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K. k. Kaiser Karl-Museum
für österreichische Volkskunde

Wien, VIII. Laudongasse 17. (Fernsprecher 19.115.)
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as unter dem Protektorat S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
stehende und den Allerhöchsten Namen tragende K. k. K a i s e r 

wM sMkM  Kar l -  Mu s e u m für österreichische Volkskunde ist gegenwärtig 
nach erfolgter Übersiedlung- in seiner Ne u a u f r i c h t u n g  al s  u mf a s s e n d e s  
ö s t e r r e i c h i s c he s  V ö l k e r mu s e u m im ehemaligen gräflich Schönborn- 
Palais, VIII. Laudongasse 17, das ihm von der Gemeinde Wien mietweise 
überlassen worden ist, begriffen. Eine fünfundzwanzigjährige, überaus 
erfolgreiche Sammeltätigkeit, die langjährige vorbereitende Existenz des 
k. k. Museums für österreichische Volkskunde im Börsegebäude (1897 bis 1917) 
findet damit ihren Abschluß und ihre verheißungsvolle Bekrönung. Dank dem 
volkskundlichen Reichtum der Monarchie ist das Kaiser Karl-Museum mit 
nahezu 40.000 heimatkundlichen Gegenständen heute unbestritten d i e 
g r ö ß t e ,  w i s s e n s c h a f t l i c h  u n d  k ü n s t l e r i s c h  w e i t a u s  be-  
d e u t e n d s t e v o l k s k u n d l i c h e S a m m i u n g E u r o p a s .  Das Museum 
ist ein treues Spiegelbild des mannigfaltigen österreichischen Völkerlebens, 
eine Schatzkammer altösterreichischer Arbeit und der reichentwickelten
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blühenden Volkskunst aller österreichischen Völkerstämme. Indem es 
ihren seit Jahrhunderten bestehenden innigen kulturellen Zusammenhang' 
sinnfällig erweist, dient es in hervorragender Art a l s  S t ü t z e  d e s  
ö s t e r r e i c h i s c h e n  S t a a t s g e d a n k e n s .  Der fortschaffenden Arbeit 
der weitesten Kreise wird es noch mehr als bisher Vorbilder und reiche 
Anregung im Sinne h e i m a t l i c h e r  K u n s t  u n d  A r b e i t  geben, die 
Hausindustrien befruchten und so auch eine wichtige v o l k s w i r t s c h a f t 
l i c h e  B e d e u t u n g  gewinnen. Es wird die Anhänglichkeit jedes Öster
reichers an sein besonderes Volkstum wie das gemeinsame Vaterland, 
die Liebe zur Heimat und zur Vätersitte vertiefen und stärken und so 
ein mächtiger H e l f e r  d e r  H e i m a t s c h u t z b e w e g u n g  sein.

In der ehren- und huldvollsten Weise haben Seiner Majestät der 
K a i s e r  und Ihre Majestät die K a i s e r i n  die hervorragende Bedeutung 
des Kaiser Karl-Museums anerkannt. Beim Empfang der Deputation des 
Präsidiums und der Museumsdirektion hat Seine Majestät der Kaiser geruht, 
sich hierüber nachfolgend zu äußern:

»I ch h a b e  d a s  P r o t e k t o r a t  ü b e r  d e n  V e r e i n  u n d  
ü b e r  d a s  M u s e u m  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e  
g e r n  ü b e r n o m m e n  u n d  f r e u e  M i c h ,  M e i n e n  N a m e n  m i t  
e i n e m  I n s t i t u t  v o n  s o  h e r v o r r a g e n d  v a t e r l ä n d i s c h e r  
u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  B e d e u t u n g  v e r b u n d e n  zu 
w i s s e n .  Mit dem Zeitpunkte, in welchem dem Verein die Möglich
keit geboten wird, seine großzügigen patriotischen Bestrebungen in 
einem eigens hiezu geschaffenen Heime ungehemmt zu entfalten, beginnt 
ein neuer Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte des Museums.

Der Verein kann mit Genugtuung auf die Ergebnisse seiner 
■vieljährigen unermüdlichen Forscherarbeit blicken und aus dieser 
ehrenvollen Vergangenheit die Zuversicht schöpfen, daß es ihm auch 
fernerhin vergönnt sein werde, seine Tätigkeit von den schönsten 
Erfolgen begleitet zu sehen. Möge das Museum eine Quelle richtiger 
Erkenntnis der heimatlichen Verhältnisse, ein Wahrzeichen der un
erschütterlichen Zusammengehörigkeit aller Völker Österreichs werden! 
I c h  w e r d e  I h r e  s c h ö n e n  B e s t r e b u n g e n  s t e t s  f r e u d i g  
f ö r d e r n  u n d  d a n k b a r  a n e r k e n n e n . «

Die K o s t e n  d e r  Ü b e r s i e d l u n g  u n d  N e u a u f r i c h t u n g  
e i n e r  s o  r i e s i g e n  S a m m l u n g  in einem eigenen ausgedehnten Ge
bäude mit zirka 50 Sälen und sonstigen Räumen — namentlich bei den 
gegenwärtig schwierigen Verhältnissen, in welchen alle Preise und Lohn
sätze auf das Mehrfache gesteigert sind — belaufen sich auf rund 
K  100.000, wovon für Übersiedlungskosten K  10.000, für die baulichen 
Adaptierungen im Schönborn-Palais K  50.000, für die neue Einrichtung 
des Museums mit Schränken, Vitrinen und sonstigen Aufstellungsbehelfen 
K  20.000, für den Jahresmietzins K  10.000, für Beheizung, Beleuchtung, 
Bewachung, Dienerschaft zirka K  10.000 pro 1917 unbedingt veranschlagt
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werden müssen. Die jährlichen Verwaltungskosten werden sich selbst bei 
äußerster Sparsamkeit auf rund K  30.000 stellen. Mit Rücksicht auf die 
schwierigen finanziellen Verhältnisse der Staatsverwaltung kann nur auf 
sehr bescheidene Beiträge aus Staatsmitteln gerechnet und m u ß  v o r  
a l l e m  an  d i e  p r i v a t e  O p f e r  W i l l i g k e i t  e i n s i c h t i g e r ,  b e 
g ü t e r t e r  V a t e r l a n d s f r e u n d e  a p p e l l i e r t  w e r d e n .  Eine große 
Anzahl von edelsinnigen Persönlichkeiten und Körperschaften haben bisher 
namhafte Beiträge für das Kaiser Karl-Museum beigesteuert.

Als Stifter (mit e i ne m e i nma l i ge n  Mi n d e s t b e t r a g  von  Z 1000) 
sind, vi e l f ach un t e r  Ge w ä h r u n g  s ehr  n a mh a f t e r  M e h rb e t r ä g e ,  
bisher beigetreten: Adolf Freiherr B a c h o f e n  v. Ec h t s e n . ,  Wien; Graf 
Karl L a n c k o r o n s k i ,  Wien; Anton D r e h e r ,  Schwechat; f  Nikolaus 
D u m b a ;  Amalie v. Ho e f f t ,  Wien; f  Dr. S. J e n n y ;  Fürst Johann 
von und zu L i e c h t e n s t e i n ,  Wien; f  Graf Konstantin P r e d z i e d z k i ;  
f  Johann P r e s l ;  Paul Ritter v. S c h o e 11 e r, Wien; f  Philipp Ritter 
v. S c h o e l l e r ;  f  Fürst Josef Adolf S c h w a r z e n b e r g ,  Wien; 
Dr. med. und phil. Rudolf T r e b i t s c h ,  Wien; K. k. priv. K r e d i t a n s t a l t ,  
Wien; Graf Rudolf v. A b e n s p e r g - T  r a u n ,  Wien; Geh. Rat Dr. Rudolf 
S i e g h a r t ,  Wien; Frau Gräfin Nandine B e r c h t o l d ;  Frau Kommerzial
rat Jenny M a u t n e r ;  Frau Martha M a u t n e r  v. M a r k h o f ;  Frau Else 
v. P o l l a k - P a r n e g g ;  D o n a u  - D a m p f s c h i f f a h  r t s  - G e s e l l 
s c h a f t ;  Generalrat B. W e t z 1 e r; Gebrüder G u t m a n n ;  Großindustrieller 
K. Ch  w a l l  a j N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e ü a n d e l s - u n d G e w e r  b e 
k a m  m er;  Johann Ritter v. S c a r a m a n g a ,  Triest; K. k. priv. A n g l o -  
Ö s t e r r e i c h i s c h e  B a n k ;  W i e n e r  B a n k v e r e i n ;  A l l g e m e i n e  
D e p o s i t e n b a n k ;  P r a g e r  E i s e n i n d u s t r i e  - G e s e l l s c h a f t ,  
Zentraldirektor Wilhelm K e s t r a n e k ;  Wilhelm Ritter v. O f e n h e i m ;  
K. k. priv. Ö s t e r r e i c h i s c h e  B o d e n  K r e d i t a n s t a l t ;  S k o d a -  
We r k e ,  Pilsen; Dr. Karl Freiherr v. S k o d a ,  Wien; U n i o n b a n k ;  E r s t e  
ö s t e r r e i c h i s c h e  S p a r k a s s a ;  Hugo v. N o o t ;  S. M. v. R o t h 
s c h i l d ;  L ä n d e r b a n k ;  Gebrüder B ö h l e r  & Co. ;  Hans Freiherr 
v. R e i t z e s ;  Ö s t e r r e i c h i s c h e  A l p i n e  M o n t a n g e s e l l s c h a f t ;  
Wilh. B e c k & S ö h n e; Kommerzialrat ls. M a u t n e r; L. S c h u t z m a n n ;  
Graf Franz H a r  r a c h ;  Alois L e m b e r g e r ;  Willy G i n z k e y .

Als Gründer  (mit e i ne m e i n m a l i g e n  B e i t r a g  von  K  500) 
verzeichnen w i r : Ö s t e r r e i c h i s c h  - u n g a r i s c h e  B a n k ;  Fürst
Alexander T h u r n  und T a x i s ;  L. S a t o r i ;  Generaldirektor Dr. S c h i c k, 
Steyr; N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e  E s k o m p t e -  G e s e l l s c h a f t ;  
Generaldirektor Georg G ü n t h e r ;  A. Ku f f l e r ;  Kommerzialrat Alfred 
S c h m i d t ;  Kommerzialrat Robert S c h l u m b e r g e r  Edler v. G o 1 d e g g; 
Direktor Alexander W e i n e r ;  A. E. G.-U n i o n, Elektrizitäts-Gesellschaft.

