörungs
theorien nach 9/11 zeigt (s Knight 2008). Eine davon erscheint partiell im Text. 

M H e Kax<eTCH, HTO HacTynaei Mon 3noxa. 
M H e CTpauiHO oi 3Toro. -H CHH(y 3Recb, 3a6hiTbiü BceMH B nycTbme 
HHf^opManHH, KOTopan Hapaciaei BOKpyr Menn KaKHM-TO cipauinbiM, 
nyCTblM, (bHKTMBHMM KOMOM. M H e XOTejTOCb 6bl BbirOBOpHTbCH. 31 xoiy 
3aroBopnTb Ha H3MKe ra3ei. (Medvedev 2002b) 

Mir scheint, dass meine Epoche anbricht. 
Dies erfüllt mich mit Schrecken. Ich sitze hier, vergessen von allen in der 
Wüste der Information, die sich u m mich herum auswächst in einen 
schrecklichen, leeren, fiktiven Klumpen. Ich möchte mich aussprechen. 
Ich möchte sprechen in der Sprache der Zeitungen. 

W e n n Medvedev sich in dem 9/11 gewidmeten Essay als apolitisch' be
zeichnet, so ist dies vereinfachend. Das lyrische Ich ist politisiert und bewegt 
sich in der Gegenöffentlichkeit des Internet. Im Essay herrscht jedoch eine am 
öffentlichen, legitimen Diskurs zweifelnde Intimität vor. Das lyrische Ich ge
nießt die apokalyptische Intensität der Kommunikation, kann sich jedoch letzt
lich nicht zu einer unumwundenen Parteinahme durchringen. 

2.3. Politisierung der ,direkten Äußerung' 

In seinem „Kommunique" („Kommjunike") vom 22. September 2003 erklirt 
Medvedev seinen weitgehenden Ausstieg aus dem literarischen Leben. Das 
Kommunique begründet dies in einer Einschätzung der gegenwärtigen kuliu-
rcllen Situation. Neben den ideologisch verantwortungslosen Vermarktungsme-



thoden des 77YM/7 gäbe es eine zunehmend den Geschmack der heranwachsen
den neuen Bourgeoisie widerspiegelnde Kulturproduktion. Eine avantgardis
tische Kunst existiere nur „in der Form infantiler, verantwortungsloser Spiele 
und angeblich unabhängiger intellektueller Äußerungen auf einem eigens dafür 
bereitetem Territorium."^ Dies verbinde sich „zu einem System, welches das 
Wort derart devaluierc und ins Gemeine hinabziehen" wolle, dass er nicht mal 
eine mittelbare Beziehung zu jenem unterhalten möchte.'R 

Mich interessiert nur die Position des Künstlers, der einen „Kampf u m die 
Kunst" führt, allerdings, in unserer Zeit - ein K a m p f u m diese Position 
selbst. Sein Sinn liegt nicht in der einen oder anderen sozialen Rolle, 
sondern im Gegenteil in der Perspektive, die nicht entstellt ist durch die 
soziale Lage, in der Freiheit von den Beschränkungen, welche durch die 
künstlerische Umgebung auferlegt werden. Das ist die einzige Position, 
für die zu kämpfen sich lohnt in einer Epoche, in der die Kunst immer 
sozialer, kommerzieller und politisch engagierter wird.'^ 

Medvedev erklärt weiter, er würde nicht mehr an staatlich oder durch andere 
Kulturinstitutionen finanzierten Projekten oder öffentlichen Lesungen teilneh
men, sondern lieber ausschließlich in ,Eigenarbeit' Bücher verlegen bzw. auf 
seiner Webseite veröffentlichen. Ist in diesem Kommunique in der Ablehnung 
der Kommerzialisierung der Kunst, ihrer Finanzierung durch den Staat, der 
Einflussnahme auf diese durch .revanchistische' und ,neoliberale' Ideologie die 
linke Positionierung greifbar, so akzentuiert das Kommunique mit der Betonung 
des „Kampfs u m die Kunst" gegen ,Sozialisierung', .Kommerzialisierung' und 
Politisierung' noch stark die Verteidigung Mw.yf/cr/.yc/yer/iM/onow/e. In Medve-
devs fortwährender Neupositionierung und der Entwicklung seines Verlags
projekts verwandelt sich diese, in gewisser Weise, ,anti-institutionelle' Verteidi
gung der Kunst in eine ,gegen-institutionelle' Haltung mit stärkerer Betonung 
linker politischer Motive. 

In „Dmitrij Kuz'min. Memuar-Esse", einem ,Erinnerungsessay', geschrieben 
von „2004-21.03.06" (Medvedev 2007c, 104) beschreibt, dramatisiert' Medve
dev sein politisches Erwachen. Dmitrij Kuz'min habe ihn, Medvedev, 1998 ein-

„[...] B Bmte 6e3orBercTBennbix HH(paHTHJtbHb]x Hrpmn H axoÖM xciaBHCHMMx Mtrre.n.neK-
ryajibHüx BbiCKa3b]BanMM na cnennajibno OTBeneHHoH Ann 3ioro TeppMTopMM." (Medvedev 
2007a, 5) 

*̂  „K cwcTeine, HacTOjibKO neBaJibBHpyMHteü H onouMHMtneM CnoBo [...], n He xowy MMeTb 
Aax<e KOCBeHHoro oTHomewuH. " (Ebd.) 

9 „MeHH MHTepecyeT TOJibKo !i03nunn xyaoiKHHKa, Bejiymei o «6opb6y 3a MCKyccTBO)), ORHa-
KO, B Harne BpeMH, npoxne Bcero - 6opb6y 3a caMy no3numo. CMbtcn ee - He B TOM HJin 
HHOM COUMajlbHOM pOJ!M. a, Hao6opOT, B BMHeHHH, He MCKaMeHHOM COHMajlbHMM nOJltMKeHM-
eM, B CBo6oae or otpaHMneHMM, HaKJia/tMBaeMbtx xynoKecTBeHnoti epe^oi). 3TO eaHHCTBeH-
Haa no3HHHa, 3a Koiopyto CTOMT SopoTbca B 3noxy, Kor^a MCKyccTBO CTaHOBHTC)] Bce öojiee 
counajibHO, KOMMcpqccKH H nojiHTH^ecKH aHra/KnpoBaHHb]M." (Medvedev 2007a, 5f.) 
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geladen, an seiner L//crarMwa/'o z/zw' Mo.s^vy (Da.? /;'?cfY7fisc/?e Ae^ew Mô 'A:a:v.y) 
als Kritiker mitzuarbeiten. Schnell habe er in seiner Kritikertätigkeit die Arbeits
weise und Ideologie Kuz'mins angenommen, eine „'ökologische' Herangehens
weise" („'ekologiceskij' podchod", ebd., 71) an das literarische Leben - einen 
Autor in dem Kontext zu betrachten, in dem er geboren wurde, in dem er 
figurierte und in dem er eine Innovation darstellte. M a n wäre sich eines Raumes 
verschiedenster, doch miteinander verbundener Poetiken bewusst gewesen, 
eines Raumes aller Autoren, die etwas Neues eröffnen können, unabhängig v o m 
Maßstab dieser Eröffnung, eines Raumes, der 

[...], KOTopoe co BpeMeHeM, no Mepe ycnexa jin6epanbHhix pe(hopM H 
o6meR 3MaHCMnau.HH Haccnemin, aoji)KHO 6btJio yTBep,miTbCH B KasecTBe 
BnonHe MarHCTpajibHoro KynbTypHoro r^eHOMeHa, H Cbtrpaib TaKHM o6pa-
30M BaiKHyK) H n03HTHBHyK) pOJlb B pOCCHHCKOH Kyj!bType. (Ebd.) 

[...] mit der Zeit, und gemäß des Erfolgs liberaler Reformen und der 
allgemeinen Emanzipation der Bevölkerung, sich als ein ganz magistrales 
kulturelles Phänomen bestätigen sollte, und auf diese Weise eine wichtige 
und positive Rolle in der russischen Kultur spielen sollte. 

Als er, Medvedev, selber angefangen habe, Gedichte zu schreiben, habe 
Kuz'min Interesse gezeigt und ihn gefördert. Medvedev wird als Autor in 
Kuz'mins Intemetportal ßa&y/cw (Maw/o??) aufgenommen. 

Gegenüber seinen Konkurrenten im literarischen Feld - den Konservativen 
u m /iWoH und M?v)y w/r, den Netzpoeten, O G I und dem Geschäftsmann ohne 
ethische Beschränkungen Aleksandr Ivanov (/la? M w g w e w ) - erscheint Kuz'
mins Geschmack objektiver und Mf?/ver.se//er. Medvedev drückt dies in einer 
interessanten politischen Metapher aus: Kuz'min erfülle die Funktion der 
„Sammlung der Länder" (.so^/rawe zewe/'), also der Gründung und Einigung 
eines Reiches, indem er den oben beschriebenen Raum der Poetiken erschließe 
(s. ebd. 74). Analoges wiederum gelte für seine Homosexualität. Sein zärtliches 
familiäres Leben, das sich auf beliebig viele erweitem ließe, stelle für die öffent
liche Moral eine viel größere Herausforderung dar als die alle Vorurteile bestäti
gende Promiskuität Mogutins (s. ebd., 81). 

Mit seiner schwulen, gegenüber Homosexualität desensibilisierenden Lyrik 
verfolge Kuz'min die „Zähmung des russischen Chaos". Seinem Wesen nach sei 
er „Missionar", „kultureller Kolonisator".^ Dabei verweise Kuz'mins Drang 

,. [...] roMOceKcyajtbHOCTb sro xaK 6bt 3JieMeHT KyjibTypu, xocMoca, rapMOHM3npyK)mnM 
3JieMeHT B xaoTmtecKOM njie6eHCKOM co3HanHM. IlcoTOMy npMBMBaHtie TeptiHMocrM K reuM 
6e3ycjioBHO nonco3Harej]bHO accouMHpyeTCH y Ky3bMMHa c siaxMM npHpy^emieM pyccKoro 
xaoca, TO ecrb, 3io 6e3yonoBHo MHccwoHepcKM 3aaawa. 3!, KOHe^HO, He OTKpoto Htwero 
HOBoro, ecjiw cKaMy, HTO Ky3bMMH no cyTH CBoeH, KOHenHo, MHCCHOHep, Ky^bTypHbiH 
KOJiOHH3aTop [...]." (Medvedev 2007c, 82) 
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nach ästhetischer Innovation, neuen Poetiken und Geschmäckern, gleichfalls auf 
eine tiefere Unzufriedenheit mit der gegebenen Stratifizierung der russischen 
Gesellschaft und den überkommenen Lebensweisen. 

Ais konkreten Grund für seinen Bruch mit Kuz'min und für seine Ent
scheidung, „die Weit der Literatur zu vertassen" („ujiti iz iiteratumogo mira", 
ebd., 97) nennt Medvedev Kuz'mins Unterstützung des amerikanischen ,War on 
Terror' im Irak (vgl. ebd., 93-94). „Ec/??e Politik" (ebd.:„/7^^q/aicq/'a politika") 
sei Teilnahme, Engagement und Transformation. Während mehrere Poetiken in 
einer toten Struktur, einem Text, einer Anthologie, in der ,Ewigkeit' koexistie
ren könnten, so „stoßen sie doch im Leben unausweichlich miteinander zusam
m e n - gewöhnlich, u m mit der Realität zu verschwinden, die von ihnen wider
gespiegelt wird, und stattdessen eine neue Realität zu gebären."2' Mit dieser 
Engführung von ,Politik' und ,Poetik' bereitet er sein eigentliches (meta-)politi-
sches Argument vor: Kuz'mins Projekt sei der Ausdruck einer postmodemen 
Situation, in welcher der Leser eine Poetik zwar ästhetisch und emotional 
durchlebt, dies jedoch keinen Einfluss hat, weder aufsein Leben, noch den Weg, 
den er einschlagen wird. Gegen die so beschriebene Situation setzt Medvedev 
die Strategie der „prjamoe vyskazyvani" (direkte/gerade/aufrichtige) Äußerung: 

Die grundlegende antipostmodeme Strategie ist die so genannte ,direkte 
Äußerung' [/pr/'owoe vnyAazyvaM/e] (im Folgenden PV). Sie erschließt die 
allzu offensichtlichen wechselseitigen Verbindungen von Text und Autor, 
sie sucht allzu starrsinnig neue ethische Normen (die alten dabei teilweise 
zerstörend); sie arbeitet, gleich einer permanenten Revolution, auf fort
währende Ausbreitung und Expansion hin, die Zerstörung des Konsenses 
und die Überschreitung der Grenzen, und gerät auf diese Art und Weise 
unweigerlich in einen Konflikt mit dem System, weil das System sie nur 
anerkennen möchte als einen wög/ZcAeH Modus der Äußerung. Aber auf 
diese Weise wird die postmodeme Situation nicht überwunden sondern 
vielmehr gestärkt und noch mehr zur Regel. Der prinzipielle Unterschied 
der PV von anderen zeitgenössischen poetischen Projekten ist folglich, 
dass die PV, indem sie beständig die multikulturelle repressive Toleranz' 
provoziert und niederhält, ohne Zweifel, eine globale Wahrheit bean
sprucht, die realisiert wird im Ausgang über die Grenzen des Textes 
hinaus.^^ 

„rioTOMy WTO HacTonman no.7HfHMh*a 3ro yuacTHe, 3TO BOBJieMgHHOCTb M TpaHC())opMauMH, H 

ecnn OTaejibHbte no3THKH MoryT cocytuecTBOBaTb TOJibKo B Bune Texora, B aHTOJiorHH, TO 

eCTb B MepTBOH CTpyKType, B «BeHHOCTH)), TO B )KH3HM OHH HeH3Öe)KHO CTajlKMBatOTCH apyr 

c apyrOM - oSbtHHO min Toro, HT06M ncwe3HyTb BMeore c peajibHOCTbK). OTpameHHOM HMM, H 

noponnTb HOByM B3aMeH." (Ebd., S. 94) 

„OcHOBHoR aHTHnocTMcaepHoH CTpaTerweH HBJtHeTCH T.H. «npxMoe Bb]CKa3b[BaHtien (.aajiee 

MB). CjlHUJKOM HBHO BCKpbtBan B3aHMOOTHOmeHHH TeKCTa H aBTOpa, CJ1HUJKOM ynopHO Hma 

HOBbte 3TMMecKHe HopMbt (3anacTyto Hapymaa cymecTBymuiHe); pa6oTan, KaK nepMaHeHT-

Han peBOJHouHü, Ha nocTOHHHoe pacumpeHHe H 3KcnaHCHto. HapymeHHe KOHceHcyca H 
nepeXO/l rpaHHU, OHO. TaKHM o6pa30M, HeH36e)KHO BXOaHT B K0H(})J1HKT CHCTeMOM, nOTOMy 
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Hier hört man deutlich den Widerhall der Theorien des französischen Philo

sophen Alain Badiou. Medvedev kritisiert, dass das erwachsene' neolibcralc 

Subjekt sich lediglich der Besorgung der eigenen Angelegenheiten und der 

Unterstützung der Minderheit, der es angehöre, begnüge.^ Eine solche Identifi

zierung mit einer gegebenen Teilmenge Identitätspolitik - verunmögliche 

jedoch eine eigentliche Individuation. Damit folgt Medvedev Alain Badiou, der 

2002 in PoM/^. D;g ßggrMMaMng aas (/f?;'ver.sa/M/77M.s den gegenwärtigen gesell

schaftlichen Prozess als Marktprozess beschrieb, in dem die Interessen der ge

sellschaftlichen Teilmengen miteinander verrechnet würden. Dieser Prozess sei 

,ohne Wahrheit'. Er hält ihm mit Paulus die Figur einer universellen Wahrheit 

entgegen, die sich an alle richte, insofern sie auf der Teilung des Subjekts, d e m 

Bruch mit seiner Identität beruhe. Auf diese Weise durchkreuze der Univer

salismus alle partikularen Identitäten (s. Badiou 2002, 11-31). Das ,Reich' 

Kuz'mins, das sinnigerweise auch noch nach der ,Hure Babylon' benannt ist-̂  

figuriert in diesem Text als die „multikulturelle, repressive Toleranz'", der Med

vedev in einer für ihn typischen theatralischen Art und Weise eine lebendige 

Stimme verleiht. 

A HTO H(e Ha BCe' 3TO OTBeiaeT Ky3bMMH? üpilMepHO BOT HTO. 3/MO ecä 
OTTMMVHO, HO ^ W.706eK MJPOCfMOM. M?H.H MHW^pecyew WCKCW. ^f ,% 3HOK), 
<vwo MpoMjeedeMM cojdoM;;&;e M3 wo^MX, :wec7MKo ^ada^HMX wo^M^MM, 
O^M^MO 0*VeHh HM3KO^O Ka*/eü7WSa. Oßwa^O y?/OC*Me MCA7!;<3VgH:M M3 3WO^O 
A7pagM.7a M/3MMt;.Wa7<3/7?C.H AfMOM. 77o3WO.M^, 6C77M .MOS CyM/e(77?60gaHMg M 
^&Mewc^ wpan^wcwgMau d?^ gaM/aM MCWMHb/, w o gaMva cv^acwgogaHMa 
HMCKO,7bKO He ^gy7^awc^ wpan^wcwgMa.w dj!^ JHOeM. ^7 .uo^y WepMCWb 
KOJ/C'ßo^O M3 gOC, ̂  JMO^y g^M/O^MWb 60M<M WC^CWb! 6 CgOM CMCWaMy, eC7!M 
OMM npM 3wo.A^ Mg 6 % h w owKpogawHO a;<wMvg.7oeet/Mb;. (Ebd., 97.) 

HTO CMCTeMa roTOBa npHHaib ero Jimub KaK oanH H^ 803.uo.WHMX cnocoöoB BMCKa3b]BaHHa. 
Ho B 3TOM cjiynae noCTMonepHHCTCKaH CHTyauHH 6yneT He npeojMJteHa, a HanporHB, 
jaKpenjieHa H ynopaaoneHa. TaKHM o6pa30M, npmmnnnaJibHoe outHMwe Ü B or apyrax 
COBpeMeHHbtX n03TH^eCKHX npoeKTOB COCTOHT B TOM, WTO, HeM3MeHHO npoBounpyn H 
nonaBjmH MynbTHKyjibTypajiHCTCKyio «penpeccHBHyto ronepaHTHOCTbH, ÜB, 6e3ycJi0BH0, 
npeTeHaytoT Ha rjio6ajibHyto HCTHHy, pea.iH3yeMyto B Bbtxoae 30 ^pede.7N w^rwo." 
(Medvedev 2007c, 95) 
..B3POCJ1MM MeJioBeK, B outHtwe OT pa3Hoo6pa3HMx H^eauHCTOB, nceBno6yHTapet! H Mew-
raiejieH) 6yneT 3ByMaTb Tax: «H nejiOBeK MajieHbKHH, 3anHMatocb cKJia^MBaHHeM cjioB. 
tlojiarato, MTo Ka?<mb!H acuten 3anHMaTbC!t CBOHM uejtoM. OTHoruycb K TaKOMy-10 MeHb-
HJHHCTBy. MOK) B03MWKHOCTb CKJianbtBaTb CJtOBa H )KHTb )KM3HbK) MOerO MeHbtHHHCTBa 
oöecneHHBaeT apMHit COK33HMKOB»." (Medvedev 2007c. 102) 
Die ,Hure Babyton' ist der bibiische Name der ungläubigen Gegner, insbesondere des 
römischen Reichs. Medvedev ist sich dieser Konnotation bewusst: ..Rom wurde nicht von 
den Barbaren zerstört - Rom wurde vom Christentum zerstört, einem neuen kuhuretien Pro
jekt [...]" („PHM yHHMTO)KMJ)H He BapBapbt - PMM yHmtTOKHJlO xpHCTHaHCTBO, HOBblH Kyjtb-
rypHMH npoeKT [...]", Medvedev 2007c, 103). 

http://803.uo.WHMX
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Wie aber antwortet auf all das Kuz'min? Ungefähr das: D6K /ŷ  o//ey ycAo'w 
zwa'gM^ aoer ;'cA o;7? c;7? e/w/öc/yc/* A/ewyc/?. 7cA /w/crcM/crc w/cA ̂ r 7aYf. 
{7nJ /c/7 wc//5, &y&s* e/f? ̂ crA, <7a.s vow Jcrar/ r/g/̂ /cM, vorc/wgewowwcMC/? 
Poy//;'oA?cw aM.s* /ör/MM/;'gr̂  /y/, gcwö/?n//cA vow yc/̂ r M/'ed7r/gcr ̂ t;a/;7a7 /st 
^//er^/wg.s' w/rJy'cJe ^M.swaAwc von <7/cycr 7?cgc/ vow w/r (7wgcwowwcM 
we/We/7. Dc.sAo//3, wcwy? w c w c Ex/y^cnz #Mc/? c/w Rw^crw/y //vr eMrc 
Ŵ o/?r/;e/7 d/a/*y/c//̂ , yo y/c//̂  y/c ^e/weywcgy c/w ///n^crn/y/Mr wc/wc Jar. 
/c/? /:awA7ycf7cn c/̂ zc/?7CM w ^ CMc/? aMy/ya/^H. /cA /:oMn et/rc 7cx/c //? wc/w 
^yy/ew Acre/nwcAwc??, wcnw y/c &;/?c/ /z/cA/ q^/c^y/cA/Z/cA MMwew.sc/7//cA  
vt'cr&H. 

Als er Kuz'min das erste Mal von seinen Absichten eines Austritts aus der 
Literaturwelt erzählt habe, habe dieser nachdenklich geantwortet: „Cto z, znacit, 
nastupaet novyj eon" („Was denn, heißt das, es beginnt ein neues Zeitalter?"). 
Kuz'min habe sich schließlich entschieden, Medvedevs Akt als feindselig aus
zulegen; er habe in seinen Texten angefangen, negativ auf ihn Bezug zu neh
men, ihn als einen talentierten Dichter behandelnd, der leider verrückt, größen
wahnsinnig geworden sei. Nach Medvedev zeige diese Reaktion Kuz'mins seine 
Niederlage an, denn der Verleger hätte ihn nach seinem Weggang nicht als 
Verbündeten akzeptieren können. Auf diese Weise wären die Grenzen seines 
Liberalismus aufgezeigt worden. 

2.4. Die ,direkte Äußerung' nach der Postmoderne 

In dem Essay ,„..die Literatur wird überprüft werden'. Individuelles Projekt und 
,neue Emotionalität'." (,„..i literatura budet proverena.' Individual'nyj Proekt i 
,novaja emocional'nost"', 2007) wird der Begriff der ,direkten Äußerung' 
emeut verhandelt, allerdings unter etwas veränderten Vorzeichen. Medvedev 
orientiert sich an Bertold Brechts marxistischer Apparat-Kritik und kritisiert den 
seiner Meinung nach derzeit weit verbreiteten Glauben unter den Kulturschaf
fenden, ein individuelles Projekt realisieren zu können, unberührt von den Pro
duktionsbedingungen, in denen sie arbeiten. Der für den Schaffensanreiz eines 
Produzenten sicherlich unverzichtbare Glaube, sein Werk sei „unmittelbar mit 
dem Stoff des Lebens verbunden" (Medvedev 2011b, 148/2007e, 138: „nepo-
sredstvenno svjazano s materiej zizni") und erhebe sich über die Mechanismen 
seiner Produktion mit Bourdieu könnte man sagen: der subjektive Glaube an 
den 57w?? eines gesellschaftlichen Spiels im Unterschied zur Determiniertheit des 
Spiels als objektivem Prozess -, sei in gewisser Weise hypertroph ausgebildet. 
Das Werk, so Medvedev, verwandle sich nicht zur Ware, weil die Produzenten 
seinen Warencharakter bewusst annehmen würden, sondern umgekehrt, weil sie 
sich unabhängig von den Produktionsbedingungen wähnten. Medvedev geht es 
dabei u m eine Kritik der für das gegenwärtige Russland typischen Produktions
bedingungen, in denen nicht nur die Gesetze der kapitalistischen Verwertung 

http://MMwew.sc/7//cA


298 Maf//?;a,s M?;'f?J/ 

herrschen, sondern die Felder der kulturellen Produktion zudem einer besonders 
direkten Einflussnahme durch kreminahe Institutionen und deren Interessen 
unterticgen. Medvedev zähtt eine ganze Reihe von Fällen auf, in denen sich 
Kulturschaffende in relativ unmittelbar vom Kreml finanzierte Strukturen ver
strickt hätten, dabei jedoch auf ihre Unabhängigkeit oder gar ihre kritische 
Gesinntheit pochten. Zynismus und politische ,Unschuld' ließen sich hierbei 
kaum mehr unterscheiden. 

Nach Medvedev erfüllte die ,direkte Äußerung' ihren guten Zweck in der 
postsowjetischen Situation: einerseits in Reaktion auf den mit der Postmodeme 
assoziierten intellektuell überfeinerten, sektiererischen Diskurs des Under
grounds, andererseits in Reaktion auf die überkommene vulgäre sowjetische 
Ideologie.-3 Medvedev sieht die derzeitige Situation jedoch zumindest in eini
gen Zügen von der Postmodeme abgehoben. So richtet sich etwa die postmoder
ne Absage an die ,großen Erzählungen' und globale Sinngebungen - eine Absa
ge, die Medvedev an sich nicht befürwortet - mittlerweile nur noch gegen die 
marxistischen Erzählungen, während mit den Theorien des ,Endes der Ge
schichte' und des , Kampfes der Kulturen' die Metaphysik von rechts sich dauer
haft im philosophischen und geopolitischen Denken einnistet. Fukuyamas hege
lianische Geschichtserzählung mit der ,liberalen Demokratie' als ihrem Ende 
stellt dabei in der Tat den Typus des sich selbst beglaubigenden und universali-
sierenden mythischen, narrativen Wissens dar, das Lyotard Ende der 1970er 
Jahre in der Krise sah. Und während die Postmodeme in ihrem Kult der Vielfalt 
(des Multikulturalismus, der Polyphonie usw.) letztlich nicht über die Idee eines 
Interessensausgleiches auf einem globalen Markt hinausgekommen sei, so habe 
das Verständnis des Autors als Epiphänomen der Sprache ein kritisches und be
freiend-schizophrenes' Potenzial gehabt. Der nunmehr wiedergeborene authen
tische Autor werde umso leichter mit den Interessen des Markts versöhnt. Die 
„prjamoe vyskazyvanie" habe somit ihre Sprengkraft verloren, ja sei reaktionär 
geworden. 

