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Teli wollte heuer vor <allom die ostlichcn Grenzen des 
Krajinatypus der moslimischen episehen Volkslieder bestim- 
men (vgl. den Bezdeht in den Sitzungsberichten der kais. 
Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Histo- 
riselio Klasse, 173. Bd., Abhandlnng 3, S. 13—15). Zu diesem 
Zwecke besneli te icb znerst Bosn.-Novi, Bosn.-Kostajnica, 
Bosn.-Dubica, Grahovo, Bosn.-Gradiška, Dorventa, Mišinci 
und Doboj; weiter in die Posavina und an die serbische 
Grenze zn gehen war nicht moglich, da unterdessen daselbst 
die Cholera ausgebroelien war. Ich hielt micli daher an die 
Taler der Bosna und hauptsachlich ihrer linken Zuflusse. So 
besuchte ich Teslie, Blatnica, Jelah, Tešanj, Maglaj, Zepee, 
Visoko, Kiseljak, Gromiljak, Ostružnica, Fojnica, Kreševo 
und Kraljevska Sutjeska.

Langere Zeit hielt ich mich in Sarajevo auf, wo ich 
phonographische Aufnahmen fiir die umliegenden Gebiete 
machte. Da auch hier eine Beise nach doni Siidosten nicht 
ratsam war, begab ich mich in die II e r z e g o w i n a im 
h e u t i g e n S i n n e, d. h. i n dp n K r e i s Mosta r, 
wo ich auBer der Hauptstadt noch Konjic, Jablanica, Blagaj^ 
Buna und Hodbina; Žovitice, Knežpolje und Široki Brijeg; 
Nevesinje, Odžak (Sitz der Ljubovici), Bilje, Fojnica, Gacko, 
Pustopolje, Stepen, Plana, Bileda, Dobričevo, Miruše, Moško, 
Jasen, Trebinje, Lastva, Duži, Kavno, Ljnbinje, Stolac, Pileta, 
Počitelj und Čapljina besuchte. Ant’ der Biickreise holte ich 
mir in Kagusa Informationen liber den von der Herzegowina 
stark beeinfluBten episehen Gesang der umliegenden Gebiete. 
Bank der Cholera kam ich daher schon im Jahre 1913 in das 
klassische kand des episehen Volksgesanges, in die Herzego- 
ivina, ivo die ,Heldenlieder‘ am incisten und in gleicher Wcise
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stark bei allen drei Konfessionen, den Mosliras,1 Orthodoxen 
(Serben) und Katholiken (Kroaten) fortleben. Phonograpbi- 
sche Aufnahmen beschriinkte ich auf Sarajevo, Mostar, Široki 
Brijeg und Nevesinje. Die ganze Reise dauerte genau z\vei 
Monate (vom 5. August bis 5. Oktober).

Audi heuer danke ich allen Behbrden und bffentlichen 
Organen, vor allem der Landesregierung, den Bezirks- und 
Gemeindeamtern, dem Landesmuseum in Sarajevo, den Direk- 
tionen und vielen Professoren der Lebrerbildungsanstalt in 
Sarajevo und des Obergjmnasiums in Mostar, katholisdien 
und orthodoxen Klbstern, Ordens- und Weltgeistlichen, 
Lehrern und anderen Personen, die meine Studien auf das 
eifrigste fbrdorten und mir die Sammlung eines reichhaltigen 
Materiales ermoglichten. Mit lebbaftem Vergniigen denke ich 
auch an den Verkehr mit den vielen Siingern zuriick, die 
mich mit ihrer Intelligenz oft in Staunen setzten. Die Rc- 
fiirchtungen mancher, dali meine Studien neue Steuern (noch 
fiir den Gesang!) oder andere Unannehmlichkeiten fiir sie 
zur Folgo haben kiinntcn, wurden bald zerstreut, besonders 
durch Fragen und Erzahlungen, welche zeigten, daB ich mit 
dem Wesen des epischen Gesanges vertraut bin.

Die Verhaltnisse brachten es mit sich, daB ich im Jahre 
1913 auBer der Volksepik der Moslims immer mehr auch die 
der Orthodoxen und Katholiken beriicksichtigte, da ich Ge- 
genden besneli te, wo zwei oder sogar allc drei Konfessionen 
nebeneinander leben, was das gegenseitige Vorsingon und 
Anhbren der Lieder viel mehr ermbglicht, als man cnvartcn 
konnte. Besonders fallt es auf, daB moslimische Grundherren 
und selbst Paschas sich sehr haufig christliche Sanger kom- 
men liellon oder sogar standig hielten. Christliche Sanger 
iiben ihre Kunst auch in moslimischen Kaffeehšiusern aus 
und umgekehrt moslimische in christlichen Gasthiiusern; 
hiiufig passen sich die Sanger dem Publikum in der Aus- 
wahl oder auch durch die Veranderung ihrer Lieder an, 
manchmal singen sie aber die Lieder einfach so, wie sie sie

1 Ofiizielle und volkstiimliuhe (musliman) JBezeichnung der Mobammedaner. 
Icli balte micli an dio konfessionellen Untersehiode, die vresentlich sind, 
denn ethnisch ist die ganze Beviilkerung von Bosnien und Herzegovvina 
einheitlich und spridit dieselbe sorbokroatische Sprache.
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,i)bernommeii‘ haben. Als ich zuerst in einem moslimischen 
Kaffeehaus in Ostružnica, in dem gerade ein Pferd bescbla- 
gen wnrde, erfulir, daB wahrend der Ramasannachte daselbst 
ein katholischer Siinger singt, antwortete man mir anf mein 
Erstannen: Uns ist das alles eins, wir leben in Eintracht, 
onda bilo, sad se spominjalo (einst war es, jetzt wird dessen 
gedacht). Audi bat man Achtung vor jedem ,TTeldentum‘, 
sogar dem nacb unseren Begriffen bedcnklicben: bio je junak, 
a gotovo (er war ein Ileld, und fertig), enviderte ein katholi- 
scher Siinger der Herzegowina, als wir seinem Helden keine 
Sympathie entgegenbrachten. Einem orthodoxen Siinger in 
Gacko ,liiipft das Herz/, wenn er Kiimpfe besingen hort, obne 
Riicksicht anf die Religion, es muB nur ein ITeld sein (hez 
razlike vjere samo da je junak).

Fiir die epischen Lieder, die den Gegenstand meines 
Studiums bildeten, hbrte ieh die Bezeidmungen (pjesme — 
Lieder) starinske junacke (altertiimliche Helden =), od junaka 
(von Helden), od starih junaka, samo o junacirna, starinske, 
stare, od starine, staračke. Neben den K raj ina-Lieder n treten 
weiter nacli Osten und Siiden ungjurske (ungarliindische), 
budimske (Ofner) stlirker bervor. Die von groBen bistoriscben 
Ereignissen kiindenden Lieder beiBcn midučke pjesme, mu- 
Iuckinje; muhici sind čari (Kaiser), daber audi carske, und 
kralji (Kdnige). Der Unterscbied zivischen dem Krajina 
und dem herzegowinischen Typus der Volkslieder ist namfent- 
licb den Siingern bekannt. Ebenso ist man sicdi in der Herze 
gowina bevvuBt, daB die meisten moslimiscben Lieder aus der 
Lika und Krajina stammen. Eiir den Siinger ist audi in der 
Herzegowina die iiblicbe Bezeichnung pjevač (ungemein 
biiufig ist der Familienname Pivač, in der Posavina fast in 
jedem Dorf). Nacb seinem Instrument gusle, an der monte- 
negrinisehen Grenze gevvohnlicb gusli, wird er guslač ge- 
nannt, guslar scheint nur literariseh zn sein (in Konjic be- 
kam icb von einem Moslim zn boren, guslar sei nur cino 
Zigarette!). Haufig sind die Siinger audi Erzabler (pri- 
povjcdac, on priča)1 ihrer Liederstoffe oder meist von Ge-

1 Audi fiir priiaju, kanuju ist der Ublichere Ausdruck pjevaju (Fojniea). 
Utngekehrt ist in Glasinac und audi in der Herzogoivina kazali fiir den 
episdien Gesang bekannt.
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schicliten in der Art von 1001 Nacht. Dem aus der 
Sammlung der Matica Hrvatska bekannten Ibro Topič 
wird nachgeriihmt, dab er ein besserer Erzahler als 
Siinger war.

Im nbrdlichen Bosnien ist die Volksepik sehr im Eiick- 
gang: nacb Bosn.-Novi kommt ungefahr aeit 15 Jahren kein 
Siinger mehr in die Kaffeehiinser, nacb Bosn.-Gradiška seit 
7 bis 8, Doboj 2 bis 3, Derventa 3 bis 4 (das Betreten der 
Kaffeehiinser ist sogar verboten), nacb Tešanj seit 4 bis 5 
(in ^bessere', in armselige nocb); in Dubica war im 
Jabre 1912 nocb einer. Ein solcher Liebhaber der Volks
epik \vie Huseinbeg Krupič in Mišinci bei Derventa batte 
die letzten Siinger vor 4 bis 5 Jahren in seinem Hanse.

Das fiir den Krajinatypus charakteristische Instrument, 
die tambura, tamburica mit zwei Metallsaiten wird aucli 
zuriickgedrangt und durch einsaitige gusle crsetzt, war aber 
friiker in Gegenden wie Tešanj sehr gut bekannt, vor
00 Jahren nocb in Kiseljak; in Pazarič bei Sarajevo (auf der 
Balin nacb Mostar) wurde sie aber nocb heuer bei einem 
Krajinasiinger gehort.

Oberhaupt werden auch die S a n g e r d e r K r a- 
j i n a im B o s n a t a 1 i m m e r m e b r von herze- 
g o w i n i s c b e n verdrangt, weil diese naher sind und 
auch mit der Babn leicbter dabin kommen; aucli Ansied- 
lungen von herzegowinischen Sangern sind nicht selten. Im 
N o r d e n w e r d e n K r a j i n a s ii n g e r entschie- 
d e n v o r g e z o g e n; den herzegovvinischen wird nachge- 
sagt, dali sie ,liigeiff; von einem herzegowinischen Siinger 
horte icb aber, dali ihm die der Krajina nicht gefallen, 
weil sie obne Leben seien (tako tiho radi, ne radi vrače), 
wabrend die berzegovviniscben ,scbnell singen und nicht bin- 
ziehen' (hitro, ne otežu). Abnlich driickte sich ein christlicher 
Siinger in Stolac aus: u nas brzo ide, krajišnik razvlači. 
Manche herzegovvinische Siinger blicken auf einen bošnja- 
cina von oben herab, nennen die Krajinasanger bundevaši 
(Kiirbiskbpfe) und meinen, dali die Ilerzegcvviner und ihre 
Lieder \vegen der verscbiedenen Natur des Landes besser 
sein miissen: mi jedriji, u kamenju smo se mi rodili, jedri ji
1 damarliji nego oni knji se u glini radio. Immerhin kbnnen

6
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selbst solclie Sanger gerecht sein und fiigen Linzu, daB jedem 
das Heinige am Hebsten sei.

Die zweisaitige epische tambura ist neben einsaitigen 
gnale aucli bei Christcn bekannt, so bei orthodoxen urn Du- 
bica und Derventa, bei katholischen um Derventa, Banja 
Luka (speziell in Ivanjsko) und Jajce (Dobratici), bei den 
katholiscben Bauern um Maglaj dient sie aber nur nocb zur 
Begleitung der Liebeslieder. A u f f a 1 1 e n d stark ist 
d e r epische Y o 1 k s g e s a n g n o c h in den ka
tholischen Enklav en des Bosnagebietes 
e r h a 11 e n, speziell im Bezirke Derventa (namentlich in 
dem Dorfe Pečnik), in 8ivša bei Doboj, um Žepče und in der 
Umgebung der bekannten Kloster Lojnica (namentlich in 
der Gemeinde Brestovsko), Kreševo und Kralj. Sutjeska. 
Merk\viirdiger\veise ist diese schone Volksepik sogar den 
einheimischen und volkstiimlichen Franziskanern wenig be
kannt (man kann sogar schon boren: fratri ne trpe), ver- 
dient aber unbedingt noch studiert und wenigstens teihveise 
gesammelt und herausgegeben1 zu werden, namentlich in 
den Gegenden, in welchen die Kenntnis des Lesens noch 
wenig oder gar nicht verbreitet ist, denn sonst werden auch 
in Bosnien epische Lieder schon stark aus Kačič und Jukič 
vorgetragen. Teh hoffe, daB irr dieser llinsicht meine An- 
regungen namentlich bei einigen Weltgeistlichen nicht ohne 
Folgen bleiben \verden. Der starke Verkehr mit Slawonien 
driingt aber auch hier das epische Volkslied zuriick und im- 
portiert die dortige Lyri k; ,bis Osterreich gekommen isF, 
hat man iiberall ,dic alten HeldenliedeF gesungen; heute ist 
der Gesang um so mehr erhalten, je weiter man gegen Sara
jevo kommt.

Der Gesamteindruck in Bosnien ist iiberhaupt der, daB 
die Volksepik in vielen Gegenden noch stark fortlebt, aber 
man erfiihrt das erst durch allmahliches Ausfragen, nament-

1 Vor allem mulite die in Guča Gora aufbewahrto Samralung des ver- 
dienstvollen Franziskaners M. Šunjic zuganglich gemacht werden, da der 
II. Band der Sammlung von Martič und Jukič umviederbringlich verloren 
zu sein scheint. Die kroatisebo Intelligenz liiitte in bezug auf das Volks
lied viele Siindcn gutzumachen.
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licli in grofieren Gesellschaften (z. B. in den Oitaonica), wo 
Fragen und Antvvorten immer neue zur Folge luiben.

Wahrend der e p i s c h e Volksgesang in 
Bosnien in allen Kreisen zuriickgeht und 
schon als inferior g i 11, ist er nocli in vol- 
ler Bliite in der II e r z e g o \v i n a, allen Wandlun- 
gen zum Trotz. Ilier leben nocli viele bervorragende moslimi- 
sche Berufssanger, die weit und breit heruimvandern, auBer 
dem gibt es aber bei allen drei Konfessionen in jedem Dorfe 
mehr oder weniger gute epische Siinger (dfters horte icb 3 bis 
4), ein wenig Gusle spielen und singen konnen aber die mei- 
sten bcrzegowinischen Bauern und mancher, dem diese Gabon 
nicht gegeben sind, .wiirde gern dafiir den besten Ochscn 
opfern. Die ubliche Behauptung, daB einsaitige Gusle fast 
in jedem Hanse einen Ebrenplatz einnehmen, ist allerdings 
nicht richtig, namentlich beziiglicb des Narentatales nicht; 
haufig \verden sie auch mir nocli als Symbol gehiitet, aber 
nicht mehr gebraucht.1 Fast regelmaBig sind nocli Gusle in 
Gasthausern zu finden, wo sie den Giisten zur Verfiigung 
stehen. Sonst erwahne ich beziiglicb der Verbreitung des 
epischen Volksgesanges in der Herzegowina nur einige 
cbarakteristische Bcisjtiele. Im katholischen Kloster Široki 
Brijeg (nordlich von Mostar) veranstaltete mir der Direktor 
des dortigen Franziskaner-Gvmnasiums, F ra Didak Buntič, 
einen wahren Sangerkrieg, bei dem an einem Sonntagsnach- 
mittag im Parlatorium 7 Sanger zu Worte kamen, 3 aber 
nocli in der Nacht, darunter 2 neue; cs waren jedoch statt die- 
ser 0 mindestens 20 gekommen, wenn der Tag nicht mit einem 
heftigen Grewitterregen begonnen biitte. In manchen benach- 
barten Gebieten, wie in der Beki ja, ,singt alles‘, in Posušje 
gibt es in der Tat Gusle in jedem Hanse. In Nevesinje 
schaffte mir das einen Tag vorher verstandigte Bezirksamt