Als Förderer  ( mi t  e i n e m  J a h r e s b e i t r a g  v o n  K  100) 
haben sich bisher gemeldet: Bankhaus S. M. v. R o t h s c h i l d ,  Wien; 
E r s t e  ö s t e r r e i c h i s c h e  S p a r k a s s a ,  Wien ; S c h e n k e r  fi Co.,

i*



IV

Wien; Karl Rudolf T a b o r s  ky ;  k. k. Finanzminister Dr. Alexander 
v. S p i t z m ü l l e r ;  Frau Generalkonsul Emmy v. M e d i n g e r ;  Dr. J. 
C a v a l l a r ,  Triest; Präsident Dr. Wilhelm E x n e r ;  C a r b o r u n d u m  
E l e k t r i t - W e r k e  A. G., Präsident Dr. Max B r u n n e r ,  Triest; 
Valerie v. W e i ß - 01 a k ;  Demeter Freiherr v. E c o n o m o ,  Triest; 
Friedrich W a g e n m a n n ;  Wilhelm N e u  m a n n ;  f  Salo C o h n ;  
Kommerzialrat Dr. Eduard M e d i n g e r ;  G. R. P a a l e n ;  Viktor Ritter 
v. K a h l e r ;  Dr. Hermann E i ß l e r ;  Kommerzialrat Josef H o n i g ;  
Generalkonsul J. G. L i c h t ;  J. K u r t z ;  Heinrich Freiherr v. Do bl  hof f ;  
Karl Graf K u f s t e i n ;  S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e ;  W i e n e r  
B ö r s e k a m m e r ;  Dr. A. B r u n n e r ;  C o s m a n o s ,  Vereinigte Textil- 
und Druckfabriken; Baron Béla H a t v a n y ;  Direktor Wilhelm K u x ;  
Stephan M a u t n e r ;  Justine Wi t t g e n s t e i n  - H o c h s t e t t e r ,  Laxenburg.

Zu o r d e n t l i c h e n  M i t g l i e d e r n  (Jahresbeitrag K  6 mit Bezug 
der »Zeitschrift für österreichische Volkskunde«, jährlich 6 Hefte) zählen wir 
bisher rund 420 Persönlichkeiten, eine viel zu kleine Ziffer, gemessen an 
der umfassenden Bedeutung unserer vaterländischen Sache.

D i e N a m e n  d e r  S t i f t e r ,  G r ü n d e r  u n d  F ö r d e r e r  w e r d e n  
auf  e i n e r E h r e n t a f e l  i m E i n t  r i t t s r a u m  des  n e u e n M u s e  u m  s- 
h a u s e s  v e r e w i g t  w e r d e n .

Es ergeht nun an alle begüterten Vaterlandsfreunde und Verehrer 
ihres Volkstums die warme und dringende Bitte des gefertigten Präsidiums 
des Vereines und K. k. K a i s e r  K a r l - M u s e u m s  für österreichische 
Volkskunde, m i t z u h e l f e n  a n  d e m  A u f b a u  d i e s e r  r u h m v o l l e n  
E r i n n e r u n g s -  u n d E h r e n s t ä t t e  u n s e r e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  
V ö l k e r s t ä m m e ,  deren zusammengefaßte Kraft sich im Kampf um 
des Vaterlandes Bestand und Ehre so glanzvoll bewährt hat.

Für das K. k. Kaiser Karl-Museum für österreichische 
Volkskunde:

Gräfin Nandine Berchtold Graf Rudolf Traun-Abensperg
a ls  E h ren p rä s id en t in .  a ls  P rä s id e n t .

Sektionschef Truchseß Universitätsprofessor
Dr. A. Breycha Oskar Edler v. Hoefft Dr. E. Oberhummer

a ls  V izep rä s id en ten .

Regierungsrat Prof. Dr. M. Haberlandt
a ls  G e n e ra l s e k re tä r  u n d  k. k. M u seu m sd i re k to r .

M itgliederanm eldungen a ls  S t i f t e r  (M in d e s tb e t rag  K  1000), G r ü n d e r  
( K  500), F ö r d e r e r  ( jähr l ich  K  100), o r d e n t l i c h e  M i t g l i e d e r  (M in d e s t 
ja h r e s b e t r a g  K  6) u n d  Zahlungen b i t t e t  m a n  an  d a s  K. k. K aiser Karl-Museum  
für österreich ische Volkskunde in W ie n ,  VIII. L a u d o n g a s s e  17 (F e rn sp re ch e r  19.115, 
P o s t s p a r k a s s e n k o n t o :  132.558) r ich ten  zu  w ol len .



I. Abhandlungen und grössere  M itteilungen .
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Das Kaiser Karl-Museum für österreichische Volkskunde.
Von P r o f e s s o r  Dr .  M. H a b e r l a n d t 1).

W enn  ein Haus aufgerichtet wird und bis zur Dachgleiche 
gediehen ist, so will es die schöne alte Bausitte, daß ein bescheidenes 
Richtfest den Augenblick feiert.

Nach der langen mühsamen Bauzeit  widmet  der W erkführer  in 
einer kurzen Arbeitspause dem Bau, den junges Grün und ein paar 
flatternde Bänder schmücken, einen Sinn- und Segensspruch und 
w'ünscht ihm für alle Zukunft Glück und Bestand.

Ein solches Richtfest vor einem der Vollendung sich nähernden 
Werke feiern wir  heute.

Dieser geistige Bau, dieses Werk,  das seiner Bekrönung zu
strebt, ist unser  M u s e u m  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e .  
Es ist das Mu s e u m  Ö s t e r r e i c h s ,  wie es mir  bei seiner Gründung vor 
fast einem Vierteljahrhundert vorschwebte, eine ideale Heimstätte, 
in welcher  die Völker Österreichs mit  ihren eigensten Gütern ein
trächtig beieinander wohnen sollen, mit allem, was sie sind und was 
sie können, in welchem ihr angestammtes Volkstum, ihre eigenste 
Arbeit, ihre Sitte vorbildlich und anregend in Gegenwart  und Zukunft 
hinüberwirken mögen. In welchem auch ihre Beziehungen zueinander, 
ihre gegenseitigen Beeinflussungen und Bereicherungen sinnfällig 
offenbar werden und ihr unlösliches Beisammenstehen im gemein
samen Staatsrahmen machtvoll zutage tritt.

Leicht  ist der Aufstieg aus seinen bescheidenen Anfängen seit 
23 Jahren unserem Museum wahrlich nicht  geworden.  In dem letzten 
Zeitabschnitt, in dem das Werk  überhaupt  noch aufgegriffen und 
durchgeführt  werden konnte, ist aus dem hinschwindenden alten Volks
besitz, aus dem Schiffbruch und Niedergang zahlreicher bäuerlicher 
Existenzen, aus den letzten Schlupfwinkeln altertümlicher Daseins
formen Stück um Stück des Museumsgutes zusammengetragen und 
wieder  zu sprechenden Lebensbildern unserer  Völker zusammen- 
gestellfc worden. Bei der Eröffnung unseres  Museums zu Beginn 1897 
waren es e twa 3000 Nummern.  Die Ziffer verdoppelte, verdreifachte 
sich Jahr  um Jahr, und heute ist die Sammlung des Museums für 
österreichische Volkskunde mit  rund 40.000 Museumsgegensländen

*) Vortrag, gehalten in der Jahresversam m lung  des Vereines für österreichische 
Volkskunde am 16. April d. J.
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die größte und reichste volkskundliche Sammlung Europas geworden. 
Dieser wachsende und überquel lende Reichtum aber  war  und blieb 
in enge räumliche Schranken gebannt ;  der Riesensaal des Börse
gebäudes wurde  bald der Kerker unserer Sammlung-, die vergebens 
über die gezogenen Schranken auf die überhohen Saalwände, auf 
die Außengänge, ins St iegenhaus zu flüchten suchte. In spitzfindigster 
»Raumkunst« habe ich hier um jeden Fußbreit  Schaufläche gerungen 
— mit  dem unvermeidl ichen Ergebnis, daß das Museum sich immer 
mehr aus einer sinnvoll geordneten Schaustel lung in ein übervolles 
Magazin verwandelte. Zuletzt blieb nur  mehr  der Rückzug in die 
Speicher des Kellers, in Magazine außerhalb des Hauses, in das dunkle 
Massengrab von Kisten und Kasten übrig, anstatt  mit diesen glücklich 
geretteten Schätzen österreichischen Volkstums und vaterländischer 
Heimatkunst  im Licht des Tages anregend, belehrend und vorbildlich 
wirken zu können.

Die Situation war wahrhaft  kritisch und entmutigend. Die Mög
lichkeit, zu einem eigenen würdigen Heim für die angesammelten 
Museumsschätze, mit denen doch das Ansehen des Staates und seiner 
Völker vor dem In- und Ausland eng-verbunden, wollte sich ernstlich 
nicht zeigen —  wiewohl  zahlreiche gewichtige Stimmen sich zu 
seinen Gunsten erhoben. Da kam in der sich immer mehr steigernden 
Bedrängnis des Museums die Hilfe, der  entscheidende Anstoß zu 
einer Änderung der Lage von außen, es kam Ende 1912 die Kündi
gung der Museumslökalitäten.

W enn  im bürgerlichen Leben die Mietaufkündigung- immer 
gelinden Schrecken und Verdruß mit sich bringt, nicht so die Kün
digung-, die der nachsichtige Hausherr  des Museums diesem in nahe 
Aussicht zu stellen endlich gezwungen war. Denn es erhob sich 
unter  diesen Umständen angesichts der drohenden Obdachlosigkeit 
unseres Instituts nun mit aller Dringlichkeit  die kategorische Forderung 
nach einem ausreichenden neuen Heim für die Unterbringung- der 
reichen Museumssammlung. Nach manchen Fehlschlägen und Ent
täuschungen ward endlich 1914 ein solches im ehemals gräflich 
Schönbornschen Gartenpalast in der Josefstadt gefunden, den der 
Gemeinderat der Stadt Wien  in W ürd igung  der  hohen Bedeutung 
unseres Museums, das ja mit vollem Recht  eine wissenschaftliche und 
vaterländische Sehenswürdigkeit  zu werden versprach, ihm zu billigen 
Bedingungen überließ. Es war  damit auch endlich wieder der er
freuliche Fall gegeben, daß man ein altes, seiner ursprüngl ichen Be
stimmung entfremdetes Gebäude neuen und würdigen Zwecken dienst
bar  machte, statt es völlig verkommen zu lassen oder dem Erdboden 
gleichzumachen, wie es leider schon in anderen Fällen mehrfach 
geschehen ist.