Offensichtlich auf Kuz'mins Pos/e AoncepfMa/Zzwa Bezug nehmend, identifi
ziert Medvedev insgesamt drei Varianten derselben und für jede Variante einen 
Vertreter. Während er selbst ,links' verortet sei und auf die wa/?re Realität der 
Ausbeutung in der bürgerlichen Gesellschaft verweise, gäbe es noch Dmitrij 
Sokolovs „rechtskonservative" (Medvedev 2007c, 95: „pravokonservativnyj") 
und Dmitrij Vodennikovs „mediale" (ebd.: „medijnyj") Position. Bei Sokolov 
habe die Poetik ein gewisses Transzendenzversprechen, während für Vodenni-
kov die Präsenz (Emotionalität, Glück) der Performanz die ,Wahrheit' sei. Med-
vedevs Kritik, dass in dieser Zeit jeder Orgasmus eines Künstlers gut geheißen 
werde, obgleich er nur gespielt war, spielt höchstwahrscheinlich auf Vodenni-

23 Vgl. für Thesen zu den sozialen und ökonomischen Bedingungen der „novaja iskrennost'" 
Rutten 2008. 
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kovs bekannten Gedichtzyklus „Myzciny toze mogut imitirovat' orgazm" an 
(„Auch Männer können einen Orgasmus vortäuschen"). W e n n wie bei Vodenni-
kov die oberflächlichste, durch neue Medien unterstützte Emotionalität als auf
richtig' gefeiert werden kann, Hauptsache sie erzielt die gewünschte Wirkung 
im Gefühlshaushalt des Zuhörers, dann steht der Sinn dieser Kategorie über
haupt in Frage. 

Medvedev plädiert in seinem Essay, „..die Literatur wird überprüft werden'" 
für eine Kritik des Verhältnisses von Biographie und künstlerischem Schaf
fensprozesses. Den künstlerischen Schaffensakt beschreibt Medvedev als eine 
Art A/aĉ r &nr: wie der künstlerische Akt mit einer Ethik oder rationalen Zielen 
verbunden sei, ließe sich nur schwer voraussagen, weil der Künstler, „nur 
spontan, nur indem [er] sich in eine Art blinde, besessene Gurke verwandelt" 
eine Form schaffen kann - eine Form, die den Menschen auf echte Weise mit 
seiner Biographie, seiner Erfahrung verbindet, mit diesen unbeleuchteten, chao
tischen, energiebesetzten Klumpen, in denen sich seine Geschichte mit der 
kollektiven verbinde" (Medvedev 201 lb, 154).^ Dennoch soll der Künstler frei
lich jenseits des Schaffensprozesses reflektieren, wie diese ,aufrichtige' Bezug
nahme auf die persönliche, biographische Erfahrung sich denn herstellen ließe. 
Zumindest /M^o/erw der Künstler seine künstlerischen Äußerungen nicht absolut 
getrennt von anderen Akten (politischer oder ethischer Art) ansehen möchte, 
erweitert sich die Kritik der Literatur u m die Kritik der Strategie im literarischen 
Leben und gar der Lebensweise des gesellschaftlichen Akteurs. 

Während es in den 1990er Jahren die Aufgabe des ,linken' Aktionisten gewe
sen sei, seinen Körper mit den Medien zu verschalten, sei es nun Aufgabe des 
linken Künstlers, zu den „Aufwallungen der Unterdrückten, den Bewegungen 
der Elenden" (Medvedev 2007e, 149: „s poryvami ugnetennych, s nizovymi dvi-
zenijami") Verbindungen zu schlagen - sowie zu den marginalisierten Künst
lern, Philosophen und Kämpfern der Geschichte, die in einer ,postpolitischen' 
Gegenwart nicht mehr gefragt seien, „..und die Literatur wird durchforscht wer
den" ist deshalb keine 180-Grad-Wendung gegen die ,aufrichtige Äußerung', 
vielmehr eine dialektische Kritik des Begriffes. Die ,aufrichtige Äußerung' 
bleibt insofern ein Leitparadigma, als der gesellschaftliche Akteur über seinen 
Habitus, seine Biographie und seine Lebensweise mit seinem Schaffen verbun
den bleiben soll, dies aber re/ZeM^r/, damit er sich wc/?? MMr den Erfordernissen 
des professionalisierten Kunst- oder Politikbetriebs anpasse, in denen ein 
Mensch auf rein formale Weise eine Kunst- oder Politikrichtung repräsentiert. 

„[...] TOJtbxo CTHXMHHO, npeBpaTMBtuHCb B CBoero poaa cjienow 6emeHMH orypeu, MOHmo 
nopoRMTb f̂ OjP.M.r - t))opMy, KOTopan no-HacTOnmeMy CBH3MBaeT wejtoBexa c 6Horpat))HeH, c 
OHbtTOM, c TeMH HenpocBeMeHHMMM, xaoTHHecKMMM, 3HeproeMKMMM ero cryCTKaMM, B 
xoTopbtx ero HcropMH CMbixaeTM c KOJuieKTHBHoi)." (Medvedev 2007e, 148) 



300 M<3^A/a,s M^?'f7<^/ 

2.5. ,Apoka)yptische Narration' in „ 3 % " 

Interessanterweise hat Medvedev in seinem Werk das in der ,direkten Äuße
rung' verborgene poiitische Potenzial, wie es in Kyg p/ocAo in seiner ablehnen
den Haltung gegenüber der postsowjetischen Welt angedeutet wurde, bisher 
noch nicht vollständig entfaltet. Eine Politisierung biographischer Alltagser
fahrung in der postsowjetischen Gesellschaft und die Schaffung einer sozial 
marginalen persona finden wir viel eher in der Lyrik des russischsprachigen 
Vadim Lungul aus Kisinev/Chisinäu konsequent weitergeführt; die Themen des 
persönlichen materiellen Mangels, des unmoralischen, opportunistischen Ver
haltens der Menschen im Arbeitsleben, der moralischen Korrumpiertheit der 
postsowjetischen Gesellschaft insgesamt werden hier weiter entwickelt. Lungul 
ist einer der Dichter, die Medvedevs Verlag 2010 zusammen mit der Peters
burger Zeitschrift fra/M//? in der Serie „kraft" herausgegeben hat, einer Serie von 
(bisher) vier Gedichtbänden,^^ die auf billigem Packpapier (der Marke „kraft") 
in einem kleinen Format ,für die Manteltasche' gedruckt wurden und in dessen 
manueller Herstellung die Autoren beteiligt wurden. Lunguls Gedichtband M?-
e/MMy??? ra&o/M&a??? (Den 7age/ö'/?f?er?? g^M/^we/) verdient auch deswegen Be
achtung, weil Lungul eine Ausnahme gegenüber den meist ,hauptstädtischen 
Positionen' (Moskaus und Petersburgs) darstellt, und er vom Rande Europas her 
spricht. In „Odessa vremen pozdnego kapitalizma" („Odessa in Zeiten des Spät
kapitalismus") gibt Lungul eine atmosphärisch dichte und allegorisch verdich
tete Stadtbeschreibung. Odessa wird mit einer Prostituierten verglichen, die bes
sere Zeiten gesehen hat und sich betrogen sieht von den Wohlstandsversprechen 
der Perestroika. In seinem Gedicht „Vozvrascenie v Kisinev" („Rückkehr nach 
Kisinev") prangert das lyrische Ich in der russischen Tradition der Positio
nierung des Dichters als ,truth teller' die korrupte Elite seines Landes an, die 
ohne Rücksicht auf die einfache Bevölkerung Geschäfte mit der europäischen 
Union macht. Das Gedicht ist in seiner intensiven Emotionalität mit Medvedevs 
„ 3 % " vergleichbar, ist jedoch in seiner Funktion des /n/?/? /eV/wg einfacher als 
die selbstreflexive Poetik Medvedevs, aus der ein gewisser Zug „dekadenter" 
Verzweiflung nie ganz gewichen ist. 

Nach 2002 dringen in die Gedichte und Essays Medvedevs verschiedenste 
politische Themen ein, so etwa die Angst vor dem Terrorismus, das Verhältnis 
der Intelligencija zu den nostalgisch-stalinistischen Verlierern des gesellschaft
lichen Transformationsprozesses sowie etwa die Frage, ob Minderheiten-Iden
titäten in der Postmodeme noch über widerständiges Potenzial verfugen. Med
vedev gelingt es zwar oft diese Fragen im Medium seiner subjektiven Erfah
rungen zu reflektieren und interessante, provokante (vielleicht auch nicht immer 

^ Die Reihe umfasst vier Gedichtbände: Vadim Lungut: /Vafmni'w rüAo^?/^aw; Anton Oöirov: 
Pa/e.s/Mm fPoew^: Roman Osminkin: rovarMc'-tc^c"'; Keti Cuchrov: P/o.s/o //«J/. 



ganz unproblematische) .Stimmen zu entwickein', so etwa, wenn er das iyrische 
ich in „Konec peremirija" („Ende des Waffenstiiistands", 2005) angesichts der 
Erfahrung einer ,hoffnungs)os befriedeten' multikulturellen Berliner Gesell
schaft so in Rage versetzt, dass es alle Biockadcn der /7o/;7;'c<2/ correc^gyy zu
rücklassend, im Namen eines postidentitären Universalismus o//e M'f7^6T/?e??eM 
beleidigt - allerdings nicht ohne den Zweifel an einer solchen Position gelegent
lich durchblicken zu lassen.^ 

Das Langgedicht „3%", welches den größten Teil des gleichnamigen Ge
dichtbands ausmacht, gliedert sich in drei Teile. Der erste „znaet li m a m a " 
(„Weiß es die Mutter?") handelt von einem schwulen Regisseur und seinem 
schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter. Den Regisseur, der sich heimlich 
sadomasochistischer Praktiken erfreut, während seine Mutter ihn im Schachclub 
wähnt, ermuntert das lyrische Ich, sich seiner Mutter zu öffnen, „denn M A M A 
ist die ganze Welt, [...] die ganze Welt, die dich liebt" (ebd., [9]: „potomu cto 
M A M A eto ves' mir, [...] kotoryj ljubit tebja"). Die „Hauptquelle der Poesie in 
der heutigen Zeit" (ebd.: „glavnyj istocnik poezii v sovremennom mire") sei der 
schmerzhafte Konflikt mit den überkommenen familiären, nationalen und religi
ösen Wertvorstellungen, die sich trotz aller Toleranz hielten, und in ihrer Agonie 
und Todesstarre die Menschen weiter im Griff behielten. Medvedev geht in 
dieser Thematisierung des Identitätsproblems über den liberalen Diskurs hinaus, 
in dem sich die Individuen vernünftigerweise Rechte einräumen; auch wird 
nicht der Vater/das Gesetz - im Sinne struktureller Psychoanalyse - angespro
chen. Er ist nicht die letzte Instanz. Den eigentlichen Konfliktpunkt sieht Med
vedev vielleicht darin, dass man sich in seinem Tun von der Welt geliebt wissen 
will, bzw. sich geliebt wissen wollen sollte, und sich selbst durch die Welt 
hindurch lieben möchte, bzw. sich selbst derart lieben mögen sollte. Medvedev 
impliziert in diesen Versen ein Ideal von Politik, wie es sich ähnlich auch bei 
Hannah Arendt findet: die Darstellung der Person und des Tuns sind auf einen 
idealen Gemeinsinn („sensus communis") gerichtet. Das Politische entspringt 
der ,Liebe zur Welt'. Vor der Sichtbarmachung und Rechtfertigung eines 
,Lebensgefühls', wie es Arendt im Zuge ihrer Interpretation von Kants Kritik 
der Urteilskraft im Rahmen ihrer politischen Philosophie nennt und welches sie 
als „Bewusstsein des Standortes in der Welt" (Arendt 2002, 573) bezeichnet, 
mag das minoritäre Subjekt aber zurückschrecken, nicht nur weil es mit der 
strikten Ablehnung seines Lebensstils durch andere rechnen muss, sondern auch 
weil- wie im Falle des homosexuellen Regisseurs, den Medvedev beschreibt 
(Allusionen an Pasolini sind offensichtlich) - der Konflikt zwischen ihm und der 
von ihm geliebten Welt, die ihn ,zurücklieben' soll: der ,Mutter', in ihm selbst 

Medvedev 2005a: „s drugoj storony, ja govorju eto/ kak by ot imeni nekoego bo!'5instva,/ 
cto toze stranno"; „auf der anderen Seite, sage ich das/ gleichsam im Namen einer gewissen 
Mehrheit,/ was auch komisch ist". 
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ausgetragen wird. Es ist dies auch ein Problem der Sprachfindung, in der die für 
Herrschaftsverhältnisse typischen zynischen Paradoxa lauern. Das lyrische Ich 
zitiert Jimi Hendrix, der gesagt habe, dass wir niemals wissen würden, wie die 
Musik der Sklaven geklungen habe. Im Extremfall ist der Schmerz stumm, aber 
einmal anerkannt, kann das Leid als eine Art Kapital beerbt werden. Es ist das 
kleinere Problem, dass das individuelle Leid an eine Gruppen-Identität kollektiv 
vererbt wird, das größere Problem ist, dass von diesem Kapital oft nur selektiv 
profitiert wird, und die minoritäre Identität in ihrer Anerkennung von den 
kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen neu stratifiziert wird. Das lyrische Ich 
verdichtet diese Paradoxa in dem Bild eines „Ortes" („mesto"), den zu erreichen 
wir streben würden, ein Ort [...] 

rjte ReCHTKM KpaCHBMX TajiaHTJlMBMX 3HaMeHHTblX HerpoB 
oxpamnoT To MecTO, r^e cmöatoTCH Haa njiaHTamien 
coTHH Tbicnq ORMHaKOBbix MepHbix d u m (Medvedev 2000f, [12f.]) 

den ein Dutzend schöne, talentierte, berühmte Neger 
bewachen, w o sich über dem Plantagenfeld 
hunderttausende gleicher schwarzer Rücken beugen 

Den Hintergrund für dieses dunkle Bild ist wahrscheinlich der historische 
Prozess der schwarzen Emanzipation in der Musik. Die Grundlage der Gospel-
Musik, der Musik der afroamerikanischen Sklaven, waren die Choräle und 
Hymnen ihrer weißen Herren. Die biblischen Geschichten der Rettung des Vol
kes Israel und die christliche Offenbarungsgeschichte werden zum ambivalenten 
Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses. Indem die ,Musik der Sklaven' sich 
universalisiert und die amerikanische populäre Musik mitfundiert, wandelt sie 
sich zu einem machtvollen Ausdruck afroamerikanischer Identität und ihrer 
Emanzipation. Mit dem lyrischen Ich übereinstimmend müsste m a n allerdings 
betonen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon längst aufgehört hatte, die Musik 
der Sklaven zu sein, mehr noch: eine Musik der Sklaven hatte es nie gegeben, 
denn diese hatten keine ,eigene'; sie hatten kein ,Eigenes'. Vielleicht kann man 
in diesem Anklagen der Geschichte den oben beschriebenen „morbiden" Cha
rakter der lyrischen Stimme von Ksep/oc/70 emeut heraushören: sie scheint uns 
zu sagen, dass noch kein Verdammter jemals erlöst wurde. 

Der dritte Teil des Gedichts treibt die Ambivalenz der künstlerischen Äuße
rung dann - sowohl als Thema als auch als Mittel des Gedichts - ins Extrem. 
Sie erscheint gleichzeitig als Ausdruck der Herrschaft und als Kunde von deren 
Ende. Der Abschnitt beginnt mit einer Beschreibung des Geruchs eines Gewäch
ses, dem „bagul'nik". Diese recht giftige Heilpflanze, zu Deutsch „Sumpfporst", 
hat eine berauschende, schweißtreibende Wirkung. Dies entspricht der Wirkung 
des folgenden langen Monologs des lyrischen Ichs. Der ätherische, ölige Geruch 
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des Sumpfporsts erinnert das lyrische ich einerseits an Maschinenöi, anderer
seits an die Öimaterei von Michai) Svarcman. Auf den Namen Svarcmans foigt 
der Klammereinschub „(videli?)" - „(haben Sie die gesehen?)" -, der Svarc
mans Bilder ais Thema des Stadtgesprächs ausweisen, aber auch auf die von 
Svarcman setbst g e m verwendete Vokabei „videnie" (,Vision', ,Erscheinung') 
verweisen mag. Michaii Matveevic Svarcman (1926-1996) ist eine mythische 
Gestalt der Moskauer Kunst. Er entwickelte die ,Konzeption' der Hieratur (rus
sisch: „ieratur"), Ölmalereien, die in einer ersten Phase maskenartige Gesichter 
zeigten, später komplexe architektonische Konstruktionen. Die Hieraturen 
beruhten seiner Auffassung nach auf einem göttlich eingegebenen Zeichenstrom 
(„znakopotok"), wobei er sich jedoch nicht als Ikonenmaler verstanden wissen 
wollte, weil die Ikone benennbar sein muss, während die Hieratur verbal nicht 
zu bezeichnen sei (Svarcman 2005, 38, 54). Svarcman zeichnete eine besonders 
charismatische, apophatische Inszenierung' als Künstler aus. Er distanzierte 
sich sowohl von der Avantgarde (s. ebd., 38f.) als auch von allen zeitgleich wir
kenden Künstlern, sah die ,ironischen' Konzeptualisten wie die Nachahmer 
seines ,mystischen' Wegs als gleichermaßen seelenlos an.29 Das lyrische Ich ist 
begeistert von den Konstruktionen des Malers, die einerseits unveränderlich 
seien, andererseits sich mit dem Bewusstsein, dem Intellekt und der Biologie des 
Menschen zu verändern scheinen. 

Solcherart assoziierend schließt das lyrische Ich eine metaphysische Speku
lation darüber an, ob die bislang nicht entzifferten 3 % des menschlichen Ge
noms die „Grundrisse des Schicksals" (Medvedev 2011a, 139/ 2007f, [14]: 
certezi sud'by") oder die „(Un)möglichkeit einer gerechten Gesellschaft" (ebd., 
140/ebd.: „(ne)vozmoznost' spravedlivogo obscestva") enthielten. Das Ideal der 
gerechten Gesellschaft wird dann in einer Vorstellung überboten, in der nicht 
nur alle Menschen, sondern auch alle Dinge in gleichwertiger Beziehung stehen 
könnten. Die Künstler würden mittels ihrer Metaphern und anderer künst
lerischer Verfahren zeigen, dass dem so ist, dass „die Dinge tatsächlich enger 
miteinander verbunden sind als es scheint" (ebd./ebd.: „dejstvitel'no svjazany 
drug s drugom bol'se cem kazetsja") - nicht, dass d e m so sein könnte.^ 
Dagegen aber trete die Macht auf den Plan: sie sei das Ergebnis der Angst vor 
einem derartigen Egalitarismus. Das Motiv der „ 3 % " wird neu semantisiert. 
„ 3 % " ist nun eine „Abgabe für die Schwäche", aber auch die Gegenleistung der 
Macht: 

Alte in diesem Satz in einfachen Anführungsstrichen geschriebenen Beschreibungskatego
rien, werden freiiich von den Kunsthistorikern, die Svarcmans Besonderheit hervorkehren 
und werkimmanent verstehen wolien. tunlichst vermieden. 
Diese Textsteiie erinnert an die futuristische Poetik, in der „jedes Textetement [...] jederzeit 
mit einem jeden anderen assoziierbar sein [muß] [...] wodurch an die Stelle der Linearität 
des historischen [...] die Überlagerungen einer kosmischen Anagrammatik" (Hansen-Löve 
1996, 223) treten. 



304 M<3f//?;<2.$ Me;M<7/ 

TaK npo3BanH ojmoro nojiHiHKa, öbiBmero npeMbep-MHHHCTpa-
«Mmna 3%», 
HOTOMy HTO eMy HKOÖbl ,30J1)KHM 6blJlH BCe OT^aBaTb 3 % CO CBOHX 
cRejiOK, 
TaK Be^yi ceöa Bce xyao^HHKH, nonbi, noJiHTHKH, 
KorRa 6epyi ipn npoueHTa - Hajior 3a cjiaöocTb -
c HecqacTHbix, )Ka^Kaymnx «qy^a», 
KOTOpHX npO^OJDKaiOT RypMTb -
[...] 
ipn npoueHia -
3T0 Ha3biBaeTCH «nyjio», 
KOTopoe HKo6bi jiaeT ie6e 6ojibine, neM TN ecib - (ebd., [15]) 

so nannten sie einen Politiker, einen ehemaligen Premierminister: 
„Mischa 3%", 
weil sie ihm angeblich alle 3 % von ihren Einnahmen geben mußten, 
so verhalten sich alle Künstler, Popen und Politiker, 
wenn sie 3 % nehmen - die Abgabe für die Schwäche -
von den Unglücklichen, die auf ein „Wunder" harren, 
und die man weiter für d u m m verkauft -
[...] 
3%-
und das nennt sich dann „Wunder", 
etwas, das dir angeblich mehr gibt, als du bist - (Medvedev 201 la, 140) 

Die 3 % werden nun zu einer Metapher dessen, was man mit der Gesell
schaftstheorie Pierre Bourdieus als „symbolisches Kapital" bezeichnen könnte. 
Für diesen zentralen Begriff seiner Theorie hat Bourdieu auch oft den - weiter 
als bei M a x Weber verstandenen - Begriff des .Charismas' verwendet. Das 
Charisma - die Faszination der Kunst des Genies und die Autorität des klugen 
Staatsmannes - ist „lediglich das Produkt unzähliger Kreditübertragungen [...], 
mit denen die Subjekte dem Objekt Kräfte zuschreiben, denen sie sich dann 
unterwerfen" (Bourdieu 1987, 257). Das Charisma ist Ausdruck der in der prä
sentischen Zeiterfahrung immer bereits vergessenen Wirkungen der gesell
schaftlichen Akkumulationsprozesse. Diese haben sich im Habitus, der ,zweiten 
Natur' der Akteure sowie den Institutionen als Handlungsrahmen sedimentiert. 
Im Gedicht wird das Charisma mit dem semantisch verwandten ,Wunder' 
(ct/afo) angesprochen. Die radikale Kritik des lyrischen Ich an diesem Wunder 
wird auf eine Reihe gesellschaftlicher Felder - Politik, Religion und Kunst -
bezogen, wobei die Kritik der Kunst den größten Raum einnimmt. In einer Art 
und Weise, die typisch ist für Medvedevs Poetik des Hörensagens, wird diese 
Kritik fortgesetzt: 

x cnpocHJi y ORHOH ReByuiKH: 
«HTO HV3KHO HCKyCCTBy?», 



ona CKa3ajia: 
«n Morj)a 6bt CKa3aib, Mio HCKycciBO mirei TO, qTO öojibine Te6n, 
Ho noneMy-TO oneHb ̂ ypHO naxHei OT 3Toro onpe^eneHHH» 
a corjmcHJicn, jia - aeHcTBHTejibHO, o^eHb /typHO naxHei, 
H HenoHaTHO, noneMy, 
noncMy or Bcero, HTO «ßojibuje» Te6n 
TaK naxHei: [...] 
HCKyccTBa - Hyne.no, Koe-KaK cocTpunaHHMH, 

HO OT 3Toro He MeHee 
yjjHBHTejibHbtH 3BepeK; 
H 3a Ka)KaoH ceMbeH -
MCTopMH npe^aiejibCTB, 

rHycHoro npHcnoco6jieHHecTBa 
H OCKOpÖMTeJlbHMX yMOJIHaHHH, 
H co BceM 3THM HHHero He no^ejiaib 
(B TOM CMMCJie, HTO Hejlb3H 
c 3THM )KHTb) (Medvedev 2007f, [15-16]) 

ich habe ein Mädchen gefragt: 
„was braucht die Kunst?", 
und sie hat gesagt: 
„ich könnte jetzt sagen, dass die Kunst das sucht, 
was größer ist als du, 
aber irgendwie geht ein schlechter Geruch von dieser 
Bestimmung aus" 
ich stimmte zu -ja, das riecht tatsächlich schlecht 
und man weiß nicht warum, 
warum von allem, was „größer" ist als du, 
so ein schlechter Geruch ausgeht: [...] 
die Kunst ist eine Strohpuppe, ein irgendwie zusammengeflicktes, 
aber deswegen nicht weniger 
wundersames Tierchen -
und hinter jeder Familien 
verbirgt sich eine Geschichte des Verrats, 
der hündischen Angepaßtheit 
und des beleidigenden Schweigens, 
und da ist nichts zu machen 
(das heißt, daß man 
damit nicht leben kann) (Medvedev 201 !a, 140/141) 

Die Verzweiflung angesichts der Wirkungsweise der Macht - das Gefühl des 

,Damit-kann-man-nicht-!eben' -, die das lyrische Ich ausdrückt, führt nach sei

ner Aussage zum brennenden Wunsch „[...] daß alles transparent und hell 

würde" (Medvedev 2011a, 141/2007f, [17]: „[...] ctoby vse stalo prozracno i 

svetlo"). Derart klar, geradezu „schmerzhaft klar" (ebd./ebd.: „do boli jasna"), 

wäre eine Geschichte, „die alte Anekdote/ über die fünf Juden" (ebd./ebd.: 

„smesnaja staraja chochma/ pro pjaterych evreev"). In der Folge entspinnt sich 

http://Hyne.no
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die Geschichte von den fünf jüdischen ,großen Männern': Moses, Jesus Chris
tus, Kart Marx, Freud. Das lyrische Ich erzählt die historischen Großtaten der 
ersten vier der fünf Heiden in einer verschrobenen Lexik. Es handelt sich hierbei 
vielleicht u m eine weitere Variante der Poetik des Hörensagens, u m die Wie
dergabe populärer geschichtlicher Erzählungen von den großen Männern. Im 
Hintergrund steht dabei allerdings ein sehr reflektierter Text Isaac Deutschers, 
den Medvedev für die Webseite der sozialistischen Bewegung t^ereJ („Vor
wärts") übersetzt und kommentiert hat. 