1 Charakteristiscli ist folgender Sachverhalt: Herr Tomo Bratič, orthodoaev 
Pfarror in Blagaj boi Mostar, berichteto mir, daG daselbst von 150 HSu- 
sorn nur nocli 5 bis 6 dieses Heiligtum aufiveisen. Dann interessierto 
er sich mehr fiir die Sache und jschrieb mir unter anderem, er babe 
sich ilberzeugt, daB jedes serbisehe Haus Gusle besitzt, aber es gibt 
immer vveniger Guslaren und diese sind durclnvegs schlechte Siinger, so 
daB Gusle selten gespielt werden (pa se rijetko gusla)
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soviel orthodoxe und moslimische Sanger aus der nachsten 
Umgebung herbei, dali sie in der Schule mehrere Bankreihen 
besetzten und ich vor der mir bevorstehenden Arbeit nahezu 
Angst bekam. Besonders lehrreich ist auch folgender Fali: 
In Trebinje versicherte mir in einem Gasthause ein moslimi- 
scher Aga, in der benachbarten Suma giibe os keine ejiiscben 
Lieder, sondern nur Schaflause (hrpuše), dort sei aucli nie 
jemand gefallen, und ein stadtischer Serbe stimmte ihm im 
allgemeinen zu. Wie erstaunt war ich, als mir nach einigen 
Tagen im serbisch-orthodoxen Kloster Duži von einem Siin- 
ger, dem Iguman und einem Monche nicht weniger als 20 
aus ihrer 300 Hauser und 1800 Seelen zahlenden Pfarre 
namentlich aufgeziihlt wurden, mit der Versicherung, dah 
es ihrer noclt ebenso viel giibe. Dor meisten und besten mos- 
limischen und orthodoxen Sanger riihmt sich aber Gacko. 
Wie sehr hier der epische Gesang der Bevolkerung in Fleisch 
und BI ut iibergegangen ist, zeigt die Tatsache, daB vor Jahren 
ein zu 18 Jahren Kerker verurteilter Moslim aus Gacko 
beim Eisenbahntransport durch zwei Gendarmen herrlich 
sang, Avas selbst einem seiner Glaubensgenossen in Jablanica 
unglaublich vorkam. A n d er g a n z e n m o n t e n e g ri
ni s c h e n G r e n z e h a 11 e der epische Volks- 
gesang n o c h in der neuesten Z e i t e i n e g a n z 
aktu el le B e d e u t u n g, denn hier ,gab es Bega und 
Woiwodeid und hier brachten noch die letzten Kampfe zwi- 
schen Tiirken und Christen viele neue Lieder hervor. E s 
m u B aber g 1 e i c h v o r a u s g e s c h i c k t av e r d e n, 
daB d i e V o 1 k s e pik der g a n z e n H e r z e g o win a 
a it c h e i n e g r o B o Enttauschung b r i n g t : die 
meisten der h e u t e g e s u n g e n e n e p i s c h e n 
Lieder s t a m m e n b e i d e n Christen aus 
H ii c h e r n, b e i d e n O r t h o d o x e n m e i s t aus 
j u n g e r e n und a 11 e r j ii n g s t e n (sogar schon liber 
den russisch-japanischen Krieg und natiirlich auch den Bal- 
kankrieg), b e i den K a th olik en aber aus Kačič, 
J u k i 6 u n d a n dere n. Docb ist auch in der Herzego- 
Avina der epische Volksgesang schon stark zuriickgegangen, 
namentlich in den Stadten bei den Moslims. So hat er in 
Trebinje schon seit 20 Jahren aufgehbrt; friiher kamen San-
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ger ans Gacko, es gab aber auch einheimische. In Hi leča 
lebt noch ein Sanger, der sicb keines besonderen Ansehens 
erfreut, in H tol a c fand sich ein Miiller, behauptet wurde 
aber, es giibe iiberhaupt keinen. Haufig hort man auch in 
christlichen Kreisen, daB Siinger nur nocli in den Dorfern 
vorkommen. ('berrascht wurde ich von dem starken Fort- 
lebon der Volksepik in einem so stark aufbliihonden Indu
strie- und Handelsplatz wie čapljina, meiner letzten Eeisc- 
station, wo in einem Gasthaus naeh Biingern aller Konfes- 
sionen auch der katholische Wirt zu den Gusle griff und sich 
wirklich hbren lassen konnte.

.Fine merkwiirdige Ausbreitung hat die bosnische 
Volksepik gefunden. Die moslimischen Lieder wurden 
von Emigranten nicht bloB in die ehemaligen und jetzi- 
gen Gebiete der europaischen Tiirkei getragen, sondern 
auch nach Konstantinopel und Kleinasien. In Konstanti
nopel und Brussa behielten reiche Begs neben ihren bos- 
nischen Sitten und Kleidern auch die heimatlichen Lieder 
beider Typen, ebenso die Volksmassen in solchen Ansiedlun- 
gen wie Adapazar im Kreis Ismit (tambura und gusle) und 
in Inegjor (12 Stunden von Brussa entfernt), wo nur Aus- 
wanderer aus der Krajina 800 Hauser bevblkern. Auch die 
christlichen Auswanderer in Amerika singen ihre epischen 
Lieder noch haufig, allerdings bei verschlossenen Tiiren, \veil 
sonst die Amerikaner dariiber lachen iviirden; im Notfalle 
konnen hier Gusle sogar aus einer Petroleumkanne herge- 
stellt werden.

Vom Stan d der Siinger braucht man nicht mehr viol 
zu sagen, denn sie konnen sich aus allen Berufen rekrutieren ; 
unter anderen finden wir unter ihnen auch Gendarmen, Holi- 
zisten, StraBenmoister, Wald-, Feld- und Weingartenhiiter. 
Beriihmt war in Derventa ein vor 30 Jahren gestorbener 
Hodža Kcšo aus Kozarac, der Frauen und Pferde im Lied 
am schonsten ausschmiicken konnte. Die meisten Siinger sind 
allerdings Landarbeiter oder waren es urspriinglich. Beson- 
ders zahlreich sind aber die Hirten, die ja ,auf den Almen 
niohts anderes zu tun haben, als das Vieh zu hiiten, zu beten 
und zu den Gusle zu singen4. Allerdings kann man im Som- 
mer solche Siinger nicht leicht zu Gesichte bekommen, denn
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z. T5. die ganze moslimische Bevolkerung des Podvelež (siid- 
lich von Mostar) befindet sich auf den Almen (planine) des 
Prenj, der Bjelašnica, Treskavica, Visočica usw. Diese Leute 
singen auch zu Hause, wenn sie von der Arbeit kommen, 
Heldenlieder. Besondere Beacbtung verdienen Fulirleute, 
die a us Bosnien auf der Mostarer-StraBe bis nacli Metkovič 
kamen und so die herzegowinischen und dalmatinisčhen Lie- 
der verbreiten konnten. Es sind aber auch schon ganz moderne 
Berufe unter den Siingern vertreten: einer ist Heizer der 
elektrischen Zentrale in Sarajevo, einen der besten daselbst 
fand aber ein groBer Verehrer des Volksliedes zu seinem Ent- 
setzen im Winter des Jahres 1912 als Kohlentrager. Der 
episebe Oesang liat aber noch ausiibende Liebhaber sogar in 
den hochsten Stiinden. So veranstalten selbst in Bosnien Begs 
noch formliche Wettkampfe als Liedersanger im Ereundes- 
kreis, in Mostar ist aber der serbisch-orthodoxe Metropolit, 
ein Solin des Woiwoden Bogdan Zimonjič, ein vorziiglicher 
Guslespieler und wiirde auch das Phonogrammarchiv der 
Akademie bereichert haben, wenn er nicht gegen seineStimme 
Bedenken gehabt hiitte.

Sehr stark sind unter den moslimischen Berufssangern 
Zigeuner vertreten; von den 4 bis 5 Sangern, die im liama- 
san noch in den moslimischen Volkskaffeehausern von Sara
jevo singen, gibt es 3, die wenigstens ihrer Herkunft nach 
Zigeuner sind. Sehr selten triftt man Blinde oder Kriippel; 
als Bettler kommen sie meist nur aus Kroatien oder Dalma- 
tien in die niichsten Grenzorte.

I)aB sich vornehme und reiche Begs stiindige Sanger 
hielten und noch halten, kanu ich mehrfach bezeugen. BloB 
fiir Dedaga Cengič wurden mir von einem Gewahrsmann 
allein (i aufgezahlt, von denen ich einen noch personlich ken- 
nen lernte, auBerdem den Sohn eines nichtgenannten. Seinen 
Sanger hatte auch Husein Gradaščevic, ,der bosnische l)ra- 
cho' (zmaj od Home), der Eiihrer des Aufstandes der bos- 
nischen Feudalen gegen die Reformen des Sultans Mah- 
mud II. Ein Beg aus Bijeljina ist noch im Bahre 1913 mit 
seinem Sanger in das steirische Bad Rohitsch-Sauerbrunn 
gereist und wurde ,gewiB auch d ort' mit epischen Liedern 
unterhalten. Meist waren solehe Siinger bessere Diener
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(momci, subaše, leavazi), Stallknechte (seizi) und Krieger, 
namentlich Anfiihrcr (buljubase) oder Fahnentriiger (bar- 
jaletari), darunter auch andersglaubige. So liatten z. 1!. die 
Gavran-Kapetanovici in Počitelj, die mit den Pizvanbego- 
vici in Stolae im bestiindigen Kampfe lagen, koIcIio Katho- 
liken, von denen Bariša Božic aus Brotnjo ,ein gefiirchteter 
Ileld' (strašan junak) war.

Ganz neu war es mir, daB ancli moslimische F r a n e n 
oft Heldenlieder rezitieren (kazivaju, priča ju), um ikro Sobne 
im kriegerischen Geist zn erziehen oder um sie zn Hanse zn 
halten, damit sie nicht andere Vergniigungen suchen. Clirist- 
Jichen Frauen wird epischer Gesang nicht haufig nachge- 
riihmt. Von einer bereits verstorbenen Katholikin horte ich 
in Široki Brijeg, daB sie iiber 100 Lieder kannte, die sio 
namentlich als Hirtin sang, doch war sie auch cine vortreft- 
liche Weberin, Spinnerin, Schneiderin, Kopfrechnerin, iiber- 
haupt eine Art ,Philosophk Von einer orthodoxen Sangerin, 
Jovana Trifkovič in Slivnica, horte ich im Kloster Duži, daB 
sie ,gut‘ zu den Gusle singt; sie verrichtet aber auch Mšinner- 
arbeiten, raucht den Gibu k und spridit sich selbst als Mann 
an. Wie man sielit, werden Sangerinnen epischer Lieder als 
eine Ausnahme empfunden und sind auch seltcn; am meisten 
horte ich von solchen Christinnen in Konjic.

Was das Al ter der Sanger anbelangt, so horte ich 
von einem Katholiken in Sivša, der 104 .1 ah re ziihlt, nach 
Kiseljak kommt aber schon ein moslimisches ,Kind‘ ((Ujete) 
von 15 Jahren aus Dobra!jevo bei Podlugovi. Das Alter, in 
dem die Sanger ilire Lieder ,aufzunehmen‘ beginnen, wurde 
im Jahre 1913 sogar auf 8 Jahre herabgedriickt; ja manche be- 
ginnenGusle zu spielen oder zu singen noch auf denKnien des 
Vaters oder eines anderen Verwandten, friiher vvaren Gusle- 
spiel und Gesang iiberhaupt ,wie eine Schule' (bilo kan tikala 
primiti za gusle, in Lastva von einem Moslim), einOrthodoxer 
aus Donji Poplat bei Stolae meinte aber, daB er mit 8 Jahren 
die Gusle sich besser gemerkt habe (upamtio) als das Vater- 
unser. In Konjic saBen neben einem moslimischen Sanger 
im Kaffeehaus ein 9- und ein 12 jahriger Sohn, von denen 
der erste schon alle Lieder kennen soli. Das gevvbhnliche 
Alter waren aber auch im Jahre 1913 10 bis 12, auch bis
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15 Jahre, iiberhaupt die goldene .Tugendzeit, ,als man nichts 
gedacht hat'. Manche begrenzten dio Aufnahmsfahigkeit mit 
24 und 25 Jahren. Mit 15, 18 und 20 Jahren begannen scbon 
die meisten Sšinger offentlieb zu singen, gaben es aber manch- 
mal auch bald anf, wenn sie sich Sorgen mit der Heirat (pa/o 
slime na time = es iiel der Dachtirst auf den SchšLdel) und 
Cbernahme der Wirtschaft auf den Hals luden. Ein ein- 
maliges Anbbren geniigte in der Jugend zur Aufnahme jedes 
Liedes, jetzt wiirde aber ein OO jahrigor Siinger sie auch 
durch fiinfmaliges Iliiren nicht aufnehmen, manche wiirden 
iiberhaupt kein Lied mehr hersagen konnen, anderen wiirde 
es aber wieder einfallen,1 wenn sie anfangen mochten (kad 
hi počeo pjevati, palo bi na um), der 08 jahrige Janko Ceramic 
in Gacko wiirde aber gar noch jedes Lied, wenn er es am 
Abend hort, am nachsten Tage wiederholen konnen. Einer 
luitte Lieder ,auch schlafend aufgenommen£. Alle erziihlen 
von einem unwiderstehlichen Drang (volja, merah, srce 
zaiskalo, hrv mi steze za pjesmom), sich die Lieder ,einzu- 
bohren'. Einer konnte niclit einschlafen, l)is sich ihm das 
Lied nicht im Gehirn festsetzte (dok ne spane ono n možak). 
Ein aus Bjelemič gebiirtigcr Siinger stalil seinem Vater sogar 
einen Widder, um damit den beriihmtesten lierzcgowinischen 
Siinger jener Zeit , I sak'," der wahrend eines Monats taglich 
zu ihm auf die Weide kam, zu belohnen. Seinem Vater er- 
klarte er, einWolf hiitte den\Vidder gefressen, aber dieWahr- 
heit kam ans Licht und er wurde geschlagen (bio sam bjen).

Die m ii n d 1 i c h e U b e r 1 i e f e r u n g k o m m t 
auch b e i d e n M o s 1 i m s ni c h t m e h r a u s s c li 1 i e B- 
1 i c h v o r. Es gibt auch miter ihnen scbon des Lesens kun- 
dige Siinger oder solche, welche sich vorlesen lassen. V amen t- 
lich haufig lernen aber christliche Siinger ikre Lieder aus 
Biichern, ja bei den jiingeren in der TTerzegowina, die des 1 2

1 Uesondevs interessant ist Jure Jurič au3 Gromiljak, der sicli als Fliicht- 
ling 10 Jahre in Slavonien aufhielt und seino Liederkcnntnisse verheim- 
lichte; 2 Jalire vor der Okkupation kehrte er zuriick und begann \vieder 
zu singen.

2 Er hiefi Ahmed Semid, war gebiirtig aus Rotimlja, Bez. Stolac, und so 
angesehen, daC vor ihm niemand singen durfto. Es ist jener Siinger, 
von dem Fr. S. Krauss das Lied Smailagie Meho verdffentliclit hat (Du
brovnik 188G).
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Lesens kundig sind, ist das heute schon geradezu Kegel. D a s 
Auffallige dabei ist, daB der epische Ge- 
s a n g trotzdem fortlebt. Haufig sind Siinger, die 
ihre Lieder aus der miindlichen Tradition und aus Biichern 
geschbpft liaben, es gibt aber auch solcho, welche ein Lied 
nicht ,erlernen‘ konnen, wenn es ihnen vorgelesen wird. Alle 
sind darin einig, daB ein Lied durch Anhoren viel leichter 
zn erlernen sei als beim Vorlesen und durch Lesen (einer 
ineinte: siebenmal). Manche sagen, sio konnen nudit unter- 
scbeiden, welcbes Lied sie gehbrt und welclies sie gelesen 
liaben. Immer wieder stbBt man auf Nachrichten, daB aucb 
moslimische Siinger schon in friiheren Zeiten Lieder- 
biicher hatten. So sang vor 40 Jahren in Jablanica ein 
Redifsoldat aus der Krajina aus einem in tiirkisclier Sehrift 
gescbriebenen und auch mit Noten (tufula) versehenen Budi.

Auch im Jahre 1913 konnten mir die moslimischen 
Siinger ihre meist nicht zahlreichen L e h r e r aufziihlon, 
wenn es nicht gerade \vandernde Siinger waren, um deren 
Namen man gewbhnlich gar nicht fragt. Hei den Christen 
ist dagegen das selten der Fali, denn sie lernen ,liberalk, wo 
gesungen wird; hiiufig befanden sich auch bei ilmen die 
Lehrer zu Ilause oder in der Yerwandtschaft. In dem katho- 
lischen Hause des Božo Bubalo, der seit 33 Jahren, also fast 
seit der Okkupation, das Oberhaupt (glavar) von Mokro im 
Bezirk Mostar ist, singen auBer dem Vater alle drei Soline. 
Interessant ist os, daB Siinger oft mehrere Stunden (in Peč
nik im Bezirk Derventa 3 bis 5) weit wandern, um einen 
beriihmten Genossen zu hbren, und dabei nicht bloB verglei- 
chen, ob er jbesseF sei, sondern hiiuhg auch ,gute‘ Lieder 
von ihm annehmen. Da moslimische Siinger beider Typen 
in ganz Bosnien und Herzegowina herumwandern, so ver- 
breiten sie auf diese Weise auch ihre Lieder auBerhalb ihrer 
ITeimat. Rizvan Kadrovic in Sarajevo, gebiirtig aus Tre- 
binje, wurde z. B. in der Krajina von den Siingern der 
Matica Hrvatska Ibro Topič, Meho Kolakovič und Salko 
Vojnikovič herumgefiihrt und erlernte von ihnen ungefahr 
30 Lieder, sie aber auch mehrere von ihm, da sie sich gegen- 
seitig vorsangen. Dagegen lernte der ebenfalls in Sarajevo 
weilende Siinger Ahmed Imamovič aus Bjelemič, Bezirk Kon
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jic, der in der Krajina zn tnn hatte, nichts von Meho Kola- 
kovič und Bet-ir Islamovič, denn ihre Lieder gefielen ihm 
nicht (niša mi ,se spale). Einen interessanten Beitrag zur 
Erklarung der Liederwanderungen erfuhr ich von demKatho- 
iiken Jure Jurič aus Gromiljak, Bezirk Fojnica: er hat die 
meisten Lieder von Miše Bilič, einem Dalraatiner, der in 
tiirkischer Zeit als Fiihrer von 25 Arbeitern, welche moslimi- 
schen Grundherren den Boden urbar machten, nach Bosnien 
kam. Wichtig ist auch die Tatsache, daB friiher viele katho- 
I isebe Pfarren der Herzegowina von Kreševo (so kam in 
dieses Kloster auch der Herzegowiner Era Grga Martič) in 
Bosnien administriert wurden.