Der ehemals gräflich Schönbornsche Gartenpalast in der Laudon
gasse ist ein stattlicher ausgedehnter  Barockbau aus dem Beginn des
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18. Jahrhundertes.  Kein Geringerer  als Meister Johann Lukas Hilde
brandt, der Schöpfer des Belvedere, ist sein Baukünstler gewesen. 
Der berühmte Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von Schönborn- 
Buchheim, späterer Fürstbischof  von Bamberg und Würzburg,  hat 
sich nach dem Jahre 1706 diesen Sommerpalast  in höchst prunkvoller 
Art errichten lassen. Er war außen wie innen im erlesensten Ge
schmack der Zeit auf das glänzendste ausgestattet .  Davon hat  sich 
freilich fast nichts in der langen wechselvol lln Geschichte des Hauses 
erhalten, das mancherlei Zu- und Umbauten erfahren hat  und mit 
stets s inkender  W ertung  seines historischen Charakters auf letzter, 
unters ter  Stufe zum Teil als Straßensäuberungsmagazin dienen 
mußte.

Mit der Unterbr ingung der  vaterländischen Sammlungen des 
k. k. Museums für österreichische Volkskunde in einem solchen alt
historischen Bau befinden wir uns völlig in Übereinstimmung mit 
einer Strömung, der gemäß auch sonst Volkskundliche Sammlungen 
vielfach im altertümlichen Baurahmen auftreten. So sind die Stadt
museen vielfach in den altertümlichen Rathäusern unserer Städte 
untergebracht :  das bekannte  tschecho-slawüsche ethnographische Museum 
in Prag  residiert  im alten Kinsky-Palais, das Basler Museum in einer 
aufgelassenen Kirche wie auch das Kremser  Museum, das Nürnberger  
Germanische Nationalmuseum in einem weitläufigen Klostergebäude, 
das junge sächsische Volkskunde - Museum im altertümlichen Jäger
hause zu Dresden. Wo kein altertümlicher Baurahmen zur Verfügung 
stand, hat geniale Archi tektenkunst  doch freischaffend Anlehnung an 
einen solchen gesucht; erlesene Beispiele sind das Bayerische National
museum zu München oder das Schweizerische Landesmuseum zu 
Zürich. Ähnlich stellt nun das neue Haus unseres Museums, das 
Schönborn-Palais, in glücklicher Stadtlage, in der  Josefstadt, w o  seit 
jeher geistige Luft wehte,  nahe dem Stadtzentrum, nahe der Uni
versität  und den Bibliotheken, ein Heim dar, das in seinem Zeit
charakter  und in seiner jetzigen Schlichtheit  mit bescheidenen Spuren 
alten Glanzes ganz und gar  mit dem  Charakter  der Sammlungen 
harmoniert,  die es aufnehmen soll. Die Blütezeit der österreichischen 
Volkskunst uncl der volksmäßigen Äußerungen nationalen Lebens 
liegt ja im 18. Jahrhundert .  So dürfen w'ir mit dem gegebenen bau
lichen Rahmen vollauf zufrieden sein, zumal da der vorhandene Raum 
ausreichend bemessen ist und das Erdgeschoß für mancherlei  besondere 
Museumszwecke mit seinen Wölbungen und anheimelnden Gelassen 
günstige Gelegenheiten bietet. Nur  die Hof- und Gartenseite des 
Hauses erscheint noch einer durchgreifenden Regul ierung dr ingend 
bedürftig, wird aber dank dem erhofften Entgegenkommen der Stadt
vert retung ohne Schwierigkeiten zier- und sinnvoll auszugestalten 
sein, so daß der Blick vom Schönborn-Pai'k auf das Museum zu einer 
künstlerischen Sehenswürdigkeit  Wiens zu werden verspricht.
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W as nun aber  die Hauptsache für das Museum für österreichische 
Volkskunde, die Innenräume und überhaupt  die ganze Raumgestal tung 
im Innern, betrifft, so hat  sich die besondere Angemessenheit  des 
Gebäudes für die Zwecke und die Art seiner Sammlungen in höchst 
zufriedenstellender Weise klar ergeben. Der Grundriß des Gebäudes 
steht in merkwürdiger  Übereinst immung und Wahlverwandtschaft  zu 
der e thnographischen Karte der  Monarchie. Es ist geplant, im ersten 
Stock mit seinen 22 Sälen und kleineren Räumen die systematischen 
Sammlungen des Museums der  Hauptsache nach länderweise zu ver
teilen, wobei die Hoftrakte zur Klarmachung ihrer ethnographischen 
Gliederung wesentl ich dienlich sind. Im Erdgeschoß soll eine Flucht  
von volkstümlich eingerichteten Wohngelassen,  darunter  auch Küchen - 
räume und Handwerkerstuben,  die charakteristischen Typen der 
ländlichen Wohnsi t te  in den verschiedenen Volksgebieten Österreichs 
anheimelnd und lehrreich zur Anschauung bringen. In den übrigen Erd
geschoßräumen sollen endlich auch die zu Zwecken von wissenschaft
lichen vergleichenden Studien angelegten außerösterreichischen Samm
lungen aus den Ländern der ungarischen Krone und aus verschiedenen 
europäischen Nachbargebieten,  namentlich aus den Balkanländern’ 
ihre Aufstellung finden.

Der Aufstellungsplan der Sammlungen versucht  einerseits die 
gegebene Zusammensetzung derselben, anderersei ts  die wissenschaft
lichen Ansprüche, die an eine volkskundliche Repräsentat ion der öster
reichischen Volksgebiete in ihren kulturellen Zusammenhängen gestellt 
werden können, nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Eine s treng kronländerweise vorgehende Aufstellung der Samm
lungen, wie man sie vielleicht zunächst erwarten möchte, erweist  sich 
für jeden Kenner  der Verhältnisse als unmöglich. Der Begriff der 
Kronlandsindividualitäten ist ein historisch - politischer, kein ethno
graphischer, der  sich durch die Wirkl ichkeit  der volkskundlichen 
Tatsachen in s trenger Art belegen oder veranschaulichen ließe. Die 
volksmäßige Wirkl ichkei t  kennt  vielmehr  Kroniandsgruppen,  wie 
Nieder- und Oberösterreich nebst der nördlichen Steiermark eine 
solche durch verwandte  Volkskultur zusammengefaßte engere Gruppe 
darstellen, wie Kärnten und Krain, Istrien und Dalmatien, wie Mähren 
und Böhmen, wie die Karpathenländer Galizien und Bukowina weitere 
solche Volkskulturkomplexe bilden. Innerhalb dieser größeren Lebens
und Volkstumsgruppen können und werden einzelne individuelle Volks
tumsinseln stets deutlich gemacht  werden können, beispielsweise das 
Salzkammergut,  der Pinzgau, Nord-.oder Südtirol; und namentlich die 
charakteristische Verschiedenartigkeit  in den gemischtsprachigen 
Ländern, so zwischen Deutschen und Tschechen in Böhmen, Polen 
und Ruthenen in Galizien, Slowenen oder Serbokroaten und  Italienern 
in den Südgebieten wird ebenso deutlieh hervorzuheben sein, wie 
andererseits ihre vielfachen Lebensbeziehungen sinnfällig gemacht
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werden müssen. Auf dem Hintergründe der  allgemeinen Kulturzüge, 
soll überall das eigenste reiche Können der verschiedenen öster
reichischen Völkerstämme in den mannigfachsten Volkskunstzweigen 
mit unparteiischem Stolze ans Licht gestel lt  werden,  so die Hafner
kunst der Gmundner  ' Gegend, wie die Holzschnitzerei des Grödner 
Tales, die Nadelkunst  Böhmens und Mährens, wie die altertümliche; 
Text ilkunst  des ruthenischen Weibes. Ebenso wie der Nachweis nicht 
unterbleiben darf, wie zahlreiche technische und künstlerische Formen 
des Hausrates, vom Ofen bis zum Mangelbrett,  geistige und künstle
rische Güter, Fertig'keiten und Techniken mannigfachster  Art von 
den Deutschen Österreichs weit  über  ihre sprachlichen und ethno
graphischen Grenzen den übrigen österreichischen Stämmen vermittelt 
worden sind, ebensosehr soll jede wirkliche Originalität unserer 
Völkerstämme und ihr gemeinsam-österreichischer Charakter  in Lebens
form, Sitte und geistig-gemütlicher Artung — hervorgerufen durch 
jahrhundertelanges Beisammenwohnen und Zusammenleben unter  
dem gleichen Szepter — aus dem Gesamtbild der Sammlungen s inn
fällig hervortreten. Dies ist ja der unschätzbare W e r t  vergleichender 
Betrachtung, wie sie in unseren auf alle Völker des Reiches sich er
streckenden Sammlungen sich jedem Unbefangenen zum erstenmal 
eröffnen wird. Das Kaiser Karl-Museum ward so zugleich den ein
drucksvollsten Protest  gegen die ruchlose Absicht der Feinde darstellen,; 
dieses ehrwürdige vielhundert jähr ige Reich, diese durch zahllose 
Kulturbeziehungen eng verbundene österreichische Völkerfamilie zu 
zerstückeln und in ein unmögliches Chaos aufzulösen.