In „Der nichtjüdische Jude" von 1958 schreibt der jüdische Marxist über Spi
noza, Heine, Marx, Rosa Luxemburg, Trotzki und Freud und arbeitet als Grund 
für die ,Genialität' ihres Denkens die dialektische Natur der jüdischen Kultur 
heraus ,,[A]n den Randzonen oder in den Ritzen und Falten ihrer jeweiligen 
Nation" (Deutscher 1988, 60) gelegen, habe sie ihren Abkömmlingen ermög
licht, die Beschränkungen ihres ethnisch kulturellen Hintergrunds zurückzu
lassen und sich zu universalistischem Denken aufschwingen. Beim Vergleich 
der gereihten großen jüdischen Männer fällt auf, dass das lyrische Ich die 
religiösen Gründerfiguren Moses und Jesus Christus hereinholt, die in der Reihe 
säkularer Denker Deutschers fehlen. Dies hängt wiederum zusammen mit dem 
philosophischen Einfluss Alain Badious auf Medvedev. Der Vergleich des jüdi
schen Marxisten Deutscher und des französischen Philosophen Badiou ist dabei 
wichtig, weil Deutscher den Universalismus als biographische Selbstaussage 
dialektisch als ,nicht-jüdisch' bezeichnet, während Badiou, dem religiösen Dis
kurs folgend, die universelle Gnade Gottes (wiederum Charisma) zur Voraus
setzung des Bekenntnisses zum universellen Wahrheitsereignis macht (s. ebd., 
145). Dieses richtet sich für Badiou an alle, insofern es auf der Teilung des 
Subjekts, dem Bruch mit seiner Identität beruhe. Auf diese Weise durchkreuze 
der Universalismus alle partikularen Identitäten (s. Badiou 2002, M-31). Das 
Erscheinen der christlichen Subjektivität ist für Badiou voraussetzungslos und 
stellt eine Zurückweisung sowohl der griechischen Tradition des Logos als auch 
der jüdischen Tradition des Gesetzes des Vatergotts, an welches das auserwählte 
Volk gebunden ist, dar.^' 

Die Nicht-Berücksichtigung des jüdischen Mitleidsgebots aufgrund einer vermeintlichen 
jüdischen Selbstzuschreibung von ,Auserwähltheit' stellt für die Teilnehmer des Colloqui-
ums D;'e ^erneMMHg t̂ a; JM6feH?Mm.s eine Figur dar, auf die antisemitische Argumentationen 
zurückgreifen können. Nichtsdestotrotz wird der religionsgeschichtliche Bruch von sehr an
gesehen Gelehrten geteilt. Norman Cohn betont, der jüdische Prophet Jesus habe sein Ver
sprechen eines neuen Gottesreichs aHein dem jüdischen Volk gegeben. Dass die Botschaft 
von der Auferstehung sich an alle Menschen richte und dass zudem noch das Gesetz, dem 
Jesus nach Cohn streng folgte, durch die göttliche Gnade suspendiert werde, sei eine nach
trägliche, hellenistisch beeinflusste Interpretation Paulus' (s. Cohn 2001, 200-202). Sigmund 
Freud hingegen steht der christlichen Botschaft ambivalent gegenüber, insofern sie Jas 
Schema der Gottesliebe und der Identifizierung mit dem Nächsten umdreht - tdentifizienng 
mit dem Heiland (;?M<;a?;o c/?r;.sr;) und Nächstenliebe. Aus diesen Forderungen leitet Jas 
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In der Erzählung des !yrischen Ichs wird die rehgiöse Dimension noch kon

kreter, indem das apokalyptische Sujet eingeführt wird. Wir befinden uns 

demnach in der Zeit der Krise. Indem die Juden nun einen Nationalstaat erhalten 

hätten und deutsche Zahlungen für den Holocaust erhielten sei ihnen - so urteilt 

das lyrische Ich polemisch - die Luft abgedreht und sie seien nun reaktionär 

geworden (s. Medvedev 2011a, 142/2007f, [19]).^ Aber auch in der Sowjet

union, so das lyrische Ich, seien die Juden, ja überhaupt alle, in ihrer Bildung 

und ihrer Möglichkeit eines ehrlichen sozialen Lebens begrenzt worden (s. ebd., 

143/ebd., [20]). Jetzt, in der postsowjetischen Ära herrscht vollkommene Fin

sternis, ein jeder versucht nur noch opportunistisch seiner 3 % habhaft zu 

werden. Die Subjektivität selbst ist in der Krise, denn das Subjekt ist lediglich 

ein zufalliger Behälter für den postmodemen Textsalat. Doch in der Erzählung 

des lyrischen Ichs scheint Rettung auf: 

M MnxaMJi IÜBaptiMaH, 3a6y6eHHHH pyccKMH MaHMHHHa, 
6.ny)K3aH B Tex x<e noieMKax, 
CJIMBaHCb B HHX C TaKMMH Me MaHhHKaMH, KaK OH, 
Ro6b!Jl TaM HTO-TO. 
HTO? 
KaKyK)-TO B03MO)KHOCTb, 
KycoK npo3paiHoro 3epKajia, 
KaK KycoK KpoBaBoro Maca -
MajIbHMK BCKpHKMBaMUlHH: 
«MHp np03paneH» 
(Bcm^y BMRHa Bo^a) 
Tenepb H a w HTo6N B 3TOM npo3paqHOM 3epKane 
OTpa3HJlCH MHp 
,HJ1H 3TOrO Hy)KHO: 
qToßbi CUIA nepeciajiH noKpoBHTejibCTBOBaTb H3panjno, 
HTo6bi B najiecTHHe B03HHKJio o6T)e^HHeHHoe eBpeHcKO-apa6cKoe rocy-
aapcTBo, 
qTo6bt MHorwe eBpen, He BbMepH<aBuiHe TaKoro yHH)KeHHH, 
pa36pejiHCb no MHpy, 
H Tor/ia peaKHHOHHbiH eBpencKHÜ xapaxiep 
^ManeKTHHeCKHM OÖpa30M 
nopO^HT CBOK) npOTHBOnOJIWKHOCTb 
H OnHTb KaKOH-HHÖy^b eBpeÜCKMH BbipoaOK 
pacceHHHbiH, yHH^eHHbin, TOCKytourHH no e^HHCTBy, 

Christentum einen höheren moralischen Anspruch ab; dies betrachtet Freud kritisch (Freud 
1921, 123). 
Harsche negative Urteile über die Folgen des Holocausts auf das jüdische Volk und die 
Politik des Staates Israels finden wir sowohl bei Deutscher als auch bei Badiou, wenn auch 
diese Urteile nicht ganz so polemisch wie hier ausfallen. Die widerwillige Wiedergutma
chungspolitik der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit (s. Surmann 2008) hatte sicher nicht 
eine so große Bedeutung für Israel, geschweige denn für ,die Juden', wie es der Ausdruck 
des lyrischen Ichs hier vordergründig behauptet. 
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He 6aHKHp, 
He ceKTaHT, 
He nyieuiecTBeHHUK 
owsep^/;ew no.MOM^b ceoMJt 
OTMeHHT, 3aMCpKHÖT 
3apoei B 3eMJito 
CBOK)H36paHHOCTb 
HCKJHOHHTejlbHOCTb 
H CBOK) naTpHapxanbHOCTb, 
CBOK) 3THHMHOCTb 
H CBOH TaJiaHT H CBOH 
HHTeJlJieKT 
3anepKHyB H OTMeHHB ieM catubiM 
BonHiome 3THHHecKyio (peaKHHOHHyto) noaonjieKy 
3TOrO COÖbtTHH 
CMemaBiHHCb co BceMH, 
OTBeprHyB H36paHHbix, 
npHHHB Bcex, 
JlK)6b!X 
To ecTb ciaB 3iaKHM xoan^HM anoKajiHncHcoM 
H Tor^a e\iy nocjie^yiOT Bce ocTajibHbie 
CMeiuHbie pyccKHe, cMeuiHbie apMime HJin HH^.ychi, 
JiaTHHOCbl, 
a OH CHOBa 6y^eT TBepaHTb CBoe -
HTO HeT HH Hy^eH, HH 3J1J1HH8, 
H HH OTLia HH MaiepH, 
HO TOJibKO Hei yme HH BapBapa, HH xpnciHaHHHa, 
OH paccKa^KeT npo HOBbiü Mnp 3a npe^ejiOM TeKCTa (Medvedev 2007f, 
[21-23]) 

und Michail Svarcman, der schellenbehangene russische Irre, 
der in derselben Finsternis herumirrte 
und sich mit solchen Irren wie er selbst vereinigte 
erhaschte dort etwas. 
was? 
eine Möglichkeit, 
die Scherbe eines durchsichtigen Spiegels, 
wie ein Stück blutigen Fleischs -
ein Junge tut einen Schrei: 
„die Welt ist durchsichtig" 
(überall ist Wasser zu sehen) 
und jetzt müsse in diesem klaren Spiegel 
eine Welt Widerscheinen 
und dafür müssen 
die U S A aufhören, Israel zu begönnern, 
müsste in Palästina ein vereinter 
jüdisch-arabischer Staat entstehen, 
müssten viele Juden, die eine solche Erniedrigung nicht ertragen, 



sich über die Weit verstreuen, 
damit dann der reaktionäre jüdische Charakter 
auf dialektischem W e g e 
seinen Gegensatz gebiert 
und dann erst, von neuem, ein jüdischer Sprössling, 
zerrissen, erniedrigt, die verlorene Einheit betrauernd, 
kein Bankier, 
kein Sektierer, 
kein Reisender, 
<V/e R?7/e Jer .ye;MCf? zt/rMcAweMf 
widerruft, durchstreicht 
seine Auserwähttheit, 
seine Exklusivität 
und seine Patriarchahtät, 
und seine Ethnizität 
und sein latent 
und seinen Intellekt 
in der Erde begräbt, 
damit er einen Strich durch das alles macht 
und den himmelschreiend ethnischen (reaktionären) Hintergrund 
dieses Ereignisses verwirft, 
indem er sich mit a))en vereinigt, 
die Auserwählten zurückweist, 
atle annimmt, 
einen jeden, 
und dass er zur wandelnden Apokalypse wird, 
und dann erst werden alle anderen ihm folgen 
die lachhaften Russen, die lachhaften Armenier oder Hindus, 
die Latinos, 
und dann wird er von neuem seine Wahrheit bezeugen -
dass da keine Hindus sind und keine Hellenen, 
und keine Väter und keine Mütter, 
und auch keine Barbaren oder Christen, 
er wird erzählen von einer neuen Welt jenseits der Grenzen des Textes, 
[...](Medvedev 2011a., 143-144) 

Der Modus dieser lyrischen Äußerung kann nur äußerst schwer beschrieben 
werden; und Medvedev selbst lässt sich hier im Gespräch nicht zu einer Selbst
interpretation bewegen. Medvedev liefert nicht ungefragt, wie der Konzeptua-
list, die Theorie zum Verständnis seiner Poesie und schon gar nicht ist der theo
retische Entwurf Teil des künstlerischen Spiels selbst. Trotz aller theoretischen 
Richtungsbestimmungen bewahrt der künstlerische Akt einen gewissen Grad an 
Kontingenz und eine hohe emotionale Intensität - es spricht hier in gewisser 
Weise, u m Medvedevs oben eingeführte Metapher zu verwenden, die „blinde 
Gurke". Die blinde Gurke ist jedoch kein ,blinder Seher'. Es geht nicht wie im 
Hochsymbolismus u m eine vertikal ausgerichtete, adventistische Mythopoetik 
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(vgl. Hansen-Löve 1996, 219-222). Gleichfalls handelt es sich nicht u m eine mit 
der Postmoderne sicherlich kompatiblere Kamevatisierung der Apokalyptik, in 
der das Höchste im Niedersten aufscheint und umgekehrt (ebd., 223-225). Schon 
gar nicht geht es u m ein postmodemes Spiel von Dekonstruktion und Remytho-
logisierung. Vielmehr beruht Medvedevs Äußerung auf einer nicht-spielerischen 
Zweideutigkeit; sie gewinnt ihre emotionale Intensität in der Bearbeitung tra
gischer Paradoxa. Eines davon betrifft die Kunst selbst. Ihr utopisches Potenzial, 
welches das Gedicht einerseits in der trotzigen Darbietung der ,großen Erzäh
lung' gegen die Postmodeme (oder zumindest deren vulgäre Form), ernsthaft 
beschwört, ist andererseits gegründet auf einer ,Lebenslüge'. In jeder Familien
geschichte, so verallgemeinert das lyrische Ich polemisch, verberge sich „die 
Geschichte des Verrats, der hündischen Angepasstheit und des beleidigenden 
Schweigens". Das lyrische Ich bewundert die ,Hieraturen' des Michail Svarc-
man, ihre Kraft gibt den Initialimpuls für die lange Assoziationskette des 
lyrischen Ichs, die in die apokalyptische Erzählung mündet. Vielleicht ist gar er, 
der zur Orthodoxie übertrat und eine nicht exklusive Definition des , heiligen 
Volks' der Juden hatte, und nicht erst der von ihm prophezeite Jüngling, der 
fünfte in der illustren Reihe großer jüdischer Männer? 

Die hier betrachtete ,messianische Kraft' des Kunstwerks könnte dabei auch 
hinsichtlich der von ihm gestifteten Gemeinschaftlichkeit rekonstruiert werden. 
Im Hinblick auf den von Medvedev sehr verehrten Vsevolod Nekrasov würdigt 
er die ethische Idee einer marktfemen, solidarischen Vergesellschaftung über 
den Wettstreit u m die bessere Wortkunst (s. Medvedev 2007d); eine Vergesell
schaftung, wie sie unter den historischen Bedingungen der späten Sowjetunion 
bis zu einem gewissen Grad tatsächlich möglich war. Svarcman bediente sich 
jedoch apophatischer Techniken in der Beschreibung seines Werks und seiner 
selbst: in gewisser Weise nicht nur ein besonderer Zug von Svarcmans Strategie, 
denn das ,Es-ist-nicht-Das', die Zurückweisung des banalisierenden, inkompe
tenten Urteils, die ,Distinktion' im Sinne Bourdieus, ist eine Grundkonstituente 
von Kunst, auch von kollektiv ausgeübter. Zudem könnte Svarcman jedoch auch 
die ,Lebenslüge' im Gedicht symbolisieren. Svarcman, dessen Vater 1942 im 
Gulag starb, erreichte seinen Status als verehrter (und verspotteter) ,Anachoret' 
und Künstler durch eine Konzentration auf die Metaphysik, durch eine Abwen
dung von politischem Streben hin zum ehrlichen gesellschaftlichen Leben. 
Dabei wusste er sich professionell sehr gut in das System zu integrieren und 
wurde Begründer einer eigenen Schule der Industriegrafik. Mit derartigen Zügen 
symbolisiert er für Medvedev vielleicht die von ihm kritisierte russische Intelli-
genzija. 

Das Thema der Paradoxa der Wirkungen der Macht wird im Gedicht erwei
tert und im größtmöglichen historischen und geopolitischen Maßstab durchge
spielt: im Hinblick auf den Holocaust, auf die Geschichte ,der Juden' und des 



Staates Israel im 20. Jahrhundert und in der Zukunft. Die Erzähiung des jüdi
schen Jünglings, der seine Identität zurückweist, worauf a))e - alle Minder
heiten' - es ihm gleichtun, entspricht grundsätztich dem Schema von Badious 
Universahsmus-Theorie. Historisch gesehen ist diese Figur heikel. Nach Mei
nung des jüdischen Historikers Jurij Slezhkine fuhr in der russischen Geschichte 
der Tei) der russischen Bevölkerung, der nach Amerika ging, u m nach der Logik 
der liberalen Gesellschaft eine mit Rechten ausgestattete ,Minderheit' zu bilden, 
damit sehr viel besser als der Teil der in Russland verbliebenen Juden, der 
versuchte, assimilierter Bestandteil zuerst einer ,universellen' nationalen russi
schen und später einer kommunistischen Kultur zu werden (s. Slezhkine 2004, 
206-216).33 

Zudem bedeutete die ,Durchstreichung' der jüdischen Identität auch den Ver
zicht auf die kollektive Identität des Genozidopfers, die einen Anspruch auf 
Respekt und Wiedergutmachung begründet. Insofern könnte der Aufruf zur 
Durchstreichung der Identität von Opfern als skandalöser Affront gewertet 
werden.34 Die apokalyptische Erzählung, die erzählt wie der „reaktionäre jüdi
sche Charakter" in einer dialektischen Antithese den jüdischen Jüngling als 
„wandelnde Apokalypse" hervorbringt, kann jedoch nicht ganz für bare Münze 
genommen werden, auch wenn sie weit davon entfernt ist ,ironisch' zu sein. In 
der verschrobenen Lexik, in der Banalität, welche die Erzählung zu einem 
Beispiel der Poetik des Hören-Sagens macht, wird das Latent-Metaphysische 
der religiösen Figuren, die im philosophischen Diskurs (insbesondere Badious) 
sublimiert erscheinen, wieder manifest. Die Paradoxa der Relation von Mino
rität und Universalismus werden bearbeitet, sie werden nicht wirklich einer 
Lösung in der philosophischen Figur Badious zugeführt. 

Medvedevs durch und durch historisches Projekt erscheint letztlich auch der 
dialektischen Herangehensweise Deutschers an die jüdische Frage'^ sehr viel 

^ Ein besonders interessanter Fall in dieser Geschichte ist Michail Svarcman. §varcman lässt 
sich 1970 taufen, hält jedoch daran fest, sich als Jude zu sehen, insofern ein Jude zu sein, für 
ihn bedeute, eine „religiöse Berufung" (§varcman 2005, 39: ,,religiozn[oe] prizvani[e]") und 
eine „mysterienhafte und prophetische Aufgabe" (ebd.: ,,misterial'n[oe] i profeticesk[oe] 
zadani[e]") zu haben. Er forderte die Juden auf, sie selbst zu sein und „für den N a m e n des 
Herren zu leiden" (ebd.: „stradaf za imja Gospodne"). Diese Berufung sei nicht auf die 
Juden begrenzt, auch ein Nicht-Jude, der sie verspüre, gehöre gleichfalls zum ..Geistigen 
Israel" (ebd.: ,,duchovn[yj] tzrael[.]") 

4 Die Israel-kritische Haltung im Umfeld Medvedevs liegt offen zu Tage. Inwiefern jedoch 
etwa die Argumente der Bewegung ^pere;/ in ihrem Protest gegen die israelische Blockade 
von humanitären Hilfsleistungen (s. t*/?pre6? 2010) gerechtfertigt sind, inwiefern der Ver
gleich des staatlichen Kampfes gegen den Terror in Russland und Israel sinnvoll ist, kann 
keine Fragestellung dieses Aufsatzes sein. Eine Relativierung der geschichtlichen Leider
fahrung des Holocausts wird von der Bewegung nicht angestrebt. Dafür finden sich auch 
keine Ansätze in der Rede des lyrischen Ichs im betrachteten Gedicht. 

^ Deutschers nach dem Holocaust und vor dem Hintergrund des schwierigen Schicksals des 
jungen Staates Israels formulierte Frage, wer ein Jude sei, ist freilich eine ganze andere als 
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verwandter als Badious metaphysischem Projekt. Es ist das Paradox der jüdi
schen Geschichte im 20. Jahrhundert, das Medvedev hier bearbeitet. Befördert 
durch ihre Staatenlosigkeit und ihr Außenseitertum in einer national geordneten 
und zunehmend in Nationalismus delirierenden Welt, waren die russischen 
Juden besonders offen für internationalistisches und sozialistisches Gedanken
gut. Obwohl die Nationalsozialisten den Völkermord an den Juden nicht zu 
Ende führen konnten, so waren sie doch darin erfolgreich, die nationale Ord
nung weiter zu zementieren, insofern ein Nationalstaat für das verfolgte und 
dezimierte jüdische Volk als die einzig realistische Möglichkeit erschien, künfti
ges jüdisches Leid zu verhindern; zudem bildeten die nationalen Beziehungen 
auch den dominanten Rahmen für die deutsche Wiedergutmachung an ,den 
Juden' (Slezhkine 2004, 363-367).^ Es ist ein Zug im internationalistischen 
Projekt Medvedevs, dass er das Schaffen jüdischer sozialistischer Intellektueller 
beleuchtet. Für die antifaschistische Ausstellung Nikolaj Olejnikovs „Ostraja 
neobchodimost' bor'by" (,Akute Notwendigkeit zu kämpfen') war Medvedevs 
Beitrag ein Text über den polnischen jüdischen Sozialisten und Mitorganisator 
des Aufstands im Warschauer Ghetto Marek Edelman, der dem Zionismus 
gegenüber stets kritisch eingestellte war, sowie über den literarischen Chronis
ten des Aufstands Wladystaw Szlengel (s. Medvedev 2010), dessen populärstes 
Gedicht „Kontratak" Medvedev in Übersetzung beigibt (Stengel 2010). Medve
dev begründet seine Beleuchtung des jüdischen Sozialismus der Vergangenheit 
einerseits damit, dass sich in Russland aufgrund der Diskriminierung der Juden 
in der Sowjetunion kaum jemand finde, der sich als Jude bezeichne und gleich
zeitig mit linken Ideen sympathisiere, zum anderen, weil große Teile der west
lichen Linken Israel gegenüber höchst kritisch eingestellt seien und es somit 

die jüdische Frage' in Preußen, auf die Marx in seinem Aufsatz „Zur Judenfrage" antwor
tete. Letztere aber bildet einen Prätext für Deutsehers Fragen. Den berüchtigten Satz „Die 
gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft v o m 
Judentum" ( M E W Bd. I, 377) formutierte Marx eben in Hinblick auf das Ideal einer all
gemein menschlichen Emanzipation von Staat und Religion - und unabhängig davon, dass er 
als politische Handlungsperspektive die Religionsfreiheit sehr wohl unterstützte. Den Grund 
für Marx' gelegentlichen Rückgriff auf .antisemitische' Stereotype („Schacher" als „Kultus 
der Juden"; ebd.. 372) sieht Scheit darin, dass er für sich selbst - Marx stammte aus einer 
Rabbinerfamilie - die Emanzipation vom Judentum voraussetzte und sein eigenes intellek
tuelles Schaffen eben nicht in der Geschichte von Judentum und Assimilation verortete IS. 
Scheit 2001, 59). Eben in dieser dialektischen Fassung des .Jüdischen' muss Deutschers 
Antwort auf die jüdische Frage' gesehen werden. 
So gering die Wiedergutmachungszahlungcn Deutschlands an Israel auch waren, noch unzu
reichender waren die individuellen Schadensersatzleistungen, insbesondere wenn die jüdi
schen Opfer nicht dem deutschen Kulturkreis angehört hatten. Fast vollständig wurden die 
Wiedergutmachungsansprüche der Sinti und R o m a abgeschmettert, die über keine nationale 
Vertretung verfugten und deren Vertreter aufgrund der mangelnden .territorialen Konzent
ration' der Sinti und Roma von der Bundesrepublik bis 1999 gar nicht anerkannt wurden (S. 
Rohloff2000). 
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wertvoll sei, an die Geschichte jüdischen soziahstischen Denkens zu erinnern (s. 
Medvedev/Meindl [2010]). Wichtig ist dabei auch die antistalinistische Ausrich
tung vieler dieser Denker, etwa Deutschers. Schließlich ist es einer der wichtig
sten Strategien des russischen Antisemitismus, den bolschewistischen Terror als 
von Juden begangenen Genozid am russischen Votk darzustellen.-^ 

A H diese Themen mögen ats heiße Eisen erscheinen, insbesondere weit 
Medvedev kein Jude ist. Es muss jedoch betont werden, dass dieses Engagement 
aus keiner Position der Stärke erfolgt, die Reflexion einen offenen und experi
mentellen Charakter trägt, keine einfache Heldenverehrung betrieben, sondern 
vielmehr auf den Diskussionsbedarf in vielen Fragen hingewiesen wird.^R Dies 
gilt bei Medvedev für das Verhältnis von Kunst und Politik insgesamt. Das 
Verhältnis stellt ein Experimentierfeld dar, in der neue Formen der Literatur und 
des literarischen Lebens entwickelt werden können - dies nicht ,um der Kunst 
selbst willen'. Letztere aber soll auch nicht unbedingt funktionalisiert werden, 
vielmehr geht es hier u m ein nicht-finalisiertes Miteinander von Kunst und 
Politik. 

D e m Essay „..und die Literatur wird durchforscht werden" gibt ein Gedicht 
Brechts den Titel - „Die Literatur wird durchforscht werden" -, das bei seiner 
erneuten Veröffentlichung 1951 auch „Das Lied von den Richtern" hieß. Im 
Gedicht, das am Ende des Essays in Gänze zitiert wird, ist ein erlöster Zustand 
der Menschheit vorgestellt von dem aus die Literatur auf Spuren des Aufruhrs 
gegen die Herrschaft von Menschen über Menschen. Im gleichen Essay bekennt 
sich Medvedev auch zum Projekt eines neuen sozialistischen Internationalismus. 
In gewisser Weise ist dies eine renitente Reaktion auf eine in der Postmodeme 
in der Tat sehr verbreitete Einstellung, nach der jede Vorstellung einer Welt, die 
grundlegend verschieden ist vom .s'?<2?H.s <?Mo, diffamiert wird. Ein solches Be
kenntnis allerdings ist in vielen Zügen nicht unbedingt inkompatibel mit den 
wichtigen Denkern der Postmodeme selbst, oder solcher, die in der Postmodeme 
stark rezipiert wurden. A n dieser Stelle kann erneut auf Derridas Afa/x' Gcspen-
.y?er und sein weiteres politisches Werk verwiesen werden. In der Tat gebraucht 

Diese hanebüchene Geschichtstalschung argumentiert vor allem damit, dass der Proporz von 
Menschen jüdischer Abstammung unter den Bol'seviki höher war als in der Gesamtbevöl
kerung. Eine ganze Reihe von historischen Gegenargumenten müssen dabei heruntergespielt 
oder missachtet werden: Erstens machte gerade der russische Antisemitismus die bolsche
wistische Ideologie für Juden attraktiv; zweitens war der Anteil von Menschen mit jüdischer 
Abstammung in vielen Teilen der russischen Elite höher als in der Gesamtbevölkerung, u.a. 
auch unter den Wohlhabenden, die von den Bol'seviki enteignet wurden; drittens ist die Zahl 
der Opfer des Terrors mit jüdischer Abstammung erheblich; zu guter Letzt wurde der Terror 
nicht im Namen eines Volks oder einer Nation entfacht. Für eine Wiederauflage eines 
Klassikers jener antisemitischen Geschichtsfalschung s. Dikij 2010. 
Der Text über Edelman verschweigt etwa nicht, dass dieser kritisiert wurde für die Zwangs
enteignungen wohlhabender jüdischer Bewohner des Ghettos im Zuge der Organisation und 
Finanzierung des Aufstands (s. Medvedev 2010, 38.) 
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Medvedev in einem weiteren Essay den Terminus „alterglobalizma" - offen
sichtlich eine Anspielung auf das von Derrida mitgeprägte Schlagwort „altergle-
balisation", bzw. „altermondialisation" (s. Bimbaum/Derrida 2004). Medevdev 
meint damit die bewusste Aneignung der Geschichte, das Verständnis der kul
turellen Realitäten, die uns prägen, u m sie in Richtung eines Internationalismus 
überwinden zu können (s. Medevdev 2007d, 108f). 