Den vornehmen Moslims sangen die Siinger friiher nur 
in ihren Hausern (na honaku), in dem Empfangszimmer 
(ahar in Bosnien bis Gradiška und in der Herzegowina, 
weiter im Osten und auch in Sarajevo ist ahar = Stali) oder 
einem Hans fiir Gliste. Die Volkskaffeehauser, in denen man 
sio heute meist zu horen bekommt, sind gar nicht alt, nament- 
lich in der Herzego\vina, wo sie hie und da erst 10—15 Jahre 
ziihlen sollen. Ein Beg wiire gar nicht in ein gewohnliches 
Kaffeehaus (in manchen Orten gab es eine ,begovska kavana‘) 
gegangen, aber 'auch ein Siinger nicht, der ctwas auf sich 
hiilt. Huseinbeg Krupič in Mišinci bei Derventa, sozusagen 
cin Miizen der Volksepik, erkliirtc mir, daB er nur mit solehen 
Sangern zu tun hatte, die um keinen Preis in einem Kaffee
haus gesungen hatten, auch nicht um 100 Dukaten. In der 
Herzegowina hatte die Volksepik friiher eine demokratische 
Pflegestatte in den Rasierstuben (berbernica, brijačnica) und 
man kann sie in Mostar noch heute in solehen Lokalen stu- 
dieren. Neu war mir auch, daB in der Herzegowina, wo an 
den alten Sitten besonders streng festgehalten wird, der Siin- 
ger fiir die Frauen unter dem Fenster (pod pendžerom) singt, 
wahrend die Frauen oberi im Zimmer auf dem minder zu- 
hbren. Nur ein venvandter Siinger, vor dem sie sich nicht 
zu verhiillen brauchen, kann sie direkt unterhalten.

Die Christen rufen Siinger bei festlichcn Anliissen 
ebenfalls ins Hans, in den langen Winternachten (in den 
Gebirgsgegenden der Herzegovvina dauert der Winter 6 Mo- 
nate!) versammelt sich aber auch bei den bauerlichen Mos-
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lims jung und alt in den besserstehenden Hausern zu einem 
sijelo oder silo (Sitzung) und prelo (Spinnstube), wo die 
lokalen Siinger meist mir ikre iilteren Nachbarn (die Jugend 
spielt lieber und singt schon andere Lieder) unterhalten und 
sicli geradezu in Wettkampfe miteinander einlassen. Die 
Kol le dcr moslimischen Volkskaffees spielen bei den Christen 
die Gasthauser (mehana), namentlich an Sonn- und Feier- 
tagen, fiir groBere Mengen sind aber die Versammlungen 
(zborovi)1 vor den Kirchen und Markttage (nur in Bosnien, 
in der Herzegowina gibt es keinen dernek). libri gen s trifft 
man Christen auch in moslimischen Kafteehiiusern, gemein- 
sam sind aber allen Konfessionen die Einkehrhauser (kan). 
Beachtenswert ist es, daB der Gesang zu den Gusle sonst ge- 
wdhnlich nur in der Nacht ertbnt; auf den Almen spielen 
die Hirten bei Tag auf Fldten und Dudelsacken, dio Gusle 
und die Epik kommen erst am Abend in den Hiitten zur 
Geltung; einem Ziegenhirten sei es auch leicht, in der Nacht 
zu singen, weil er bei Tage nichts zu tun babe und schlafen 
konne. Doch erzahlte mir ein Sanger, daB er auch bei den 
Schafen zu den Gusle oder mit bloBer Stimme (na avaz) 
sang. Sehr iiblich sind Biingerwettkampfe (nadpjevavaju se) 
unter den Hirten. In der Nacht singen auch Fuhrleute und 
Wanderer in der Herzegowina stundenlang (z. B. den ganzen 
Weg von Gacko bis Fojnica, 3—4 Stunden zu Pferde), um 
sich die Zeit zu vertreiben (iz dosade, gehiirt fiir den Bezirk 
Ljubinjo).

Was die Zeit des epischen Gesanges an- 
belangt, so kommen bei den Moslims zum Eamasan und dem 
Bajram noch solche festliche Anliisse dazu, vvie die Beschnei- 
dung (sunečenje) oder Volljahrigkeitserklarung eines Sohnes 
sovvie verschiedene Unterhaltungen. Gelegenheit zum epi
schen Gesang geben aber auch Arbeiten, wie das Sortieren 
der Pflaumen (rešeta ju Ujiv.e), das Brennen des Branntweins, 
Dreschen, Einbringen des Kukuruz, die Weinlese und jede 
frehvillige Arbeit auf Bitten (rnoba). Das gleiche gilt fiir 
die Christen, fiir die ich mir noch besonders die Mahd und

1 Niclit, Uberall, z. B. im katholisclien Kavno in der ller/.egovvina wird 
nor zu Hanse gesungen.
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Ernte angemerkt habe. Hei den Christen werden Sanger 
an den groben Festtagen, zu Weihnachten speziell am ersten 
Tage, zu Taufen, zur Feier des Hauspatrons (Jcrsna slava, 
krsno ime, unter dem letzteren Namen auck bei den 
Katholiken der Herzegowina ganz iiblich), 
zu Hochzeiten und anderen Gastmablern eingeladen. Bei 
den ()rthodoxen ist noch das Fest des bi. Sava zu nennen. 
Ebenso konnen offentliche Unterhaltungen in der Herzego- 
wina in kleineren Orten nicht obne epischen Sanger, den 
man sich aber oft scbon aus anderen Gegenden verscbreibt, 
abgebalten werden. Ja sogar bei Schulfesten treten scbon 
Scbiiler mit episcben Liedern auf. Solcbe Salonsanger (dieser 
von mir gebrauchte Ausdruck gefiel ungemein einem Kauf
manu in der oberen Herzegowina) diirfen jedocb auf Unter- 
baltungen die Geduld des Publikums ge\vobnlicb nicbt 
mebr lange (,hocbstens eine Viertelstunde') in Ansprucb 
nehmen, in grdBeren Orten (in Mostar scbon vor Jabren) 
ist aber der Guslar uberbaupt aus den Programmen ver- 
verscbwunden.

DaB der epische Gesang bei Hocbzeiten aller drei Kon- 
fessionen eine grobe Rolle spielt (,das ist unsere Musik‘), 
wird begreiflicb, wenn man an die friiber baufigen Falle des 
Brautraubes denkt, an den ja aucb die Ausriistung und das 
Treiben der Hocbzeitsgaste nocb stark erinnern. Aucb er- 
setzen die epischen Gesange auf dem Lande bei den viele 
Tage dauernden Hocbzeiten, wSbei die Gaste, wenigstens 
friiber, ganze Nachte nicbt schlafen durften, geradezu die 
Musik und beide Hocbzeitsparteien1 sind bemiibt, die besten 
Sanger zu haben, und stolz darauf, wenn der ibrige durcb 
Scbdnbeit des Gesanges und Spieles oder durcb liingere Aus- 
dauer im Singen als Sieger hervorgeht; in mancben Gegen
den gebt das weitere Kommando auf den starješina (— Alte- 
ste) der siegenden Partei uber. Eine besondere Schande ist 
es, wenn im Hanse der Braut ein anderer Siinger den Sieg 
davontragt. Daber erzablen aucb die Sanger mit Stolz, wie 
oft sie Hocbzeitsgaste angefuhrt haben, z. B. der bereits er- 
wahnte Katholik Božo Bubalo 55 mal, der ortbodoxe 90jab-

1 In Gacko hOrte ich, daC es auf Hochzeiten nur einen Siinger gebc. 
SiUungsber. d. plul.-hist. KI. 176. Bd. 2. Abli. 2
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rige Kade Mišelic in Miruše bei Bileča, der Vuk Vrčevič 
seit 18(i() Materialien lieferte und Hick noeh lieute mit Itecht 
iirgert, dali er seiner nirgends gedacht hat, 40 mal (U0 djevo- 
jalca doveo). Der C)rtkodoxe Janko Ceramič aus Gacko be- 
gleitete aber einmal durch 34 Tage moslimische Hochzeits- 
gaste, als sich. Becirbeg, Muhamedbeg und Ibrahimbeg Lju- 
bušak gleichzeitig ikre Braute aus Bihac, Livno und Neve- 
sinje holten.

Obvvobl die moslirnischen epischenLieder im allgemeinen 
kiirzer sind und scbneller gesungen werden als in der Kra
jina, kbnnen sie doch auch 3—5 Stunden, ja eine Nacbt in 
Anspruch nehmen. Dem besten Sanger von Mostar, Ibro 
Džinovič, genannt Homama, der viel in ganz Bosnien und 
Herzegowina herumreist, wird aber nachgesagt, daB er ein 
Lied auch auf drei Tage ausdehnen kdnnef može goniti pjesmu 
tri dana). Obgleich sich die Christen iiber die Lange der 
moslirnischen Lieder wundern und die ihrigen gewohnlich 
auf eine Stunde bogrenzen, so gibt es doch auch bei iknen 
mehrstiindige; z. B. wiirde Kisto Bijelič in Ljubinje noch 
heute ein Lied vier Stunden hinausziehen (gonio), iiber die 
Schlacht in Duga bei Nikšic soli es aber ein Lied geben, das 
man in sechs Stunden nicht singen komite. Ununterbrochen 
kbnnen die Sanger bis zu einer Stunde singen, der 50 jahrige 
Stevo Balčetič aus Ljubova bei Duži, der mir 24 zehnsilbige 
Ver se in einer Minute sang, brachte es aber noch vor zwei 
Jahren auf einer Hochzeit zu einer Leistung von anderthalb 
Stunden, wodurck or als Sieger hervorging. Fiir solehe Ab- 
schnitte kbrte ich neben dem bereits bekannten Ausdruck 
naoštraj (istjerao naoštraj) noch folgende: dušah1 (in dieser 
Bedeutung im Agramer akademischen Rječnik nicht er- 
wahnt), einmal odušalc, prigon (Maglaj), Jcomad. Manche 
Sanger gaben noch odmorah, počinale und počivalište (auch 
das Verbum počinuti) an, was aber eigentlich Bezeichnungen 
fiir die Pausen sind. In Ljubinje braucht ein Sanger, der 
16 Verse in der Minute singt, fiir ein Lied von Ivo Senjanin 
zwei Stunden in vier Abschnitten (4 duška).

1 Nicht duŠek vvie ein Pr%parandist seinem Prof. Jos. Milakovic 
berichtete.
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Als hochste J^iederzahl notierte ick mir bei den 
Moslims1 70—80, in Tešanj wuBte man aber noch von Salko 
V ojnikovič, dali er iiber 100 Lieder kannte; die Zalil 70 
nannte mir auch der 74—75 jahrige Huseinbeg Krupič; 
Eizvan Kadrovic, der erst bei der Gendarmerie schreiben 
gelernt bat, konnte mir sogar sein Repertoi re der episcben 
Lieder, 82 an der Zalil, iibergeben. Mehr als 300 soli der be- 
ruhmteste Sanger der Herzegowina, Isak, gebabt haben. Fiir 
die Katholiken ist es bezeichnend, dali es Manner gab und 
gibt, welcbe den ganzen Kačič auswendig kennen 
(also gegen 140 Lieder) und noch viele andere Lieder im 
Gedšichtnis haben. tlber das Gediichtnis der Sanger von Peč
nik im Bezirk Derventa konnte ihr Pfarrer1 2 nicht genug 
staunen. Jure Jurič aus Gromiljak sang einem Pascha in 
Banja-Luka durch drei Monate vom Abend bis Mitternacht, 
wobei er sich jedenfalls nicht viel wiederholen durfte. Fiir 
die Orthodoxen fiihre ich als Beispiel an Gajo Glogovac aus 
Gacko, der als Zimmermann in Mostar durch drei Monate 
jeden Abend ein anderes Lied sang und behauptete, fiir das 
ganze Jahr versorgt zu sein.

tlber die Belohnnng der Sanger in Bosnien ist 
wenig Neues zu sagen. Die groBen Geschonke der reichen 
moslimischen Grundherren, die sich die Sanger haufig rufen 
oder empfehlen lielien, in Dukaten, Pferden, Ochsen, Kiihen, 
Getreidelasten und Kleidern gehoren schon der Vergangen- 
heit an. Diese Gaben waren freiwillig; ein Beg betonte mir 
ausdriičklich, dah es einen Vertrag in solchen Dingen nicht 
gab, auch wenn der Siinger bestellt wurde. Im allgemeinen 
lebten aber die Sanger auch damals nicht in den gliinzend- 
sten Verhaltnissen. Was fiir Liebhaber des Gesanges es aber 
auch noch heute unter der moslimischen Intelligenz geben 
kann, beweist die Tatsache, daB sich ein in Križevci (Kroa- 
tien) herangezogener Lehrer der landwirtschaftlichen Station 
llidža-Butmir noch im Jahre 1913 einen Sanger aus Orašac

1 Ein bekannter moslimischer Berufssiinger \vollte lange mit der waliren 
Zahl seinei Lieder nicht lierausriicken, weil er sich vor deren Nieder- 
schrift fiirehtet, vvodurch or Schaden leiden \vurde.

2 Petar E vazo vid, jetzt in Doboj. 2*
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bei Kulen Vakuf durch sechs Monate hielt. In den Volks- 
kaffeekausern werden die Sanger mit Kaifee, Tee, Limonade, 
Zigaretten und Tabak ,gcehrf, die Greldgaben, die auf eine 
Tasse (tabla) geworfen werden, sind unbedeutend. In Sara
jevo, wo es den Sangern nock am besten gebt, fallen minde- 
stens drei Kronen in den liarnasannacbten ab, \vobei der 
Sanger vorn Katfeehausbesitzer froigebalten wird, in einem 
anderen bekommt er aber 10 Kronen ohne Kost. Im Volk 
selbst entfallt jeder Lohn in Geld, unter seinen Nachbarn 
ist aucb ein Zigeuner mit Kaffee, Tabak und ,sch6ner Liebe' 
zufrieden. Unter den Christen sind nur solche Ehrungen 
iiblich. In der Herzegowina gibt es unter den Moslims aucb 
Berufssanger, die Gaben wie in Bosnien erbalten. So ver- 
diente einer der berubmtesten Siinger in und um Gacko vor 
J ahren nocb 200 Gulden im Kamasan, der ofters ervviihute 
Isak wurde von Hamzibeg liizvanbegovic in Stolac fur ein 
balbes Jabr mit allem versorgt, sein Schiller Murat Jama- 
kovič bekam aber in Mostar als hochste Leistung von einem 
Beg fur drei Niichto funf Gulden, eine Getreidelast und 
Kleider, im ganzen ungefahr 40 Kronen. AuBer Pferden 
werden als Gescbenke aucb Waffen, toke (Silberscbmuck in 
Form eines Kiirasses oder knopfartiger langlicber Platten) 
und Grundstiicke erwahnt. Speziell den Gengič wird nach- 
geriibmt, daB sie čitluke verliehen. Dedaga Cengič baute 
aucb einem Zigeuner, der sein Sanger, Scbmied und Biichsen- 
spanner war, ein Hans und machte ihn zum Kmeten. Im all- 
gemeinen wird aber der Sanger aucb bei den Moslims nickt 
entlohnt, unter den Christen aber wegen der allgemeinen 
Verbreitung des Volksgesanges schon gar nicht. Bewobner 
der oberen Herzegovvina, die nacb Sarajevo kamen und dort 
in Kaffee- und Gasthausern auf Verlangen sangen, lebnten 
auf der Tasse gesammelte Geldgaben direkt ab. Im oberen 
Narentatal ist man allerdings nicbt so streng, denn in Konjic 
borte icb sogar, daB ein Sanger seiue Gusle umkebrt und sie 
als Tasse beniitzt. Von den alkobolischen Getranken, mit 
denen sich jeder Sanger gern ,ehren‘ laBt, wird aber der 
Branntwein (ralcija) entscbieden bevorzugt (kvasi bolje grlo, 
otvara grlo, jasniji glas daje), Wein und Bier seien scblecbt 
fiir die Stimme, werden aber von den cbristlicben Sangern
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auch nicht verschmaht. Ein Sanger konne sich nicht, be- 
tvinken, Henn er jSchreie' sich aus (izvide).