In der Tat, wenn irgendeinem Museum in dieser, die tiefsten 
Lebensprobleme des Reiches und seiner Völker aufrollenden Zeit 
lebendige Bedeutung und weitreichende Geltung zukommt, so ist dies 
beim Museum für österreichische Volkskunde der Fall, das sich jetzt 
— wie zum Symbol der neuen Zeit, in die es aus Altvätertagen hin
überwirken will — K a i s e r  K a r l - Mu s e u m  nennen darf. Nicht  ein stiller 
Friedhof will es ja sein, in welchem die altväterliche Tüchtigkeit  und 
Art e ingesargt  ruht, sondern Pflanzschule und Garten neuer  Kraft 
und neuer Volksblüte. Seine Sammlungen sollen der fortschaffenden 
Arbeit der weitesten Kreise Vorbilder und reiche Anregung im Sinne 
heimatlicher Kunst und Arbeit  geben. Denn es wird dem sittlichen 
Ernste der Zeit und der großen Er innerung dieser Jahre vor allem 
entsprechen, vielmehr als bisher im heimatlichen Geist unser  Leben 
zu führen, unsere  Kunst zu gestalten, unsere  Sitte nach dem Vor
bilde der Väter auszubauen. Viele verdienstvolle Pfiegestätten heimischen 
Wesens und völkischer Art besitzt unser  Vaterland ja schon lange, 
die in dieser Richung wirken:  die Landesmuseen,  auch die Gewerbe
museen im letzten Jahrzehnt,  arbei ten alle in verwandtem Sinne; 
Keines dieser Institute ermöglichte aber bisher den freien und 
befreienden Überblick über  das Völkerganze, das in dem gemein
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samen Staatsrahmen zusammengefaßt  lebt und webt, keines konnte 
daher  noch der bedeutsamen Aufgabe genügen,  zugleich mit der 
Vertiefung des engeren Heimatsgedankens auch anschauliche Stütze 
und Ausdruck des Staatsgedankens zu sein. Diese stolze und be' 
deutungsvolle Aufgabe ist allein dem Kaiser Karl-Museum zugefallen 
und ihr will es vor allem treulich und mit  allen Kräften dienen.

Das westmontenegrinische Bauernhaus.
Von Oberleutnant  d. R. Ing. E r n s t  N e w e k l o w s k y ,  Bileca.

(Mit TaEel I —III.)

In den folgenden Zeilen will ich versuchen, eine Beschreibung 
des Bauernhauses  aus dem west lichen Teile des Niksicer Kreises zu 
geben, insbesondere den Kapetanien Oputne rudine und Banjanj.

Dieses Haus ist jenem des angrenzenden Teiles der Herzegowina 
sehr  ähnlich, was übrigens nicht zu verwundern ist, gehörte dieser Teil 
Montenegros bis zum türkisch-montenegrinischen Krieg (1876—1878) 
doch zur Herzegowina und wird er ja heute noch im übrigen Montenegro 
als »Herzegowina« bezeichnet.

In dem erwähnten Gebiete sind die Häuser durchwegs gleich 
gebaut,  Vorgefundene Verschiedenhei ten sollen im folgenden besonders 
erwähnt  werden. Ein kleiner Unterschied besteht  zwischen dem 
rauheren nördlichen und dem milderen südlichen Teil darin, daß die 
Dächer in jenem steiler gehalten sind, was durch die große Schneelast 
bedingt  ist.

Das Haus ist stets bloß aus einem Ergeschoß bestehend. Betreten 
wir  es durch die Haustür  (vrata, v in Taf. I, 1), so gelangen wir  in den 
Vorraum (portik, p), von dem sich rechts der Herdraum (kuhinja, Küche, 
oder kuöa, also das Haus, ku  in Taf. I, 1), links die Stube (soba, so) 
befinden. Vom Portik ist rückwärts  ein kleiner Raum, die Kammer 
(kamarin, ku  in Taf. I, 1), abgetrennt.

Als Baumaterial der  Umfassungsmauern dient  der sich sehr gut  
als Baustein eignende Kalkstein, der in einen aus gelöschtem Kalk 
mit  dem häufig vorkommenden Kalksand bereiteten Mörtel gelegt 
wird. Die Zwischenwände bestehen ebenfalls aus Mauern (zid), aus 
Brettern oder sind in der Weise hergestellt,  daß an vertikal stehenden 
Leisten horizontal in Abständen von einigen Zentimetern 2 bis 3 cm 
starke Holzleisten oder Aste befestigt sind. Die Zwischenräume werden 
mit Steinstückchen und Mörtel ausgefüllt und die Wand  mit  Mörtel 
verkleidet. Eine solche Wand  heißt öatma. Das Dachdeckmater ial  des 
Wohnhauses  ist gewöhnlich Kalkstein, der sich häufig in ganz dünnen 
Platten vorfindet, bei ärmlichen Häusern mitunter  Stroh, welches stets 
das Dachdeckmateral für die Nebengebäude ist, und ausnahmsweise 
in den waldigen nördlichen Gegenden Holz in Form von großen, durch 
Spalten erzeugten Schindeln.
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H au s und  H a u sra t aus W estm o n ten e g ro .
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Alle Räume mit Ausnahme der Stube reichen bis ans Dach. Die 
Soba ha t  eine Decke, die dadurch gebildet wird, daß quer über  die 
von Mauer zu Mauer re ichenden Bundträine (greda, g in Taf. 1,1) Bretter 
gelegt  sind.

Der Fußboden besteht  aus einem Steinplattenpflaster oder dem 
natürl ichen Erdboden.

Balken und Bretter sind fast ausnahmslos bloß mit  der Hacke 
bearbeitet.

Zur Mörtelbereitung wird auch die sich überall in den Dolinen 
vorfindende rote Erde (gnjila, crvenica zemlja) verwendet.

Der wichtigste Raum des Hauses ist naturgemäß der Herdraum, 
die eigentliche Kuca. In ihm spielt sich das tägliche Leben ab, in 
ihm vereinigt  sich um das offene Feuer  die ganze Familie. Die 
Feuerstelle (ogniste, o in Taf. I, 1), die e twa 80 cm bis 1 m  im Quadrat  
mißt, ist um einige Zent imeter  vertieft und  von Randsteinen eingefaßt 
(Taf. I, 2). Sie liegt nicht im Mittelpunkte des Raumes, sondern näher 
der der Tür  gegenüberl iegenden Wand.  Mitunter ist der Raum 
zwischen ihr und  der W a n d  durch eine etwa 30 cm hohe Steinbank 
ausgefüllt, die sich dann längs dieser ganzen W and  hinzieht. Dann 
befindet sich neben der Ogniste un ter  dieser Bank (prijeklat) ein 
Aschenloch (luznjak), Taf. I, 3.

Quer über  dem Raum liegen die schon erwähnten Bundträme 
(greda, g in Taf. I, 1, 4 u. 5). An ihnen befindet sich die Aufhänge
vorrichtung für den Kessel (komastrenica, ha in Taf. I, 4 u. 5). Der 
Kessel selbst hängt an dem an der  Komastrenica verschiebbaren 
Komastre (ho in Taf. I, 4 u. 5). An den Bundträmen wird das zu 
räuchernde Fleisch aufgehängt, auf ihnen stehen die Behälter für das 
zu t rocknende Getreide, wovon es 4 Gattungen gibt:

1. Körbe (koä, Taf. I, 6 u. 7), aus Haselruten geflochten und unten 
doppelt so breit  wie oben.

2. Zylindrische Behälter (stuga, Taf. I, 8), deren Böden gleichfalls 
aus Haselruten geflochten sind und deren Mantel aus Lindenrinde 
(lipova kora) besteht.

3. Hölzerne, aus Brettern gefügte Truhen (kasun, ambar).
4. Hohle Holzstämme, e twa 1-20 m  hoch (dubovina) von der Form 

der landesüblichen Bienenstöcke.
Der Rauch steigt von der Ogniste bis zum Dach auf, da, wie 

erwähnt,  der Herdraum keine Decke hat, und entweicht  durch frei- 
gelassene Spalten zwischen den Steinen bei Steindächern, durch einen 
Spalt längs des Firstes bei Strohdächern. Dadurch sehen die Häuser 
immer wie in eine Nebelwolke gehüll t  aus und das Innere der Dächer 
ist mit  e iner schwarzen glänzenden Rußschichte überzogen.

In der  Ogniste steht der Odzak (Taf. I, Mb 10,11), der vierfüßige 
Feuerbock, wofür von alten Leuten mitunter  auch noch der Name
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konj (Pferd) gebraucht  wird. Das eine Ende geht  in einen Schlangen
kopf aus, während das andere knöpf-, ring- oder bandförmig aus
gebildet ist. Der Ring in Figur  10 dient zum Einstecken des Kien
spans (luö). Neben der Ogniste liegt die Feuerzange (masiee, Taf. 1,12) 
und die Glutschaufel (maäa). Hier wäre noch der Dreifuß (sadzak, 
Taf. I, 13) zu erwähnen, der  zum Draufstellen der langstieligen Brat
pfanne (tava) dient und nebst dieser seitwärts verwahrt  ist.

Uber der Ogniste hängt  an der bereits erwähnten Komastre 
(Taf. I, 4 u. 5) oder der  Verige der Kupferkessel (koto oder kotao, 
Taf. II, 1). Er ist oben breiter wie unten und in ihm wird die Milch, 
Gemüse und dergleichen gekocht. Fleisch wird in der kleineren 
ebenfalls kupfernen Pinjata gekocht,  e inem nach oben zu sich ver
engenden Kessel, der im Bedarfsfälle an Stelle des Kotao an dem 
Komastre aufgehängt  wird (Taf. II, 2).

Um die Ogniste herutn stehen die niedrigen dreibeinigen Lehn- 
stühle, sto oder skanj genannt  (Taf. II, 3), auch niedrige dreibeinige 
Stockerln ohne Lehne (stolac). Auf den ersteren sitzen die Männer, 
auf  den letzteren meist  die Frauen, sofern sie überhaupt  sich in den 
Kreis der Männer begeben. Bloß die Baba, die alte Großmutter, macht  
eine Ausnahme. Sie sitzt stets an der Ogniste. Ansonsten ist der 
mittlere Teil des Raumes leer. Er heißt proöelje. Hier wird die Mahl
zeit e ingenommen und hiezu ein ganz niedriger, kreisrunder  Tisch 
von etwa 110 cm Durchmesser, die Trpeza (Taf. II, 4) aufgestellt. Für  
die Kinder dient eine eigene noch niedrigere Trpeza (Taf. II, 5). Die 
Trpeza lehnt  für gewöhnlich an der Wand,  und zwar stets im Herd
raum. Um sie herum sitzt die Familie zur Einnahme der  Mahlzeit 
auf den erwähnten Lehnstühlen und Stockerln.