Auch Benjamins Geschichtsphilosophie, der Begriff der schwachen messi-
anischen Kraft' könnte hier angeführt werden. Letztlich aber ist Medvedev kein 
Philosoph. An seinem Projekt ist die Positionierung im russischen literarischen 
und politischen Leben interessanter als eine theoretische Position' im strengen 
Sinne. Wichtig ist für ihn einerseits die Handlungsperspektive einer gra.s.$rocf.y-
Bewegung; für ihn jedoch noch spezifischer ist sein Verlagsprojekt, in dem er 
mit Gleichgesinnten westliche linke Theorie in Übersetzung herausgibt: u.a. 
Daniel Bensai'd, Herbert Marcuse, Terry Eagleton, Jean-Luc Godard sowie viele 
von ihm selbst übersetzte Gedichte von Dichtem, die mit der linken Bewegung 
verbunden waren oder sind (wie Pier Paolo Pasolini und Adrian Mitchell). Die
ses Projekt ist verbunden mit seiner Kritik der russischen Intelligenzija, der er 
eine defätistische Einstellung vorwirft. Die Gewöhnung an den miserablen .yfa-
fM.s <7Mo ist nach Medvedev in Russland verbunden mit einer dystopischen Angst 
vor einer Vergeltung des andauernden Betrugs, der fortwährenden Schandtaten, 
und er diagnostiziert dies anhand von Beispielen in der zeitgenössischen russi
schen Literatur (s. Medvedev 2011b, 155f./2007e., 152). Wut, auch in Medve-
devs Essays spürbar, wird in dem Gedicht „ 3 % " mit einer intensiv emotionalen 
Stimme der Anklage der Macht auf eine höhere Ebene geführt. Das Gedicht 
mündet ein in eine Schimpftirade gegen die ,,boshafte[n] Verlierer", die heid-
nische[n] dreckige[n] Sieger, die „Blutsauger", „Politschaben" und ,,debile[n] 
Inquisitoren" (Medvedev 2011a, 145/ 2007f, [24]), die alles verdorben hätten. 
Es handelt sich hier, wenn überhaupt, nur u m eine verkomplizierte Spielart der 
,direkten Äußerung', wahrscheinlich aber viel mehr u m etwas, das diese Weise 
zu sprechen und zu schreiben beerbt und überwindet. Die literarische Persön
lichkeit' konstituiert sich hier performativ im emotional intensiven Vortrag und 
schwingt sich, Zweifel zurücklassend, auf ins Zornig-Prophetische, die perjowo 
des Dichters und Aktivisten erschließt sich jedoch nicht adäquat und unmittel
bar in einer ,emotionalen Aussprache', die dem Leser/Hörer Aufrichtigkeit als 
Präsenzerfahrung anbietet. Entscheidend ist das wechselseitige Verhältnis dieser 
performativen Effekte im Gedicht und der theoretischen Diskurse und Schach
züge im kulturellen Leben, wobei erschwerend hinzukommt, dass künstlerische 
und theoretische Sprechakte nicht trennscharf voneinander abgegrenzt werden 
können. Es geht hier massiv u m das Verhältnis von Theorie und Praxis, Konzep
tion und Produktion/Ausführung, im Mittelpunkt steht dieses aber nicht, wie es 
oft im Konzeptualismus der Fall war, als Gegenstand eines ironischen oder 



aleatorischen ästhetischen Spiels, vielmehr wirft es die brennende Frage nach 
einer ,vollen', ästhetischen und ethisch-politischen Subjektivität auf.39 

Die holistische Struktur des Wissens, das die apokalyptische Warnung oder 
Prophezeiung aktiviert, und seine narrative Selbstbeglaubigung zeichnen es 
deutlich als eine Form des ,narrativen Wissens' aus, welchem Lyotard in seinem 
Essay D a ^ /?oy/wo^crwe f%.new seinerseits ein Ende bzw. eine Krise beschei
nigte. Medvedevs ,Analyse' besagt vielleicht, dass die ,große Erzählung' einer 
erlösten oder Gerechtigkeit erfahrenden Menschheit durch ihre ideologische 
Unterdrückung nicht verschwindet, sondern sich lediglich verkehrt. Das , Prinzip 
Hoffnung' (Bloch) wird dann zum Prinzip Angst. Medvedevs neueres Schreiben 
erscheint in vielen Teilen - in Gedichten wie in Essays - eine Bearbeitung 
dieses Komplexes darzustellen, den Versuch, sich auf aufrichtige, kritisch affir
mative Weise zu jener ,großen Erzählung' in Bezug zu setzen. 
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/:owwM/7MWM^, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 36-48. 

Hansen-Löve, A. 1996. „Diskursapokalypsen: Endtexte und Textenden", Stierle, 
Karlheinz / Warning, Rainer (Hgg.). Da.s Pw^a' P/gt/ran a/7?ar DeM^/örw, 
München: Fink, 183-250. 

Hänsgen, S./Witte, G. [Chensgen, Sabina/Vitte, G.]. 2007. „O nemeckoj poe-
ticeskoj knige ,Der Millizionär und die anderen'", /VPO 87, http:// 
magazines.russ.ru/nlo/2007/87/vi22.html [ 13.12.2010]. 

Hofstadter, R. 1965. „The Paranoid Style in American Politics", Hofstadter, 
Richard. 1965. 7V?e Parawo/J 57y/a ;7? ̂ wan'co^ Po/;7/as- 0/7J O/Aar P.s.say.s, 
N e w York: Alfred A. Knopf, 3-40. 

lampolski, M . 2005. „Die Gegenwart als Vergangenheit", Groys (Hg., u.a.) 
2005, 153-167). 

Kagarlickij, B./ Magun, A. 2008. „Uroki perestrojki", C7;?o Ja/a/ #79/ Pare-
/̂rq/7(M - opy^porozen;/a (September), 2-3. 

Knight, P. 2008. „Outrageous Conspiracy Theories: Populär and offtcial 
Responses to 9/11 in Germany and the United States", H o m , Eva/ Rabin-

http://oM.russ.ru/ist_sovr/200I0919_b.htmm3.01.2012
http://
http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/vi22.html
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Bemarda Katusic 

ZWEI MEDIEN - E!NE AUSDRUCKSWE!SE. LITERATUR U N D 
PHOTOGRAPHIE IN DER P O S T M O D E R N E N KROATISCHEN PROSA 

I. Mediatisierte Wirküchkeit 

Die Erfindung der neuen Medien' hat für die Kunst eine neue Ära eingeleitet. 
Durch die Pluralisierung von medialen Beobachtungsmöglichkeiten wie auch 
durch die wahrheitsgetreue Darstellung virtueller Realitäten und Simulationen 
haben die neuen Medien unsere Erkenntnismethoden, Forschungsweisen und 
Formen der Kommunikation, aber auch unsere ästhetischen Auffassungen, Ar
ten der Wahrnehmung und Gefühle verändert und das tägliche Leben bestimmt. 
Populär und für jeden zugänglich, haben die neuen Kommunikationsmodalitäten 
dazu geführt, dass das Vertraute verfremdet und das Fremde als das Vertraute, 
das Nahe als das Feme und das Feme als das Nahe empfunden wird. Mit den 
neuen Medien hat sich auch das traditionell bipolare Verhältnis von Wirklich-

Obwohl es im theoretischen Diskurs bereits zahlreiche verschiedene Unterteilungen der 
Entwicklung der Medien gibt, sind die geläufigen Termini wie „Neue Medien", „Massen
medien", „Digitale Medien" und „Multimedia" weder synchron noch diachron eindeutig be
stimmt. Je nachdem, ob die Vermittlungsinstanz der menschliche Körper, ein manuelles In
strument oder ein mehr oder weniger raffiniertes technisches Gerät ist, unterscheidet 
Faulstich hinsichtlich der historischen Entwicklung der Medien vier Etappen: Primärmedien 
(von der Vor- und Frühgeschichte bis etwa 1500), Sekundärmedien (von 1500 bis etwa 
1900), Tertiärmedien (1900-1990) und Quartärmedien (ab 1990). Bei der Kommunikation 
über Primärmedien ist kein technisches Gerät notwendig, als mediales System funktioniert 
die typische „face-to-face"-Kommunikationsart durch Priester, Sänger, Hofnarren oder 
Erzähler. Bei den Druck- oder Sekundärmedien (Zeitung, Zettschrift. Flugblatt, Buch, Plakat 
und Heft) werden technische Hilfsmittel sowohl bei der Zeichenproduktion als auch bei der 
Zeichenrezeption benötigt. Tertiärmedien sind elektronische Medien, die manchmal auch als 
analoge Medien bezeichnet werden (Hörfunk. Tonträger, Film, Video, Femseher). Quartär
medien sind die digitalen Medien wie Computer, E-Mail, Intra / Extranet und World Wide 
W e b (vgl. Faulstich 2004: 12-15). Im Weiteren wird die Erfindung der neuen Medien mit 
der „technischen Reproduzierbarkeit" (Benjamin 1963: 7-65) angesetzt. !n diesem Sinne 
wird die Erfindung (1839) und Verbreitung der Photographie als Technik und dann als Kunst 
als der Auftakt einer neuen Kultur- und Kunstära betrachtet. Da Faulstich das Medium 
Photographie in seiner Medienentwicklung auch als ein „Zwischenmedium" bezeichnet, das 
ursprünglich eher zu den Druckmedien und dann zu den elektronischen Medien gehörte und 
uns heute in digitaler Gestalt begegnet, wird seine Klassifizierung im Weiteren einen breiten 
Rahmen für die Spezifizierung der hier besprochenen medialen Schrift bilden. 
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keit und Fiktion grundlegend verändert. Zwischen Faktion und Fiktion, VorsteM-
barem und Sagbarem, Wahrem und Falschem, Sein und Schein kann man im 
medialen Zeitalter nicht mehr verlässlich unterscheiden. Durch die neuen M e 
dien ist dem Buch wie auch allen anderen Formen der Kunst eine Konkurrenz 
erwachsen, die nicht nur den Status jedes einzelnen Mediums und seine genuine 
Funktion in Frage stellt, sondern auch dazu beiträgt, dass die ästhetische Aus
drucksweise von jedem einzelnen Medium nur durch die „wechselseitige 
Erhellung" (Zima 1995) durch andere Medien bestimmt werden kann. Als eines 
der ersten neuen Medien lässt sich die Photographie als Wendepunkt, als Vor
reiterin aller weiteren (inter-)medialen Phänomene bezeichnen. 

2. Eine fingierte Poetik 

Die poetologische Ordnung der Photokunst, die vor allem auf einer Unter
scheidung zwischen dem menschlichen und dem Kameraauge beruht, ist ein 
Medium, in dem sich zwei Vermittlungssysteme, das Zeichen und das Medium, 
und folglich auch zwei Fiktionsauffassungen - die traditionelle, die die Fiktion 
als einen Gegenpol zur Wirklichkeit versteht und die mediale, die die Fiktion als 
einen Nullpunkt gegenüber der Wirklichkeit sieht - überschneiden. Die Art und 
Weise, wie ein reales Faktum in ein ästhetisches transformiert werden kann, ist 
im Photomedium wie in keinem anderen Medium verhüllt und transparent zu
gleich. Denn in keinem anderen Medium ist das Verhältnis zwischen Wirklich
keit und Fiktion zugleich so durchsichtig und so opak, in keinem anderen Me
dium wird die Referenz gleichzeitig präsentiert und entstellt, kein anderes 
Medium ist parallel die Wirklichkeit und ihre Simulation. In der anregenden 
Studie D;'e /?e//e A^wwer notierte Barthes diesbezüglich, dass sich „eine be
stimmte Photographie nie von ihrem Bezugsobjekt (Re/ere/??; von dem, was sie 
darstellt) unterscheiden" (Barthes 1989: 13) lässt. 

Nach dem Kontingenzprinzip beglaubigt das Kameraauge einen bestimmten 
Fragmentausschnitt, einen Gegenstand, eine Person oder ein Vorkommnis, das 
auf einen neuen Kontext, auf eine neue Ganzheit und Allgemeinheit anspielt. 
Das aufgenommene Bild ist mit einem „Korsett" oder einer „Maske" identisch, 
es ist eine MMze??;'er?e und ausgesuchte Pose, die imstande ist, durch das Reale 
das Imaginäre hervorzurufen (vgl. ibid. 21-23). Die photographische Aufzeich
nung beruht, ähnlich wie die literarische Aufzeichnung, auf der Opposition 
zwischen Teil und Ganzem, Fall und Zufall, Sterblichem und Unsterblichem, 
Produktion und Reproduktion, Betrieb und Kunst, Realität und Illusion und 
operiert - wenn auch mit anderen Mitteln - mit den metaphorischen Verfahren 
des Fiktiven. Da die Photographie eines der ersten neuen Medien war, kann man 
sie als Vorreiterin, als Wendepunkt zwischen dem „alten" Buch und den neuen 
Medien, zwischen der Schrift- und der Bild-Ära bezeichnen. 
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In diesem Beitrag so!) ein Aspekt dieser intermediaten Phänomene a m Bei
spiel der wechselseitigen Beziehungen zwischen Photographie und Literatur 
veranschaulicht werden. Drei poetologische Kategorien: die Wirklichkeitssimu-
lation, die Pseudozeit und das Detail, die das Wesen der Photographie spezifi
zieren, werden im Weiteren als Brennpunkte der Wechselbeziehungen zwischen 
Photo- und Literaturmedium betrachtet. 

3. Wirklichkeitssimulationen 

Das Photographieren ist als ein Prozess aufzufassen, der nach den simulierten 
Gesetzen der Wahrheit und Glaubwürdigkeit arbeitet. In der Photokunst wird die 
Realität gteichzeitig präsentiert und entstellt, die ästhetischen Strategien funktio
nieren nach Gesetzen, welche die Wirklichkeit weder abbilden noch entstellen, 
sondern durch Simuiation „Wirklichkeitseffekte" produzieren. In der Theorie 
der Photographie wurde oftmals betont, dass die photographische Referenz einer 
eigentümlichen „Tautologie" (vgl. Derrida 1987: 35; Barthes 1989: 13) ähnelt. 
In der Photokunst wird nämlich die äußere Realität gleichzeitig authentisch prä
sentiert und entstellt; in ihr ist alles gleichzeitig real und irreal, wahr und falsch. 
Im Hinbück auf eine solche spezifische Referenz der Photokunst bezeichnete 
Barthes die Photographie als „das absolute B E S O N D E R E , die unbeschränkte, 
blinde und gleichsam unbedarfte K O N T I N G E N Z " , „das B E S T I M M T E " , „die 
T Y C H E " , „den Z U F A L L " , „das Z U S A M M E N T R E F F E N " , „das W I R K L I f I [I" 
(vgl. Barthes 1989: 12), als eine Kunst, die nie nur das dargestellte Subjekt oder 
Objekt ist, die sich aber auch nie von ihrem Bezugsobjekt (Referent; von dem, 
was sie darstellt) unterscheiden lässt (vgl. ibid. 13-14). Sontag wiederum ver
gleicht die Photographie mit der Malerei und zieht folgenden Schtuss: „Eine 
Fotografie ist nicht nur ein Bild (so wie ein Gemälde ein Büd ist), eine Interpre
tation des Wirklichen, sondern zugleich eine Spur, etwas wie eine Schablone des 
Wirklichen, wie ein Fußabdruck oder eine Totenmaske." (Sontag 2002: 147) In
teressant ist, dass Baudrillard dasselbe Wort wie Sontag verwendet, u m das 
Wesen der Photographie zu spezifizieren: 

Jedes fotografierte Objekt ist nur die Spur, die das Verschwinden von 
allem anderen hinterläßt. Das ist ein fast perfektes Verbrechen, eine fast 
vollständige Auflösung der Welt, die nur die Illusion dieses oder jenes 
Objekts ausstrahlt, wovon das Bild dann ein unbegreifliches Rätsel macht. 
(Baudrillard 1999:23) 

Aus dem Gesagten lässt sich schließen, dass es keine Photographie gibt, die 
sich von dem dargestellten Objekt, von ihrem Referenten, loslösen ließe. Die 
referenzielle Ebene des Photomediums ist durch die visuelle Realisierung des 
dargestellten Objekts, durch die unvermeidliche photographische Implikation 
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des Realen charakterisiert. Jede Photographie ist eine „Bestätigung des Gegen
wärtigen", sie ist immer die Verlängerung der Geste, die an die Geste des klei
nen Kindes, das mit dem Finger auf etwas weist, erinnert. Eine Photographic 
sagt immer: das da, genau das (Barthes 1989: 12). Das aufgenommene Bild 
kann auch eine absolut irrationale Konstruktion sein, etwas, was den Realitäts-
parametem unangemessen ist, aber in seinem Wesen schließt es immer ein 
vorher betrachtetes Objekt ein, es ist immer ein sichtbares Abbild, ein unwider
leglicher Beweis dafür, dass sich ein bestimmtes Ereignis tatsächlich so abge
spielt hat (Sontag 2002: 11). 

Sontag betont, dass sich der Referent der Photographie nicht als das fakul
tativ Wirkliche, als eine sekundäre Wirklichkeit, sondern als das „notwendige" 
Wirkliche beziehungsweise als „primäre" Wirklichkeit verstehen lässt. Da die 
Photographie ein eigentümliches Zertifikat der Realität ist, das nach den Geset
zen der Glaubwürdigkeit und der Wahrheit funktioniert, da sie über einen 
anderen Referenten verfügt als die übrigen Repräsentationssysteme und da sie 
„eine unschuldigere und deshalb genauere Beziehung zur sichtbaren Realität als 
andere mimetische Objekte" hat, stellt sie ein spezifisches Reales, „eine Wirk
lichkeit zweiten Grades" dar (vgl. Sontag 2002: 54). Das Spezifische am Photo
medium ist, dass das Aufgenommene aus dem Realen hervorgeht, dass es aber 
gleichzeitig aus ihm herausrutscht, dass durch das Fotografieren fast ein, wie es 
Baudrillard ausdrückte, „perfektes Verbrechen" (Baudrillard 1999: 23) zustande 
kommt, welches die Realität gleichzeitig sieht und rettet. Durch eine solche 
Technik wirkt das Dargestellte authentisch und entstellt gleichzeitig, womit sich 
die Virtualität als dominierendes Paradigma der Photofiktion anbietet. 

Bezüglich solcher Strukturen lässt sich schließen, dass das Photomedium 
nicht nur mit einem bestimmten Referenten operiert, der sich von den Refe
renten aller anderen ästhetischen Ausdrucksformen essentiell unterscheidet, son
dern mit diesem spezifischen und neuen Verhältnis zur Wirklichkeit selbst. Es 
bietet etwas wesentlich Neues für andere ästhetische Modalitäten an, es führt 
„das neue Gen" in die Familie der Bilder (vgl. Röttger-Denker 1997: 108) ein. 
Die technische Reproduktion des Realen verweist auf die aktuelle postmoderne 
Krise der Fiktion, auf den aktuellen Prozess von der Wiederkehr der Referenten 
(vgl. Derrida 1987: 34-35), deutet auf die neue Wertung der Referenten und 
leitet in allen anderen ästhetischen Vermittlungssystemen einen Prozess des 
Umschwungs von der ästhetischen Demonstration der leeren Signifikanten, der 
entblößten Referenten, zu den Prozessen der intertextuellen und intermedialen 
Reaktualisierung von Archetypen, die Evozierung von schon Gelesenem, Gese
henem und Erlebtem ein. 

Schon die ersten Reflexionen über die Dichtkunst in der abendländischen 
Kultur dokumentieren, dass die Literatur ihrem Wesen nach, ähnlich wie die 
Photokunst, seit jeher in einem engen Zusammenhang mit der Wirklichkeit steht 
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und dass sie danach strebt, die Wirklichkeit möglichst genau wiederzugeben. 
Unter diesem Aspekt betrachtet, lässt sich die These aufstellen, dass Künstler 
aller Epochen mehr oder minder, explizit oder implizit, oft mit äußerst konträren 
Mitteln in ihren Kunstkonzeptionen, bestrebt waren, die Wirklichkeit in ihrer 
Unveränderlichkeit festzuhalten und dadurch die Wahrheit als solche darzu
stellen. 

Die einzelnen diachronen Stilepochen lassen sich also darin unterscheiden, 
dass sie sich mit verschiedenen Aspekten des Lebens befassen und ihre 
Realitäts- und Wahrheitskonstrukte mit jeweils anderen Mitteln ausdrücken. In 
diesem Kontext hat die durch die Photographie entdeckte Technik der getreuen 
Wiedergabe der Realität die literarischen Mittel zur möglichst adäquaten Dar
stellung der Wirklichkeit stark beeinflusst und verändert. Im Gegensatz zur 
Sprachfiktion, die vor der Entdeckung der neuen Medien vor allem mit den dis-
tinguierenden ästhetischen Kategorien Zeichen / Referenz arbeitete, assimiliert 
sie im medialen Zeitalter, wie die Photofiktion mit ihrer Reproduktionstechnik, 
die erwähnte Zeichen- / Referenz-Binarität. Wie die für das Photomedium 
typischen Mittel in der Literatur verwendet werden beziehungsweise wie dieser 
Prozess der Assimilation der Kategorien Zeichen / Referenz in der Literatur 
durch die wechselseitige Berührung zwischen dem Photo- und Literaturmedium 
realisiert wird, wird im Weiteren a m Beispiel des Textes O &;og7Y?/?/7 von Irena 
Vrkljan gezeigt. 

3.! Vrkijans literarische Photo-Masken 

Der Text O A;cg?*o///; [Über die Biographie] (1987) ist die unveränderte Neuauf
lage der zwei zuvor veröffentlichten Prosabände .SWa, iAare [Die Tochter 
zwischen Süd und Ost] (1984) und AVarwa, ;'// o A/ogrq/?/'/ [Marina, im Gegen
licht] (1986). Bei der so entstandenen Texteinheit handelt es sich nicht u m einen 
bloßen Nachdruck der vergriffenen Schriften, eine Auswahl oder Sammlung der 
Werke der Autorin, sondern u m eine integrale Einheit, welche auf die simultane 
Rezeption der zwei angeführten autochthonen Texte und ihres gesamten auto
biographischen (Euvres, das bis jetzt sieben Prosabände umfasst, verweist. 

tm ersten Teil des Textes, im autobiographischen Roman -SW/a, .y/x?/*e, be
schreibt die Protagonistin, die gleichzeitig Ich-Erzählerin und Autorin ist, in 
einem autobiographischen Diskurs ihr eigenes privates und öffentliches Leben. 
In der fiktiven Welt trägt die Autorin ihren vollen bürgerlichen Namen, die 
Erzählerin heißt Irena Vrkljan. 

In authentisch beschriebenen Lokalitäten, an den Orten, in denen die Autorin 
gelebt hat - Beograd, Zagreb - wie auch im dargestellten Zeitraum - die Zeit 
von 1930, dem Geburtsjahr der Autorin, bis 1984, dem Moment als der Text 
verfasst wurde - werden nicht nur Einzelheiten aus dem Leben der Verfasserin 



326 /?6Tf7<77Y/a /Ü7/M.W*' 

geschildert, sondern auch diverse intime Details aus dem Leben anderer privater 
und öffentlicher Personen - ihrer Eltern und Schwestern, des bekannten Maletrs 
Miljenko Stancic, ihres Mannes (des Lyrikers Zvonimir Mrkonjic) etc. 

Im zweiten Teil des Textes, im biographischen Roman Manna, ;'/;' o &;b-
gra///;', berichtet dieselbe narrative Instanz mit der gleichen Erzähltechnik über 
das Leben der bekannten russischen Dichterin Marina Cvetaeva. Der Roman ist 
mit ausführlichen Zitaten sowohl aus den eigenen Werken der Dichterin als auch 
aus vielen Biographien über sie versehen; gleichzeitig jedoch wird er durch eine 
subjektive Ich-Perspektive vermittelt. Mit denselben narrativen Requisiten be
richtet die Ich-Erzählerin, die Autorin Irena Vrkljan, über allgemeine biogra
phische Daten der russischen Dichterin und über Einzelheiten und private Ereig
nisse aus ihrem Leben, die sie weder miterleben noch in schriftlichen Quellen 
eruieren konnte. Die für die biographische Gattung untypische subjektive Per
spektive stellt durch die Verben des Wahrnehmens, Denkens und Empfindens -
denken, sinnen, glauben, meinen, fühlen, hoffen etc. - die innere Welt der 
Hauptperson dar. Irena Vrkljan versetzt sich vollkommen in die Person der 
russischen Lyrikerin - womit die Relation zwischen der Autorin / Erzählerin 
und Protagonistin nicht nach dem klassischen metaphorischen Prinzip herge
stellt wird, das eine klare Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion zieht, son
dern, ähnlich dem Photomedium, eine Simulation ist. Denn auch wenn im Text 
klar signalisiert wird, dass sowohl die Erzählerin als auch die Protagonistin 
„reale" Personen sind - die Erzählerin ist, wie schon erwähnt, die Autorin Irena 
Vrkljan und die Protagonistin die Dichterin Marina Cvetaeva -, sind sie beide 
mit den für die Fiktion typischen Mitteln realisiert, womit, ähnlich wie im 
Photomedium, die Grenze zwischen der Subjekt- und der Objektkategorie auf
gehoben beziehungsweise die Realität gleichzeitig wiedergegeben und modifi
ziert wird. 

Diese (inter-)mediale Textgestaltung kommt insbesondere an jenen Stellen 
zum Vorschein, an denen der Text mit Photographien versehen ist: In der Mitte 
des Textes O &;'ogra/?/';', zwischen Autobiographie und Biographie oder zwi
schen Quasiautobiographie und Quasibiographie, finden sich, quasi als visuelle 
Kopula, Photographien aus Familienalben der beiden Protagonistinnen mit ge
nauen Namens-, Orts- und Zeitangaben (siehe Abb. 1. und 2.). In Vrkljans fikti
ver Welt funktionieren die abgebildeten Photographien wie stumme Zeugen, wie 
visuelle Illustrationen dessen, was bereits verbal zum Ausdruck gebracht wurde. 
Die so im Text abgebildeten Photographien funktionieren nach einem ähnlichen 
Prinzip wie die im Text verwendete, auf Fakten beruhende Erzähltechnik. 
Ähnlich der erzählerischen Instanz, welche die klassische Grenze zwischen der 
Subjekt- und der Objektkategorie aufhebt, verlassen die präsentierten Bilder ihre 
Referenz, wodurch die subtile Grenze zwischen Schein und Sein, Wirklichkeit 
und Illusion, Faktion und Fiktion ästhetisch zum Ausdruck kommt. 
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Marininu fotografiju kada je jos bila dijete sada gtedam kao svoju. Klica 
za bilo kakav opis lezi vise u toj odluci nego u poznavanju cinjenica. [...] 
Naci sebe jednako je tesko kao trazenje djeteta Marine. Istina je jedino u 
samom tekstu. (Vrkljan 1987: 185) 

[Das Foto von Marina sehe ich nicht anders an als eins von mir. Der Keim 
der Beschreibung liegt in dem Augenblick, mehr als im Wissen von 
Fakten. [...] Mich zu finden ist genau so schwer wie das Suchen nach dem 
Kind Marina. Die Wahrheit ist der Text] (Vrkljan 1988: 23) 

Gemäß dem von der Autorin gewählten Motto, dass „die Wahrheit nur im 
Text selbst" ist (vgl. ibid.) verlassen die abgebildeten Famiüenphotographien die 
vermittelte Referenz, sie werden zu literarischen „Masken", die sich gleichzeitig 
auf sich selbst und auf den Anderen beziehen. Mit den poetisch konstruierten 
Photo-Masken will die Autorin die Welt als ein Konstrukt verschiedener 
Individuumskonzepte problematisieren. 