Im A n h o r e n der Sanger sind die Leute unermiidlich, 
die jSitzungen* im Winter kbnnen bei christlichen Bauern 
bis 2, 3 oder 4TJhr, bei den Begs bis zur Morgenrote dauern. 
Alten Moslims kamen friiher Tranen in die Augen, sie wein- 
ten iiber ihre Helden. Katholiken bekreuzten sich, \venn die 
Christen siegten, sie argerten sich und schimpften, -wenn den 
Tiirken das Grliick lachelte. Professor Dr. Lovrič in Mostar 
erzahlte mir noch, daB er als Giymnasiast in einem Han zwi- 
schen Banja-Luka und Bosn.-Gradiška von den Bauern fast 
erdriickt worden ware, als er ihnen aus Kačič die Befreiung 
Wiens rezitierte. Eine ablehnende Kritik der Horer aufiert 
sich im Fortgehen, es kbnnen aber dem Sanger vrnhrend 
seiner Abwesenheit in den Pausen auch die Gusle mit Talg 
(loj) beschmiert werden, wodurch ihm eine Eortsetzung un- 
mbglich gemacht wird. Einmal hbrte ich von einem Gen- 
darmen die Bemerkung, daB das Lied noch nicht zn Ende 
sei, es miisse noch eine ,Verfolgung( (potjera) kommen.

Da fiir die Gusle nicht immer Ahornholz (daher gusle 
javorove) zur Verfiigung steht, namentlich den Hirten nicht, 
Avelche sie sich haufig selber machen, so wird als Material 
auch Tannen- und Weidenholz (od jedovine, vrbe) verwendet. 
Tm allgemeinen kann man ein Zuruckweichen der 
zweisaitigen Tambura vor den einsaitigen 
Gusle konstatieren, was wenigstens teilweise mit dem Vor- 
dringen des herzegowinischen Liedertypus zusammenhangt. 
Auch seien die Gusle leichter zu verstehen, \vas dem Charak- 
ter des herzegowinischen Gesanges iiberhaupt entspricht. Dem 
Volksgeschmack muB auch der Krajinasanger Bechnung 
tragen, so daB manche auBer der Tambura auch Gusle mit 
sich fiihren.1 Dagegen ist die Tambura bequemer beim Vieh- 
hiiten und das einzige Instrument, das neben der Zurna auch 
zu Pforde beniitzt werden kann. Von zweisaitigen Gusle

1 Soldatrn aus der Krajina blieben manchmal docli bei ihrer Tambura. 
So diente bei Dedaga Čengid ein Major (himbaSa) Hasanbeg ICra- 
jišnik, der in Gacko nur zu seinem heimatlichen Instrument sang. Die 
Bewohner von Gacko bOrten nicht die Tambura, sondern ,nur das Lied‘.
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horte icli im Jahre 1913 nirgends mehr in Bosnieii,1 wohl 
simi sie aber auch in Sjrmien verbreitet, dessen blinde San- 
ger auch nucb Bosnien kommen, aber hier mir auf einer 
Saite spielen. Bekarmt sind zweisaitige Gusle auch in der 
Župa bei Ragusa, wo sie als Instrument zuni Tanzen dienen. 
Zur Violine singen episebe Lieder Blinde aus Kroatien in 
den bosnischen Grenzorten, im Bezirk Sarajevo aber aucli 
cin gesunder christlicher Siinger. Die Ziehharmonika, die 
im Laufe der letzten Jahre beim lyrischen Gesang starke 
Verbreitung gefunden bat, gelit auch schon auf das epische 
Lied liber (so wurden mir zwei solehe Siinger aus Visoko in 
Tešanj erwabnt). Haufig wird aber die Violine (čemane) so 
gebraucht, dafi nur die ,dicke‘ (debela, hrupna) Saite {žica, 
struna, in der Herzegowina auch strunja) benutzt wird. Das 
erscheint natiirlich unverniinftig, findet aber seine Erklarung 
dadurch, dafi manche Siinger, speziell Zigeuner nur noch 
gelegentlich Liebhabern, namentlich alteren Leuten, epische 
Lieder vortragen, gleich darauf aber mehr lustige Lieder 
mit viel grbBorem Eifer herunterfideln. In den Gebieten der 
Tambura, wo bereits die viersaitige lyrische Tamburica ver
breitet ist, nimmt man aber dieser gewohnlich zwei Saiten, 
um sie zur Begleitung des epischen Gesanges geeignet zn 
machen. Beide Instrumente konnen aber nicht bloB durch 
einen Stock2 oder ein Pfeifenrohr, sondern durch jedes be- 
liebige Holz, das man z. B. vom Ofon nimmt, ersetzt werden. 
tTber einen Stock oder ein Holz streicht man aber oft doch 
mit einem Ldffel oder irgend etwas anderem, ja sogar mit 
einem Guslebogen (gudalo). Als einmal einem Sanger in 
Ermanglung der Gusle ein Stock angeboten wurde und er 
ihn nicht nehmen wollte, reichte man ihm ein Buch. In der 
Tat sah ich einige Male, daB Sanger in ein Buch oder in 
eine illustrieirte Zeitung blickten, als ob sie lesen wiirdon 
(sie konnten das gar nicht!); manchmal goniigt ihnen nur 
das Schauen in die offene TTandflache (u dlan). Manche Siin
ger konnen jedoch ohne Gusle absolut nicht singen, nicht 
einmal diktieren. Der Fali, daB Sanger ohne einen Behelf

1 In ICupres, das aber friiher znr Herzegowina gehDrte, soli es allerdings 
so gute Guslespieler geben, daB sie auch auf zwei Saiten spielen konnen.

2 Besonders iiblich beim Militar (medu askerijom Map).
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singen, kommt jedocli nicht selten vor, gew6Iinlich ist, das 
bei singenden Frauen. Fiir den Gesang ohne Instrument auf 
der A Im hdrte ich auch von einem Orthodoxen den Ausdruck 
na avaz (mit der Stimme). Manche Ritnger kdnnen das S])ielen 
nicht erlernen ((jusliti ne, dalo se mi). Haufig besitzen Siinger 
auch deshalb keine Gusle, weil sie sie in den Gast- und Kaffee- 
hausorn finden (oft simi sie ganz angerufit), was namentlich 
friiher ,wahrend der tiirkischen Zeit/ der Fali war, z. E. auch 
in Kreševo. Als ,neue Mode* kommt auch schon eine Teilung 
der Arbeit vor: einer geigt (gusli), der andere singt (haupt- 
sachlich um Županjac, am Buško Blato); bekannt ist in der 
Herzegowina auch das ,Spielen mit der Kehle* (grlom gusle), 
\\ f)bei einer die Gusle nachahmt (grlom gusli) und der andere 
singt, was auch in Balmatien vorkommt. In eigentiimlicher 
Weise wird das Singen auf der Reise (putničlco) verstarkt: 
man steckt den Finger ins Ohr (u uho prst), damit man mehr 
schreien kann.

Der V o r t r a g der herzegowinischen Sanger macht 
nicht einen so dumpfen und monotonen Eindruck wie der 
in der Krajina und ist auch leichter verstandlich, mag er 
noch so schnell sein, vor allem ist seine Sprache klarer. Der 
grobe Unterschied zwischen der Landschaft und den Bovvoh- 
nern von Bosnien und IIerzegowina macht sich auch auf 
diesem Gebiete stark geltend. Bnglaublich ist es, was fiir 
Tone einem so primitiven Instrument, wie es die Gusle sind, 
entlockt werden konnen, wie melodios der Gesang manchmal 
klingt. Das TTochste leistet in dieser Hinsicht der Archiman- 
drit des montenegrinischen Grenzklosters Kosijerevo, Kikifor 
Simonovič. Korrigieren muli ich meine im .Tahre 1912 (S. 25) 
aus zweiter TTand geschdpfte Behauptung, d a R die christlichen 
Sanger nicht mit solchem Gefiihl bei der Sache sind wie die 
moslimischen. Die Katholiken aus dem mittleren Bosnatal 
und aus der TTerzegowina verraten deutlich lebhafto Sym- 
pathien fiir ihro ITelden und gestalten den Vortrag manch- 
mal ganz dramatisch, so daB sie auch das Weinen nachahmen. 
DaB die in kriegerischen Traditionen aufgewachsenen Ortho- 
doxen an der montenegrinischen Grenze die Taten ihrer Yor- 
fahren und ihrer noch lebenden Zeitgenossen mit grobem 
Interesse besingen, braucht nicht weiter betont zn werden.
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UnvergeBlich bleibt mir der Gesang imd das Erzahlen riisti- 
ger 70 j a liri ge r Greise mit weiBem TTaar imd Schnurrbart, 
welche erklarten, daB sie in den Kampfen von 1875—1878 
auch die Erde angeziindet hatten, wenn sie hiitte brennen 
konnen. Man kann nnr sagen, daB der moslimische Sanger 
einem mehr ausschmiickenden Stil huldigt (Tcičenije pjevaju) 
nnd noch mehr dem Realismus oder richtiger Naturalismus 
zuneigt, so daB er z. B. seinem Arger sogar mit dem iiblichen 
Eluch jebem ti1 majku Ansdruck gibt, was z. B. von den 
Franziskanern in strengor Zucht gehaltene Katholiken nicbt 
tun wiirden. Eberhaupt kann man Riicksiehtsnahme auf an- 
wesendeGoistlicbe oder behordlicheOrgane bemerken. Manche 
Sanger beginnen mit geschlossenen Augen nnd bleiben einige 
Zeit so dem Boden zugekehrt, driicken auch spiiter die Augen 
zu, manche blicken ruhig und verziickt vor sicb bin, andere 
bewegen mehr oder weniger lebhaft den Kopf nach rechts 
und nach links, nach oben und nach unten, falten die Štirne, 
blinzeln mit den Augen, lacheln, erheben die Stimme, um 
das Publikum hinzureifien, andern die Stimme und das 
Tempo auch sonst der Situation entsprechend, z. B. wenn ein 
Brief ankommt, begleiten den Ritt ihres Helden im offenen 
Felde mit Lautmalerei und lassen nach der Aufforderung 
zum Zweikampf ein langes Zwischenspiel ertonen. Wichtige 
Aufklarungen gab mir in dieser Hinsicht Bon Ivan Raguš, 
ein musikalisch gebildeter Pfarrer in Ravno, gebiirtig aus 
Stolac. ETach ihm gibt es 3 Arten (dri načina) des Gusle- 
spieles: 1. eine mehr ernste mit mittlerem Tempo, wobei der 
Sanger die letzten Silben unterdriickt (pridušuje); 2. es gibt 
ernste und heitere Momente, wobei der Sanger mit den Wor 
ten und dem Spiel eilt (prihiti i s riječima i s guslama); 
3. eine heitere Art (veseli način), wobei Gusle und Stimme 
schnell dahineilen (brzo ide). Ein besonderer ITnterschied 
besteht zwischen 1 und 3, allerdings kommt 3 bei mehr lyri- 
schen Liedern vor. Ein orthodoxer Sanger in Gacko unter- 
schied aber einen literariscben (vrortlich buchmaBigen) 
schnellen und bauerischen langsamen Vortrag: icnjišlci 
brzo ide a seljačhi polagano; auf die erste Art singt man im

Dieso beiden \Vorte lirtrte ich auch von einem Orthodoxen in Gacko.
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Hotel (wo wir nns befanden), in der Stadt, auf die zweite 
auf Hochzeiten, in den Dorfern, damit alle, Kinder, Frauen 
und Manner, verstehen. Dcr Katholik Ivo Babic aus Bjela- 
vič, Pfarre Kralj. Sutjeska, erklarte mir aber, er kbnne lang- 
sam und schnell singen, wie die Lente verlangen; wenn er 
die Stimme erhbht, so sei er mehr verstandlich.

Dem Vorspiel mit. der Gusle folgt gewbhnlich ein kleiner 
V o r g e s a n g, in welchem der Sanger betont, daB er ein 
,wahrhaftes‘ Lied (pjesmu od istine) von ,alten Zeiterk oder 
von ,alten Tlel d en( singen will. Hier gibt er haufig aucb 
seiner Gesinnung Ausdruck: der Orthodoxe liiBt die ,serbi- 
schen Gusle' nationalen Patriotismus verkiinden, doch borte 
ich aucb an der montenegrinischen Gi'enze: alles zur Ehre 
Gottes, des Kaisers von Wien (od Beda česara), der boben 
Regierung . . .; ein anderer Sanger daselbst riihmte die Wohl- 
taten ,des Wiener Kaisers' (beclci česar)', der katbolische 
Sanger buldigt aber gewbhnlich ,unserem getauften Kaiser' 
(našemu čaru Tcrščenome, bald darauf cecaru /7/ Franju, am 
SchluB Hvala Bogu i našem cesaru), der das Volk unter seine 
Eittiche genommen, sowie geistlichen und weltlicben Herren, 
namentlich den anwesenden. Da ich an einem Sonntag vor 
dem Kloster Kralj. Sutjeska scbon am Vormittag photogra- 
pbiscbe Aufnahmen gemacbt hatte, wurde icb am Hacbmit- 
tag im Gasthaus von einem Sanger in seiner Improvisation 
als sliJcar (,Maler') ausfiihrlich apostrophiert, ebenso im 
SchluBgesang,1 als er nach einer Danksagung an Gott und 
den Kaiser den Anwesenden Gliick wiinschte und einen 
Franziskaner, der an dem Tage die Mosse gelesen hatte (mis- 
niJc, hier nicht in der allgemeinen Bedeutung Priester, denn 
es war noch ein zweiter anwesend), sowie mich bat, ihm nichts 
iibel zu nehmen und ihn nicht auszulachen. Nach den 
Zwischenpausen wenden sich die Sanger gern an die Hbrer 
mit der Frage: Wo sind wir stehen geblieben ? (gdjeli bismo, 
gdjeli ostadosmo u. a.), oh\vohl sie das sehr gut wissen. Aucb 
beim Beginn einer Fortsetzung werden die Tlbrer angespro- 
chen, manchmal aher ein Amvesender sogar mitten im Ge- 
sange, z. B. Moj Ivane, da ti jade pričam. Wenn die Sanger

1 Daftlr hOrte ich in der Herze^owina den Ansdruck natpjevak, der vor 
altoren Leuten gewtthnlich ernst, vor jiingeren aber humoristisch ist.
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nicht ausfiihrlich singen oder zum SchluB eileu wollen, ^e- 
lirauchen sie die Wendung: Was werde icli euch weiter er- 
ziihlen?1 Ebenso konnen ihrn die TTorer zurufen, er soli dem 
Ende zueilen (goni. goni). Manche Sanger erleichtern sich 
ilire Aufgabe dadurch, daB sie ihren Gesang durch Erzahlun- 
gen unterbrechen. Ro horte ich in Mostar einen acbon von der 
Bildung angekrankelten Riinger, der viel erzahlte und haupt- 
siieblicli Schilderungen des Miideliens und des TCosses sang, 
offenbar weil sie durch ihre loči communes leicbter waren. 
Auch von christlicben Sangern wurde mir ausfiihrlich be- 
riehtet, daB sie Heldentaten nicht bloB besingen, sondern 
auch erzahlen und kommentieren konnen (pjeva i priča, ne 
zna pričati). Hier mag Kačič als Boispiel gedient haben, ob- 
gleich die meisten Riinger, iiber die ich mir soleh e Aufzeich- 
nungen machte, Orthodoxe waren. Wenn ein Riinger einen 
Moment nicht weiter kann, verfiigt er iiber indifferente Verse 
(poStapalice, gehort vom Eegierungsrat Dr. G. Trnhelka, 
postapati se, sich auf einen Rtock stiitzen). Erstaunt war ich 
iiber einen Riinger, der sich gleich am Beginn seines Liedes 
im TTelden irrte und korrigierte:

Knjigu piše Senjanin lvanin(!),
Htjedoh reči Smiljanič Tlija;

vielleicht wurde der Name des TTelden geiindert, weil er nicht 
in den Vors paRte. Tm Laufe des Liedes bemerkte ich solehe 
Verwechslungen zn wiederholten Malon. Einmal stritten 
sich zvvei Ranger in Mostar beim Phonographieren (Platte 
2147) iiber den Namen des TTelden eines kurzen lyrisch-epi- 
schen Liedes Kliče Vila sa h jela Porima, ob er Oengič Rmajil- 
aga od(ir Dadič Alijaga heiRe. Ein Beispiel, wie leicht 
Varianten, mit denen sich Philologen den Kopf zerbrechen, 
sogar in diesem Punkte entstehen! Charakteristisch ist auch

1 Von don Aufklaningen des Don Ivan Raguš stinunten manche mit mei- 
nen vorjahrigen Ausfilhrnngen ganz uberein. So erkenne man den wali- 
ren SSnger an der Diktion und daran, daB er nicht stecken bleibt 
(da ne zajrinje); ebenso kiinne der Sanger ein Lied ausdehnen oder kiir- 
zen, je nachdem er anfgelegt ist (razpoložen). Richtig vviire das Auf- 
zeichnen der Lieder nur nach dem Gesang, z. B. durch Stcnographiercn, 
denn wenn er diktiert, sinkt er zur Prosa herab, die poetische Diktion 
geht verloren.
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das Selbstlob eines Sangers: ,ich will nicht aus einem Lied 
vier niachcn', oder der Tadel eines anderen, daB mancher ans 
zehn Liedern eines zusammengedroschen (smlatio) babe.