In einer Ecke steht die Mehltruhe, der  Hambar (Taf. II, 6). Sie ist 
aus Holz verfertigt und öfters mit einfacher Schnitzerei versehen. 
Unter  dem Pultdeckel befindet sich, an 2 Leisten horizontal ver
schiebbar, der Trog (navce), in dem der Brotteig angemacht  wfird.

Die übrigen, im folgenden zu besprechenden Geräte stehen oder 
liegen meist am oder unter  dem Rave, unserem Schüsselkorb, der 
meist  aus mit  der Hacke gespaltenen Brettern und Leisten zusammen
gefügt ist, teils in nischenförmigen Ausnehmungen der Wand  (pendéer, 
das heißt Fenster,  Taf. II, 7), wohl auch im Portik oder im Kamarin.

Die wuchtigsten Geräte sind wohl  die zur Brotbereitung, ist 
doch das Brot nebst den Milchprodukten das wichtigste Nahrungs 
mittel des Bauers. Hiezu gehören folgende:

1. Die Navce, der Trog, der, wie erwähnt,  im Hambar angebracht  ist. 
Ein zweites Navce lehnt  meist  un term Rave.

2. Der Lopar, das Brotbrett  (Taf. II, 8), von 45 bis 50 cm Durch
messer, zum Drauflegen des Brotteiges vor dem Backen.

3. Die Saksija und der Sac, die schmiedeeisernen Brotbackdeckel 
(T,af. II, 9, 9 a, beziehungsweise 10). Mit Saksija werden die e twa
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12 cm hohen und 35 cm breiten, mit Sac die ebenso hohen, unten 
45 bis 50 cm breiten Deckel bezeichnet.

Zum Brotbacken wird die Glut in der Ogniste auf die Seite 
geräumt,  der Boden bleibt bloß ein wenig mit Asche bedeckt. Darauf 
wird mit dem Lopar der Teig gelegt, mit dem vorgewärmten Brot
backdeckel zugedeckt  und auf diesen dann Glut und Asche gehäuft.

4. Hier ist noch der aus Nußholz geschnitzte Prosurnjak zu er
wähnen,  der Brotstempel (Taf. II, 11, 12), der zu Weihnachten (Bozic), 
am Tage des Namenspatrons (krsno ime) und am Hochzeitstag in das 
Brot gedrückt  wird.

Die Wassergefäße stehen meist im Portik, Das Wasser  wird in 
flachen Fässern (burilo) aus der Zisterne (öatrnja) geholt, die entweder  
von Pferden oder von den Frauen am Rücken getragen werden.  Zum 
Trinken dient die Putura , ein zylindrisches oder kegelstutzförmiges, 
e twa 2 l fassendes Holzgefäß, das oben und unten mit Eisenreifen 
beschlagen ist, meis t  einen Henkel und manchmal  eine Röhre zum 
Trinken hat (Taf. III, 1, 2).

Die Geräte für die Milchwirtschaft, die wohl meist im Kamarin 
stehen, sind folgende:

1. Das Milchschaff (kabo, Taf. III, 3), e twa 40 cm hoch, mit einer 
Querstange versehen.

2. Für  die Käseberei tung der  Sirisnjak, ein e twa 30 cm hoher 
Holzkübel (Taf. III, 4).

3. Für  die Kajmakbereitung der  Skip (Taf. III, 5), der aus Eschen
holz verfertigt ist und deren es im Hause eine größere Zahl (15 bis 18) 
gibt, sowie die Kaca, ein aus harzhalt igem Holz verfertigtes Schaff.

4. Für  die But terberei tung der 1 m hohe Stap (Taf. III, 6), in dem 
die Milch mit der Stapajaca gestoßen wird.

5. Zum Einfüllen des Käses und des Kajmaks die Ziegenhaut  
(mijesina, mijeh, mijek, mijev).

An dieser Stelle sei gleich einiges über  die Käsebereitung, die 
Kajmak- und die But tergewinnung erwähnt .  Zur Gewinnung des Käses 
(sir) wird ein Kessel voll frischer Milch etwas angewärmt und in diesen 
zwei Schöpflöffel voll Surutka geschüttet.  Die Surutka wird in dem 
oben erwähnten Sirisnjak aufbewahrt  und hinein wird 8 bis 14 Tage 
vor der Verwendung Siriste (Rinds-, besser Schweinemagen)  gegeben. 
W e n n  die surutka der Milch beigegeben ist, so wird der Kessel nodi  
eine Viertelstunde am Feuer  gelassen, der Inhalt  darf aber  nicht  
kochen. Dann wird der ganze Kesselinhalt auf Leinwand geschüttet, 
die über  einen Kessel gespannt  ist, in den das Wasser  (die Surutka) 
abfiießen kann, während der Käse in der Leinwand bleibt, in die er 
eingeschlagen wird. Er wird mit Steinen durch etwa 24 Stunden 
beschwert,  wodurch alle Surutka herausgepreßt  wird. Von der Surutka 
wird ein Teil für die nächste Käsebereitung aufgehoben. Der Käse 
ist fertig, wird äußerlich ein wenig gesalzen und aufbewahrt.  Sind
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etwa 15 solche Stücke fertig, so werden sie mit Surutka abgewaschep, 
in Scheiben geschnitten und gesalzen. Hierauf wird der Käse in die 
erwähnte  Ziegenhaut (mijesina) eingefüllt. An einem trockenen Ort 
werden die gut  zugebundenen Häute aufbewahrt.

Zur Gewinnung von Kajmak oder Skorup wird Milch, und zwar 
Schaf- oder Kuhmilch gekocht  und dann in den Skip (Taf. 111,5) geschüttet, 
deren immer einige gleichzeitig gefüllt werden.  Darinnen bleibt die 
Milch 24 Stunden stehen, worauf  die unten angesammelte  Flüssigkeit 
in einen Kessel abgegossen und der zurückbleibende Kajmak in die 
oben erwähnte Kaca geschüt tet  wird. Hier wird er gesalzen. Durch 
das unten befindliche Loch kann die noch zurückgebliebene Flüssig
keit abrinnen. Das Gefäß wird zugedeckt  und so lange neuer Kajmak 
nachgeschüttet,  bis eine Haut damit  gefüllt werden kann.

Zur Herstellung der Butter (maslo) wird gekochte kalte Milch 
in den Stap (Taf. III, 6) gegossen und mit  der Stapajaca gestoßen, einem 
runden, mit Löchern versehenen Holz.

Von den Geräten zur  Speisenberei tung und den Eßgeräten sind 
folgende zu erwähnen:

1. Der Kotao (Taf. II, 1) und die Pinjata (Taf. II, 2), wovon das eine 
wohl immer am Komastre hängt,  während das andere unter  dem Rave steht.

2. Die langstielige Bratpfanne (tava), die neben dem Dreifuß, dem 
Sadèak (Taf. I, 13) ebenfalls am oder unter  dem Rave verwahrt  ist.

3. Der Puromet , ein Stück Holz zum Umrühren.
4. Die Tefsija, eine flache, tellerförmige Schüssel aus verzinntem 

Kupfer. Sie hat  vertikale Seitenwände und dient  zur  Bereitung der 
Pita, einem aus Mehl, Fett, Kajmak, Käse, Eiern und Milch bereiteten 
Gericht, das an Fest tagen gebacken wird. Die Tefsija (Taf. III, 7) wird 
in die Ogniste gestellt und mit dem Sac zugedeckt.

5. Die als Eßgeschirre zum Aufträgen der Speisen dienenden 
san und casa genannten Gefäße. Der San (Taf. III, 8) ist ähnlich einer 
Waschschüssel  geformt, die öaäa ist ein Napf (Taf. III, 9). Beide sind 
aus verzinntem Kupfer hergestellt .

6. Der hölzerne Löffel (kasika, Taf. III, 10), aus Ahornholz geschnitten 
und manchmal  mit Kerbschni tzerei  verziert. Die Löffel sind im 
KuSiknjak, einem seitlich am Rave hängenden Kästchen verwahrt  und 
werden zur Mahlzeit auf die Trpeza gelegt. Als Messer dient das 
Taschenmesser  (britva), das jedermann bei sich trägt. Gabeln werden 
nicht verwendet .

7. Der Razanj (Taf. III, 11), der hölzerne, meist erst im Bedarfsfälle 
geschni ttene Spieß zum Braten des Schafes. Er wird mit  dem kurzen 
Haken in den bandförmigen P’ortsatz des Odzak (Taf. I, 11) oder in die 
aufgestellte Astgabel (sova) eingelegt.

8. Die zur  Kaffeebereitung notwendigen Geräte mlin (Kaffee
mühle), ibrik (Kännchen mit Deckel), dzezva (langstieliges Gefäß zum 
Kochen des Kaffees), endlich die kleinen Schalen fildzan oder findzan.

Zeitschrift für österr, V olkskunde, X X III .  2
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Der Kaffee spielt eine sehr  große Rolle. Dem Gaste wird sofort 
bei seiner Ankunft Kaffe© bereitet, jeder abgeschlossene Handel wird 
mit  Kaffee besiegelt. Gewöhnlich wird der Kaffee mit Milch getrunken 
und dem Gast wird noch dicke Haut, skorup, daraufgegeben.

Mitunters teh t  auch der Webstuhl ,  stan, in der Kuca, gewöhnlich 
jedoch in der unten zu besprechenden Stube (soba). Irgendwo in 
einer Ecke lehnt wohl auch der Spinnstab, die Preslica, und im Portik 
hängen große Wollknäuel (klupko), die der Verarbeitung harren, 
eine bunte Torba, ein Hafersack für die Pferde (zobnica), wohl  auch 
ein Glockenhalsband für die Ziegen (obluk, Taf. III, 12), uze, das sind 
Wollseile, mit denen die zu befördernden Gegenstände am Samar, 
dem Tragsattel  der Pferde angebunden werden,  mit denen man den 
Pferden auf der Weide die Vorderfüße zusammenbindet (putilica) und 
aus denen man den Oglav oder Jular, das Kopfgestell für die Pferde 
macht. In der Kuca liegt wohl auch eine Hacke (sjekira), ein krummes 
Holzmesser (kosijer, Taf. III, 13) und ©in Ostve, ein mit s tarken Eisen
spitzen versehenes Stück Eisenblech, das den Kälbern umgebunden 
wird, um, sie abzugewöhnen.