Abb. 1 
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Marina s k^rkum ArijM<)n«t!t m-datckts Praqü 192) i !n 

Abb. 2. 

4. Die Pseudozeit 

Die Eigenart der Photokunst kommt auch in dem spezifischen Umgang mit der 
Zeitkategorie zum Ausdruck. Der Inhalt, der durch eine Photographie vermittelt 
wird, bezieht sich offensichtlich sowohl auf die Gegenwart als auch auf die 
Vergangenheit, stellt gleichzeitig Realität und Irrealität, Erinnerung und Imagi
nation dar. Die in der Photographie abgebildete Realität in einer vergangenen 
Form ist eher eine „Pseudo-Präsenz und Zeichen der Abwesenheit" (vgl. Sontag 



Zwe; M?6f;'ef? - ewe ̂ M^^*McA^we/jc 329 

2002: 22). Das, was im Bild zu sehen ist, lässt sich a)s eine „Trickaufnahme" 
(vgL Barthes 1989: 96), eine Imbalance zwischen Aufnahme- und Betrachtungs
moment, eine gewisse Nicht-Übereinstimmung zwischen dem, was jetzt vor uns 
steht und zu sehen ist und davon, was einmal war, bezeichnen. Das sich im 
Photorahmen Befindende ist in erster Linie nicht dazu bestimmt, zu fokussieren 
und zu expiizieren, was das Subjekt / Objekt ist, sondern wie es einmal, in 
einem konkreten Zeitabschnitt, war. Durch den Akt des Photographierens wird 
das Dargestellte auf eine besondere Art und Weise „einbalsamiert" und in die
sem Zustand tässt es „einen besonderen Zeit- und Raumgeist, eine einmaüge 
Erscheinung von irgendwelcher Ferne, egal wie nah sie ist" (Benjamin 1963: 
82-83), erkennen. 

Die Datumsangabe zum Beispiel ist eine regelmäßige Begleiterscheinung 
jeder Photographie, aber ihre Funktion liegt nicht nur darin, den Zeitpunkt der 
Entstehung der Aufnahme zu dokumentieren, sondern auch eine gewisse Zeit-
losigkeit zu signalisieren, einen Anstoß zu geben, über die Zeit nachzudenken. 
Die genaue Aufnahmezeit lässt sich als eine geheimnisvolle ästhetische Chiffre 
lesen, die da ist, u m uns leise zuzuflüstern: Die Zeit ist der Tod. Da jede Pho
tographie eine fiktive Erfahrung vom Tod im Kleinen ist, wurde sie als ein 
lebendiges Bild vom Tod, ein Zeitzeugnis, aber auch eine Bestätigung dafür, 
dass alles vergänglich ist, qualifiziert (vgl. Barthes 1989: 22-23; Sontag 2002: 
21). Das verewigte Bild, das die Vergangenheit in einem solchen kompakten 
Format präsentiert, das durch die Zwiespältigkeit von jetzt und damals die Ver
gänglichkeit selbst ans Tageslicht bringt, ruft Staunen hervor, provoziert fun
damentale Fragen, die Zeit, das Leben, den Tod, die Endlichkeit und die Unend
lichkeit betreffend. Wegen dieser zeitlichen Pseudodimension wurde das Photo
medium auch als „Gespenst" (Barthes 1989: 22; Derrida 1997: VI), „Phantom" 
(Derrida 1987: 17), „Exorzismus" (Baudrillard 1999: 21), oder als „Nostalgie" 
(Sontag 2002: 21) bezeichnet. 

Wie in der Photokunst, so wird auch in der Literatur die Zeit im Verhältnis 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart gestaltet. Im Vergleich zur autobio
graphischen Schrift, die in der Fiktion die reale Zeit übernimmt, indem aus einer 
statischen Gegenwartsperspektive über die Vergangenheit berichtet wird oder 
zur märchenhaften Schrift, die starke fiktive Angriffe auf die reale Zeit ausübt, 
indem eine längst vergangene mythische Zeit als allgegenwärtig dargestellt 
wird, wird in der medialen Schrift die Grenze zwischen Jetzt und Damals 
gleichzeitig verwischt und markiert, durch das Vorgestellte wird mehr auf das 
Verborgene als auf das Gezeigte verwiesen. Wie die Grenzen zwischen Ver
gangenheit und Gegenwart ähnlich wie im Photomedium in der kroatischen 
Prosa verwischt werden, wird im Weiteren anhand einer kurzen Analyse von 
Zeljka Coraks Prosaschrift A^/w/we [Die Scherben] (1991) gezeigt. 
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4.1 Die teeren Aufnahmen 

In dem mit zahlreichen Photographien versehenen Prosatext versucht die Auto
rin anhand authentischer Familienphotographien die Geschichte ihrer Familie zu 
rekonstruieren. D e m Werk sind das Motto des literarischen Projektes sowie die 
Gründe und Motive des Schreibens vorangestellt: „Ali niti jedan zivot ne bi 
smio proci bez traga, kao sto nije prosao bez smisla, i poradi toga na tragu 
radim, ovaj trag upisujem." (Corak 1991: 61) [Wie kein Leben ohne Sinn ver
gangen ist, so sollte keines ohne Spuren vergehen. Deswegen arbeite ich an den 
Spuren, deswegen schreibe ich diese Spuren nieder] 

Das schriftliche Anliegen wird mit visuellen und verbalen Mitteln realisiert. 
Ähnlich einem Familienphotoalbum ist jede Textseite mit einer Photographie 
samt ausführlicher autobiographisch-essayistischer Beschreibung versehen. D a 
die kurzen verbalen Passagen und die photographischen Aufzeichnungen einan
der in einem gleichmäßigen Rhythmus abwechseln, lässt sich der Text als der 
erste Photoroman in der kroatischen Literatur bezeichnen. 

Die narrative Instanz, die gleichzeitig Erzählerin und Autorin ist, sondiert auf 
Grundlage verschiedener erhalten gebliebener Dokumente und Erinnerungen 
sowohl ihr eigenes Leben als auch das Leben von Familienmitgliedern. Mit ihrer 
ausgeprägten Fähigkeit, sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, macht die 
Autorin exakte Angaben darüber, w o sich die dargestellte Handlung abspielt und 
belegt dies durch erhaltene oder später aufgenommene Photographien.2 Alle im 

^ Corak schildert die Funktion der Photographie im Text folgendermaßen: „Jedna od knjiga 
koja m e najvise ganula u zivotu bita je Barthesova ,Svjetla komora'. Zato jer je borba 
izmedu pamcenja i zaborava (gotovo vise nego izmedu dobra i zla) kljucni problem m o g 
postojanja. Barthes pokusava povecati fotografiju da bi pronasao nepoznate pojedinosti na 
tiku svoje pokojne majke i tako je stvamije vratio u zivot. Povecana fotografija ne pokazuje, 
medutim, vise pojedinosti nego se rastvara u raster tockica. Ona hlapi. Ta granica moci 
(individuainog htjenja i tehnike stoljeca) urezala mt se u zivo meso. Nanin modri atbum s 
metalnimokovimabiojemojherbarij zabica. [...] Modri barsunasti Nanin albumsakupio je 
sve ijudske biljke koje ja tako volim, a umrle su na mjestu na kojmu su se rodiie. Presla-
givala sam obitelj bezbroj puta, kako su raste moje spoznaje o vremenu i zahtjevi na nj." 
(Corak )99): )04) [Eines der Bücher, die mich im Leben am meisten beeinflusst haben, war 
„Die heile Kammer" von Barthes. Denn der Kampf zwischen Erinnerung und Vergessen 
(nahezu heftiger ais der zwischen Gut und Böse) ist das Schlüsselprobiem meiner Existenz. 
Barthes versucht, die Photographie zu vergrößern, u m dadurch unbekannte Details im 
Gesicht seiner verstorbenen Mutter zu entdecken und sie dadurch realer ins Leben zurück zu 
rufen. Jedoch zeigt die vergrößerte Photographie nicht mehr Details, sondern löst sich in 
einem Raster aus Punkten auf. Sie schwindet. Diese Grenze der Möglichkeiten (des 
individuellen Wollens und der Jahrhunderttechnik) hat sich tief in mein Innerstes gebrannt. 
Das blassblaue Album meiner O m a mit seinen Metallrahmen war mein Herbarium für 
Lebewesen. [...] O m a s blassblaues, flattriges Album hat alle menschlichen Blumen, die ich 
so sehr liebe, gesammelt, und sie sind an dem Ort gestorben, w o sie geboren wurden. Ich 
habe die Familie unzählige Male umgeordnet, je besser ich die Zeit begriffen habe und je 
größer meine Anforderungen an sie wurden.] 
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Buch dargesteHten Lokahtäten werden in Wort und Bild beschrieben (siehe 
Abb. Nr. 5.). Jeder Akteur wird durch ausführhche Beschreibung und auch 
durch ein Photo aus dem Familienalbum dargesteHt. Alle fiktiven Figuren sind 
nähere und fernere Famiüenmitgüeder, Freunde, Bekannte oder öffentliche Per
sönlichkeiten, die mit ihren votten bürgerlichen Namen sowie mit einer kurzen 
oder längeren Biographie präsentiert werden. Viele Personen werden mittels 
Beifügung von Kopien von Papieren und Dokumenten (Geburtsurkunde, Hei
ratsurkunde, Taufschein, Totenschein etc.) oder Photographien ihres Besitzes 
(Häuser, Grundstücke, Wohnungen, Möbel etc.) charakterisiert (siehe Abb. Nr. 
6 und 7). Die detaillierte Auflistung von Dokumenten und Quellen ebenso wie 
die geradezu akribische Beschreibung von wichtigen und unwichtigen Gegen
ständen - Büchern, Teilen von Geschirr, der Pfeife des Großvaters, des Photo
albums der Tante - werden mit mündlichen Überlieferungen, eigenen und frem
den Erinnerungen, wahren und erfundenen Geschichten sowie mit nicht erhalten 
gebliebenen Dokumenten und Photographien verflochten. D e m narrativen 
Rahmen des chronisch-wissenschaftlichen Diskurses wird nicht nur durch die 
„entstellten Erinnerungen", durch die fragmentarische „Scherbenstruktur", die 
personalisierte narrative Instanz, die persönlichen „schwachen" Erinnerungen 
und die unglaubwürdigen Geschichten und Erinnerungen von anderen, sondern 
auch durch die photographischen Aufzeichnungen, die „leer" sind im Sinne, 
dass sie keinen Inhalt abbilden, entgegenwirkt (siehe Abb. Nr. 8.). Jeder Teil des 
Textes wird entlang der Grenze zwischen Dokument und Illusion, in einer 
Pendelbewegung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Chronik und Lyrik, 
in einer ausgeglichenen Harmonie zwischen Photographie, die eine „reale" 
Person oder einen „realen" Gegenstand darstellt und der Photographie, die 
keinen Inhalt hat, realisiert. 
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Mjesta radnje 

Prozld 

Prczid. Gorski Kotar Nadmorska visina 754 m (Kozji Vrh 928 m). Izmedu 
Björndata i Vatagina. 

Abb. 5 
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Totina HHHca 

Aa*WL DaMaaa FJ nw. DM^vmaw. ̂ ^aq^ayHWWH 7<<<a< 
aaaHWNH, 4V. N< ̂ M w aawwa^r^ ̂ w, D̂ jwaM M paaM&M 
(%.*W), *v^ "^Mw^^ H**-/' 'SM. &22. Awv< /PJM. Th&Sü 
äawjwwMBBMTt&fA. G%aza*)!Jw^^ 

/#7lMäM*aA. 

Ma pnfnMm jo u ata Tara h mata pnwlaa!) NaHa u aij unwpaaM 'Ha pnaatom nt 
/rxCa^to. Somo ja aat]ja<BWH av^M a)uwhn#.! taaptoatwifanaja. Bwta matM 
alawa apja au aa aaeuMMa Mta awo)u zemHu. Khawa ja. nawna, na^aza 

Abb. 6 
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^-^«<- :..̂.. 4.^^ ,/.*-,.... . ... <<<.<., /^m/. *<«^/*^^ 4TT* 

^^A^.^ '^<*^*^-^<<.#, <J.^.<^.. ^.^../^^<f^^./;^^^'; 

^^.^t. < Q y <̂ /t/4< ^r^/^r /t.^/.^ ,̂̂ , ^^^4^* 

X ^ ;?<*.*',. . ^ r*̂  

Abb. 7 
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Osmrtnica !ve Mükovica 

U ovom praznom okviru tmao bi stajatt jedan dokument. Dokument kojega 
nema, ntkada ga ntje btto < ntkada ga nece biti. Optuzba. osuda smrtovnica 
[Cdnoga covjeka ko;t ntkada nije bto optuzen. ntkada suden t ntkada progtasen 
mrtvtm A tpak )C jednoga dana. nakon rata, odveden iz Zagreba. nttt vo)ntk. 
nttt etan btto koje stranke tti organtzaetje. Postoje oct koje su vtdjete da je 
najprtje na tedima nosio jednoga od svojth krvnika onda kopao svoj grob t 
zattm u nj legao Jednoga dana [ednom buducem povijesnom pobjedniku ntje 
vtse htto datt kredit. Bio je rodak pjesnika Zvonka Mitkovtca t pottücara Jakova 
Btazevtca ("Ako ntje nista knv. nece m u sc ntsta nt dogoditi-) Buduct da sam 
ja osoba tz devctnacstog stotjeea a taj prvt m u z moje tete Jutke. koji )u je 
odveo tz Prezida. kupio mt )c motu prvu batjintcu u zivotu * ervenu sa sitntm 
btjcttm tockteama - on ulazt u moju temu t pridruzujc se svtma ontma mojima 
be2 spomentka i bez traga svima kojt su ment datt kredit (jer oeito ntkada necu 
bttt povtjesnt pobjedntk) Tisuce zivota utog su u parttjama karata. Att nitt jedan 
ztvot ne bt smio proct bez ttaga kao sto ntje prosao bez smtsta. t poradt toga 
na tragu radtm. ova) trag uptsujem. 

Abb. 8 
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5. Das Detail 

Neben der Zeitkategorie ist, wie Barthes betont, ein konkreter Wirklichkeits
ausschnitt, das Detail, die einzige lesbare Instanz v o m Punktum, das ansonsten 
absolut unkodiert und unkonventionalisiert ist.̂  Das Detail ist ein Element, ein 
eigentümlicher Zünder, der eine ästhetische „Explosion" (Barthes 1989: 59) aus
löst. Es ist eine „lebendige Statik", durch die die mit dem Kameraauge einge
fangene blinde Zufälligkeit eine ästhetische Allgemeinheit, ein „Abenteuer" 
wird (vgl. ibid. 28). Die Photographie als ein Ausschnitt der Wirklichkeit, der 
zwischen einem Teil und einem Ganzen zustande kommt, spielt mit der trans
parenten Unvollständigkeit auf eine neue, höhere Einheit an, strebt danach, die 
der Erfahrung unzugänglichen Bereiche zu entdecken, sehnt sich danach, „den 
Druck des Unsagbaren, das gesagt werden will", das, was bis dahin als unaus-
drückbar galt, auszudrücken (ibid. 26). 

Auch für Benjamin ist das Detail die Essenz der Photokunst, ein besonderes 
poetologisches Mittel zur Darstellung des Unbewussten. Ihm zufolge stellt das 
Detail nicht einen bloßen Wirklichkeitsausschnitt, ein unmittelbares Abbild der 
äußeren Wirklichkeit dar - jedes künstlerisch geformte Detail legt eine neue 
Sicht auf die Wirklichkeit nahe und leitet, neben der Psychoanalyse, den Anfang 
der modernen Kunst ein. 

Es ist ja eine andere Natur, welche zur Kamera, als welche zum Auge 
spricht; anders vor allem so, daß an die Stelle eines vom Menschen mit 
Bewußtsein durchwirkten Raums ein unbewußt durchwirkter tritt. Ist es 
schon üblich, daß einer, beispielsweise, vom Gang der Leute, sei es auch 
nur im groben, sich Rechenschaft gibt, so weiß es bestimmt nichts mehr 
von ihrer Haltung im Sekundenbruchteil des ̂ MMc/!/*e;7eM^. Die Photogra
phie mit ihren Hilfsmitteln: Zeitlupen, Vergrößerungen erschließt sie ihm. 
Von diesem Optisch-Unbewußten erfährt er erst durch sie, wie von dem 
Triebhaft-Unbewußten durch die Psychoanalyse. (Benjamin 1963: 72) 

Derrida führt ebenfalls das Detail als das Fundament des Photomediums an, 
als eines der prägnantesten Gesetze der „Photogrammatik". In seinem Aufsatz 
/?ec/?f <?M/.S7c/;7 interpretiert er die Photographien von Marie-Francoise Plissart, 
hält fest, dass die Photographie „eine Kunst der Magnifizierung" beziehungs
weise Detailvergrößerung ist. 

M a n versteht sich darauf, das unsichtbarste und unauffälligste Element zu 
vergrößern, es zu rühmen, und folglich notwendigerweise, ob man will 

Mit dem Begriffspaar „Studium / Punktuni" erktärt Barthes das Wesen der Photographie. 
Während das Studium die Photoreferenz ist, ist das Punktum ihr artifizieller Ausdruck ('gl. 
Barthes ! 989: 35-36). 
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oder nicht, es zu ideahsieren, zu entmateriaiisicren, zu vergeistigen, es mit 
Bedeutung aufzuiaden. (Derrida i997: XXI) 

Sontag bezeichnet den Prozess der Vergrößerung und der Verkleinerung ais 
„Heroismus des Sehens" (Sontag 2002: 84) und rückt ihn in den Mittetpunkt 
ihres theoretischen Denkens über die Photographie. Das technische Objektiv 
wird auf „die Scherben, auf die aiten und ungewöhniichen Sachen" gerichtet, es 
macht, dass die iebendigen Wesen iebiose Dinge werden und iebiose Dinge 
iebendige Wesen (vgl. ibid. 96). 

Es ist weder eine Neuheit noch eine Besonderheit der medialen Schrift, dass 
sie die Welt im Ganzen erfassen will, indem sie die Wirklichkeit stark reduziert 
und sich auf Wirkhchkeitsausschnitte konzentriert. Wie in der Photokunst 
k o m m e n auch in einem literarischen Werk nur solche Wirkhchkeitsausschnitte 
vor, die sich auf die Welt im Ganzen beziehen. Wie in der Photokunst veriässt 
jedes Detail der literarischen Fiktion automatisch seinen praktischen Pragma
tismus und erhäit einen stark semantisch beladenen poetischen Sinn. Alle im 
literarischen Text dargestellten Objekte springen durch den Fiktionsakt aus ihrer 
funktionellen Ursache-Folge-Kette und werden zu einer Art -SVwM/acrae, die 
v o m erzählenden Subjekt arrangiert und geleitet werden. Durch die transfor
mierte Funktion bringen die im Text dargestellten Objekte „etwas zum Vor
schein, das im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber wit), 
unverständlich blieb" (vgl. Barthes 1966: 191). Auch Calvino betrachtet solche 
im literarischen Text beschriebenen Objekte als Mittelpunkt der ästhetischen 
Kreation, er nennt sie „zauberhafte Gegenstände". 

Diremmo che da) momento in cui un oggetto compare in una narrazione, 
si carica d'una forza speciale, diventa come il polo d'un campo magnetico, 
un nodo d'una rete di rapporti invisibili. H simbolismo d'un oggetto puö 
essere piü o meno esplicito, m a esiste sempre. Potremmo dire che in una 
narrazione un oggetto e sempre un oggetto magico. (Calvino 1995: 41) 

[Wir können sagen, dass von dem Moment an, als ein Gegenstand in einer 
Geschichte auftaucht, er zugleich eine besondere Kraft bekommt; er wird 
automatisch ein Pol in einem Magnetfeid, ein Knoten in einem Netz von 
unsichtbaren Verhältnissen. Die Symbolik, die von einem Gegenstand 
ausgestrahlt wird, kann mehr oder weniger sichtbar sein, aber sie ist in 
einer Geschichte immer vorhanden. Deswegen kann man sagen, dass jeder 
Gegenstand, der in einer Erzählung vorkommt, immer ein zauberhafter 
Gegenstand ist.] 

So ist jeder in Fiktion gekleidete Gegenstand in diesem Sinne zauberhaft, 
funktioniert als Verbindung zwischen Realität und Fiktion. Freilich hat es in der 
Literatur immer Gegenstände gegeben, die semantisch besonders geladen waren, 
Gegenstände, die man als Ecksteine der literarischen Konstruktionen bezeichnen 



338 Z?erH<77*&? A^Mii'c 

könnte, eigentümliche „Knoten im Netz der unsichtbaren Verhältnisse" (Calvino 
1995: 91), so genannte „narrative Reliquien" (Amajlije) oder „Detail-Quasi-Fe-
tische" (Derrida 1997: VI), die in der Kontinuität der literarischen Ausdruck.s-
weise seit jeher wichtige Instrumente der Fiktion waren. Als Fiktionsrequisiten 
sorgen solche Detailgegenstände - Ring, Schachtel, Spiegel, Brief, Stein, Tuch, 
Stab, Kreuz, Medaillon mit dem Bild der geliebten Person etc. - nicht nur für 
Spannung und Dynamik in der Geschichte, sondern charakterisieren die Perso
nen und ihre Verhältnisse, tragen eine Handvoll von verschiedenen Denotati<o-
nen mit sich, „das Geschichtefeld selbst" (Calvino 1995: 91); sie strahlen, ähn
lich der „Brieftaube" (Derrida 1997: VI), einen besonderen narrativen Zauber 
aus, funktionieren als sichtbare Zeichen von unsichtbaren Verbindungen und 
Ereignissen. 

Es wäre möglich, die historische Entwicklung sowohl der Gattung als auch 
der Epoche hinsichtlich solcher Detailgegenstände zu betrachten. Dabei würde 
sich zeigen, dass ihnen in einem Fiktionsakt immer ein jeweils anderer Status 
und somit eine jeweils andere Funktion zugeschrieben wurde. Während also das 
Märchen durch das Auftreten magischer Gegenstände wie Zauberstab, Zauber
ring, Zaubertisch, magische Lampe etc., die keine reale Funktion haben charak
terisiert ist, k o m m t den Gegenständen im realistischen Roman eine praktische 
Funktion zu - oft lässt sich an ihnen der gesellschaftliche Status ablesen wie im 
Fall eines Hauses, eines Grundstücks, eines Kleidungsstücks etc. 

Im modernen Roman wiederum werden die Akteure häufig mittels banal-all
täglicher Gegenstände charakterisiert. Zwei der bekanntesten Detailgegenstände 
in der modernen Literatur sind Prousts Madeleines und der braune Strumpf von 
Woolf. D e m französischen Schriftsteller dient besagte Leckerei oft als narratives 
Mittel, das den retrospektiv strukturierten Roman yJM/' Jer 3Mc/:e wac/: Jer 
wr/oreMeM Ze;'f bewegt. Deren Duft ruft beim Erzähler Kindheitserinnerungen 
wach, die den Anstoß zu disparaten Reflexionen über die „verlorene Zeit" ge
ben. Im seinem Essay „Der braune Strumpf wählt Auerbach eben dieses Klei
dungsstück als den Ausgangspunkt für die Interpretation von Woolfs Poetik. Er 
zeigt dabei sehr treffend, wie der braune Strumpf zu einem Requisit wird, mit 
dem Woolf nicht nur die inneren Gedanken und Gefühle der Erzählerin, sondern 
auch die Charakterzüge aller anderen Personen ausdrückt, und somit einen für 
die moderne Prosa bezeichnenden Stil schafft (vgl. Auerbach 1959). 

Im medialen Zeitalter ist die Photographie häufig nicht nur eine visuelle 
Mitgestalterin des verbalen Universums, sondern auch ein nicht explizit illu
strierter, nur in Worte gefasster Detailgegenstand der literarischen Strategien, 
dem eine neue ästhetische Funktion zugeteilt wird. Wie die Photographie als ein 
solcher Gegenstand in der postmodemen kroatischen Prosa verwendet wird, soll 
im Weiteren an drei Beispielen gezeigt werden. 
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5.1 Die inszenierte Wirkiichkeit 

Der R o m a n Afraworwa ôzcr [Marmorhaut] (1989) von Stavenka Drakulic 
beschreibt das körperliche Reifen eines jungen Mädchens, das zwischen der 
Liebe zur Mutter und dem Sich-Hingezogen-Fühien zum Stiefvater steht. Die 
Tochter, gleichzeitig Ich-Erzählerin, die ihre Mutter ganz für sich aüein haben 
witl, versucht, sich vorkommen mit der Person der Mutter zu identifizieren. 
Nach und nach verschwimmt die Grenze zwischen den beiden Figuren, wird a m 
klassischen Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt gerüttelt. Detailgegenstän
de, die keine „reale" Funktion haben, verweisen nicht auf irgendeine andere 
Funktion außerhalb des Textes, ihre Bedeutung wird erst im ästhetischen Pro-
zess simuliert. Die in MarworAaM/ figurierenden Gegenstände schildern nicht 
nur fiktive Lokalitäten, sondern dynamisieren die Handlung, charakterisieren 
fiktive Figuren, deuten auf Zeitdehnungen und Zeitraffungen, suggerieren Sub
jektverschmelzungen und bestimmen das ideelle Gerüst der ästhetischen Kon
struktion. Die Leere zum Beispiel, die der plötzliche Auszug des Stiefvaters aus 
der Wohnung hinterlässt, lässt die Erzählerin durch nunmehr fehlende Gegen
stände (Zahnbürste, Zahnpaste, Handtuch) sinnfällig werden. Die Freude dar
über, dass der Stiftvater wieder einzieht, wird durch die Gegenstände ange
deutet, die nun wieder die Wohnung bevölkern. Nicht Handlungen oder Dialoge, 
einfache Gegenstände sind für den Verlauf des Geschehens maßgeblich. 