DaB die Riinger Kogar kurze Anfiinge eines Liedes gleich 
beim Wiederbolen, anlaBlich des Pbonograpbierens, mit viel- 
fachen A n dem n gon singen, lehrten die Versuche mit 
jedem. Da ich mir im Jahre 1913 beim Phonographieren 
in Sarajevo einen Kammerstenographen nahin nnd in Mostar 
mebrere Professoren der serbo-kroatischen nnd arabischen 
Sprache sowie der 1’rofessor der Stenographie zn gleicher 
Zeit miter gegenseitiger Kontrolle Aufzeichnungen machten, 
so kann icb von vielen Liederstucken drei, von einem sogar 
vier Texte zur Verfiigung stellen. Einem serbiscben Kriti- 
ker,1 welcher meinte, im -Tabre 1912 babe ein Sanger mir in 
der Verwirrnng nnd aus Befangenheit (davon war bei einem 
alten Berufssanger1 2 kar keine Rede!) den ersten Vers drei- 
mal hintereinander anders gesungen, sei bemerkt, daB in 
Duži ein Sanger, der als Kmet des Klosters mit dem Arcbi- 
mandriten, den Geistlichen und dem Lehrer sebr vertraut 
war und auf das liebenswurgste liehandelt vvnrde, von seinem 
Diktat so abweichond sang, daB ein Mbncb und der Lehrer 
bereits beim zweiten Vers das Mitschreiben der Abweichungen 
einstellen muBten. ITnerbittliche Tatsachen werden allerdings 
so manche liebgewordene Ansebauung zerstoren. Sogar ein 
Schulleiter, der groBe Sammlungen von Liedern aller. drei 
Konfessionen in der Krajina zusammengebracht bat, war 
ganz erstaunt, als icb ihm von den Anderungen der Sanger 
erziihlte.3 tTbrigens sind den Einheimischen diese Tatsacben

1 Vladimir Čorovid im Srpski književni Glasnik, kn. XXXI, br. 7 (1. Okt. 
1913), S. 548.

2 Unter den einfachen VolUssiingern gibt es allerdings solche, die zu 
Hanse frei und in der richtigen Reihenfolge (poredu) singen kiinnen, 
in eiiior Gesellschaft jedoch versagen.

3 Sol eh c Anderungen entsprcchen d (Mn wirklichen Ch arak ter 
einer jeden Volkskunst. So berichtete mir die Spezialistin fiir 
sildslavvische Frauenarbeiten, Fran Jelica Bernadzikowska in Sarajevo, 
daB eine Stickerin nicht imstande ist, dieselbe Stickerei zvveimal aus- 
zufilhren, dasselbe Motiv gleich zu stilisieren Deshalb machten meine 
vorigjnhrigen Mitteilungen iiber die Anderungen der Siinger solehen 
Eindruck auf Fran Hernadzikovvska, daB sie dieselben zehnmal las.
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oft sehr gut bekannt; von einem katholischen Geistlichon 
liorte ich, daB ein Sanger beim Wiederholen schlechter singt, 
weil ihn das Lied nicht mehr frent.

Von der geist, igen und phjsischen Arbeit 
d er Sanger kann man sicb eine Vorstellnng machen, wenn 
man bedenkt, daB ich bei verschiedenen Siingern nnd in ver- 
schiedenen Stiicken eines Liedes 13—28, meiat 16—20 zehn- 
silbige Verse in einer Minute zabite. bTur die kurzen Stiicke 
beim Phonographieren konnte ein Kammerstenograpb nieder- 
sehreiben ; ein Lehrer der Stenographie war nicht einmal das 
instande, weil ihm das Lied namentlich wegen der vielen 
tiirkischen Fremdworter unverstandlich war; ein tiichtiger 
Stenograph, ein Gerichtsadjunkt, konnte von einem moslimi- 
schen Siinger mit 21 Versen in der Minute nur Bruchstiicke 
mitschreiben.1 Ga muB auch ein abgeharteter Sanger, der 
manchmal mit offener, gebrauntor Ernst dasitzt, in SchweiB 
geraten, was geradezu als eineNotwendigkeit betrachtet wird, 
namentlich wenn er mit den LIdrern in kleinen Kaffee- oder 
in Bauernhausern eingepfercht ist. Ein bosnischer Katholik 
hatte einmal 74 Hdrer (ljudi, djece) in einer Stube (soba), 
,die Frauen wurden nicht einmal gezahlth Gewdhnlich sitzt 
der Siingor zwischen seinen Hdrern mitton drin, manchmal 
hat er in Kaffeehausern einen erhdhten Sitz.

Die Sanger besitzen K ii n s 11 e r s t o 1 z. In Gast- und 
Bauernhausern lassen sie sich lange bitten, bis sie zu den 
Gusle greifen. Das wollen sie aber gar nicht tun, wenn da- 
selbst ein anderer Sanger als bevorzugter Liebling gilt, der 
aber nicht zur Stello ist, denn da will niemand ein Notnagel 
sein (ja vam nišam za nevolju). Als ich einmal drei moslimi- 
sche Sanger zur gleichen Zeit entlohnte, wollte einer nichts 
annehmen und ging beleidigt fort. Ich glaubte, der Eetrag

1 Etne praktische Art der Aufzeichnunp bei langsamein Singen oder Dik- 
tieren teilte mir der Lehrer Hamdija Mulit! in Konjic mit: er schreibt 
die eine Hiilfte des Verses bis zur Ziisur, ein anderer die ztveito und 
dann stellen sie den Text zusammen her. Wie aber manchmal Anf- 
zeichnungen gemaeht tvcrden, lehrt die Erzalilung eines orthodoxen 
Lehrers, der sich Lieder von Kindern niederschreiben iiiBt, sie korri- 
giert und so in den Druck gibt. tlberhaupt gibt es unverlaBliche Ma- 
teriaiien, namentlich hituflg in Zeitschriften.
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sei ihm zu gering gewesen> aber von der Umgebuug und am 
naehsten Tag von ikm selbst wurde mir die Aufklarung zu- 
teil, daij er nur wegen der gleicben Jielohnung gekriinkt 
war, da er sich unbedingt bober als die beiden anderen ein- 
scbatzte. in Ljubinje, einem Bezirksort, der aber nicbt ein- 
mal eiuen Gastbof (in Bosnien ,Hotel', wenn es aucb nur zwei 
Fremdenzimmer ziiblt) bat, bekam icb von einem 19 jabrigen 
ortbodoxen Jiingling die Aufklarung, dali sicb die Sanger 
alle feind sind (svi što smo ovdje, jedan smo drugomu ne- 
prijatelji, muka mi je, da zna drugi bolje), und dann noch 
folgenden Vergleich zu boren: ,Sie, Herr Professor, reisen 
aucb berum, damit Sie mebr wissen als andere Professoren, 
es ware fur Sie besser (bilo bi vam bolje), zu Hause zu sitzen.' 
Wie die Sanger Einwendungen erledigen, lebre nur ein Bei- 
spiel; als icb einem Mosliin in der Herzegowina vorbielt, 
dali bei ibm Mujo Hrnjica vier Bruder (auller Halil und 
Omer nocb Abmed und Alija) bat, gewdbnlicb aber nur zwei, 
ervviderte er: ,im Lied bat er sie, icb war nicbt dabei, als 
sie geboren wurden.<

Beacbtung verdient aucb die Haltung der San
ger v o r Andersglaubigen. In Betracbt kommt 
eigentlich nur der grobe Gegensatz zvviscben ,Turken' (tur
bin, plur. turci) und den ,Wlacben‘ (vlak, vlasi), womit die 
Ortbodoxen und Katboliken in gleicher Weise bezeicbnet 
werden. Die Cbristen fublten und fublen sicb im Lied soli- 
dariscb, iiberbaupt besteben zwiscben ibnen in der Bauern- 
bevolkerung freundscbaftlicbe Beziebungen, so dali sie sich 
an den groben Feiertagen gegenseitig besucben und natur- 
lich aucb an den nachbarlicbeu Versammlungen (sijelo) teil- 
nebmen, wobei Heldenlieder gesungen werden. Es ist daber 
aucb nicbt auffiillig, dali sie speziell in gemischten Gebieten, 
wie in den Bezirken Stolac und Ljubinje, dieselben Lieder 
singen. Zwischen Moslims und Cbristen werden aucb Biick- 
sicbten geiibt. Dab entspricht scbon der allgemeinen Er- 
scheinung, dab Angeborige der versckiedenen Konfessionen 
im Verkehr miteinander ,mebr die Ebre wahren‘ (čuvaju 
obraz) als unter ihresgleichen; z. B. wird es zwischen ver- 
schiedenen Konfessionen nicbt leicht zum Baufen kommen, 
wokl aber unter den Angehdrigen derselben. Begreiflich ist
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es audi, da£ ein Christ einem Beg oder Aga, der ihn als 
Siinger zu sich berief, nicht ostentativ von christlichen Siegen 
vorsang. Ebenso braucht ein moslimischer Siinger nicht Ge- 
fiihle der Christen zu verletzen, denn es gibt genug unver- 
fiingliche und den beiderseitigen ,Helden‘ gerechtwerdende 
Lieder. Uberdies nehmen christliche Sanger auch Lieder der 
Moslims an und umgekehrt. So gibt es in der bekannten 
Sammlung epischer Lieder aus Bosnien von den Eranzis- 
kanern Grga Martič und Ivan dukič mehrere ganz moslimi- 
sche. Es ist daher auch gar nicht auffallig, wenn das Lied 
eines katholischen Siingers vor Katholiken an einem Sonn- 
tagsnachmittag begann:

Pije vino trideset haurina (= Gjaur!).
Anderseits hatte in Konjic ein Moslim unter verschiedenen 
christlichen Helden auch Kaštriota Jure (= Skanderbeg), 
welche Namensform1 und somit auch das Lied nur aus Kačič 
stanmien kann. Im allgemeinen wird jedoch ein Moslim, 
wenn man von den unter den Sangern besonders zahlreicken 
Zigeunern und von wandernden Sangern absieht, am wenig- 
sten Konzessionen machen. In Mostar erkliirte mir einer: 
wo der Tiirke singt, ist unser die Wahlstatt (gdje Turčin 
pjeva, naš je mejdan). Einmal wollte ein moslimischer Bauer 
unter Katholiken, die sich nach einem Kirchweihfest bei einem 
Gasthaus versammelten, uns trotz vielem Zureden nur wenig 
singen und ging fort, denn offenbar schien es ihm, wie die 
Leute behaupteten, nicht angemessen s ječi (hauen) vlake, da 
ihrer so viele waren. Kiicksichtslos waren einige halbgebildete 
()rthodoxe in den an Montenegro grenzenden Gebieten vor 
Vertretern der moslimischen Intelligenz, die aus Interesse 
fiir das Volkslied an meinen Liederabenden teilnahmen. Ein 
bosnischer Katholik erkliirte mir, er singe vor allen Konfes- 
sionen die Lieder so, wie er sie ,ubcrnommen' babe. Dagegen 
sagten Moslims in Visoko dem engsten Landsmann des 
friihern, ,Perkan‘, jenem Sanger, wclchen Era Grga Martič 
nach D jakovo zum Bischof StroBmayer brachte, wo M. Oepe- 
lič einen Teil seiner Lieder niederschrieb und herausgab

In 'Gacko stellte ein orthodoxer Sanger dariiber Betrachtungen an. 
daC Jure Kaštriota nicht ein so groBer Held war wie Kraljevih Marko
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(Hrvatske narodne pjesme, JJjakovo 1903), ebenso wie die 
Christen seiner Heimat nach, er babe, wenn er vor Moslims 
sang, alle Andersglaubigen niedergehaut (posjekao) und um- 
gekehrt. Wie es die Sanger verstehen, ,die Schliige umzu- 
kehren‘ (okrenuti, okretati baline, može prevrnuti), dariiber 
gibt es versekiedene Anekdoten. Manchmal kommt es vor, 
dab ein Moslim einem Christen zuhbrt und dann von ihm 
die Gusle verlangt, damit nun er die AVlaehen niederhaue 
(da ja sada vlake siječem, da ja posiječem nekoliko vlaka). 
Darauf kanu dieser zu boren bekommen: du liigst, es war 
nicht so usw. In Mostar z. B. konnten friiher solcke Streitig- 
keiten zu Schlagereien fiihren, heute werden sie aber nicht 
mehr ernst genommen.

Was den V er s anbelangt, so machte ich heuer zum 
ersten Male an Alija’ Majmunovič in Sarajevo die Beobach- 
tung, dali er genau fiinfmal den Bogen iiber die Gusle hin 
und herbewegte, was also den zehn Silben entspricht. Bei 
Obergangen, wenn er langsamer singt, zieht er audi den 
Bogen langer hin und her. Diese Beobachtung konnte ich 
bei einigen Sangern vviederholen (auch in Široki Brijeg bei 
einem Katholiken), oft kam ich aber zu keinem oder zu einem 
damit nicht iibereinstimmenden Besultat. Als ich den Archi- 
mandriten Nikifor Simonovič aus dem montenegrinischen 
Ivloster Kosijerevo darauf aufmerksam machte, stellte er 
durch langere Ubungen fcst, dah meine Beobachtung richtig 
ist; er sagte auch, dali fiir jeden Vers ein Atemzug notwendig 
sei (na svaki stik mora uzeli novi vazduh, na svaki stih dosta 
jedan vazduh). In Čapljina konstatierten ich und mehrere 
Horer, daB ein Sanger vier VersfiiBe mit dem Zudriicken 
von vier Fingern auf der Saite markierte, beim fiinften aber 
den Hals der Gusle (na drvo) beriihrte. Jedenfalls legen die 
Sanger immer Gewicht darauf, daB Spiel und Gesang im Fin
ki ang stehen (staže se s guslama). Dementsprechend gibt es 
auch Sanger, welche ausdriicklich erklarten, daB sie ein Lied 
nicht diktieren (kazivati) konnen. Eiue Eigentiimlichkeit 
vieler herzegovvinischen Sanger ist, daB sie am Ende des 
Verses ,schlurfen‘ (srce), wobei Laute wie »»«0 llV> Šš 
herauskommen. Was das Schlucken der Endsilben (auch 
zwei notierte ich mir, z. B. u pjanoj me [kani]) anbelangt,
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so ist es in ullen Gebieten selir hiiuiig anzutreffen, aber es 
hiingt mehi- von den einzehien Individuen, eventuell von 
Schulen, als von lokalen Verhiiltnissen ab (neko guta neko 
ne, pritisne jezikom, pritiskuje, pridušuje, ždere, proždere, 
pojede, ne jedem). Hiiufig werden die letzten Vokale bloB ge- 
kiirzt and getriibt (hv'bla — hvala, 1/bka = Luka) oder un- 
deutlich ausgesprochen (podrnuklo izlazi),1 sehr hiinlig wird 
zwischen der vorletzten and letzten Silbe eine deutliche Pause 
(kri-—la, gu—ja) gemacht (sijeku, presiječe), dabei die vor- 
letate Silbe zumeist langgedehnt and betont, was aber auch 
ohne Pausen geschieht, z. li. ostavio* govorio, Osmane, Kosovo. 
Unter solchen Umstanden wird es auch begreiflich, daB die 
letzte Silbe sehr hiiuiig in der Titt in den nachsten Vers iiber- 
tragen wird, was ich heuer selbst beobachtete, z. P.

Nije Lika ko je prije bi
la

N atii rl ich gibt es auch hier Ubergange, so dali ich diese Uber- 
tragung der letzten Silbe in den nachsten Vers ofters nicht 
gleich bemerken konnte. Fiir solcho Ubertragungen und die 
meisten iibrigen Eigentiimlichkeiten der Versschliisse gibt 
es natiirlich Belege in den von mir phonographierten Texten.

Einen Gegensatz zur Unterdriickung der letzten Silbe 
bildet deren besondere Betonung, wie ich z. B. bei Risto 
Maric aus Bratače bei Nevesinje bemerkte (njega, neču). 
Unter den Katholiken kommt das vor bei einer Art Rezitieren, 
das an das Lesen des Evangeliums erinnert (in den bosnischen 
Eranziskanerkirchen werden die Epistel und das Evangelium 
auch von Laien in der Nationalsprache gesungen); nach Mit- 
teilungen des Prof. Dr. Lovrič war solches Rezitieren der 
Lieder aus Kačič vor 30 J ahren in Bosn.-Gradiška iiblich und 
ist es wohl noch heutzutage.