Wenden  wir uns vom Portik nach links, so gelangen wir in die
Stube (soba, so in Taf. I, 1), die, wie erwähnt,  stets eine Decke (tavan)
besitzt. Gewöhnlich besitzt  die Soba keine Feuerstelle,  wobei  ich 
von »modernen« gußeisernen Öfen und Bleehsparberden, die sich ab 
und zu vorfinden, absehe. In besseren Häusern ist aber auch in der 
Stube eine Ogniste vorhanden, wobei naturgemäß für die Abfuhr des 
Rauches gesorgt  werden muß, da dieser hier nicht durch das Dach 
entweichen kann. Es entsteht  dadurch ein Kamin (hodzak, Taf. III, 17)  ̂
daß die Ogniste an die W and  und noch ein Stück in diese hinein- 
g'ertickt ist und über sie die Mauer schirmartig’ herausragt . Ein
Schornstein führt dann den Rauch ins Freie.

In der Stube stehen Truhen (sanduk), die oft mit Schnitzerei 
verziert  sind, an der W and  hängen Kleidungsstücke, ein paar Heiligen
bilder, wohl auch eine Gusle, das einsaitige Streichinstrument.

Ein Tisch, Bänke und Stühle, wohl  auch Betten, die sich mit
unter  in der  Stube vorfinden, t ragen keinen ursprünglichen, sondern 
Allerweltscharakter.

Oft steht in der Stube der bereits oben erwähnte Webstuhl .
W e n n  auch das bisher beschriebene Haus den Typus des veest- 

montenegrinischen Wohnhauses  vorstellt, so kommen doch auch 
ziemlich häufig Abweichungen vor. So fehlt zum Beispiel der Portik 
und man gelangt  direkt in den Hordraum, von dem die Stube durch 
eine W and  abgetrennt  ist. Den in der Herzegowina häufigen Typus 
des von der e inräumigen Kuöa abgetrennten Wohngebäudes (öardak), 
habe ich in Montenegro bloß einmal gefunden. Hingegen kommen 
auch W ohnhäuser  vor, die bloß aus dem Herdraum bestehen. Dies 
stellt wohl den Typus der Sommerhütten (koliba) vor, ist aber  sonst 
nur  bei sehr ärmlichen Famil ien anzutreffen.
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Oft sind die Häuser mit  der Längsachse in der Fal lrichtung des 
Geländes gebaut, wodurch unter  dem talwärts  gelegenen Raum ein 
wei terer  Raum entsteht, der als Stall dient  (Taf. III, 14). In der Ortschaft 
Petroviéi fand ich Häuser, bei denen sich unter  beiden Wohnräumen  
Ställe befinden. Hier gelangt  man über eine Stiege (skale) auf einen 
Vorplatz (taraea) und von diesem durch die Haustür  in den Portik. 
Diese Häuser unterscheiden sich auch dadurch vom beschriebenen 
Haustypus, daß die Soba zum Herdraum geworden ist, während auf 
der anderen Seite des Portik ein herdloser  Raum (kamara). liegt.

Zu erwähnen wäre noch, daß mit  Ausnahme der ärmlichsten 
einräumigen Hütten die Häuser durchwegs Fenster  haben, die mit 
Glasscheiben versehene Fensterflügel (teler) und häufig auch außen 
hölzerne Fensterläden (kapak) besitzen.

Bemerkenswert  ist weiter, daß das Dach, fast ausnahmslos mit 
den Mauern abschneidet, was in den klimatischen Verhältnissen 
begründet  ist. Höchstens über der Tiire springt das Dach ein wenig vor.

Charakteristisch ist, daß die Außenseite der Häuser nie verputzt 
ist. Die Wohngebäude  zeigen stets Mauerwerk aus behauenen Quadern, 
die Nebengebäude bestehen meist  aus Trockenmauerwerk.

W enden  wir uns der Umgebung des Wohnhauses  zu, so fällt 
uns vor allem der Maisbehälter (salas, salac oder kosar, Taf. III, 15) auf. 
Er ist 3 bis 5 m  hoch, unten bis P5 m. oben bis 2'2 m  breit, ist aus 
Zweigen geflochten und hat  ein kegelförmiges Strohdach. Unten ist 
ein Türeben zur Entnahme der Frucht.

Zum Aufbewahren der Erdäpfel dient  der Trap, und zwar ist 
gewöhnlich der Suhi trap (suh =  trocken) vorhanden, der aus einer 
durch ein vorne angebrachtes  Loch zugänglichen Kammer besteht, 
die mit  Balken, Steinplatten und Erde eingedeckt  ist. Zum Unter
schied davon besteht  der Mokri trap (mokar =  naß) aus einer Grube^ 
in der auf einer Lage Stroh die Erdäpfel aufbewahr t  werden. Die 
Grube wird zugedeckt,  und zwar zuerst mit Holz, auf das Aste und 
dann Erde und Rasen kommen.

Der Gemüsegarten,  in dem meist  Kraut,  Bohnen und auch Kürbis 
gezogen werden, ist von einer Mauer eingefaßt und  heißt basöa oder vrt.

Ljanik ist der durch eine Mauer umgrenzte  Raum, in dem sich 
die Bienenstöcke (uliste) befinden.

Der Schafstall besteht  aus Trockenmauerwerk und ist mit Stroh 
eingedeekt. Er heißt janjilo. Der vor ihm liegende, durch eine Mauer 
umschlossene Raum heißt torina. Mit tor wird jener  Platz bezeichnet, 
auf dem das weidende Vieh über  die Nacht  zusammengetr ieben wird. 
Der Platz wird am Feld durch Zusammenfügen von 1 m  hohen und 
P5 m langen aus Brettern (letva) oder Zweigen (ljesa) hergestellten 
Zaunstücken abgegrenzt.  Diese Umzäunung ist sehr leicht abzu
tragen und neu aufzustellen, wodurch man systematisch ein ganzes 
Feld düngen kann. Meist steht daneben die ebenso leicht umstellbare
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Strohhütte  des Hirten (torar oder coban). Seine Hütte heißt tornjace 
oder previjaca.

In der Nähe befindet sich der Dresehplatz (guvno), auf dem das 
Getreide durch Pferde ausgetreten wird (zito vrijeci s konjima). Er 
besteht  aus einem ebenen, von einer niedrigen, kreisrunden Mauer 
eingefaßten, mit  Platten gepflasterten Platz. Häufig wird das Aus
treten bloß auf der Wiese vorgenommen,  auf der dann ein Pfahl 
(stozina, Taf. III, 16) steht, der unten eine Einkerbung hat, in der die 
Guzva, ein geflochtener Ring, an dem die Pferde angebunden sind, 
sich drehen kann. Häufig ist neben dem Guvno, hangsei tig eine Hütte 
(pojata) derar t gebaut, daß man vom Guvno eben in das Obergeschoß 
gelangen kann, das als Aufbewahrungsort  für das Stroh dient, während 
der unterhalb gelegene Raum, der von der Hangseite zugänglich ist, 
als Stall dient.

I rgendwo im Janjilo oder seitwärts davon in einer eigenen Hütte 
steht die Handmühle (zrvnji). Der untere Mühlstein ist fest auf einem 
Tisch, der obere wird mit  einer Handhabe gedreht.  Fast ausnahms
los mahl t  sich der Bauer sein Getreide selber. Wassermühlen sind 
bei der ungeheuren Wasserarmut  des Landes eine Seltenheit, immer
hin gibt es auch solche (vodeni mlin). Eine derartige befindet sich zum 
Beispiel nächst dem Kloster Kosijerevo.

Istrianer Beleg für die Saiorformel aus dem 
17. Jahrhundert.

Von Dr. G. V i d o s s i c h ,  Capodistria.

Im XIX. Kapitel des 1. Buches seiner C o m m e n t a r i  s t o r i c i  
g e o g r a f i c i  d e l l a P r o v i n c i a  d e l l ’I s t r i a 1) handel t  der gelehrte 
Bischof J a k o b  P h i l i p p  T o m m a s i n i  von den Krankheiten der 
Istrianer und ihren Heilverfahren 2). Unter  anderem erzählt  er, wie 
man bei der Hundswut  vorgeht. Die Stelle lautet wört l ich3):

»Per il morso d’un cane rabbioso segnano la fronte con Ia chiave 
di S. Bellino, dicendo, pr ima di segnare, tre P a t e r ,  e tre A v e M a r i a

J) Die Handschrift befindet sich in dei' Marciana in Venedig und wurde  e rst  1837 
abgedruckt  in L ’A r c h e o g r a f o  T r i e s t  i n o, raccolta di opuscoli e notizie p e r  Trieste 
e per l ’ Istria,  vol. IV, Trieste, Marenigh. Das Werk ist  volkskundlich von bedeutendem  
Werte, wie ich in einer längeren Abhandlung nachweisen werde, in welcher ich das 
darin  aufgestapelte ethnographische und folkloristische Material zusamm enhängend du rch 
zuarbeiten gedenke. Die C o m m e n t a r i  bestehen aus 8 Büchern und einem Anhang. 
Die beiden ersten Bücher behandeln das Land im allgemeinen, die folgenden die einzelnen 
Ortschaften,  nach  Diözesen geordnet. Volkskundlich sind besonders die Kapitel XV bis 
XLIV des ersten Buches beachtenswert,  worin über  Gestalt, geistige Veranlagung, Be
schäftigung, Kleidung, W ohnung, Glauben und Aberglauben, Sitten und Gebräuche du- 
E inw ohner gehandelt  wird ; doch läßt sich auch aus den anderen  Büchern m anche inter
essante Nachricht zusammenlesen.

2) „Loro infermitâ, e modo di curarsi .“
3) S. 61.