Die Photographie als ein Detailgegenstand nimmt in Drakulic' poetischer 
Welt an vielen Stellen eine zentrale Stellung ein. Die verbal dargestellte Photo
graphie funktioniert oft als der Hauptmotor, der die gesamte Handlung motiviert 
und fortsetzt. So assoziiert und analysiert die Erzählerin anhand der Photos, 
ähnlich wie Proust mit den Madeleines oder Woolf mit dem braunen Strumpf 
verfuhr, die Zeit der Kindheit: Die für sie schmerzliche Kenntnis von der Liebe 
zwischen Mutter und Stiefvater hat die Tochter durch eine zufällig gefundene 
Photographie erlangt. Obwohl nur in verbalisierter Form, ist die Photographie in 
Drakulic' Roman Morwor/MMf nicht nur ein poetisches Requisit, das eine 
besondere Kraft ausstrahlt, ein „Pol in dem narrativen Magnetfeld, ein fester 
Knoten im Netz der unsichtbaren ästhetischen Verhältnisse" (Calvino 1995: 41), 
sondern ein Gegenstand, der implizit für eine simulierte Welt steht. Im Ver
gleich zum Zauberstab im Märchen oder zu Prousts Madeleines funktioniert in 
Drakulic' fiktiver Welt die Photographie als ein Gegenstand „virtueller Kultur" 
(Oraic Tolic 2005), als ein Wirklichkeitsindiz, das durch seine Simulationslogik 
das Verhältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit problematisiert. 
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5.2 Der bildlich festgehaltene Engel 

Der Roman von Dubravka Ugresic A/Mze/ ̂ ezMv/^^e pre&y'c [Das Museum der 
bedingungstoscn Kapitulation] (1997) setzt sich aus einem heterogenen Stoff 
zusammen, in dem disparate narrative Segmente miteinander verwoben sind.."* 
Der signifikant betitelte erste Abschnitt Poef;'^? oA;'/6'//'.s'Aog ü//nw?a (Ugresüc 
2002: 27) [Die Poetik das Albums] (23) vereint durch sein einzigartiges ästhe
tisches Konzept der Album-Kollage die zerstreuten diskursiven Segmente. Ähn
lich wie Photographien erzählen verschiedene einander unbekannte, zueinander 
in keiner Beziehung stehende Personen an verschiedenen Orten und zu verschie
denen Zeiten, während sie in ihren Familienalben blättern, durch die Techniik 
der Erinnerung Sequenzen aus dem eigenen Leben. Die disparaten Geschichten, 
vereint durch verschiedene einzelne Photographien, versammeln die diskursiven 
Fragmente und suggerieren die Wiederkehr einer verflossenen Zeit, ein eigen
tümliches, collageartiges „verbales Album". In jeder Mini-Geschichte funktio
niert die verbal dargestellte Aufnahme als ein Mittel, mit dem verschiedene 
Familiengeschichten in Erinnerung gerufen werden. Auf der Ebene der narrati-
ven Gesamtheit übertrifft die „unsichtbare" Photographie die Poetik der Erinner
ung und wird, obwohl auch weiterhin nur verbal ausgedrückt, zum Schnittpunkt 
und zur Synthese des Wirklichen und des Fiktiven, zum Gegenstand, der keine 
Funktion außerhalb des Textes hat und den die Autorin metatextuell zusammen
fügt und zerlegt, wobei sie das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Fiktion 
luzide problematisien. Das metatextuell-ironische Hinterfragen der Photoästhe
tik, nach der die Realität gleichzeitig authentisch dargestellt und entstellt wird 
(vgl. Barthes 1989: 13 u. Derrida 1987: 35), kommt im letzten Abschnitt des 
Romans, der den signifikanten Titel GrM^^o /byogrq/;/a [Die gemeinsame Pho
tographie] trägt, noch wesentlich deutlicher und transparenter zum Ausdruck. 

Im Gegensatz zum Beginn trennt das technische Bild gegen Ende des Ro
mans unerwartet die zahlreichen, in einer Linie aufgestellten Fiktionselemente, 
indem es mit poetischem Geschick ein Fragezeichen bezüglich ihrer themati
schen und strukturellen Einzigartigkeit und Bedeutung setzt. Die finale Sequenz 
stellt die typische alltäglich-banale Situation einer „tratschenden Frauenrunde" 
dar. A n einem ganz gewöhnlichen Nachmittag, während sich fünf ehemalige 

Schon durch die Titel und Untertitel der zahlreichen autochthonen narrativen Segmente wird 
der besonders disparate thematische und strukturelle Grundgedanke angedeutet. Der Text ist 
in sechs separate Kapitel unterteilt: U m o m a sam, Kucni muzej. Dobar dan. Arhiv: Sest prica 
s diskretenim motivom andela koji napusta prostoriju. Sto je umjetnost? Grupna fotografija, 
Gdje sam? [Ich bin müde. Das Hausmuseum, Guten Tag, Archiv: Sechs Geschichten mit 
dem diskreten Motiv des Engels, der den Raum verläßt, W a s ist Kunst?, Das Gruppenfoto, 
W o bin ich?], welche in viele weitere Unterkapitel unterteilt sind (Poetika obiteljskog 
aibuma. Biljeznica s cvjetnim koricama, Djecje jaje etc.) [Die Poetik des Albums, Das 
Notizbuch mit dem geblümten Einband. Das Überraschungsei]. 
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Studentinnen mittleren Alters mit einem unvcrbindiichen Gespräch und einem 
Kartenspiel die Zeit vertreiben, landet in dem gemüthchen Zimmer einer durch
schnittlichen Wohnblocksiedlung in Zagreb ein Enge! mit weißen Ftügetn. 

A onda, bas u trenutku kad je Dinka razdijelila spil na dvije polovice i 
gomju podmctnula pod donju, u sobu je usao iznenadni nalet vjetra i izbio 
spi) iz njezinih ruku. Karte su se razletjele po sobi. - Koji je ovo vrag?! -
viknuia je Dinka. A onda je sobu obasjala posve nezemaljska plavicasta 
svjettost. - Isuseee! - vrisnuia je Doti i kihnula. Na vratima je stajao 
prekrasan mladic. Sve smo ostale bez daha. Krajickom oka zamijetiia sam 
da smo sve u istoj sekundi, bas kao vojnici, svaka sa svoje strane nacinile 
mali pokret, malu gestu koja je odavata trenutnu, nesvjesnu, unutrasnju 
mobihzaeiju. Nusa je malko ukosila svoj lijep, taman pogled, Alma je 
nabacila ocaravajuci osmijeh, Doti je rukom popravila frizuru, Ivana je 
ispravila ramena, ja sam uvukla trbuh, a Dinka je poiuotvorenih usta 
zabezeknuto piljila u mladica. (...) Saznale smo da se nas posjetiiac zove 
Alfred, da je andeo koji je omanuo u svome neposrednom zadatku da 
izvjesnu Bozicu Znidarsic sprijeci da ne udari kohma o kamion u 
Maksimirskoj uüci, sto je bito odmah iza ug)a. Saznaie smo da je nakon 
nesrece bio ocajan, da je vidjevsi s utice osvijetijen prozor, jedini u ulici, 
nagiao pozeho da ude, pa je, eto, usao. (Ugresic 2002: 235-236) 

[Und gerade hatte Dinka das Spiei geteiit und die obere Hälfte unter die 
untere geschoben, als ein Windzug durchs Zimmer ging und ihr die Karten 
aus den Händen riß, so daß sie im Zimmer umherflogen. „Was soll das, 
zum Teufel?" rief Dinka. Dann erleuchtete ein ganz unirdisches bläuliches 
Licht das Zimmer. „Jesus!" schrie Doti und nieste. In der Tür stand ein 
bildschöner Junge... Das nahm uns den Atem. Aus dem Augenwinkel 
beobachtete ich, daß wir alle, wie Soldaten, eine kleine Bewegung mach
ten, eine Geste, die unbewußte innere Bereitschaft verriet. Nusas schöner, 
dunkler Blick wurde etwas schräg, Alma setzte ein bezauberndes Lächeln 
auf, Doti richtete ihre Frisur, Ivana reckte die Schultern, ich zog den 
Bauch ein und Dinka starrte den Jungen mit halboffenem Mund an. (...) 
Wir erfuhren, daß unser Besucher Alfred hieß und ein Engel war, daß er 
an der Aufgabe gescheitert war, eine gewisse Bozica Znidarsic vor dem 
Zusammenstoß ihres Autos mit einem L k w in der Maksimir-Straße zu 
behüten, was gleich u m die Ecke war. Wir erfuhren, daß ihn der Unfall in 
Verzweiflung gestürzt hatte, daß er beim Einblick des beleuchteten 
Fensters des einzigen in der Straße, plötzlich den Wunsch empfunden 
hatte, hereinzukommen, und so war er eben gekommen.] (229-230) 

Gleich nach seiner unspektakulären Ankunft integriert sich der transzenden
tale Gast ganz unaufdringlich und wie selbstverständlich in die höchst erfreute 
kleine Frauengesellschaft und wird, ohne irgendjemanden - mit Ausnahme des 
Lesers - zu verwirren, zum Mittelpunkt des „unbedeutenden" Gesprächs. Die 
subtil kalkulierte Banatisierung des Unmöglichen ruft nicht nur Verblüffung 
beim Leser hervor, sondern lenkt die gesamte narrative Intention um, indem 
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etabiierte Gegensätze wie sakra) - bana) oder wirkiich - fiktiv auf den Kopf ge
steht werden: Den Kulminationspunkt stelit eben nicht der Moment des Erschei
nens des überirdischen Gasts dar - dieser lässt die Frauenrunde vöitig gleich
gültig, verbtüfft nur den Leser -, sondern jener Augenbiick, da er sich verab
schiedet, worauf aHe fünf Damen sogieich ihre Kameras zücken, u m die außer
gewöhnliche Begegnung zu dokumentieren und zu verewigen. Ungeachtet des 
Vorhandenseins der besten aller Techniken zur Reproduktion der Wirklichkeit 
gelingt in der fiktiven Welt die Photographie vom himmlischen Besucher nicht 
wie gewünscht, sie lässt sich nicht mit standardisierten Mitteln entwickeln und 
ihr Inhalt bleibt „unsichtbar", sowohl für die Akteure als auch für die Erzählerin 
und den Leser, sie existiert nur im Gedächtnis der Akteure und wird allein durch 
die Imagination des Lesers belebt. So wird das „nichtexistente" verbalisierte 
Bild, die metaphorisierte Metonymie des Engels mit weißen Flügeln nicht nur 
zum Ausgangspunkt für den Verlauf der Fabel, sondern zum literarischen 
Requisit, zum fiktiven Gegenstand der ironischen Umkehrung der ewigen lite
rarischen Sehnsucht nach der Darstellung dessen, was sich nicht darstellen lässt: 
die Wahrhaftigkeit und Authentizität des Dargestellten und die Grenzen und 
Möglichkeiten des Unvorstellbaren, das niemals aufhört danach zu streben, 
dargestellt zu werden. Bei Ugresic lässt das visuelle Nichts die Kraft des 
Verbalen noch dichter werden, wobei die Autorin das Paradigma des Plagiierens 
als eine Möglichkeit zu leben und zu schreiben unterstreicht. 

5.3 Das co/pw^ 6M/cf/ 

Auch im literarischen Projekt von Miljenko Jergovic stellt die Photographie den 
Ausgangspunkt des literarischen Ausdrucks dar - als subtile Weggabelung zwi
schen der Aktualisierung und der Resemantisierung der wirklich-fiktiven 
(Re)Konstrukte, als wesentliches poetisches Mittel, u m das Ästhetische glaub
haft zu simulieren. In den kurzen Prosastücken der Erzählsammlung mit dem 
Titel Jara/ev^;' Afar/^oro (1994) [Die Marlboro aus Sarajevo] (1996) spiegelt 
sich in banalen und ebenso in extremen Lebenssituationen die Situation von 
Sarajevo während des Krieges wider. Die Fußball-WM im Femsehen, der Dieb
stahl von Nachbars Äpfeln, das Studium der lateinischen Grammatik, der Kak
tus, der Käfer, die Berge, der Bosnische Eintopf sowie verschiedenste Photogra
phien stehen neben Kriegsprotokollen, Flucht, Hunger und Isolation. 

In der Erzählung Fofogra/?/a [Das Photo] treibt ein banaler Gegenstand - ein 
Glücksbringer im Fach eines Portemonnaies - nicht nur die Fabel voran, 
verursacht und löst die klassische Verwirrung des Liebesdreiecks und charakte
risiert die Akteure und das Kollektiv, sondern vereint in sich als Hauptdarsteller 
sämtliche sichtbaren und unsichtbaren narrativen semantischen Kräfte, hinter
fragt ästhetische Normen und Usancen sowie die Funktionsmechanismen der 
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Fiktion in dem engen Spalt zwischen Illusion und Desillusion, zwischen Sein 
und Schein. Die IHusion des ästhetischen Aufbaus von Joro/'gvj^/ A^r/Aoro 
wird durch die strenge dreighedrige Komposition in drei eigene, signifikant beti
telte Abschnitte suggeriert: A^zaoMazaw <̂e/<?//' M ^wgra/?/'/ [Unumgängliches 
Detail aus der Biographie], ̂?gA*cw.s7r?/%ri/';7 ̂ ogaä^/o [Rekonstruktion der Ereig
nisse], W?c w// Ae y/?e ^ n a M . Die strukturelle Einheit des fragmentartigen 
Stoffes wird semantisch durch die dreighedrige, sukzessiv-kausal angeordnete 
Entwicklung jeder einzelnen Geschichte vervollständigt: Einleitung - kurze Be
schreibung irgendeines unwichtigen Ereignisses aus der Zeit vor dem Krieg oder 
die Darstellung eines banalen Ereignisses -, Handlung - der Krieg, der alles auf 
den Kopf stellt - und Abschluss - betonte Pointe oder Kommentar des Erzäh
lers, der durch einen autoritativen Diskurs alles bisher Gesagte relativiert. Den 
klassischen Aufbau des Narrativs stellt Jergovic infrage, indem er ihn subtil 
sabotiert und die Erzählung als solche hinterfragt, womit er unmittelbar an die 
bekannte erzählerische Manier von Andric gemahnt. 

Genau wie Andric markiert Jergovic bekannte Lokalitäten, macht konkrete 
Zeitangaben und zeichnet ein Bild der bosnischen Gesellschaft, aber nicht, u m 
wiedererkennbare authentische Typen darzustellen oder deren psychologische 
Höhenflüge und Misserfolge aufzuzeigen, sondern, im Gegensatz zu Andric, u m 
Diskurskonstruktionen zu hinterfragen. So überwindet der souveräne Erzähler in 
der Erzählung ßo.saM.si;' /owac [Bosnischer Eintopf] alle grundlegenden narra-
tiven Tatsachen, indem er primär die endlosen Wirtshausgeschichten von Zlajo 
wiedergibt, mit denen dieser vertriebene Einwohner Sarajevos in Zagreb die 
verlorene Welt der Träume zu rekonstruieren sucht (vgl. ibid. 1996: 38). In der 
Erzählung GroA [Das Grab] ignoriert ein von Sensationslust getriebener auslän
discher Journalist im vom Krieg erschütterten Sarajevo alle wirklichen, „sicht
baren", jedoch uninteressanten Geschehnisse und konstruiert mangels eines 
wirklichen Themas unwirkliche Ereignisse. In der Erzählung A'oMd'or [Der Kon
dor] versucht der Protagonist Izet, der misslichen Lage eines Kriegsgefangenen 
a m Ende des 20. Jahrhunderts zu entkommen, indem er ständig spricht und 
sowohl sich selbst als auch die anderen belügt, wobei das Verfahren, sich selbst 
durch das Sprechen zu präsentieren, als Konstruktionsakt betrachtet wird. Die 
Erzählung P/.swo [Der Brief] „rekonstruiert" die Lüge vom „konstruierten bosni
schen Hass", während es in -SaA-yq/oMMfa [Der Saxophonist] das Schweigen ist, 
das als Konstruktionsakt problematisiert wird. 

In der Erzählung fbfogra/ya werden verschiedene Verlaufsformen des Endes 
einer großen Liebe, das durch ein zufällig entdecktes Photo im Geheimfach 
eines Portemonnaies herbeigeführt wird, konstruiert. Auch hier gründet sich die 
narrative Strategie auf drei fundamentale Segmente, wobei bewusst ein klassi
sches Narrationsmuster suggeriert wird. Im ersten, einleitenden Teil, kündigt der 
allwissende auktoriale Erzähler das Thema der Erzählung an. 
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Istu pricu u razlicitim varijacijama culi ste, vidjeli ili procitali tisucu puta. 
Kljuc svake ljubavi je vjemost. O njoj se puno ne razmislja. Ona se 
jednostavno podrazumijeva. I da nije vjemosti, vjcrojatno ne bi bilo ni 
nesretnih tjubavi. Kao ni sretnih, uostalom. (1994: 108) 

[Dieselbe Geschichte in verschiedenen Variationen haben Sie schon tau
sendmal gehört, gesehen oder gelesen. Der Schlüsse) jeder Liebe ist die 
Treue. Über sie macht man sich keine Gedanken. Sie versteht sich von 
selbst. Und gäbe es keine Treue, würde es wahrscheinlich auch keine un
glücklichen Lieben geben. Wie übrigens auch keine glücklichen.] (1996: 
102) 

Sehr schnell zeigt dasselbe auktoriale Bewusstsein, während es über die kon
kreten Akteure berichtet, Schwankungen in der eigenen Überzeugung. Indem es 
sich auf die „komsiluk" [Nachbarschaft] und den Diskurs der mündlichen Über
lieferung beruft, nimmt es vor den „Augen des Lesers" eine neue Erzählpose ein 
und legt die Maske des Zeugen an. 

Senka i Maso su u komsijskim pricama redovito uzimani kao primjer 
sretne ljubavi. Ona nije mogla imati djeee, ali joj on to nije zamjerao kao 
sto to balkanski muzevi redovito eine. Senka je radila u posti, a Maso je 
bio vodoinstalater. Ona je uvijek govorila „moj Maso", a on „moja Sen
ka". Njihova prica ne bi bila zanimijiva da nije poceo rat, kao sto vec i 
nisu zanimljive price o dugoj i ustrajnoj sreci. S prvom granatom koja je 
pala na grad Maso se prijavio u Teritorijalnu obranu. (1994: 108) 

[Senka und Maso werden in den Erzählungen der Nachbarschaft regel
mäßig als Beispiel einer glücklichen Liebe genommen. Sie konnten keine 
Kinder haben, aber er nahm ihr das nicht übel, wie das die Ehemänner 
vom Balkan sonst regelmäßig tun. Senka arbeitete bei der Post, und Maso 
war Installateur. Sie sagte immer „mein Maso", und er „meine Senka". 
Ihre Geschichte wäre nicht interessant ohne Krieg, wie Geschichten von 
langem und dauerhaftem Glück nun einmal nicht mehr interessant sind. 
Mit der ersten Granate, die auf die Stadt fiel, meldete sich Maso zur 
Territorialverteidigung.] (1996: 102) 

Im zweiten narrativen Segment werden verschiedene Erzählkonstrukte be
treffend das tragische Ende der Liebe zwischen Senka und Maso aufgezeigt. 
Eines Morgens bringt „nepoznati covjek u uniformi i s blatnjavim eizmama na 
nogama" (ibid. 109) [ein unbekannter Mann in Uniform und mit schmutzigen 
Stiefeln an den Füßen] (102) Senka „papimatu vrecicu s njegovim [Masinim] 
stvarima: maramicom, armijskom akreditaeijom, satom, futrolom od naoeala i 
noveanikom" (ibid. 109) [ein Papiersäckchen mit seinen Sachen zurück: Ta
schentuch, Militärausweis, Uhr, Brillenetui und Geldbörse] (103) und flüstert ihr 
in fester Umarmung zu, dass Maso umgekommen sei. In einem Geheimfach des 
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Portemonnaies findet Senka neben ihrem ihr wohlbekannten Bild zufällig das 
Photo einer unbekannten jungen Frau, auf dessen Rückseite steht: „Uvijek tvoja 
Mirsada" [Immer Deine Mirsada]. Obwohl Senka das Photo nicht a!s Beweis
materia] für Masos Untreue betrachten wiH, erschüttert sie der unversehens ent
deckte Gegenstand wesentlich stärker ats die Nachricht vom Tod des Ehemanns. 
Während die Nachbarschaft überzeugt ist, dass der Krieg an aHem die Schuid 
trage, versichert Senka entgegen ihrer Gewissheit sich seibst und die anderen, 
dass dem keinesfaHs so sei. Senkas Worten und Gedanken, weiche meist das 
auktoriale Erzählerbewusstsein vermittetn, kann der aufmerksame Leser entneh
men, dass der Krieg nur den Rahmen für die Auseinandersetzung mit der ent
täuschten Wunschvorstellung von der wahren Liebe abgibt - der wahre Schul-
dige ist eine banale, im Portemonnaiefach versteckte Photographie, ein 
unbedeutender Glücksbringer, wie ihn jeder in Sarajevo in der Tasche hat. 

tm dritten, finalen Teil von Fo7ogra/?/'<3 dominiert emeut der auktoriale Blick
winkel, aber er vermittett nicht die erwartete Schlusspointe, sondern erschüttert 
von Grund auf alle vorherigen narrativen Perspektiven und ebenso die aktive 
Position des Erzählers. Die Photographie funktioniert in dieser betont konstru
ierten titerarischen Weit ais Detaiigegenstand von besonderer Bedeutung, der 
nicht nur aHe narrativen Sequenzen zu einer ästhetischen Einheit zusammen
führt, sondern gieichzeitig sowoh) das gesamte Textgefüge als auch sich selbst 
umformt und hinterfragt. Während Senka in ihrem Erzählkonstrukt die Photo
graphie als ein Ding sehen will, das „oni gadovi iz brigade" (ibid. 109) [diese 
Schweine von der Brigade] (103) Maso in sein Portemonnaie gesteckt hätten, 
und selbst den Hergang der Dinge rekonstruiert, sieht die Nachbarschaft im 
selben Glücksbringer den Beweis für Masos Untreue, einen Trost in einer von 
unerwiderter Liebe und Einsamkeit gekennzeichneten Lebenslage. Für den 
auktorialen Erzähler ist er ein idealer konventionalisierter Gegenstand, dazu 
angetan, alle abrupten Änderungen der disparaten Erzählpositionen zu recht
fertigen, den Gedanken zu vermitteln, dass das Leben, so wie die Erzählung, 
nichts als eine Konstruktion im schmalen R a u m zwischen Wahrheit und Lüge 
ist. 

Aus allem Gesagtem lässt sich schließen, dass in einem solchen „Medien-
Determinismus" (McLuhan 1968), der mittlerweile sämtliche Lebensbereiche 
erfasst hat, die Literatur nicht mehr als eine mehr oder minder nach dem Modell 
unserer Reaütätswahmehmung und -erfahrung konzipierte fiktionale Welt zu 
fassen ist. Die Naturgesetze bleiben in einem (inter-)medial gestalteten ästheti
schen Prozess scheinbar intakt und die Realität wird nicht mehr, wie im „alten" 
Buch, metaphorisch abstrahiert, distanziert und zusammengefasst, sondern im 
eigenen Medienkörper unmittelbar integriert, registriert und simuliert.^ In einer 

tm Versuch, einen systematischen Vergleich zwischen dem ..alten" Buch und den neuen 
Medien herauszuarbeiten, hebt Hörisch folgende Schlussfolgerung hervor: „Bücher räsonie-
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dermaßen medialisierten Welt steht ein Fiktionsakt nicht mehr in einer meta
phorischen Analogie zur Wirklichkeit beziehungsweise sind die literarischen 
Strategien nicht mehr darauf ausgerichtet, die kategorialen Bezugsrahmen der 
„primären" Wirklichkeit zu en/y/e//eM. Das heißt: Die Zeit- und Raumkategorien 
werden nicht metaphorisch und figurativ ausgedehnt, gerafft, verlangsamt, be
schleunigt oder übersprungen, und die agierenden Subjekte verschmelzen und 
vervielfältigen sich nicht mehr. Die literarischen Aktionen bewegen sich nicht 
als entgegengesetzte Polaritäten zwischen Wirklichkeits- und Dichtungslogik, 
sondern funktionieren als eigentümliches, in unvorhersehbare Richtung aus
schlagendes Pendel, das eine doppelte Wirklichkeits- und Dichtungslogik postu
liert und somit eine „sekundäre" Welt /?er.s?e//f. 
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Da.y A/M^gM/w aer Aea*;'A?gM/?gy/ô e/? Afa/7?7M/a?;o?7, aus dem Kroatischen über. 
von B. Antkowiak, Suhrkamp: Frankfurt am Main, !998) 

Vrkljan, I. 1987. O ;̂ogra/?//, Graficki zavod Hrvatske: Zagreb. 
— 1988. Mar/wa, /w Cegew/;'c/;̂  Verlag Drosch!: Graz / Wien. 
— 2007. 5Wa*e, 5c/2ere, aus dem Kroatischen übers, von I. u. B. Meyer-

Wehlack, Verlag Ingenium: Cakovec. 
Zima, V.P. (Hg.) 1995. Ästhetik, Wissenschaft und „wechselseitige Erheüung 

der Künste", Einleitung, Z.;'fcra?Mr /w^rwea'/a/. M m ' ^ - Afa/^re; - P/?o?ogra-
/j/?/e-F;7w, Wissenschaftüche Buchgeseüschaft: Darmstadt, 1-31. 

Zima, Z. !987. ß/ogra/i^e ̂ r/?o/we /r^Mg Kr^Z/aw, 1. Vrkljan. O A/ogra/?/'/', Gra
ficki zavod Hrvatske: Zagreb. 





^'e^6T5'/<7M^/.s7Mc/?er^/wow<3c/7 <5<*? ̂ 207/^ ̂ 49-^62 

Dirk Uffetmann, Der erw/e^/r^e CArM/M^. A/e^opAerw MwJ Me/owyw;'ew ;'w a'er 
rM&^McAew A*;///Mr M^^ZZ/er^/Mr, Köln/Weimar/Wien: Böhtau Vertag (Bausteine 
zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische For
schungen, 62)2010. 