Alle diese Eigentiimlichkeiten und der schnelle Vortrag 
der Siinger machen es begreiflich, daB auch in der Herzego- 
\vina die Lieder nar von Einheimischen verstanden werden, 
von Fremden aber nicht leicht oder gar nicht. 1 2

1 Vielleicht gehOrt hierher auch das Stottern am Ende des Verses, 
dem mir ein Siinger sprach: neki muca na kraju.

2 Archimandrit Nikifor Simonovič erklarte das: da produzi ariju.

von
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Beziiglich der S p r a c h e ist hervorzuheben, daB seit 
der Okkupation dic dialektischen Merkmale unter den Mos- 
lims und Katkoliken allmaklich verloreii gehen und nament- 
lick die J ugend schon stark unter dem iiinliuB der Sckrift- 
spradie steht, DaB daher • dialektisehe Mischungen nament- 
licli boi tSiingern biintig vorkommen, ist begreiflicb. In Kon
jic sagte ein moslimiscber Zigeuner pjesrnu ispriječati fiir 
ispričati, in Široki JBrijeg sang ein Katbolik Ujest (fiir 
list) knjige bite. Auffallig war mir der Ikavismus bei Mos- 
Jiins an der montenegrinischen Grenze bei Trebinje, wo icb 
mir in Lastva notierte: paši besidio, do kolibe bile, auch in 
Gacko: besida, besiditi, od svita, also i fiir kurzes und langes 
e. Stark und weit verbreitet ist j fiir d:1 u mlajega pogovora 
nema Kralj. Sutjeska (kath.), doje, izije Kreševo (kath.), doje, 
izijoše Jablanica (mosl.), sije Lastva (mosk). Erhalten ist 
auch nock tj fiir c: sedam bratje Jablanica (mosk), tretjine 
Ljubinje (orth.). Ein interessantes Beispiel fiir die Ver- 
kiirzung eines Wortes aus metriscken Griinden: dr o suho, 
bald darauf d r v o suho. Umgekehrt sagte mir der Arcki- 
mandrit aus Kosijerevo, daB es im desetorac (o kein Druck- 
iehler!) oft kleinere Worte (manjih rijoči) gebe, die der 
Sanger spalten muB {pa mora da rascijepi; vgl. oben Ujest).

Die jalten'Lieder miissen irnmer einen blutigen I n k a 11 
kaben (štogod krvavo). Idyllische Zustiinde miBkelen den 
alten ,Helden‘ und sind heute nock als Phantasiebesckiifti- 
gung des einfachen Volkes nicht beliebt. So vverden z. B. 
dramatische Vorstellungen bei serbiscken Unterkaltungen in 
der Herzegowina okne ,Siibel‘ als Tandelei (besposlica) er- 
klart, vveshalb nocli immer den breiteren Volkssckickten zu- 
liebe ein Guslar auf dem Programm stehen muB, denn gusle, 
puška (Gewekr) und oružje (Waffen) sind untrennbare Be- 
grilfe. Dem entsprechend bliiht nock heute diese Epik ineist

1 Dieses Merkmal, das als ein Spezifieum des Slowenisc)ien gilt, kommt 
sehon in den alten bosnisehen Urkunden vor. Ebenso bHrte ich in 
Tešanj ein als spezifisch sloweniseh geltendes Wort grič als Name einer 
AnhObe, so daB auch Tešanj seinen Grič bat wie Agram. Wann wird 
man auf dem Gebiete der sttdslavvischen Dialektologie aufhfiren, liber 
Dialektgrenzen herumzustreiten, statt die Grenzen der eiuzelnen 
Merkmale f e s tz us te 11 en, Isoglossen zu zeichnen und Wort- 
geograpbie zu studieren!

Sitzungsber. d. phil.-bist. KI. 170. Bd. 2. Abh. 3
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dort, wo es noch bis in die jimgste Zeit fortwahrende kleine 
Grenzkampfe (čarkanje) umi Haidukenbanden (četovanje, 
hajdukovanje) gab, also in der oberen Herzegowina. Yon 
dieser Art ist auch der Iidialt der g rob ten Mehrzahl der alten 
Lieder (uskočke, hajdučke) aller Konfessionen. Dali den Mos- 
lims von ga n z Bosnien umi I Lerzegovvina die meisten Lieder 
die Lika, Krajina und die bsterrcichisch-venezianisclienGrenz- 
gebiete geliefert baben, unterliegt keinem Zweifel, nur tritt in 
der Herzegowina Mujo Ilrnjica (JIrnjetina, Hrnjovina) niehr 
als Mustajbeg lički in den Vordergrund. Aufgefallen ist mir 
im Jahre 1913, d at! Lieder iiber wiclitige liistorische Ereig- 
nisse doeh mehr verbreitet sind, z. B. iiber die Gefangennahme 
Auersperga (Usperg), iiber die Belagerung von Siget und 
Temisvar, iiber Bakocija kralj und Tukunlija (Tokoly) ban. 
Immerhin gibt es in den herzegovvinischen Grenzgebieten 
auch moslimische Lieder iiber neuere Ereignisse, doch sind 
dieselben bisher wenig bekannt (eine grbBere Sammlung ist 
in Vorbereitung) und auch nicht weit verbreitet, so daB man 
selbst in der Herzegowina hdren karm, es gebe keine Lieder 
iiber dio Kiimpfe mit den Montenegrinern, oder vvenigstens 
besitzen sie manche Sanger nicht. Zur Erkliirung des Fest- 
haltens an den alten Liedern fiihren kritische Geister schon 
an, daB man beziiglich der neuen Zeiten nicht so leicht liigen 
konne (nezgodno mu slagati), denn speziell den Liedern der 
Herzegowina wird nachgesagt, daB sie genug (dosta) oder 
zur Halfte (pola) Liigen (laži) enthalten. Man kann in der 
Tat ganz unglaubliche Ubertreibungen zu horen bekommen, 
z. Ih, daB vor Temisvar, als ,der Sultan und sieben Konige' 
um dasselbe kampften, es 9 Mi II ion en Volk (devet milijuna 
naroda) gab, in einern russisch-tiirkischen Kriege (Milica 
ispod Ozije) dva milijuna vojske (ein lleer von 2 Millionen). 
Man macht sich iiber die Sanger auch lustig, daB sie Schiffe 
auf dem Karst (po kršu ga,lija) und P Ferde auf dem Meere 
(konje po moru) in Bewegung setzen, ihrc TTelden mit Geld 
herumwerfen lassen u. ti. Interessant sind die Veranderungen 
der Namen christlicher Helden im Munde der Mosl ims: Jan
kovič ist in Visoko zu Ivkovič geworden, in Konjic hiirte ich 
aber brače sedam Janjkoviča und Senjkovič Ivan (fiir Ivo 
Senjanin). Bezeichnend sind auch neue Lokalisierungen be-
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kannter Helden: so haust Vuk Despot (und Despet) in Jajce, 
Sekul fordert einen Deg Ljubovic z um Zweikampf auf dem 
Glasinac heraus, Sibinjanin Janko bringt eine Četa von 
12.000 Mann gegen Livno. Wie epische Zahlen um sich 
greifen, beweisen niclit blolJ ,die sieben Briider Jankovič' 
und ebenso brače sedam Mandušiča, sondern auch die mir 
sonst unbekannten devet bruce Zakaroviča a pred njima Zalca- 
rič Luka, die ein Gegenstiick zu den Jugoviči zu sein scheinen. 
In einem Lied, in dem Lrimorac Ilija die Bcbwester Zlatija 
des buljubaša Mujo lieiratet, erscheinen sieben Briider von 
einer Mutter und sieben Pferde von einer Stute. Pur Entstel- 
lungen vonWortern ist bezeichnend, daB mir ein mosl. Sanger 
in Mostar sang: nek uči knjigu andeliju, buld darauf svetega 
indilja, also lil. Evangelium; die erste Form steht natiirlich 
unter dem EinfluB des in den Volksliedern so hiiufigen 
Frauennamens Andelija. Schleckt ist es baufig mit den geo- 
graphischen Kenntnissen der Sanger bestellt, denn bei allen 
Konfessionen fand icb in der Herzegowina solclie, die nicht 
einmal wuBten, wo die vielbesungenen Kotari (nordl. Dal- 
matien) liegen.

Wie die Moslims leben ganz und gar in der Vergangen- 
keit auch die K a t kolike n, deren Lieder durck den 
,R a z g o v o r' von A. K a č i č und die bosnische Volkslieder- 
sammlung von Martič und J u k i č, aus denen sie kaufig 
stammen, am besten charakterisiert sind. In der bekannten 
Art heiBen aucli diese Biicher nach ikren Autoren einfack 
kačička und julcička. Bekannt ist auck tomička, jedenfalls 
ein Biicklein, das Lieder iiber den Hajduken Mijo Tomič 
entkalt. Damit sind jedooh die literarischen Guellen nock 
nicht erschopft; ein Siingor sagte mir auck, daB sein Soku 
Kačič und ,was weiB ick nock' (i sta ti ja znam) liest. Wohl 
,jeder bessere' (vještiji) katholische (und auck mancker ortko- 
doxe) Sanger der lIerzegowina kann das aus Kačič stammende 
und natiirlich in seiner Art umgearbeitete Lied iiber die 
Befreiung W i e n s von den T ii r k e n singen. 
Nichts kann die Psjcke speziell der katholiscken Siidslawen 
besser charakterisieren als die starke Verbreitung dieses Lie- 
des nock in unseren Tagen. Gar sonderbar nehmen sich aus: 
car (Kaiser) oder starac (der Greis) Leoparde, planina sv.

3*
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Leoparda (Leopoldsberg), Starenbeg (im Vokativ Starenbeže 
kneze), auch Staranbeg fiir Stahremberg, Ivani& kralj pol- 
jačlci, od Lorina dulca veliki (GroBherzog von Lothringen) usw. 
Am Popovo Polje (linkes Narentaufer) gibt es auch lokale 
Lieder aus der einheimiscken Goschichto wie liber den ker- 
ceg Stjepan, Ivan ban, die Krbnung ,von sieben Konigen< in 
Trebinje, oder wie der Sultan Sulejman den Papst einlud, 
er mbge nach Konstantinopel kommen und Wunder wirken. 
Auch besondere ,siidliche' Hajduken werden in jenem Ge- 
biet besungen.

ilei den O r t h o d o x e n ist es mir aufgefallen, d a 1.1 
manche Liederzyklen besondere Verbreitungsgebiete haben, 
z. P. der Novak-Zyklus unter der Romanja. Im allgemeinen 
sind aber die bekannten alten serbischen Volkslieder weniger 
verbreitet, als man meinen komite. So antvvortete ein in Sara
jevo phonographierter Sanger aus Mokro, der sehr gut ein 
Lied Ibrahim pasa na Grahovu sang, auf Fragen amvesen- 
der Serben, ob er Lieder von car Lazar, MilošObilic 
und V ukBrankovi č kenne, verneinend, denn er sei nicht 
schriftkundig (nišam pismen).1 V\'"as das keitlt, wurde mir 
erst in der Herzegowina ganz klar. Die dortigen Sanger 
warteten mir fast immer mit Liedern liber die neueren und 
neuesten tiirkisch-montenegrinischen Grenzkampfe auf und 
diese Lieder stammen aus den Dichtungen von P e t a r 
Petrovič N j eguš oder schon vom Kbnig N i k o 1 a I., 
vor allem aber aus den Biichern ,K o s o v s k a O s v e t a' und 
,Slavonska (auch Slovenska) Sloga', die in Nikšič von 
den Briidern Š a (o) b a j i č gedruckt und verfaBt (brača 
Šabajiči sastavljaju, sve pjesme izmislili) worden sind, doch 
\vird als deren Verfasser gewbhnlich M a k s i m Š o b a j i č 
genannt.2 AuBer den Liederbiichern liber die einheimischen

1 Ahulich erklarte ein Moslim in Gacko: ja nišam knjiinik da Utam, um 
bcgreiflich zu maclion, vvarum or mir Krajinalieder und keine liber die 
Kampfe mit Montenegro babe.

2 Ich operiere hier nur mit AuGerungen der Sanger, die noch kontrolliert 
\verden mlissen. Bisher komite ich nicht eimnal der beiden BUcber 
habhaft werden und fin d e sie auch in Stojan Novakovič* Bibliographie 
im „Glasnikw fiir die Jahre 1870 u. ff. nicht. [Unterdcssen bckam ich: 
Osvota K oso veka. Junacke pjesme srpske. Spjevao i napisao M aksim 
M. Šobaji6. Beograd. Izdanje N. Jovanoviča. O. J. 8° ‘269 S. Einer
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Kampfe und den russisch-tiirkischen Krieg gibt es aber auch 
scbori solche liber den russisch-japanischen und selbstver- 
standlicb bereits iiber den Balkankrieg, die von den Sangern 
fleiBig studiert werden. Kbstlich sind ikre Klagen iiber die 
zahlreicben und scbwierigen Namen in den Liederbuchern 
iiber russische Kriege. Die Sanger baben sieh auch genug 
Geschmack bevrahrt, um zu erklaren, daB die ,alten Lieder' 
besser sind (stare su najbolje, . . . shladnije, ... i najviše isti- 
nite), aber sie finden bei den Hbrern keinen Anklang mehr. 
Zu den starksten Verbreitern der Volkslieder gehbren auch 
die Kalender, in denen solche noch immer vorkommen miissen. 
Auch mit Lateinschrift gedruckte Liederbiicher werden von 
Orthodoxen beniitzt, namentlich von solchen, die erst beim 
Militar lesen gelernt baben.

Wir stehen also vor der iiberraschen- 
den Tatsache, daB d as epische Volkslied 
d o rt, wo es a m meisten bliiht, literarischer 
Herkunft i s t.1 Als Quelle wurden mir aber auch aus- 
driicklich die Liedersammlungen von Vuk Karadžic und Vuk 
Vrčevič genannt. Als Vorleser wirkte in friiherer Zeit haufig 
cin Geistliclier (pop), der in die ITauser mit dem Rituale 
(crkvena knjiga) auch die Lieder (pjesnarica) von Vuk 
Karadžic in semen ,bisage' mitbrachte und beim TVTahle die 
Anwesendcn damit unterhielt. In kaufmannischen Kreisen, 
die auf Bildung hielten, wurden aber solche Werke ohnehin 
verbreitet, gelesen und abgeschrieben; es gab Manner, welche 
Vuk Karadžic’ Lieder auch ganz auswendig kannten, wie 
z. B. der Vater des Dichters Aleksa Šantič in Mostar. Lieder- 
abschriften in ganzen Biiebern kanu man nocb heute sehen. 
DaB in neuester Zeit zahlreiche kleinere Liederbiicher aus 
iilteren Sammlungen, namentlich in Belgrad und Novisad, 
nachgedruckt werdeu und starke Verbreitung finden, ist be- 
kannt. Ein spekulativer serbischer Buchhandler in Sarajevo 
besorgt solche Nachdrucke in lateinischer Schrift sogar fiir 
die Moslims und die auf dem Titelblatt genannteu Heraus-

Aumerkung am ScViluG zufolgo ist die 1. Auflage vor den Beschltlssen 
des Berliner Kongresses erscliienen. K. N.]

' Ein orthodoxer Sanger in Gacko driickte sich ganz allgemein in eben 
diesem Sinne aus: najprije se Stampa, a onda primaju pjevači.
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geber P e r t e v und H a k sind einfach M i h a j 1 o Mil o 
v a n o v i 6 zu lesen.

Ebenso werden Franziskaner als Vorleser hauptsachlich 
aus Kačič bezeugt. Man muB sich vor Angen balten, dali sio 
friilier wegen der Ausiibung ihrer geistliehen I('unktionen 
tagelang in der Volkskleidung und mit ihren rnartialischen 
Schnurrbarten herumritten, bei der Hevolkerung iibernach- 
teten und sich mit ibr unterhielten. tlbrigens fand ich auch 
miter der Weltgeistlichkeit, die sicb in der Herzegowina 
gleichfalls des Privilegiums des Schnurrbartes erfreut, den 
bereits erwahnten Pfarrer in Kavno, der mir erzahlte, ude 
er dreimal im Jahre seine ungemein grofie (60 km im Durch- 
messer) Pfarre bereist, um die Beiohte abzunehmen, wobei 
am Abend immer die Gusle an die Keihe kommen. Auch 
fanden ,Ver8ammlungen‘ (sijela) liiiufig in den Wohnungen 
der ,fratri' und Lehrer statt, die ibre Gliste ebenfalls mit dem 
Vorlesen epischer Lieder unterhielten. Im Bezirke Ljubuški, 
also in der Nabe der dalmatinischen ITeimat des Era A. 
Kačič, ist dessen Liedersammlung heute fast in jedem Hanse 
zu finden und bei der steigenden Schulbildung kanu sich 
immer jemand als Siingcr oder als Vorleser daraus treffen. 
In Široki Brijeg klagte mir ein 21 jahriger Riinger als seinen 
grofi ten Schmerz, dafi er nur den balben Kačič besitzt und 
daher nicht den ganzen lernon kann. Dafi andere Siinger 
den ganzen Kačič — natiirlich nicht den genauen Wortlaut, 
sondern nur das Gerippe — im Kopfe hatten und haben, 
wird ausdriicklich bezeugt. Was bede u ten d i e s e n 
1’ atsacben gegeniiber gelegentliche E e s t- 
stellungen, dafi ,e i n L i e d v o n Kačič' h i e 
und da als V o 1 k s I i e d gefunden w o r d e n ist!