Is trian e r Beleg für die Satorform el aus dem  17. Jah rh u n d ert. 17

ed un C r e d o  per ognuno. Per  li cani poi scrivono sopra una scorza 
di pane le seguenti  parole:

S A T 0  R 
A R E P 0 
T E N E T  
O P E R A  
R 0 ’P A S

la danno da mangiare  al cane, ch’ e sospetto d’esser infestato dal can 
rabbioso; ma alcuni sacerdoti, mvece di questo, che stimano assai 
superstizioso, scrivono le parole del profeta Davidde: H o m i n e s  e t  
i u m e n t a  s a l v a b i s  D o m i n e  q u e m a d m o d u m  m u l t i p l i c a s t i  
s u p e r  n o s  m i s e r i c o r d i a m  t u a m 1).«

(Gegen den Biß eines tollen Hundes bezeichnen sie die Stirne 
mit dem Schlüssel des heiligen Beilinus, indem dabei ein jeder, vor 
dem Bezeichnen, drei V a t e r u n s e r ,  drei G e  g r ü ß e t  s e i s t  d u  
M a r i a  und das Glaubensbekenntnis hersagt.  Für  die Hunde aber 
schreiben sie auf einer Brotrinde folgende Worte:  SATOR,— ARPIPO
— TENET — OPERA — ROTAS und geben sie dem Hunde ein. 
Statt dieser Worte,  die einige Geistliche für recht abergläubisch halten, 
schreiben dieselben die Worte  des Propheten David: Homines et iumenta 
salvabis Domine quemadmodum multiplicasti super nos misericor
diam tuam.)

Tommasini,  ein gebürtiger Paduaner,  wurde im Jahre 1641 zum 
Bischof von Cittanova in Istrien ernannt  und bezog seinen Sitz 1642. 
Er starb 1655 2). In dem aus dem Jahre 1647 s tammenden Katalog 
seiner W erke  werden die C o m m e n t a r i  als schon in Angriff 
genommen bezeichne t3). Der Beleg ist somit genau datierbar.

Die Verwendung der Satorformel gegen den Biß toller Hunde 
bei Mensch und Vieh ist, wie Sel igmann in der  auf Seite 205 des 
XXI. bis XXII. Bandes dieser Zeitschrift von R. Trebitsch besprochenen 
Abhandlung nachweist,  ungemein ve rb re i t e t4). Auch die Art  und 
Weise,  wie das Mittel eingegeben wird, bietet nichts Neues. Wicht ig 
ist, daß die Worte  als abergläubisch bezeichnet  w erden5); vielleicht 
wurden sie eben deshalb, infolge des Einflusses der  Geistlichen, nur  
beimVieh, nicht aber  beim Menschen verwendet . Ob der Brauch bei

q P s a l m .  XXX, 7 bis 8.
2) F. B a b u d r i :  Ruolo crotiologico dei vescovi di Cittanova d ’ Istria  ( A r c h e o -  

g r a f o  T r i  e s  t i n  o, III. Folge, VI. Bd.), S. 119 5.
3) A r c h e o g r a S o  T r i e s t i n  o, 1837, IV, p. XII.
4) Als bewährtes Mit!el galt vor Jahren  in Istr ien auch abgeschabtes Eisen vom

Riegel der Skt. Dionys-Kapelle zu Momorano ( C a p  r i n ,  Marine Istriane, 1889, S. 372), 
was zum Teil auf die zauberbrechende  Kraft des Eisens zurückgeht. Aus manchen Teilen 
Italiens wallfahren die von wütenden Hunden Gebissenen zum Grabe des heiligen Donninus, 
dessen treuer Begleiter ein Hund  gewesen war (Lares, I, 141).

6) Gegen die Anhängzettel — selbst wenn sie W orte  der Heiligen Schrift enthielten
— hatten  übrigens schon der heilige Augustinus und  Thom as von Aquin geschrieben 
( S u m m a  2 [2], qu. 96, art. 4), was aber nicht binderte, daß selbst Geistliche diesem 
Aebrglauben frönten.
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den Einwohnern italienischer oder bei jenen slawischer Zunge vor
kam oder endlich beiden gemeinsam war, wird nicht näher  angeführt. 
Diese mangelhafte Bezeichnung der beschriebenen Gebräuche ist bei 
Tommasini  häufig und vermindert  zum Teil den W er t  seiner Über
lieferungen. Im gegenwärt igen Falle dürfte es sich eher um einen 
Aberglauben der italienischen Einwohner  handeln, sofern das a r g u 
m e n t u m  e x  s i l e n t i o  für beweiskräft ig  gelten kann,  daß bei 
Valvasor1), der ungefähr  zur selben Zei t2) die abergläubischen Wort- 
sprechereien der  Krainer  und Istrianer Slawen beschrieb3), davon 
keine Erwähnung  geschieht;  was um so bedeutsamer ist, als er IV, 
658 das von Theophrastus Paracelsus  gegen den Biß eines »wütigen 
Hundes« geratene Mittel erwähnt,  die auf einer Apfelschnitte ge
schriebenen Worte  H a x  p a x  ma x ,  D e u s  a d i m a x  zu verschlingen, 
und überhaupt  eine Reihe von Heilsprüchen abweislich bespricht1). 
Dazu gesellt sich der Umstand, daß die für den Menschen angeführte 
Prozedur  der Besegnung bestimmt nur  bei dem italienischen Teile 
der Bevölkerung zur Anw endung gelangte. Denn der heilige B e i l i n u s ,  
der im 12. Jahrhundert  Bischof von Padua  war  und den Märtyrertod 
erlitt, erfreut sioh keines wei tverbreiteten Rufes. Er wird zwar im 
Martyroiogium Romanum angeführt, aber  die Legendensammlungen 
schweigen sich über ihn aus und seine Verehrung überschrei tet  kaum 
die Grenzen Vene t iens6). Venetische Geistliche und Mönche0) — 
auch Tommasini  stammte ja aus der Gegend — mögen nach dem 
damals Venedig botmäßigen Istrien die Kunde von den W undern  des 
Heiligen gebracht  und unter  ihren Sprachgenossen verbreitet  haben. 
Ihm war ja  gerade um diese Zeit ein Marmormausoleum in der nach 
ihm benannten Ortschaft San Bellino (Rovigo) errichtet worden 7); 
was wohl  seine Legende und seine Verehrung wieder  auf blühen ließ; 
dem Heiligen wurde  vor allem nachgerühmt,  daß er am Bisse wütender  
Hunde Leidende durch seine Fürsprache zu heilen ve rm ag8).

Ü „Die Ehre  des Herzogtums Krain.“
2) Das Werk erschien 1689 zu Nürnberg.  Über seine Abfassung P. v o n  R a d i e s ,  

Johann W eichhard  Fre iherr  von Valvasor, Laibach 1910, S. 216 ff.
3) Über die Verläßlichkeit Valvasors als E thnographen  und seine Arbeitsmethode 

siehe J o h a n n  M e r h a r, Valvasor als E thnograph  (Progr.  Triester  Staatsgymn. 1910); 
über seine Kenntnis der Is trianer Gebräuche ebenda, S. 23.

<) IV, 652 ff., VII, 490, XI, 91 ff.
5) Ich konnte  mir Kenntnis von seiner Legende nur aus den Lectiones holen, 

welche die Kapuziner ihrem Breviarium (26. November) für die Provinz Venelien einfügen. 
Der heilige Bellinus ist Pa tronus  der Diözese Adria.

°) In erster Linie die Kapuziner, da dieselben, soweit sie in Istrien Klöster besitzen, 
zur Provinz Venetien gehören. Aus derselben Gegend kamen oft die Fastenprediger.

’) Das Grabmal wurde 1640 von den Guarini errichtet.  A m a t i ,  Dizionario Goro- 
graflco, »uh voce S a n  B e l l i n o .

8) In  den L e c t i o n e s  heißt e s :  „ u b i  f u i t  i n t e r e m p t u s  t e m p l u m
m e r u i t ,  e t  m a r m o r e o  c o n d i t u s  t u m u l o  p l u r i b u s  c o e p i t  c o r u s c a r e  
m i r a c u l i s ,  h a c t n e u s q u e  c e l e b r i s  e s t  e i u s  i n t e r c e s s i o  p r o  i i s ,  q u i  
r a b i d o r u m c a n u m  m o r s i b u s  a f f l i c t a n t u r . . . “
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Zur Erklärung- der Formel läßt sich aus dem neuen Belege nichts 

gewinnen.  Übrigens wurden unverständliche Sprüche schon im Alter
tum gebraucht1) und man stritt, ob sie nicht sogar wirkungsvol ler  
wären als die vers tändl ichen2). Von der größten Wicht igkei t  wäre 
jedenfalls die Best immung des Alters der F o r m e l3), die dadurch einen 
eigenartigen Charakter erhält, 1 ß sie nie — soweit das von Selig
mann gesammelte reiche Material in Betracht  kommt — zu Be
sprechungen1) gebraucht  wird, sondern immer als g e s c h r i e b e n e r  
Spruch auftritt, was ebenso wie ihre Künstlichkeit  den volkstümlichen 
Ursprung- ausschließt. Sobald wi r  aber einsehen, daß wir es mit 
einem geschriebenen Produkt  gelehrter  magischer  Wortspielerei  zu 
tun  haben, müssen wir  bis auf einen stichhaltigen Gegenbeweis die 
älteste überlieferte Lesar t  des Spruches als die richtige s) annehmen 
und brauchen uns über  die Deutung keine besonderen Schmerzen 
zu machen. Seligmann hat  richtig erkannt,  daß 'von dem in Form 
eines Quadrats geschriebenen Worte  s a t o r  auszugehen ist, das 
rückwärts  gelesen keinen bedeutungslosen Buchstabenkomplex,  sondern 
das Wrort r o t a s  erg-ibt. Was er sonst über das Vorkommen der 
Namen Â t o r  und P e r a t o r a s  und über das Einfügen eines kleineren 
inneren Quadrats P E R  R E P  vorträgt, erscheint  mir zu gezwungen, 
zumal in jedem Quadrat, worin die entsprechenden wagrechten und 
senkrechten Zeilen gleichlauten sollen, notwendigerweise  ein solches 
kleineres inneres Quadrat  entsteht,  wie folgendes Schema beweist :

a b c d e
b x z y  d
c z  w z  c
d  y  z x b
e d c b a

Die zu lösende Aufgabe bestand darin, x, y, z, w so zu wählen,  
daß womöglich keine sinnlosen Wörte r  entstanden.  Es ergibt sich
aber daraus, daß auch hier nicht die Formel  als Ganzes, sondern 
lediglich das erste W or t  bedeutungsvol l ist, wie Seiig-mann für andere 
Formeln annimmt. Die Deutung von S a t o r  als Name eines der 
drei heiligen Könige ist geistreich und ansprechend, vorausgesetzt, 
daß es sich um eine christliche Formel h a n d e l t 3). Aber auch in
diesem Falle -wäre zu bedenken, ob die Zauberkraft  des Wortes  nicht

J) P a u  1 y -W  i s s o w a, Realenzyklopädie, I, 89.
2) P l i n i u s ,  Nat. Hist. XXVIII, 20.
3) Schon die Kompliziertheit des ä ltesten Amuletts — Seligmaun, 168 — läßt 

vermuten, daß die Formel schon früher  bestand.
4) Bei den W enden wird die Formel zwar auch gesprochen — Seligmann, 169 — 

aber n u r  als Einleitung zur eigentlichen Handlung, die im Verschlucken des Butterbrotes
besteht,  worauf die Formel geschrieben ist.