Nachdem sich Dirk Uffelmann seit über fünfzehn Jahren mit zahlreichen, the
matisch überaus breit gefächerten Arbeiten zu den Wechselwirkungen von rus
sischer und polnischer Literatur mit Theologie, Philosophie und Kulturosophie 
einen Namen als hervorragender Kenner der Diskurse an diesen Übergängen 
gemacht hat,' laufen in seiner gut tausendseitigen Habilitationsschrift Der er-
M;'g6?r;gfe C7?r;'.s/M.y. M?/ap/?er?? Mna' A/e/o^yw/ew ;n Jer rz/̂ jMc/?e/7 AlM//Mr MH6? L;-
/era/Mr nahezu sämtliche Fäden der bisherigen Interessen zu einem eigentlichen 
Kompendium theoretischer Reflexionen und überdies zu einer vorbildlichen kul
turwissenschaftlichen Aufarbeitung verschiedenster Forschungsbereiche und -
ansätze im Spannungsfeld von Literatur, Theologie, Philosophie zusammen. Das 
methodische Grundanliegen von Uffelmanns großer Studie ließe sich aus einer 
Randbemerkung zu Kazimir Malevic erläutern. Die Erwähnung das Avangarde-
malers und -philosophen Malevic ist im Zusammenhang mit dem Modell der 
A^fMMM (,Selbstentleerung'), das im Zentrum der Arbeit steht, alles andere als 
überraschend. Auf den ersten Blick unerwartet ist hingegen die Zuordnung des 
Entleerungsbegriffs: Als ,kenotisch' bezeichnet Uffelmann gerade nicht die 
jeden Inhalts enieerten Quadrate,^ sondern das figurative Spätwerk Malevics. Es 
erscheint als „Demutsgeste nach dem Aufschwung ins Abstrakte/Transzendente, 
als Kenose des auktorial-gestalterischen Minimalismus." (437, Fn. 648) Diese 
zunächst schwer nachvollziehbare Einschätzung von Malevics Rückkehr zum 
scheinbar naiv Figurativen nach dem Erreichen eines kunstgeschichtlichen Null
punkts im Schwarzen Quadrat hat ihren Grund in einem historisch und theore
tisch höchst bewussten und vorsichtigen Umgang mit dem paulinischen Konzept 
der ,Selbstentleerung' Gottes; theologische Grundkriterien werden in Uffel
manns kultur-, literatur- oder auch kunstwissenschaftlichen Anwendung des 
Konzepts stets aufrechterhalten. Dazu gehört, dass Kenosis gerade keine Selbst-

Hervorzuheben ist die Dissertation D;c ?*M&s/.?c/?e A";</;M/*o.w/?/;/e. Aog/Ar ivŵ / /fjHc/ogie <%*r 
i4rgMweM;a?;oH (1999), darüber hinaus umfangreiche Aufsätze zu Feofan Prokopovic, 
Gavrila Derzavin, Nikolaj Gogol', Vladimir Solov'ev, Michai) Bachtin, A d a m Mickiewicz, 
Cyprian Norwid, Zbigniew Herbert und vielen anderen. 
Zuletzt hat Boris Groys die klassisch gewordene Phase der russischen Avantgarde, im Be
sonderen Maleviös Quadrate, mit explizitem Bezug auf die Kenosis thematisiert. Groys, Bo
ris, „Schwache Gesten der Kunst", ̂ cAwe/zer Mc/?af, 987 (2011), 55-63, hier 56; 63. 
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auflösung meint, sondern vielmehr die Akw/rrefM/erMMg von Unfassbarem bzw. 
,,Abstrakte[m]/Transzendente[m]", wie Uffelmann in Bezug auf Malevic 
schreibt. Der Träger der Kenosis wird also in strenger Analogie zur Fleisch-
werdung Gottes und seinem Leiden in Menschengestalt personal verstanden, 
wobei mit dem Kriterium der Personalität auch das Postulat der Freiwilligkeit 
impliziert ist. So ist es „das Ziel dieser Untersuchung, den weiten Brücken
schlag" (28) von einer „c'Ar/.yfc/og/.sĉ -cMgef? M^J e/Mer M̂/fM?'g//-n'e;?e?7 Z?e-
gW//SwrweHa'Mf?g" (14) plausibel zu machen, ohne „einfache Identifikationen" 
vorzunehmen, wie sie Uffelmann zufolge im 20. Jahrhundert „bisweilen mit 
schneller Hand gemacht werden" (28). Er spricht in diesem Zusammenhang gar 
von einer „Schuld", die die Kultur- und Literaturwissenschaft mit theologisch 
inkonsequenten bzw. essayistisch bleibenden Metaphorisierungen der Kenosis 
auf sich geladen habe, und hält dann programmatisch fest: „[...] diese Schuld 
soll hier stellvertretend abgetragen werden." (ebd.) 

Der Verfasser positioniert sich wissenschaftlich dreifach: Einerseits ist die 
Studie im Kontext des poststrukturalistischen Denkens der (Sinn-)Entleerung, 
des Präsenzverlusts etc. zu verstehen - neben Jacques Derrida und Paul de M a n 
werden etwa Vertreter einer ,Dekonstruktion des Christentums' wie Gianni Vat-
timo Jean-Luc Nancy extensiv herangezogen -, andererseits wird durch den aus
führlichen Rückgang auf Quellen, vor allem auf die Kirchvätertheologie und die 
Dogmengeschichte, eine Art philologischer Selbstkritik des poststrukturalisti
schen Ansatzes möglich. Die, wie Uffelmann schreibt, „zentrale kulturge
schichtliche Inspiration" (37), d.h. den markantesten Einfluss, bezieht die Arbeit 
aber aus modernen, russisch-orthodox grundierten Studien: aus der zweibändi
gen Abhandlung 7%g ̂ ?M.s.s;aM 7?e//g;oM.y Af;'M6? (1. Band 1946, 2. Band 1966) des 
russischen Exiltheologen Georgij Fedotov sowie der weniger bekannten, 1938 
publizierten Diplomarbeit 7%e /VMw;7?'<2?eJ C/?rM7 ;'?? Mosern 7?M&s;af? 7V?oMg/?? 
der religiösen Schriftstellerin Nadezda Gorodeckaja.3 W e n n Uffelmann hin
sichtlich dieser Studien von „Inspirationen" spricht (Gordeckajas Buch ist für 
seine Untersuchung gar titelgebend), so meint er damit zugleich Distanznahme 
gegenüber jeder „christlich-identifikatorischen" (303) Stoßrichtung.^ Im Span
nungsfeld von Dekonstruktion, klassischer Dogmengeschichte und russisch
orthodoxer Exiltheologie ist Uffelmanns methodischer Ansatz zur .Selbstent
leerung' also zu verorten, wobei seine Interpretationen auf eine ihrerseits schon 

Sehr piausibel ist der Gedanke, dass die Exitsituahon ein emphatisches Denken der Henosis 
begünstigte (9; 550/531). 
Eine gewisse tdentifikation ist dagegen mit protestantischen Positionen .wiederentdeckter' 
Kenotik herauszuhören, namenttich mit Ansätzen bei Johann G. Hamann, Soren Kierkegaard 
und Hermann Cremer ()39/]40). Dazu passt auch die durchgängige Verwendung der Luther-
schen Bibelübersetzung und des eingedeutschten Ausdrucks .Kenose'. 
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von Strukturalismus und Poststrukturalismus bzw. Neorhetorik geprägte Litera
turwissenschaft zurückgreifen können.^ 

Die religiöse, kulturelle und nicht zuletzt auch politische Aktuaiität von 
Fedotovs These des „Russian Kenoticism"^ wird überzeugend an der Heilig
sprechung der 1918 von den Bolschewiken erschossenen Zarenfamilie aufge
wiesen. Genauso wie nach Fedotov die ersten russischen Nationalheiligen Boris 
und Gleb sich 1015 ihrem Bruder Svjatopolk in einem „act of nonresistence"^ 
ergeben hatten, als einem „national Russian feature, an authentic religious 
discovery of the newly-converted Russian Christians",s so wurde die Heilig
sprechung Nikolaj H. und seiner Familie als „CTpacTOTepnuM" im Jahr 2000 
ebenfalls mit dem Argument des widerstandslosen Erduldens von Leiden vorge
nommen. Denn für diese Art der Kanonisierung von Opfern politisch motivier
ter Morde, für die „Fedotovs Kenosis-These Pate gestanden haben [dürfte]" (5), 
ist weder ein heiligenmäßiges Leben noch ein bewusst angestrebter Märtyrertod 
nötig (1-6). Zur von Uffelmann vorgeschlagenen mehrteiligen „Korrektur" der 
These Fedotovs gehört nun naheliegenderweise zum einen die Neutralisierung 
der national-religiösen Wertung, sodann die Überführung des positiven Lei
densbegriffs aus Fedotovs (und Gorodeckajas) religiös getragener Darstellung in 
eine distanzierte Beschreibung der Kenosis als „Aufwertung von Defiziten" 
(707) oder, unmissverständlich skeptisch gewendet, als „Ideologem, dass Er
niedrigung und Unterwerfung positiv seien." (17/18) Die methodisch schwer
wiegendste Modifikation bezieht sich indessen auf den Prozess der Entleerung 
selbst. Nach Uffelmann können nicht nur ,getreue' kenotische Nachahmungen 
Christi in Betracht gezogen werden, sondern auch oder im Besonderen fem lie
gende, scheinbar inkommensurable, da die Kenosis eine dynamische Funktion 
sei, die unähnliche, defizitäre Repräsentationsformen selbst hervorbringe und 
legitimiere: „[Fedotovs These] hat [...] nichts zu der hier für notwendig gehalte
nen Korrektur beizutragen, die darauf hinausläuft, dass in der Kenose Christi 
selbst eine Dynamik beschlossen liegt, die Signifikationsprozesse in Gang setzt 
und dabei tropische Repräsentationsformen begünstigt, die nicht über Linearität 
und Ähnlichkeit, sondern über ,Entähnlichung' und Transformation zu beschrei-

Uffelmanns wichtigste Referenzen aus der deutschen Slavistik sind Aage Hansen-Löve (zur 
Apophatik in der Literatur). Wolfgang Hisse] (zum kulturwissenschaftlichen Verständnis der 
Kenosis), Renate Lachmann (zur Problematik von Rhetorik und Religion), Igor' Smimov 
(zur Kenosis in psychoanalytischer Perspektive) und Holt Meyer (zum ,neorhetorischen' 
Verständnis der Kenosis); im Randbereich der akademischen Slavistik sind es Boris Groys 
[zum Denken des Paradoxes und der ästhetischen .Entleerung') und Michail Epstejn (zur 
Kenosis im Kontext der russischen Postmodeme). 

^ So der Titel das Referenzkapitels in Fedotovs 77ie /?M.?.s/an /?e/igiOMA' M'nJ (7). A*;en'an C/?r;-
sf/aw'ry. 77?e /fM 7o ?/;e /.??/; CgnfMr/e.s. Volume three in the Collected Works of George P. 
Fedotov, Belmont (Mass.) 1975, 75-131. 

7 Ebd., 104. 
S Ebd. 
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ben sind." (37^) Mit dieser „Korrektur" wird die Kenosis bei Uffehnann zu 
einem universalen Schlüssel für das Verständnis ästhetischer und ethischer 
„Umwertungen" (u.a. 478) in der russischen Kultur,'" d.h. der Überhöhung von 
Unvollkommenheit und des Misstrauens gegenüber ,Perfektion'. Die Kenosis 
als kulturelle Funktion der Selbsterniedrigung oder, wie Uffeimann auch 
schreibt, die „kenotische Maschine" (924) - so eine der Grundannahmen der 
Arbeit - sei auch in Bereichen a m Werk, die sich selbst entweder implizit oder 
explizit als nicht mehr christlich verstehen (14). Dabei profitiert der Autor von 
einem raffinierten Argument Rene Girards (u.a. 159), welches der französisch
amerikanische Anthropologe stets dann geltend macht, wenn es darum geht, die 
Opfermechanismen in mythischen Texten auf Grund ihrer Unausgesprochenheit 
als blinden Fleck des Mythos zu identifizierten." Während aber Girard in sei
nem apologetischen Projekt dem Christentum die Fähigkeit zuspricht, mythisch 
glorifizierte Opfermechanismen zu reflektieren und insofern in letzter Konse
quenz auszutreiben, ist Uffeimann der Meinung, eine v o m Christentum geprägte 
Kultur/Rhetorik/Literatur werde in nicht geringerem Maße von einer latenten, 
sozusagen blinden Opfermaschinerie angetrieben als eine vorchristlich-mythi
sche (freilich argumentiert Uffeimann empirisch, Girard hingegen spricht aus
drücklich von einem ,noch nicht' realisierten, empirisch wohl auch nicht reali
sierbaren Modell). 

Auf einen Begriff bringen könnte man Uffelmanns „Korrektur" wie folgt: 
W a s bei Fedotov und Gorodeckaja letztlich immer auch biographisch und natio
nal aufgeladene Glaubenssache ist, wird in der hier diskutierten Studie zum 
Instrument für eine Dekonstruktion der russischen Kultur, eine Dekonstrukticn, 
die - nach Vattimos und Nancys Denkfigur (587-589; 921-923) - nicht von 
außen vorgenommen müsse, da sie qua Kenotik des ,je .scAow aMf067e.y?rM̂ ?;'v?7? 
C/?r;'.sfeHfMfM.y" (590) ursprünglich wirksam sei.'2 Dabei darf nicht vergesse 
werden, dass Uffeimann Fedotovs These aus 77;e ̂ tAw/a?? 7?e/;'g;'oM.T M w J abge
sehen davon weitgehend ohne Vorbehalte übernimmt - und sie auch gegen de 

Der Begriff der Entähnüchung stammt aus Renate Lachmanns f rza'/?/fe P/Mnfa.??& jMr 
P/m?7fa.s;'ege.sT'/;;f/?;c MMa'.SeMMMf/ApMaMfa.srAK'Mer 7ax7e von 2002 (249). 

" Gemeint sind auf der einen Seite das orthodoxe Schrifttum von der Taufe Russiands im 0. 
Jahrhundert bis hin zur Retigionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts (336-353, t.a. 
Ateksej Chomjakov, Aleksandr Bucharev, Vtadimir Soiov'ev. Michail Tareev und Sergej 
Bulgakov) sowie die Liturgie und Ikonenmalerei (354-454), andererseits Verhaltensmuner 
ausgewählter realer Personen und literarischer Figuren, denen (vor altem aus wirkungste-
schichtlicher Sicht) modellhaft „christoforme" Eigenschaften zukommen (u.a. Feodosij ?e-
cerskij. Sergij Radonezskij. Nil Sorskij, Tichon Zadonskij. Serafim Sarovskij, Paisij Vetc-
kovskij, die Starcen von Optina Pustyn' Leonid Nagoikin, Kiiment Zedergol'm. Makarij (p-
tinskij und Amvorsij Optinskij oder etwa auch die durch letzteren inspirierte Figur des Staec 
Zosima aus Dostoevskijs ßra/'/o A^arawMzovy (455-591). 

' Vgl. Girards Je vo;'.s 5a?aM /owAer cowme /ec/a;?' (1999). 
2 Zu nennen sind hier vor allem Vattimos Do/?o /o cv*;'jMaM;7ä. Per MM cr;'.sf;'aMe.!;fMo MOM rr//-

gi'cMo (2002) und Nancys Z.a aecoMsM'MfnoM al< cAns/MMMwe LH (2005/2010). 



/?<?zcM.y/o;7e/7 353 

Grundidee eines anderen Mcücnsteins russischer Exiltheologie, Vtadimir 
Losskijs Es\y<?;' .<̂ Mr /a fAfo/^g/'e Â '.s7;'<yMe Je /'Fg/zw J'OWe/?^ (1944), ausspielt 
(320-322). Sehr überzeugend arbeitet der Verfasser zunächst heraus, dass Los
skijs Buch die exakt entgegengesetzte These vertritt: Im Zentrum der russischen 
Orthodoxie steht nach Losskij nicht die demütige Selbsterniedrigung bzw. der 
Akt der Widerstandslosigkeit, sondern der W e g der ,Verherrlichung' bzw. 
Verklärung. Losskij geht soweit, den W e g der Nachahmung Christi, soweit er in 
Russland überhaupt zu belegen sei, als westüchen Einfluss zu bezeichnen. Die 
Nachahmung des Leidens Christi müsse auf Grund ihrer rationalen Struktur des 
Vergleichs äußerheh-objektivierend bleiben. Die orthodoxen Mystiker hätten 
daher lediglich nach Annäherung an Gott gestrebt, nach gnadenhaftem Anteil an 
der Verklärung (am sog. Taborticht). Teilweise kann Uffelmann den sich hier 
öffnenden schroffen Gegensatz zwischen Fedotovs Theorie der Kenosis und 
Losskijs Theorie der Verklärung entschärfen, indem er ihre divergenten Metho
den auseinander hätt. Fedotov leitet ein stark soziales Interesse an den kultu
rellen „Praktiken" des Christentums und ist insofern kulturwissenschaftlich 
übersetzbar, Losskij hingegen befasst sich vorwiegend mit Kirchenvätertheolo-
gie und den Dokumenten des Hesychasmus/Palamismus; im Mittelpunkt stehen 
bei ihm die kulturwissenschaftlich nicht überprüfbaren, weil empirisch wir
kungslosen „göttlichen Energien". Uffelmann bemerkt daher: „Schon von der 
kulturwissenschaftlich-rhetorischen Anlage dieser Arbeit her ist klar, dass die 
Präferenz hier der an Zeichen und Praktiken ablesbaren Christus-Nachahmung 
gelten muss [...]." (321 '3) W a s er dabei nicht erwähnt, ist, dass Fedotov selbst -
vielleicht schon mit Bezug auf das zwei Jahre zuvor erschienene Buch Losskijs 
- offenbar Skrupel hat, den Begriff Nachahmung zu verwenden, weshalb er 
auch nicht von „imitating Christ", sondern von „following Christ" spricht''* und 
so Losskijs vermeintlichem Gegenkonzept der Annäherung gar nicht so fem 
steht. Die heuristisch sinnvolle und in vielen Zusammenhängen sehr produktive 
scharfe Unterscheidung zwischen Kenosis und Askese bis hin zur „Konkurrenz" 
(327-331'S) könnte sich so als zu ausschließlich erweisen. Denn wenn in der 
Kenosis qua Inkamationstheologie immer ein Moment der Heiligung des Flei
sches und in der Askese entsprechend ein Moment der Verneinung des Fleisches 
hineinspielt, so soll gleichwohl im Hesychasmus die Leiblichkeit des Menschen 
keineswegs abgelegt (sondern .verwandelt') werden. Andererseits ist aus der 

Ein einleuchtendes Argument für die Relevanz des Nachahmungsmodells in Russland liefert 
Uffelmann mit dem Hinweis auf die Bezeichnung ??/?c?mdor)MM;/ (wörtl. .Allerähnlichster') 
für Heilige wie Sergij Radonezskij oder etwa auch Serafim Sarovskij (461). 

4 Fedotov, T/]p/?M.s.?MH/?^//g;b;MM;H^f7j. 130. 
3 Vgl. „Die Asketik bettet also das kenotische Abstiegsmodell im Sehen auf rein innerliche 

Demut in ihren Aufstiegsvektor ein, funktionalisiert und begrenzt es damit. Mit dieser 
Domptierung der Selbstemiedrigungsdynamik tritt die Asketik in Konkurrenz zur Kenotik." 
329) 
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Anlage von Uffelmanns Studie in der Tat nachvollziehbar, dass Losskijs Skepsis 
gegenüber der rationahsierenden Struktur des Nachahmens keinen größeren 
Raum einnehmen kann; denn durch Uffetmanns Grundannahme, dass mit der 
Kenosis gerade auch die Unähniichkeit, ja Unangemessenheit jeder Nachah
mung ins Recht gesetzt würde, werden Zweifel an der Mögüchkeit und Wünsch-
barkeit ,getreuer' Nachahmung hinfättig: „Dass ein kenotischer Repräsentant 
ein ,misreading' [...] darsteht, ist von einer Ästhetik der Unähniichkeit von 
vornherein einkalkuhert." (248) 

Alle Phänomene von Seibstemiedrigung werden minuziös auf den „Grund
text der Christologie" (63), die sog. Christushymne in Paulus' Brief an die Phi
lipper 2, 5-11, zurück bezogen.'6 Den Kern dieses kurzen Textes bildet der sieb
te Vers: ectoröv eKcvcucre, von Uffelmann wörtlich übersetzt als „er leerte sich 
selbst aus", mit Betonung auf der ,,gezielte[n] 5e/&.s?entäußerung" (10) - wie sie 
etwa im eingangs erwähnten Schwarzen Quadrat Malevics insofern nicht 
vorliegt, als dort mindestens vordergründig kein solches sich beschränkendes 
,Selbst' geltend gemacht werden kann. Das „Wunder", so Uffelmann, sei nicht 
mehr die göttliche Herrlichkeit (das wäre, kann man hinzufügen, Losskijs 
Fokus), sondern die Bereitschaft Gottes, sich auf das Nicht-Göttliche herab
zulassen (65). Doch spätestens hier fängt in der Christologie die Uneinigkeit an: 
Findet die Kenosis Christi erst im Aöyoc evcct/iKocr (im inkamierten Logos) oder 
bereits im Adyo<r dca/wotj (im vorinkamatorischen Logos) statt? (59/60) Anders 
formuliert: Verwendet man den Begriff als Synonym für die Inkarnation, im 
Sinne eines überzeitlichen „metaphysische[n] Geschehen[s]" (11), oder doch 
spezifischer, u m die „Christus zugeschriebene [...] Seibstemiedrigung" zu be
nennen? (ebd.) Diese Frage spitzt sich zum entscheidenden Problem der Chris
tologie zu: ob der göttliche Logos als erniedrigter Christus überhaupt noch Gott 
oder nur noch Mensch sei. Indem Uffelmann zunächst die wichtigsten diesbe
züglichen Extrempositionen rekapituliert, nämlich einerseits den sog. Doketis-
mus, der behauptet, Gott sei nur ,scheinbar' Mensch geworden, und andererseits 
verschiedene Spielarten des sog. Patripassianismus, welcher davon ausgeht, dass 
Gott durch die Menschwerdung in Mitleidenschaft gezogen werde (66), entwi
ckelt er die orthodoxe Zweinaturenlehre, wie sie sich 451 a m Konzil von Chal-
kedon durchsetzte. Die paradoxe Lösung der Zweinaturenlehre besagt, dass 
Christus ganz Mensch geworden und zMg/e/'cA ganz Gott geblieben ist. U m den 

6 Die Stelle lautet wie folgt: ..Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Je
sus entspricht: ̂ Er war Gott gteich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, ̂ sondern er 
entäußerte [entleerte] sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gteich. Sein Leben 
war das eines Menschen; "er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod 
am Kreuz. ̂ Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist 
als alle Namen, '"damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen 
vor dem Namen Jesu ' und jeder Mund bekennt .Jesus Christus ist der Herr' - zur Ehre Got
tes, des Vaters." (Einheitsübersetzung) 
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,,orthodoxe[n] Realismus" der Inkarnation (70) aufrechterhaiten zu können, sei 
die christüche Theologie ganz fundamental auf das Paradox angewiesen; das 
„Naturenparadox" (134) stelle sich als der einzig haltbare, wenn auch togisch 
,skandalöse' W e g heraus, die genannten Häresien auszuschiießen. Diese Impli
kationen, zumeist in Form von Paraphrasen der klassischen Literatur zur Dog
mengeschichte und belegt mit vielen Originalitäten aus Texten der griechi
schen Kirchenväter vortragen, spielen in Uffeimanns Argumentation eine ent
scheidende RoMe: Die paradoxe Beantwortung der Frage nach der Gott- und 
Menschnatur Christi, so seine These, begünstige die Herausbildung einer schwer 
kontroHierbaren 7?/;e/or/Vr der Paradoxe (45-154).'? Dabei ist anzumerken, dass 
die paulinische Kenotik durch die rhetorische Reduktion der christologischen 
Problematik in einem Punkt vereinfacht wird. Der zweite Beleg für die Kenosis 
bei Paulus findet sich im !. Brief an die Korinther 1,17; anders als im Brief an 
die Philipper wird das Verb hier nicht rückbezüglich (,sich entleeren'), sondern 
transitiv als Passivform (,entleert werden') verwendet, und Gegenstand ist statt 
Christus die Rhetorik. Paulus schreibt: „Denn Christus hat mich nicht gesandt zu 
taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und 
klugen Worten, damit das Kreuz nicht u m seine Kraft gebracht [entleert] wird." 
Im Ausdruck fva //?) R-eva^ ö crcw/iö^ ist die Entteerung also offensichtlich 
nicht positiv als „Wunder" zu verstehen, sondern vielmehr als Bezeichnung für 
ein wortreiches, schön klingendes Zerreden, das Paulus gerade verhindern will. 
Zwar unterschlägt Uffelmann die Stelle 1 Kor 1,17 nicht, er kommentiert sie al
lerdings gemessen a m Umfang der Studie nur beiläufig, als Beleg für die 
„christliche antirhetorische Ideologie" (49): „In der paulinischen Verkündigung 
konkurrieren zwei Opfer: der Triumph des Selbstopfers Christi braucht die 
Opferung der Rhetorik." (52) Dass Paulus im Zuge der „Opferung der Rhetorik" 
auch das Konzept der Kenosis pejorativ umfunktioniert, darauf geht Uffelmann 
nicht näher ein. Ein Grund dafür könnte seine recht ausschließlich getroffene 
thematische Option für die Nachahmung sein. Während die Christushymne aus 
dem Philipperbrief im Vers 2, 5 mit einer Paränese (Aufforderung) zur „Christo-
formität" (u.a. 452) anhebt und die Selbstentleerung Gottes so tatsächlich in eine 
analogisierbare Struktur bringt, wird eine derartige Zugänglichkeit in 1 Kor 1, 
17 ausgeschlossen: Der positive Begriff der Selbstentleerung aus Phil 2, 7 
scheint hier demnach Gott vorbehalten zu sein, während den Gläubigen nur das 
konventionell negative Verständnis einer zu vermeidenden ,Sinnentleerung' 
bleibt („damit das Kreuz nicht entleert wird"). Die Kenosis Christi wird an 

^ Das rhetorisch subversive Potential der paradoxen Zweinaturenlehre bildet für Uffelmann 
zweifellos das Hauptinteresse am Gegenstand: „[...] Jesus Christus [sollte] ähnlich sein [...] 
mit zwei Größen, die sich [...] offensichtlich unähnlich waren: Gott und Mensch. Zwischen 
den beiden als rechtgläubig sanktionierten Ähnlichkeiten besteht Unähnlichkett. Diese Quali
tät aber ist bislang höchstens peripher anerkannt worden." (244/245) 
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dieser Stelle als unperspektivisch und unperspektivierbar verstanden, was jedeer 
Behauptung von Nachahmbarkeit gegenläufig wäre. Aus dieser Sicht wird auchh 
klarer, weshalb Losskijs negative Theologie gegenüber der Kenotik reservieret 
bleiben muss: Die ,paränetische' Kenotik macht Gott aus Sicht der negativenn 
Theologie zu sehr zu einem verstehbaren Objekt. Was Uffelmanns implizhit 
polemische Haltung gegenüber Losskijs Position betrifft, so besteht hier wohhl 
ein gewisser Diskussionsbedarf. Andererseits ermöglicht der skeptische „Kenoo-
se-Detektivismus" (352'R) des Verfassers eine erhellende Kritik an der Gleichh-
setzung von Apophatik und Kenotik in Epstejns Arbeiten zur russischen AvanM-
garde (235-240) sowie an der äquivoken Verwendung der Begriffe Askese unnd 
Kenosis in Smimovs Auseinandersetzung mit dem Sozialistischen Realismuus 
(742). 