Jetzt erst werden fiir mich auch die Worte lebendig, 
die mir im Kloster Gergeteg in Syrmien der verstorbene 
Arcbimandrit Tlarion Kuvarac, der Begriinder der kritischen 
bistorischen Schule unter den Rerben, im Ta lire 1904 bei 
einer Besprechung der serbischen Volkslieder in seiner apho- 
ristischen Art bimvarf: ja mislim, to je sv e od nas pošlo (icb 
glaube, das alles ist von uns ausgegangen). Gewifi, viele 
serbische Volkslieder sind durch die Kloster- und Weltgeist- 
lichkeit verbreitet wordon und auch in ihren Kreisen ent-
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standen. ITeute wird in der Herzegowina n a m on tli eh der 
Weltgeistlichkeit die ausiibende Pflege des Volksgesanges 
nachgeriihmt.

Die grofite Aufmerksamkeit schenkte ieh der Frage, ob 
u n d wie epische Lieder noch beute ent- 
s t e h e n. DaB solehe Lieder noch haufig von bekannten Per- 
sonen gedicbtet wurden nnd werden, beweiHen sebon die vielen 
Ausdriicke fiir diese Kunst: ])jesmu ispjevati, spjevati, isJci- 
liti, izmisliti, nastaviti, sastavljati, sklopiti, skrojiti, »tvoriti 
(jedan fratar stvorio), stvar ati {utvara sam,: von einem San- 
ger), iz svoje glave 1 vaditi. am meisten verbreitet ist aber 
und in der ganzen Herzegowina iiblich islcnaditi, slcnaditi, 
knaditi, isknaduje. Allein Herzegowinismus in Literatur, 
Grarnmatik und Lexikographie zum Trotz ist im Agramer 
akademischen Worterbucb (Rječnik V., 109) knaditi mir aus 
Martič’ Osvetnici bekannt, aber dessen Pedeutung ,nicht 
genug klarM DaB ein Sanger in einem Lied auch etwas hin- 
zufiigen kann, lehrt der Ausdruck ,mogao pri knaditi". Ein 
Sanger erkliirte mir, er babe an den Anfang eines Liedes, 
dessen Verfasser er nicht kannte, einiges ,angelehnt‘ (prislo- 
nio), fiir das Redigieren und Verbessern eines Liedes sind 
aber bezeichnend die Worto, mit denen ein sehr guter Sanger, 
Ahmed Tmamovič, der nicht mebr offentlich auftritt, den in 
Sarajevo besonders beliebten Zulfo Kreho riihmte: pjesmu 
posebe stoži, smisli i dot j era, ju opel stoži. In Nevesinje er- 
klarte ein Sanger, daB ein Lied obne Zusatze nicht gut sein 
konne (ne može biti pjesmu skladna, ako guslar ne zna iz 
svoje glave na dodati). Als Ausdruck fiir Dichter horte icb in 
der Herzegowina pjesnarik (ebenso heiBen auch die Lieder- 
biicher pjesnarice? Lied pjesna), aber darunter war schon 
ein jStudierter' zu verstehen. Maksim Šobajič wurde direkt 
urednik (= Redakteur) genannt: Mo spjeva urednik, koji 1 2

1 Teh htfrte auch: sastavJjao iz svoje glave, sve diktiran iz svoje glave. 
Auch zdiktirati im Sinne von dichten, verfassen (sani ne zna s as taniti, 
zdiktirati) kam mir zu GehOr; in beiden Fallen handelt es sich um 
Sanger, die ihre neuen Lieder zum Druck befOrderten.

2 pjesmara hOrte ich unter Katholiken liber ein Liederbuch, das die Ok- 
kupation von 1878 besingt, pjesmarica von einem lOjiihrigen sehr be- 
lesenen orthodoxen Jiingling in Ljubinje.
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ureduje pjesmu; Maksim urednik knji škampa,. . .još doda, 
da je skladnije. Den literarisehen A us dr nek pjesnici hdrte 
ich von einem belesenen 70 jahrigen Sanger in Ljubinje, der 
dabei studierte Lente wie inich im Auge hatte: prvi ispje- 
vali pjesnici kao Vi!

Ich habe einige Verfasser von epischen 
Volksliedern personlich kennen gelernt, iiber andere 
besitze ich vertrauenswiirdige Angaben, ebenso kann ich fiir 
manche bekannten Lieder ihren Urheber nennen. Selten be- 
singt ein Held selbst seine Taten, ein liederkundiger Beg 
leugnete dies sogar, aber mit Unrecht. Besonders hiinfig 
\var nicht bloB der ausiibende Sanger einer Četa der Fiihrer 
(četovofla, haramhaša, buljubaša, starješina) selbst, sondern er 
besang aueh ihre Taten, iiberragte also auch in diesem 
Punkte seine Genossen; manchmal waren aber auch 
mohrere Mitglieder an der Redaktion beteiligt (sestavili 
medu sobom). Gewohnlich finden allerdings die Helden 
ihre Sanger in ihrer nachsten ITmgebung (z. B. sang ein 
gedrucktes moslimisches Volkslied iiber den Tod des Smail- 
aga Čengie sein Bajraktar Began gleich auf dem Riickwege, 
um seinem Schmerz Luft zu maclipn) oder hielten sicli solehe; 
manchmal sind aber die Dichter auch entfernte Zuschauer 
oder kennen das besungene Ereignis sogar nur vom Horen- 
sagen. TJnter solehen Dichtern findet man auch Hirten bei- 
der Geschlechter, manchmal ganz junge, die auch im Er- 
finden der Lieder wetteifern, manchmal sie auch zusammen 
arbeiten, sich gegenseitig kritisieren, ein Lied annehmen 
oder auch ablehnen (gewbhnlich durch Auslachen). Auch 
moslimischen Erauen und Madchen verdanken ,Heldenlieder{ 
wirklich ihre Entstehung. Das ist mir auch nicht mehr auf- 
fallig, denn um die Mitte des 18. Jahrhunderts besangen die 
Madchen in Dalmatien noch allgemein Helden aus den 
Kiimpfen mit den Tiirken im Kolotanz, was bei Kačič ofters 
mit den Versen ausgedriickt wird:

od n j epa, se pivaju popivke, 
kad u kolu igraju divojke 

oder u kolu ga pivaju. divojke.
Von den orthodoxen Madchen in Gacko wurde mir aber noch 
heuer berichtet: To djevojke kanta ju (,singen rhyth misch<
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oder dichten ? vgl. Bječnik TV, 825) i u leolu pjevaju, z. T>. 
wie pop Mitra (Govedarica) den geistlichen Stand aufgege- 
ben bat und aus politischen Griinden geflohen ist.

Als Voraussetzung eines jeden Liedes wird aber imiuer 
ein jEreignis' (dogodaj) erklart. Nicht umsonst betonen da- 
her die Sanger in ibrer Einleitung, daB sie ein wabrbeitsgc 
treneš Lied (pjesmu od istine) singen wo]len, und Kačič 
steht miter den Katholiken besonders deshalb in hobem An- 
sehen, weil bei ihm alles ,balt‘ (to je istina, to drži, nije džabc, 
pisalo). Ebenso bor te ieb in moslimiscben und orthodoxen 
Kreisen, daB ein Lied nichts tange, wenn cs nicht die Wabr- 
heit bringt. Aucb wurden mir Eiille erzablt, daB Zuhorer 
Sangern ein Halt! zurufen und ihnen gebieten zu schweigen, 
wenn Sehilderungen eines Kampfes, an dem sie teilgenommen 
baben, mit ihren Erinnerungen nicht iibereinstimmen. Ein 
Jiingling in Ljubinje erklarte, er ,kbnne nur ein un- 
w a h r e s Lied dichten (isknaditi neistinitu), weil er nirgends 
dabei \varb Trotzdem hbrte ich aber in moslimiscben und 
christlichen Kreisen, daB ein Sanger kriegerische Zusammen- 
stbBe aucb ganz erfinden konne, weil er die Personeu und 
Orte kennt. Ein Kaffeebausbursche in Tešanj sang mir ein 
Lied, das er und ein Freund ganz im Stile der Hocbzeiten 
in Heldenliedern mit zahlreichem Gefolge und kriegerischen 
ZusammenstoBen erfanden, wobei aber der besungene Held 
ein armer bauerlicher Schlucker und verheiratet war.

Einen tiefen Einblick in das Wesen der Volksepik ge- 
wiibrten mir manchmal verbliiffende Antworten violer Sanger, 
daB Liedor iiber solcbe Ereignisse, wie es die letzten Kampfe 
zwischen den Herzegowiuern, Montenegrinern und Tiirken 
(speziell 1875—1878) waren, nur ,s t u d i o r t e L e u t e' 
(naučnjaci, što Skale svrSili, naučenjaci) oder ,Lente wie Sie‘1 
verfassen kbnnen, oder daR man dazu 20 Jahre oder 15 Gym- 
nasialklassen studieren miisse (treba Študira,ti 20 godina, ko 
nije študirao 15 gimnazija). So wird es begreiflicb, warum 
die meisten Volkslieder nur kleinere Kampfe besingeu,1 2 denn 
sogar solcbe Schlachten, die mebrere montenegrinische Batail-

1 Pisali naufenjari, ovaki ljudi kan Vi (Navesinje).
2 Ich hHrte ausdrttcklich, daC die Taten einer Četa ,einer besingen konnte, 

wei1 das nicht "i'n(5 vvar‘ (u teti mo/jao jedan spjevati, jerho nije to bilo
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Ione geschlagen haben, kann ein ge\vbhnlicher Mensch doch 
nicht iibersehen und in ilirer ganzen Entwicklung sehildern. 
Klassisch war die Antwort eines Siingers aus dem Bezirk 
Nevesinje, der nicht hlof.i gegen die Tiirken gekiimpft hatte, 
sondern anch gegen ,den Kaiser von Wien‘, das heiBt an dem 
Putsch von 1882 beteiligt war, als ich ihn fragte, warnm 
er nichts davon selber besungen babe: das 
i s t nicht notwendig, das haben jetzt die 
Zeitnngsschreiber, die St u die r ten iiber- 
nommen (preuzeli sada novinari, naucenjaci). Auf mich 
machten schon immer mancbe montenegrinische Lieder so- 
gar in der Sammlung von Vnk Karadžic den Eindruck von 
Zeitungsartikeln, nnn fan<i .ich abor eine Bestatignng dafiir 
sogar bei einem Siinger.

,Stndiert/ (učio S kol c,) bat anch der obengenannte Mak
sim Šobajic in Nikšici,* 1 der seine Liederbiicher, die wicbtig- 
ste Quolle des hentigen herzegowinischen und montenegrini- 
scben Volksgesanges, nacb der Meinung eines Siingers ganz 
erfunden babe (sve pjesme ismislio), nacb anderen aber anch 
fertige Lieder aus dem Heer erbaiten und redigiert babe (on 
još složio, ljudi nizu mogli sve sloiiii). Tn Montenegro gab 
es namlich einen kapetan od gu,slava (Slingerhauptmann) 
und in jedem Bataillon 1—2 Siinger, die am Abend Lieder 
sangen und neue dicbteten (nove sastavlja), die dann von 
Sobajič zum Bruck befbrdert wurden. Ausdriicklich werden 
in diesem und aucb in anderen Fallen gemeinsame Arbeiten 
der Siinger und ihrer Kampfgenossen erwahnt, wobei man 
nicht IdoB erbrtert, was war, sondern anch \vie es auszu- 
driicken wiire, und der eine dies, der andere jenes hinzufiigt, 
liis das Lied vollendet ist (dok bi je dočerali). Jedenfalls bat 
aber Šobajic nacb diesen Berichten aucb solebe gedicbtet, be- 
ziehungsweise redigiert und herausgegeben, die man ibm 
,diktierte‘ (diktirali mu). L)ie gedruckten Lieder kamen dann 
ins TTeer zuriick und wurden an die Siinger verteilt, von

golemo, aus Nevesinje). Ein Siinger aus Montenegro, der eine KrRmerei 
beim Kloster Kosijerovo hat, erklarte: jedan slučaj može ispjevati a opre ne.

1 Nach einer Schilderung »les Archimandriten Nikifor Simonovič ,ein 
Kaufmann, ein gewi$hnlicher Mensch, handelt mit Produkten*.
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denen sie manche lesen konnten, andere sich aber vorlesen 
liefien.

Die Kosovska 0sveta erregte jedoch in der Herzego- 
wina aneh vielArgernis, fiihrte zn ,EerichtigungenYispravci) 
ver offentlichen Volksgerieliten nnd wurde sogar verbrannt, 
weil sie die Montenegriner parteiisch begiinstigt babe. Zu 
solehen Konflikten kam es auch sonat, wenn z. H. ein Siinger 
aus Gacko oder einer aus Piva seine engsten Landsleute be- 
vorzugte (in Montenegro gibt es iiberhaupt Volkslieder der 
einzelnen Plemena = Stiimme). Ja sogar Geld konnte scbon 
vor Jahrzehnten bei solehen Parteilichkeiten eine Polle spie- 
len. So erzahlte mir ein Siinger, da G zn seinem Onkel nach 
der Schlacht im Vneji do (1876) zwei ,Stndierte' kamen nnd 
2 plete1 verlangten, damit er ins Lied komme, aber er hatte 
sie nicht nnd konnte sich also diesen Rohm nicht erkaofen.2

Literariseher Herkonft simi aneh nnter den Katholiken 
die Lieder iiber die Okkupation von Bosnien nnd Herzego- 
wina, die meist ans dalmatinischen Liederbiichern stammen 
nnd hiinfig schon Reimpaare anfweisen.

Episcbe Lieder, die noch hente entstehen, baben schon 
selten kleine blntige Ereignisse, wie sie mebr oder \veniger 
iiberall vorkommen, znm Gegenstande, aber es gibt genug 
andere, die interessante Stoffe bieten, wie Bauernhochzeiten, 
Werbongen, allerlei Liebesaffaren, aneh Strafen wegen Wald- 
frovels, Landtagswahlen, Reisen der Answanderer naeh Ame
rika; sogar poetische Reknrse nnd Klagen an die Regiernng 
gibt es, welche aneh die episehe Breite nicht vermissen lassen. 
Unter den Katholiken der Herzegmvina sind aneh schon 
episehe Beschreibungen des Kaiserbesnehes in Mostar sowie 
der Assentiernng nnd des ganzen Militardienstes, ja sogar Lie
der iiber die Mobilisiernng im Jahre 1912/13 vorhanden. Mit

1 pleta ist nach Vuk Karadžic’ Rječnik einc alte cvancika (Zwanziger 
= 33 Kreuzer); der Er/Jihler selbst berechnete 2 auf 40 Kreuzer oder 
160 tiirkische Para, in Lazo Popovič* Po (ji bij a Smail-age Cevgica (Ce
tinje 1012) finde ich aber die richtige Umrechnung ,ungefShr Perper 
(Kronen) l*36c (S. 37).

2 Die Sache ist so kurios, daB ich die Worte des Aleksa Ivanovič aus 
Rabina, Bez. Nevesinje, im Original hersetze: dortoše dva naucenjdka a 
relcoŠe: daj nam dvijc plete, da te opišemo, da si junak bio, da si Turke 
Sekno, ali nije imao, nije mogao doci n pjesmu.
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Improvisationen konnen nieht mir Siinger in iliren Vor- und 
SchluBgesangen aufwarten, sondern es gibt nicht selten audi 
solche, welche die Gnale nehmen und jedes Ereignis sofort 
besingen kbnnen. So erklarte mir Huseinbeg Krupic bei 
Derventa, er kdnnte iiber meinen Eesucb bei ibm gleicb ein 
Lied machen, der ortbodoxe Bauer Tole (Jovan) Savič aua 
Žanjevioa beehrte mich in Gacko sogar mit dem Anfange 
eines solchen Liedes. Ein Franziskaner der Herzegowina er- 
ziihlte mir, wie ein Bauer, der ihn zur Primiz begleitete, 
gleicb anf dem Woge die ganze Reise besang. Uberliaupt bat 
bei den Katholiken der Herzegowina nur das Lied einen 
Wert (Ho je pjesma to ide, proza nikad), so daB nach der Mei- 
nung eines guten Volkskenners die belebrenden Schriften 
und kroatiscben Blatter fiir das Volk in Versen erscheinen 
sollten.

Erwahnung verdienen auch die Meinungen der Sanger 
iiber die Herkunft der episcben Licder. So bekam ich in 
Gacko zu boren, Gacko babe ganz Bosnien und Herzegowina 
das Volkslied geliefert (unosi u svu B. i. H.), weil es dort 
auch die Helden gab. Allgemeiner und bistorisch richtiger 
war die Behauptung: Gacko, Herzegowina und Kotari (nordl. 
Dalmatien) gaben das Volkslied dem ganzen Volke (sv emu 
narodu ).