W a s bringt nun aber den Verfasser dazu, sich so vehement gegen „Bekennttt-
nisballast" bzw. gegen „ungeschützte Rede von Spiritualität" (175) auszuspre
chen? Vattimos These von der „Selbstschwächung" des Christentums durch dide 
Kenosis allein zieht ja eine solche Distanzierung noch nicht zwangsläufig nacbh 
sich. Selbstverständlich hat die „Abstraktion v o m Annex einer Glaubensimplili-
kation" (81, Fn. 112) in erster Linie mit kulturwissenschaftlicher Objektivierunag 
zu tun. Doch durch die stets neu bekräftigte Zurückweisung des ,,naiven[n] antiti-
rhetorische[n] Essentialismus" (127), einer „vermeintlich vorsprachliche[n] Bee-
deutung" (132) oder „etwaigen sprachunabhängigen göttlichen Substanz" (366) 
bezieht die Untersuchung einen Standpunkt, der selbst keineswegs restlos neuu-
tral bleibt, insofern er die Verursprünglichung der Signifikanten zwar mit Zitaa-
ten entwickelt, aber doch letztlich voraussetzt (167/168). So heißt es etwva 
knapp: „[...] die dekonstruktive Signifikationstheorie [sieht] die menschlichhe 
Ausgestaltung durch Zeichen als denjenigen Prozess an, der auch den Referem-
ten erst performativ konstituiert." (168) Interessant ist nun freilich weniger diee-
ses Absehen v o m inhaltlichen Zentrum - die negative orthodoxe Theologie ist j ja 
auf ihre Weise mit Substanz-Aussagen über Gott nicht weniger skrupulös'^ --, 
als die Folgen für die Auffassung der Sprache. Das „Vehikel Sprache" (49) wirrd 
in seiner „Eigenbewegung" (ebd.) betrachtet und so von Christus, dem Logos irm 
Johanneischen Sinn, abgetrennt. Diese Differenzierung von Sprache und Logeos 
erlaubt es Uffelmann, sämtliche thematisierten Bezüge auf den leidenden Chrias-
tus als Metaphern und Metonymien aufzufassen (170), d.h. als Substitutionsffi-
guren entweder auf Grund von Similarität oder Kontiguiät nach Roman Jakorb-
son (174, Fn. 76). So produktiv diese Methode vor allem in systematischer 
Hinsicht ist, so sehr wirft sie doch unübersehbar ein Problem auf.̂ o Bei der Rce-

R Dieser Ausdruck fallt in der Arbeit im Zusammenhang mit Sergej Bulgakov. 
^ Vgl. die Ausführungen zu Pseudo-Dionysius Areopagita (232/233). 
'0 Der Umstand, dass die Untersuchung hier durch Jakobsons kiassisch strukturaiistische D)e-

skription den Bereich des Poststrukturatismus verlässt und - in Derridas Sinne - im Grunade 
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konstruktion christlicher Zeugnisse als ,,Verweis[e] auf einen absenten, unähnli-
chen Referenten" (42) rückt ihr Bezug in eine solche Feme, dass sich a m Ende 
die Frage steltt, was die „Christoformität" reater und hterarischer Gestatten 
überhaupt noch bedeutet. Ein Beispiel kann dies verdeutlichen. W e n n Leiden als 
Metapher (194) und Mitleid als Metonymie (177) für Christus betrachtet wer
den, so wird damit implizit die Idee der Gegenwärtigkeit Christi ausgeschlossen, 
und es fragt sich: Ist ein Leiden oder Mitleid, das sich selbst nicht als Ersatz
handlung bzw. Substitutionsfigur, sondern als reale Anteilhabe an Christus ver
steht, überhaupt als isoliertes Zeichenmaterial rekonstruierbar? Der Gesprächs
partner Uffetmanns ist hier wiederum Rene Girard mit seiner Idee vom Kreuz 
als „letztem Opfer" (598, Fn. 14), welche das Konzept der Nachahmung Christi 
im Grunde gerade umkehrt. In Girards Perspektive ist es zunächst Christus, der 
den (unschuldig leidenden) Menschen nachahmt, und erst in einem zweiten 
Schritt der Mensch, der Christus nachfolgt. Da aber Girards Theorie, wie 
erwähnt, kaum Aussagen über die empirischen Auswirkungen des Christentums 
machen will, bleibt sie mit Uffetmanns kulturwissenschaftlichem Ansatz grund
sätzlich inkommensurabel. Der Vorzug von Uffetmanns metaphorischer/ meto
nymischer Formulierung der Kenotik besteht jedenfatts darin, dass diese 
dadurch strukture)) auf „postchristhehe" (u.a. 56) Bereiche anwendbar wird, in 
denen sich der Bezug durch jede neue Leidenstat tatsächtich mehr substituiert 
ats vergegenwärtigt. Die gewähtte Methode ist insofern von Anfang an mit 
Blick auf den dritten Hauptteit zu verstehen, in dem klassische protosozia-
listische und sowjetische Romane ats kenotisch ausgetegt werden. Schon Goro-
deckaja hatte zwar in den Schriften der Sozialrevolutionären Schriftstelter der 
1860er 1870er Jahre kenotische Einflüsse geltend gemacht,-' erst in Uffetmanns 
Studie aber erfährt die Übertragung entsprechender Muster von christlichen in 
nicht-christliche Kontexte auch eine theoretische Rechtfertigung. 

Teil dieser theoretischen Fundierung des Transfers ist eine umsichtige Dar-
stettung verschiedener Säkularisierungstheorien. Kritisch diskutiert werden ins
besondere zwei Extrempositionen: einerseits der Ansatz vieler orthodoxer Den
ker in Russland (u.a. der Mer/?/-Autoren,^^ interessanterweise auch Atbert 
Camus'), moderne Bewegungen wie den linken Terrorismus und dann den Bol-
schewismus ats „Usurpationen des christlichen Modells" (580) zu verstehen, 
andererseits Hans Blumenbergs kategorische Zurückweisung des Säkularisie-

wieder rational-repräsentietend wird, kann mit dem grundsätzlichen methodischen Pluralis
mus der Arbeit erklärt werden. 
Im Kapitel ..Christian Features of the Radical Movement" in Gorodeckaja. Nadezda [Goro-
detzky, Nadejda], 77;f /Vi<w;7/(;/e</G/;?;.s7 ;/? Mo&v'f?? ̂M.s'.s/a?? 7V?o;<g/?;, London 1938. 75-94. 
Eine nicht weniger markante Stellungnahme zum freiwilligen Abstieg (.,HncxonmeHne") der 
russischen [ntelligenzija. Vjacestav tvanovs symbolistisch-kulturosophischer Essay ,.0 rus-
skoj idee" (1909, wie <4*(/;/). hätte in diesem Zusammenhang ebenfalls Erwähnung finden 
können. 
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rungskonzepts im Namen der Eigenständigkeit der Neuzeit (582). Während im 
der ersten Position das Christentum zu sehr verabsolutiert werde, behaupte letz
tere eine Diskrepanz zwischen religiösem und humanistischem Weltbild, diie 
ihrerseits in einen unfreiwillig „augustinischen Dualismus" der Ordnungen 
münde. U.a. am Beispiel der Terroristin Vera Zasulic (574-579) entwickelt der 
Verfasser seinen Vorschlag, radikale Phänomene der Selbstaufopferung in der 
Moderne unter dem Aspekt ,,doppelte[r] Lesbarkeit" (583) zu sehen. „Terroris
tische Gewalt" und „christoforme Erniedrigung" könnten nach dem Muster 
paradoxer Koexistenz in ein- und derselben Erscheinung nebeneinander wirk
sam sein. Dabei kommt wieder das Kemanliegen der Untersuchung zum Tragen, 
wonach die Christologie unweigerlich von einer paradoxen Topik begleitet 
werde, die sich in positiven ebenso wie in negativen Bezugnahmen auf Christus 
von selbst fortschreibe und insofern noch für die dezidiertesten Gegner des 
Christentums und der christlichen Leidensidee unhintergehbar bleibe: „[...] in 
die Röhre der Antisakralität kann kein Wasser gepumpt werden, ohne dass zu
gleich auch der Pegel in der Röhre der Sakralität stiege." (763) 

Es ist die „Opferlogik" (598), die atheistische Texte nach Uffelmann gegen 
den Strich christlich, genauer, christologisch lesbar macht, und dies nicht bloß 
motivisch, sondern auf den Ebenen von „Intertextualität, Diskurs, Ästhetik, 
Episteme o.a." (650). Das demonstriert Uffelmann zunächst a m 
wirkungsmächtigsten Prätext der sozialistischen Literaturästhetik, Nikolaj 
Cemysevskijs in Gefängnishaft verfasstem Roman C/o t̂ g/a?'? (1863). Der 
Angelpunkt der chris-tologischen „/ec/7'0 ^T^c/Z/or" (610) ist Cemysevskijs 
Theorie des Egoismus und der „unnötigen Opfer", die im Roman gegen die 
christliche ,Leidensreligion' ins Feld geführt wird, die aber ausgerechnet v o m 
„HOBeRuiMH qejiOBex", dem revolutionären Asketen Rachmetov, wieder 
unterminiert werde (618). In der Aufdeckung dieses Widerspruchs bezieht sich 
Uffelmann auf Arbeiten von Barbara Lambeck, Irina Papemo und Marcia 
Morris,23 geht allerdings weiter als diese, wenn er Rachmetovs Selbstlosigkeit 
als „para-monastische 7'7M7?af7o CArM?/" (ebd.) bezeichnet. Dabei räumt er ein, 
dass es sich u m eine äußerst unähnliche Nachahmung handelt, und das 
Interessanteste an dieser Kontextualisierung seien denn auch weniger inhaltliche 
Ähnlichkeiten, als vielmehr die Gefahr, welche durch die Figur Rachmetov 
ästhetisch in den Text komme; Cemy-sevskijs „Klarheitstopik" und sein 
utilitaristisches Ideal der Durchsichtigkeit würden mit dem Eintritt Rachmetovs 
in den Text von einer ,,Sakrale[n] Fragmentpoetik" bzw. von ,,äsopische[r] 
Unähnlichkeit" abgelöst (642/643). Das damit verbundene Merkmal des 
geheimnisvollen' verbinde nun Rachmetov mit seiner wohl markantesten 

23 Vgl. L a m b e c k s Do.s7cev.s'7c7/.s* /fMseiManJer.s'efzMMg 77777 ae777 Get7aH/ceHgMf CeTvnwvs^T/.s 77? 
„/<;7/ze/r/!77M7;ge7; a;v.s aeT?; C/777e7*g7'7777a"' (1980), P a p e m o s C7?e7'7;;'.s/7pv.s7h' a7?a' 77?e /<ge o/* 
/?ga7M7M. /) 57May 77! 77!p 5e7?;;c7;c.s o/ B^A a W o T * (1988) u n d Morris' 5a;77?.s a77a*^evo/M7707!a-
7*'e.s. 7*77<? a.scp7;'c /7<?ro 777 /?M.s.s7'a77 /;'7f7*a7M7'6' (1993). 
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seiner wohl markantesten literarischen Gegenfigur, Fürst Myskin aus Dostoevs-
kijs Roman M o / (1866), weshaib die Frage zu steüen sei, „ob gerade die 
üterarisch anerkannt großen christologischen Texte der russischen Literatur 
nicht vieüeicht schon Antworten, verspätete Reaktionen auf pragmatisierte 
(revolutionäre) Christotogien sein könnten." (652) Unter der Prämisse der von 
Uffeimann vertretenen Unähnüchkeitsästhetik erscheint diese Hypothese in der 
Tat piausibei. 

Die Lektüre von Maksim Gor'kijs AVa/' (1907; 1917) stellt, komplementär zu 
Rachmetovs Unbestimmtheit, das Problem der „Inkarnation" des Revolutio
nären ins Zentrum. Hier führt Uffeimann Andrej Sinjavskijs (710, Fn. 247) und 
Semen Vajmans (696) These weiter, die titelgebende Mutter Pelageja Nilovna 
sei das „Korrektiv" ihres aktiven Sohnes Pavel, dessen abstrakter „revolutionä
re}^] Logos" erst von ihr „inkamiert" werde (660).24 So zeigt sich, dass auch 
Gor'kijs kategorische Zurückweisung von jeglichem Leidenskult und seine 
daraus erwachsende polemische Haltung gegenüber Dostoevskij (658) ihn nicht 
daran gehindert haben, mit der Figur Pelageja Nilovnas einen durchaus positi
ven Begriff von der Selbstaufopferung, jedenfalls von „Übergangsopfem" (678), 
zu etablieren. Indem Uffeimann das Verhältnis von Pavel (und seiner revolutio
nären Mitstreiter) zur ,Mutter' als eine Version des Verhältnisses von Christus 
zu Maria beschreibt, gerät freilich aus dem Blick, dass das Streben nach Inkar
nation (BormomeHHe) ^ Grundtendenz sowohl der Ästhetik Solov'evs wie 
auch der Dichtung und Essayistik der sog. jüngeren Symbolisten oder etwa noch 
des Postsymboüsmus Boris Pasternaks war. U m Gor'kijs bemerkenswerte 
Intuition des „HeROBonnouicHne" (Vajman) der revolutionären Ideen auch in 
den Zusammenhang der Situation der russischen Literatur u m 1900 einzuord
nen, wäre der christo-ZmarioIogischen Analyse also eventuell eine mythopoe-
tisch-sophiologische Perspektive zur Seite zu steüen. 

Der dritte große „paränetische" Modeütext der sozialistischen Romanlitera
tur, Nikolaj Ostrovskijs Afa% zo^a//'o/aj' -$?<?/' (1932-1934; 1936), entstanden 
parallel zur Kanonisierung des Sozialistischen Realismus, ist bei aller antikle
rikalen Polemik (762) verglichen mit C?o <̂ e/cr/? und Mo?' nur noch in höherem 
Maße kenotisch, wie Uffeimann zeigt. Der einfache, aus der ukrainischen Peri
pherie Russlands stammende Revolutionär Pavka Korcagin entschließt sich zu 
bedingungsloser Selbstaufopferung (726) und folgt dabei doch einem „Erhö
hungsvektor"; das Ziel ist die Ankunft in der Partei und im Kommunismus 
(744). So gesehen ist nach Uffeimann die „unähnliche" Analogie zum Evange
lium denkbar streng: „Mit dem vielfach variierten und auch von Pavka stets aufs 
Neue reflektierten Krankheits- und Verletzungsmotiv naturalisiert Ostrovskij die 

'4 Vgl. Sinjavskijs „Roman M. Gor'kogo May' - kak rannij obrazec sociatisticeskogo reatizma" 
(1990) und Vajmans „Pod ruinami socreatizma. Celovek i ideja v povesti M. Gor'kogo 
M o ; "'(1991). 
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Knechtsgcstalt der Philippcr-Pcrikope." (754) Diese Naturalisierung bestehe 
insbesondere darin, dass das „letzte Opfer" des Christentums (Girard) in stali-
nistischer Logik ersetzt werde durch „serielle [...] Erniedrigung", wobei aber 
doch die „Kontinuität des Logos während des s?af:/.s' &x7?7aM;7;'oHM" (760) im 
Sinne der orthodoxen Zweinaturenlehre gewahrt werde. Uffelmann versteht 
seine christologischc Analyse als Gegenvorschlag zu Smimovs These v o m 
Masochismus des Sozialistischen Realismus.^ Deren Schwäche sieht er darin, 
dass mit dem Masochismuskonzept keine Erhöhung denkbar sei, dass Smimav 
also von der Kenosis eine einseitig leidensbetonte Auffassung habe. Überdies 
vertrage sich die „Implikation sexueller Lust" (742, Fn. 57) der Masochismus
these schwerlich mit der sexuellen Askese des Sozialistischen Realismus. U m 
gekehrt profitiert Uffelmanns Interpretation von Groys' Konzept der „Selbst-
widersprüchlichkeit" des Stalinismus (736), welche bei Groys als politische 
Inszenierung der philosophischen Dialektik verstanden wird,-^ bei Uffelmann 
hingegen als säkularisierte Christologie. Für eine solche Analogiebildung 
spreche auch die Literarizitäts-Skepsis des Romans (in Analogie zur paulini-
schen Rhetorik-Skepsis), ja das teilweise Zurücktreten seines Autors hinter ein 
Kollektiv von (angeblich) elf Redakteuren der Zeitschrift Mo/o&ya gvo/*J//'a 
(776). Die fragile Stelle an solchen Analogiebildungen zwischen Christentum 
und Kommunismus ist nicht nur in diesem Fall das Kriterium der Personalität 
und Freiwilligkeit des Leidens. Das zeigt sich daran, dass Uffelmann in seinen 
Lektüren jeweils den Begriff der „Entkenotisierung" (u.a. 785) einführen muss: 
W e n n die ,Erhöhung' einer Figur und eines Autors, hier Pavka Korcagins und 
Ostrovskijs, offiziell bewerkstelligt werden sollte, so wurde der erbärmliche 
Aspekt meist zugunsten glanzvoller Heroik ausgeblendet. Es scheint also, dass 
gerade die paradoxe .4??f/?ropo/og;'e des Christentums nur sehr schwer auf 
„postchristliche" Formationen übertragen werden kann, auch da, w o ein solcher 
Transfer rhetorisch betrachtet in nahezu bruchloser Analogie möglich ist. 

Mit vollem Recht als „kenotisch" kann Venedikt Erofeevs dissident-christli-
ches Roman-Poem Mo.siw;-fe/!MA7 (1970, publ. 1973) bezeichnet werden, darü
ber besteht unter den zahlreichen Kommentatoren des Textes weitgehend 
Einigkeit. Die Frage ist eher, auf welcher Ebene das kenotischc Moment jeweils 
veranschlagt wird. Uffelmann leistet eine hilfreiche Systcmatisicrung entspre
chender Ansätze (798-808) und entscheidet sich, wie es der Ausrichtung seiner 
Arbeit angemessen ist, für die allgemeinste Ebene, die kenotische 37?'MA7Mr, zu 
der sowohl ein „Emicdrigungs"- wie auch ein „Erhöhungsvektor" gehörten. !m 
Zentrum der Interpretation steht daher das unzeitliche Nebeneinander von 
„Niedrigem" und „Hohem" (798), wie es in Afo.ŝ va-/-'6'fM.ŝ ; auf Grund der 

-̂  V g ] . S m i m o v s /^K7:fj</mr/?/'OHo/og;A*a. P.s*;<:7;o;.sro<7/<7 <;/.s.sA*o/ //ferafMry oy rofMawf/rma &< 

na.w/7 t^ne/ ()994). 

*° Vgl. Groys' D o s A'«<?;/?;Hf7/.s?;.st:7K' PfMf.sA'r//;<?M/?? (2005). 
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christhchen Axioiogie des Textes eher erreicht werden kann ais im Soziatisti
schen Realismus.-7 So foigt Uffeimann Ol'ga Sedakovas Lektüre von Mas^va-
P̂ /M.ŝ / ais „antipiatonischem Symposion", in dem die griechische Kalokagathie 
in ein Lob des Unschönen, Schwachen und Armen und der piatonische Eros in 
christüches Mitieid umschtagen (8 t 5), sowie nahehegenderweise auch Epstejns 
These vom Atkohoiismus ats christhcher Hingabe/Verausgabung (806).2K Doch 
mehr noch interessiert sich der Verfasser für die bei weitem weniger evidente 
Repräsentation eines mutmaßtichen „Oben" des Romans und findet es im 
,,mystische[n] tntertext" (835), d.h. in der - immer teicht beschädigten, „unähn
lich" abgebildeten - biblischen Zitatsprache. Obwohl auch die „hohe" Text
schicht nicht ganz rein sein könne, durchziehe sie den Roman vom Anfang bis 
zum Schluss und deute so den wandeliosen göttiichen Logos der Christologie 
wenigstens an. Ähnlich verhaite es sich mit der Auferstehung; da eine „hand
greifliche Repräsentation" für Erofeev als unangemessen gelte (844), wie schon 
bei Gogol' und Dostoevskij, könne es nach Venickas Tod iediglich zu einem, 
wie der Verfasser mit Bezug auf Epstejns Begriff der „minimal reiigion" (852) 
schreibt, „minimalen" Hinweis auf die Auferstehung kommen (843). Der be
rühmte paradoxe Schiusssatz von Mas^va-Pe/M^;' „[...] H c Tex nop n He 
npMxojiHJi B co3Hamie, M HHKor^a He npmiy [...]" (842) lässt die ganze Leidens
geschichte in einer Perspektive ,bewusster Bewusstlosigkeit' erscheinen; ein 
Weiterleben des Protagonisten nach seiner Ermordung wird verneint MnJ bejaht 
- und gerade in dieser Paradoxaiität dem quasi-kommunistischen irdischen 
Paradies, ais das der unerreichte Ort Petuski imaginiert wird (837), vorgezogen. 

Konsequenterweise handelt es sich beim letzten der fünf besprochenen 
Romane, Vladimir Sorokins Thaca/o/a //M&ov' M a W w (1984, publ. 1995), u m 
einen ,,postdissidentisch[en]" (853) Text. Er erzählt die Geschichte der Prosti
tuierten Marina, die von Dissidententum und sexueller Libertinage zum linien
treuen, asexuellen Kommunismus konvertiert. Sie schwört der Verehrung ihres 
bisherigen geistigen Übervaters Aleksandr Solzenicyn ab und heiratet den grau
en Funktionär Rumjancev, nachdem sie mit diesem ihren ersten (und letzten) 
Orgasmus erlebt hat - in Wirklichkeit die Durchdringung mit dem „Logos des 
Sozialismus" (884). W a s kann nun an einer derartigen Kollektivierung, ja 
„Maschinisierung" (898) der Protagonistin noch im engeren Sinne kenotisch 
sein? Uffeimann verwendet Sorokins Roman als eine Art äußersten Prüfstein 

[n diesem Zusammenhang wird sehr schön gezeigt, wie sieh das kenotische Model! ab dem 
Tauwetter in die Dissidentenbewegung verschob. So stellte die Aktivistin der sowjetischen 
Untergrundkirche Tat'jana Goriceva dem sowjetischen Heroismus christliche Demut gegen
über- eine Gegenüberstellung, die auch Erofeevs Text zugrunde liegt (792). 
Vgl. Epstejns „Posle karnavala, ili vecnyj VeniCka" (1997) und Sedakovas „Pir ljubvi na 
,Sest'desjat pjatom kilometre', ili lerusalim bez Afin" (1998). Uffeimann bezieht sich frei
lich auch auf Boris Gasparovs und Irina Papemos grundlegenden Aufatz „Vstan' i idi" 
(1981). 
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seiner These von der Kenosis ais unkontroHierbaren Operation: Kann unter den 
Vorzeichen postmodemer „Invalenz" (91229), nachdem sowohl das sowjetische 
wie auch das antisowjetische literarische Erbe diskreditiert sind, noch von einem 
freiwilligen Opfer gesprochen werden? Zwar lasse sich hier eine überraschend 
exakte Analogie zum Dreischritt Eros - Kenosis - Agape (Geschlechtsliebe -
Selbsterniedrigung - Nächstenliebe) ausmachen, wie er sich bei Fedotov findet 
(873, Fn. 78), doch das Problem der Entpersonalisierung wird mit diesem 
Hinweis nicht ausgeräumt. Die eigentliche Kenosis, so Uffelmanns These, wer
de vielmehr auf der Ebene des Selbstverständnisses der Literatur ausgetragen: 
Der R o m a n annulliere nach Marinas Konversion zur Kommunismus auch seine 
eigene Literarizität (896), indem er danach scheinbar restlos in spätsowjetischen 
Worthülsen aufgeht. In diesem konzeptualistischen Verzicht auf kunstvolles, 
persönlich beglaubigtes Schreiben, in der Vertauschung eines individuellen Stils 
durch „Xenotextualität" (901), sieht Uffelmann aller Wertneutralisierung zum 
Trotz eine ethische Implikation. Mit Epstejn bezeichnet er die konzeptualis-
tische Enthaltung als „Selbstreinigung" des Schriftstellers/ Künstlers (916) von 
der ,Infizierung' durch Ideologien und Gegenideologien.30 

Das Fazit von Dirk Uffelmanns Studie Der erw;eJr;grg C7?r;'.sfM.! lautet nach 
über 900 Seiten Buchtext nicht ganz überraschend, dass sich die Kenosis nie 
entleeren lasse, da sie selbst schon eine Bezeichnung für die verschiedensten 
Mechanismen von Entleerung sei und daher die Tendenz habe, sich über alle 
weltanschaulichen Grenzen hinweg zu perpetuieren (914). Diese Auffassung 
wird nach der aufwendigen, viele U m w e g e erfordernden Vorarbeit der beiden 
ersten Hauptteile im dritten, literaturwissenschaftlichen Teil anschaulich vorge
führt. Die souveräne Sprachenbeherrschung, zahlreiche historische und theoreti
sche Begriffsklärungen und Systematisierungen sowie nicht zuletzt die konse
quente Selbstbeschränkung auf überprüfbare Aspekte machen Uffelmanns 
„kenotische" Dekonstruktion der russischen Kultur und Literatur zu einem seir 
lesenswerten, instruktiven wissenschaftlichen Beitrag. 

Christian Zehnder 

Der Begriff der postmodemen tnvaienz stammt aus Rainer Grübeis Z,;fefafM7'ax;o/ogie. /:<r 
7%eor;'e MMa* Ge.sc/;<'c/?;e a'e,? ä.sf/?e;/,sc/:ef; ^er/e.s <n y/av;'.sc/?en A/fera/Hren (200!). 
Vg]. EpStejns „Iskusstvo avangarda i religioznoe soznanie" (1989). 
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