Von k u 1 t u r b i s t o r i s o b e n Z ii g e n verdienen 
noch einige erwahnt zu werden. Gie Moslims und Cbristen 
in Bosnien und JTerzegovvina simi nieht bloB durch das Lied 
und ibre psjchischen Eigenschaften, sondern auch durch 
aufierliche Merkmale miteinander verbunden. An vielen 
Orten kann man die Angehorigen der drei Konfessionen 
nach der Kleidung schwer oder gar nicht unterscheiden. 
Natiirlich nahmen die Cbristen allen Verboten zum Trotz 
ibre Kleidung und Kopfbedeckung von ihren TTerrn, ander- 
seits kann man aber bei der Frauenkleidung der moslimischen 
Bauerinnen in der Herzegowina dieselben ragusanischen und 
iiberhaupt dalmatiniscben Kultureinfliisse beobacbten wie liei 
den Cbristen. Namentlich komite man nach dem ersten Ein- 
druck manchen katholischen Sanger fiir einen Moslim balten. 
Man begreift ganz jenen Mesner der Kathedrale von Dja- 
kovo, der eines Tages iiber den von Era Grga Martič dahin-
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gebrackten Siiiiger ,Perkan‘ dem Bischof StroBmajer mel- 
dete: Wenn Sie wufiten, Exzellenz, wie der T iir ke des Fra 
Grga in d e r K i r c k e zu Gott betet. Und der aus der Her- 
zegowina stammende, das Volkslied nachabmende ,kroatiscbe 
Homer' Fra Grga Martič war selbst eine episcbe Persbnlich- 
keit auch in der Hinsickt, dab er, wie sein Zimmer im Kloster 
Kreševo zeigt, keinen Schreibtisch hatte, sondern wie seine 
Jielden auf den Knien schriob. Der Zweikampf war bis zur 
Okkupation an der montenegrinischen Grenze nocb iiblicb; 
vor das Hans eines Moslims in Korjenica bei Lastva (Bezirk 
Trebinje) komite ein Montenegriner kommen mit der Auf- 
forderung: izadi mi na mejdan, ako si junak (komme zum 
Zweikampf heraus, wenn du ein Held bist), und es ware die 
groBte Scbande gewesen, nicbt zn kommen und einen SckuB 
zu wechseln. Der in den Liedern oft erwaknte Glaube, daB 
manchen Helden eine Bleiladung (olovo) nicbt scbaden konne, 
ist in der ganzen Herzegowina nocb lebendig, sogar unter 
J.euten, dio sonst scbon kritisch gestimmt sind. Speziell von 
dem ,bokannten‘ Abmed Dedovič, einem Siinger aus dem Be
zirk Nevesiuje, der abwechselnd erzahlt und singt und seine 
Taten aucb selber in Liedern, die ins Volk gedrungen sind, 
verherrlicht bat, wird das allgemein erziiblt, so daB sich aucb 
osterreichiscbe Offiziere dafur interessierten. Aucb der Woi- 
wode Bogdan Zimonjič soli unverwundbar gewesen sein. Von 
Katboliken nenne icb den bereits erwahnten Bariša Božič, 
dem nur Scbrott (zrno) von Gobi und Silber (wie im Volks- 
lied!), Blei und ,Messer‘ aber nicbt beikommen konnten. Als 
Mittel diente den Moslims eine (h)amajlija, ornajlija (Talis
man), welcbe Hodžas ,schreiben‘, den Cbristen ein Stuck 
Kreuzesbolz (časno drijevo, gehort in Ljubinje von einem 
Orthodoxen). Gewbbnlicb ist aber ein solches Gliickskind 
,im Hemdcben geboren' (u košuljici se rodio — russisch v 
soročkč rodilsja), das heiBt im Amnion (Schafbaut), welche 
Scbutzhaut gewbhnlicb vor der Geburt platzt. Eine solcbe 
,rodena‘ (geborene) oder ,zelena (griine) kosulja‘ wird ge- 
trocknet und in die aufgescbnittene (razreže se mišica) Acbsel- 
hohle (pod rukom) eingeniibt.

Die alte n fendalen Zustande leben nocb 
gleicbfalls in der Erinnerung fort. Solcbe Begs wie die
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Rizvanbegovici in Btolac und Gavran Kapetanovici in Poči- 
telj fiihrten miteinander Kriege bis zur Aufhebung der 
Wiirde der Kapetane. Was fiir feudale Herren es noch bis 
in die jiingste Zeit gab, beweist der Umstand, daB bei Dedaga 
Čengic bis zum Major alles mit den Handen auf der Brust 
(podviš ruke) stehen m ulite; aueh sein linam durfte sich nur 
mit seiner Erlaubnis setzen. Dabei war er einer der letzten 
groben Liebhaber des epischen Gesanges, den er jeden Abend 
naeh Aufhebung des Tisches (digne se sofra ist da w6rtiich 
zu nehraen) zum Kaffee haben mulite, wobei andere Zuhorer 
nur aus besonderer Gnade anwesend sein durften. Kine 
andere Unterhaltung als das Singen oder Erziihlen (guslaj 
ili pričuj) eines seiner Sanger kannte er gar nicht, sie war 
ihm ebenso ein Bediirfnis vor dem Schlafengehen wie das 
Einreiben der FiiBe durch einen Jliener (momak trljuo noge). 
An die einstigen feudalen Zustande erinnern selbst den ein- 
fachsten Turisten die Reste der Burgen und Kule im mitt- 
leren Bosnien und in der Herzegowina. Das interessanteste 
und am leichtesten zugiingliche Beispiel liefert die malerisch 
gelegene Burg (grad) Počitelj auf der Eisenbahn zvvischen 
Mostar und Gabela, die innerhalb ihrer Mauern, wohin zwei 
Tore fiihren, noch 600 Einvvohner ziihlen soli (die ganze Ge- 
meinde zahlte nach der letzten Volkszahlung 130 bewohnte, 
23 unbewohnte Iliiuser, 767 Einvvohner, daven 566 Moslims, 
157 Katholiken, 44 Serbisch-Orthodoxe). Interessant simi 
auch die Bauten der Begovina bei Stolac; dagegen ist vvenig 
Altes erhalten in Odžak, dem Sitz der Ljuboviči, aber aueh 
an den vvenigen noch iilteren Hausern fallen die kleinen 
Fenster auf, die abends mit Bteiuplatten geschlossen wurden, 
damit nicht hineingeschossen vverden komite. Ein leicht zu- 
ganglicher hblzenor Čardak (karaula, VVachhaus)1 ist in 
Bosn.-Kostajnica erhalten, wohl dank dem Umstande, dali 
er zum Epidemiespital bestimmt ist. Wie eine tiirkische 
kaldrma aussah, kann man auf der mit groben, unregel- 
miiBigen Steinon gepflasterten StraBe, eigentlich einem Saum-

Das ist der Sinu des VVortes in der Krajina! Vgl. dagogen Sri)ski Knji
ževni Glasnik kn. XXXI, br. 7, S. 552. Ebenso h(3rte ich dort vvirklich 
sapjevati pjesmu.
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weg, zwischen Počitelj und Domanovič studieren: ein \vahrer 
liohn auf St. Novakovič’ allerdings nicht sichere Etymologie 
■/.a/.b; Sp6|j.o?. Erwahnung verdient auch die Erzahlung eines 
katholischen Sangers der Herzegowina, der mit einer JJepu- 
tation nach VVien gekommen war und ,im (Hof-)Museum 
ganz dieselbe liiistung des Pferdes wie im Lied' fand.

Eer Eiickgang der Volksepik in den im 
Jalire 1913 von mir durcliforschten Gebieten ist am meisten 
bei den Moslims bemerkbar. Sie findet nur noch wenig An- 
klang beim Adel und in den Stšidten und selbst in der Her- 
zegowina ist sie schon auch in den Porfern ,aus der Mode‘ 
gekommen (ick hdrte von einem Siinger sogar: izgustirale se, 
von einem Peg aber: ljudi . .. zaboravili, disgustirali več . ..). 
Das ist auch begreiflich, denn bei den Moslims hat die Volks
epik auch am starksten die Existenzbedingungen verloren 
(nema šta pjevati, nema kome pjevati, nema smisla). Es gibt 
keine kriegerischen Zusammenstdile mehr an den Grenzen 
und im Innern (nema vata, četovanja, čarkanja, junaških 
okršaja), der Ilandžar hat dem Gewehr Platz gemacht 
(handžar je pao, zamijenila ga puška) und diesem folgte gar 
das Maschinengewehr. Heute gebe es keine lielden mehr, 
sondern pantolaši (Pantalonstrager), die Welt sei entartet 
(svijet se izrodio), der Švaba habe alies nach seiner Art um- 
gestaltet (sve Švaba pošvabio). Das Volkslied lebte, solange 
man mit dem Gewehr zu tun hatte (s puškom baratanje). 
Friiher lernto man aus den Volksliedern, wie ausdriicklich 
betont wird, auch die Kriegsfiihrung; man wurde durch die 
Lieder auch zum Heldenmut angeeifert. Heute kann man 
niemanden zum Zweikampf herausfordern und an die Stelle 
des junaštvo (Heldenmut) ist disciplina getreten, denn heute 
gilt die Disziplin in gleicher Weise fiir Zehutausende. Ein 
allerdings aus Dalmatien stammender Wirt der Herzegowina 
meinte aber: es handelte sich um die Aneiferung zum Falken- 
tum (sokolenje), jetzt ist aber ein Falke (soho) derjenige, der 
0beril ul.i im Hanse hat. An allen diesen Erscheinungen triigt 
die Schuld nicht bloB die Okkupation von Bosnien und Her- 
zegowina (do Austrije vazda se ratovalo), sondern auch die 
Aufhebung der K a peta nate (pjesme prestale, kad je nestalo 
kapetanija) und die Herrschaft Alipašas in der Ilerzegovvina



48 II. Abhandluiig: Murk o.

(als er car war, horten die Fehden der Feudalherren von Bto- 
lac uud Počitelj auf).

Sehr viel hat die Volksepik auck durch die Pauscka- 
lieruug der Abgaben an die Grundherren verloren, denn diese 
braucben nicht mebr auf ihre Pesitzungeu zu kommen, wo 
tiie sicb von Sangern unterbalten lioben. Heute werden epi 
ycbe Lieder von den Moslims im Munde der Christen nicht 
mebr gern gehort, weil sie ,nur zur Hetze gegen die Tiirkei 
dienen', und fiigen wir hinzu, weii sie die Moslims zu sekr 
a n die entsckwundene Herrlichkeit erinnern.

Von machtiger und dauernder Wirkung sind iiberhaupt 
die Veranderungen der wirtschaftlichen Verkaltnisse und die 
sich immer mebr ausbreitende Bildung. Dalj man heute arbei- 
ten miisse (radovi osvojili narod), sehen auch die Sanger ein 
und ich bekam von einem, der das Singen aufgegeben hat, 
in Bosn.-Novi zu boren: singen kann nur derjenige, der den 
ganzen Tag auf dem Bauche liegt und studieren kann, was 
er am Abend singen soli. Der Ansicht, daB der Švaba jetzt 
zur Arbeit notige, wie sich im Jahre 1912 ein Aga ausdriickte, 
stimmte man oft liichelnd zu, doch selbst ein Sanger in Široki 
Brijeg meinte, daB ihn der Švaba nicht zur Arbeit zwingen 
wiirde, aber die Frau und Kinder tuen es. Unter den Ortho- 
doxen der Herzegowina wirkt die Intelligenz gegen die fruher 
3-—4 Tage dauernde Feier des Hauspatrons (slava), die man 
ohne Heldenlieder nicht hiitte aushalten kbnnen. Dem Volk 
selbst sagt man nach, daB es verniinftiger geworden sei (narod 
umudrio), weshalb es auch an ,Dummheiten' (budalaštine) 
und ,Tandeleien‘ (besposlice) kein Gefallen mebr finde. Ein 
Moslim meinte, man mbge ihm nicht Ubertreibungen aus der 
Vergangenheit singen, sondern was jetzt geschieht. Uber- 
haupt ist der Glaube an die Wahrheit der Lieder, auf die 
man fruher gesch\voren hiitte, stark zuriickgegangen, nament- 
lich bei der Jugend; in einem moslimischen Kafteehaus in 
Konjic konnten meine Begleiter von jungen Leuten iiber 
einen guten epischen Siinger sogar die Bemerkung boren: 
,Was liigt der und betriigt den Švaba V So kommt es, daB 
heute Moslims aus Kreisen, die fruher den Volksgesang for- 
derten, um keinen Preis mebr ein episches Lied anhoren 
mochten. In einem im Volkslied beriihmten moslimischen
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Ort, wo aber heute nicht mehr gesungen wird, bekani ich 
noch die Aufklarung: ,Wir kbnnen auch ohne Lieder trinken.4

Da8 die gedruckten Liedersammlungen, 
die in Kaffeehausern und auch sonst von den Groben gelesen 
werden, das gesungene Volkslied stark zuriickdrangen, hbrte 
ich auch im Jahre 1913 an verschiedenen Orten, neu ist aber, 
daB die groben und dicken Biicher der Matica Hrvatska, in 
welchen die moslimischen Volkslieder der Krajina erschienen 
sind, Kinder in Volksschulen mitbringen und unter der Bank 
im geheimen lesen (gehbrt in Žepče, Jelah, Sarajevo). In 
dem moslimischen Waisenhause in Sarajevo lesen aber die 
Kinder an Abenden die Volkslieder so, wie sie gesungen 
werden. Singend lesen sie auch die Groben, aber im ganzen 
findet das einfache Vorlesen in den Kaffeehausern auch des- 
halb Anklang, \veil so die Lieder wer immer vortragen und 
sie auch langsam sprechen kann. Auch unter den Ohristen 
der Herzegowina hbrte ich, dab die gedruckten Liedersamm
lungen den Gesang zuriickgedrangt haben, weil jedermann 
nur die Worte und wenig die Gusle boren will. Als Vorleser 
fand ich in einem Kaffeehaus in Doboj einen jungen Mann, 
der nur ein Jahr die Schule besucht hatte, die stark abge- 
griffenen und zerrissenen Exemplare der Liederausgabe der 
Matica Hrvatska (Bd.III) und K. Hbrmanns (Bd.I) gehbrten 
aber einem Aga, der nicht lesen kann, aber die Lieder gern 
hort. In Mostar lernten Leute aus Hbrmanns Liedersamm- 
lung sogar lesen, um auf diese Weise die Volkslieder ge- 
nieben zu kbnnen.

Auch im Jahre 1913 machte ich die Beobachtung, dab 
alte Heldenlieder durch die lyrisch-epischen ,ravne', 
,u ravan (sc. pjesme) und moslimisch-lyrische (sevdalinke) 
abgelbst werden und dab die Tamburaschen-Chbre selbst in 
der Herzegowina den Sangern starke Konkurrenz machen. 
Die ausgelassenen Liebeslieder aus Svrmien (srijemske) 
sind auch in die Herzego\vina vorgedrungen, aber in Neve- 
sinje erklarten mir die Siinger, dab daselbst die Dbrfer noch 
davon frei sind, denn ,\vir halten an den alten Gebriiuchen 
fest‘. Sogar die moslimische Jugend bevorzuge jetzt auch 
,valcer i kola, um springen zu kbnnenb Derselbe Beg klagte 
mir auch iiber die ,gromofani‘ (Grammophone!). Neben der

Sitzungsher. d. phil.-hist. KI. 170. Bd. i. AMi. 4
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Zeitungslektiire nehmen auch alle moglichen Spiele sehr stark 
zu. Der Ersatz fiir die Volksepik ist nicht immer der beste, 
so daB man manchmal ihr allzuschnelles Sch\vinden bedauern 
muB.

Auf Grund der obigen Mitteilungen bin ich wohl noch 
mehr als im Jahre 1912 berechtigt, den Wunsch zu iiuBern, 
daB wir moglichst bald iiber den gegenwartigen 
Stand der Volksepik in anderen sudslawi- 
schenGebieten, speziell aber im alten und neuen Monte- 
negro und Serbien,1 aufgeklart \verden mbgen. Auf dem Ge- 
biete der Volkskunde wird ja heute bei den Kroaten und Ser- 
ben sebr viel geleistet, aber das einst iiberschatzte Volkslied 
wird heute stiefmiitterlich behandelt, obgleich gerade die 
Volksepik fiir die heimische Literatur- und Kulturgeschichte 
die groBte Eedeutung hat und uns die schbnsten Parallelen 
bietet, wie die Volksepik bei anderen Volkern vor Jahrhun- 
derten oder sogar Jalirtausenden gelebt haben mag.

1 Ich selbst wollte meine Studicn in deti Sommerferien 1914 im Sstlichen 
und sudllstlichen Bosnien und im Sandžak Novipazar beendcn, vvurde 
aber dureh den Ausbrueli des Krieges daran gehindert. K. N.
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