6) Dagegen Seligmann, 177.
e) Dafür spricht jedenfalls das Vorkommen christl icher Symbole neben heidnischem 

Beiwerk auf den ältesten Sator-Amuletten.
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dadurch erhöht  wurde, daß es ähnlich, zum Teil sogar gleichlautend 
ist mit Wörtern  wie S a t o r 1), S a t i s 2), S a t y r o s 3), S a t u r n u s 4) 
und S a t a n .  Die Satanformel scheint mir überhaupt  eng mit der 
unserigen v e rw a n d t6). Eine wei tere Durchforschung der magischen 
Formeln und Amulette aus alter Zeit wird vielleicht, wie Trebitsch 
treffend bemerkt,  das Rätsel der Lösung näherführen.

M itteilungen  aus dem V erein  und dem k , k . Museum für ö ste r 
re ich isch e  V o lk sk u n d e.

J a h r e s b e r i c h t
des

V e r e in e s  für ö s te r r e ic h isc h e  V o lk sk u n d e  
für das Jahr  1916.

Mit tiefer Freude und Dankbarkei t  verzeichnen wir an der Spitze 
des diesjährigen Berichtes die Nachricht, d a ß  S e i n e  K a i s e r l i c h e  
u n d  K ö n i g l i c h  A p o s t o l i s c h e  M a j e s t ä t  K a i s e r  K a r l  I. 
in huldvoller Wil lfahrung der  vom Präsidium gestellten Bitte 
Allergnädigst  d a s  P r o t e k t o r a t  ü b e r  d e n  V e r e i n  u n d  d a s  
k. k. M u s e u m  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e  z u  ü b e r 
n e h m e n  g e r u h t  h a t .  In diesem beglückenden Huldbeweis Seiner 
Majestät des Kaisers dürfen wir mit  hohem Stolze die ehrenvollste 
Anerkennung der hohen vater ländischen Bedeutung unserer  viel
jähr igen wissenschaftlichen Arbeit  und zumal  unserer  H a u p t s c h ö p f u n g ^  

des k. k. Museums für österreichische Volkskunde, erblicken. Mit dem 
alleruntertänigsten Dank für diese Allerhöchste Auszeichnung ver
binden wir  den festen Vorsatz, nunm ehr  mit doppelt f reudigem Eifer 
an die große uns unmittelbar  auferlegte Aufgabe der Neugestaltung 
unseres Museums im eigenen Gebäude heranzutreten und sie zu Nutz 
und Ehre des Vaterlandes und all seiner Völkerstämme in denkbarster  
Vollendung zur Durchführung zu bringen.

' ) S a t o r  ist  einer der römischen d i  i n d i g i t e s ,  siehe R o s c h e r ,  Lex. Myth,, 
sub I n d i g i t a m e n t a  und S a t r  a, ve rw and t  mit  Saturn.

>) R o s c h e r ,  s. v.
s) R o s c h  e r, s. v.
4) Dieser erhebt den größten Anspruch darauf, beachtet  zu werden. Man denke 

an das s i g i l l u m  S a t u r n i  — das magische Quadrat — dessen Ähnlichkeit mit der 
Form el Seligmann als überraschend  bezeichnet, aber  auch auf das Vorkommen des Gottes auf 
Amuletten, auf seinen ganzen langdauernden Kult, auf die Bedeutung des Gestirnes, das 
als blitzerregend galt  ( P l i n . ,  Nat. hist., 2, 82, 133) u. s. w.

l) In  den ersten  W örte rn  der paracelsischen Form el für  die Verrenkung m o t a s
d a n a t a ,  d a  r i e s ,  d a r  d a  r i e s  e s t a r  a r a r i e s  glaubt man Nachklänge beider
Formeln durchklingen zu hören.



l
Tiefbetrauert von der gesamten Monarchie und all ihren Völkern 

ist gegen Ende des abgelaufenen Jahres  d e r  g r e i s e  F r i e d e n s k a i s e r  
F r a n z  J o s e f  I. in die Ewigkei t abberufen worden. In seiner beispiellos 
langen gesegneten Regierungszeit  hat sich jenes  Österreich neugestaltet, 
das nun im Weltkr ieg seine gesammelte  Kraft so herrl ich bewährt.  
Es ist das Österreich Kaiser Franz Josefs, das unser  Museum in seinen 
Sammlungen abspiegelt. Huldvoll und wohlgefällig hat der hochselige 
Kaiser zu wiederhol tenmalen von unserer  vater ländischen Arbeit  und 
ihren wachsenden Erfolgen Kenntnis genommen.  In Allergnädigster 
Anerkennung der wissenschaftlichen und patriotischen Bedeutung 
unseres Museums hat  Kaiser Franz Josef demselben 1911 die Aus
zeichnung verliehen, in seinem Titel das Prädikat  »kaiserlich königlich« 
und in seinem Siegel den Reichsadler führen zu dürfen. Von be
sonderer Bedeutung für die gedeihliche Entwicklung unseres wissen
schaftlichen Unternehmens war  der Allerhöchste Gunstbeweis, welcher 
in der 1912 erfolgten Ernennung eines staatlichen Direktors für unser 
Museum bestand. Zu wiederhol tenmalen hat  Seine hochselige Majestät 
die Sammlungen des Museums mit hohem Interesse besichtigt und 
für die Vermehrung derselben aus Allerhöchsten Privatmitteln Beiträge 
gewährt.  W ie  jeder einzelne in der Monarchie, jeder Berufskreis, 
jede Institution, bewahrt  auch unsere  Vereinigung dem gesegneten 
Andenken des großen gütigen Kaisers für alle Zeit die dankerfüllteste 
Verehrung.

Verheißungsvoll  für die Zukunft und besonders arbeitsreich setzt 
der Jahresbeginn für  den Verein und das k. k. Museum für öster
reichische Volkskunde ein.

Noch ist das Ende des furchtbaren Ringens,  das unserem Vater
lande zum Schutz seines Bestandes und seiner  Ehre aufgenötigt worden 
ist, nicht gekommen.  Trotzdem haben wir  im abgelaufenen Jahre 
begonnen, an den schwier igen Abschluß und die Krönung unserer  
langjährigen wissenschaftlichen Arbeit  heranzutreten und die Neu
aufrichtung des Museums für österreichische Volkskunde im eigenen 
Gebäude im Jahre 1917 vorzubereiten. Inmitten schwerster  äußerer  
Bedrängnis vollzieht sich dieses seit vielen Jahren ersehnte Ereignis. 
Diese Ungunst der äußeren Verhältnisse empfinden und beklagen wir 
selbst am allerschwersten, ohne uns indessen durch die gesteigerten 
Schwierigkeiten erschrecken zu lassen. Denn der Zeitpunkt der Museums
übersiedlung, seit dem unvorhergesehenen Ausbruch des Weltkr ieges  
im Sommer 1914 nach Möglichkeit hinausgeschoben,  ist nun endlich aus 
äußerlichen wie innerlichen Gründen herangereift ,  und die ersehnte 
Stunde des Abschiedes von den längst viel zu eng gewordenen Räumen 
und überhaupt  von den engen alten Verhältnissen unseres Museums 
in Wirksamkei t  und öffentlicher Geltung ist endgiltig gekommen. Mit 
Beginn des Jahres 1917 ist uns das inzwischen leer gewordene neue 
Heim des Museums für österreichische Volkskunde, das von der
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Gemeinde Wien mietweise überlassene ehemals gräflich Schönbornsche 
Palais übergeben worden, und wir  ergreifen mit tiefer Genugtuung 
und Freude Besitz von diesem Hause, in welchem wir — ganz zur 
Zeit und wie vorbestimmt zu diesem Weihetermin — im ersten 
Regierungsjahre des jungen Kaisers, des neuen höchsten Schutzherrn 
unseres Instituts, aller Voraussicht und Hoffnung nach zusammen
fallend mit dem Abschluß des ersehnten Friedens, in unserem 
neugestaltéten Österreichischen Völkermuseum die zeitgerechteste 
Erinnerungs- und Ehrenstätte der österreichischen Völkerart  und 
Völkerkraft errichten wollen, die sich im Kampfe um des Vaterlandes 
Bestand so herrlich bewähi’t hat.

Vereinbarungsgemäß sollte das neue Haus — nach mehrjährigen 
Terminverlängerungen — endlich am 1. Februar  1917 vollständig 
geräumt vom Verein für österreichische Volkskunde übernommen 
werden. Es galt also, im Jahre 1916 rechtzeitig finanziell, organi
satorisch und in jeder musealen Hinsicht Vorsorge zu treffen, um 
diese in W ien ohne Beispiel dastehende, fast unübersehbare Arbeit 
der Übersiedlung und Neuaufriehtung einer fast 40.000 Objekte 
zählenden Museumssammlung mit zahllosen unersetzlichen Einzel- 
stticken mannigfal tigster Form und Art trotz der schwierigen Zeit
verhältnisse durchführen zu können. Der Vereins- und Museumsleitung 
ward hiebei das unschätzbare Glück zuteil, in Ihrer  Exzellenz Frau 
Gräfin Nandine B e r c h t o l d ,  der edelsinnigen Gönnerin des Museums, 
tatkräftigste Hilfe zu finden. Es galt  und gilt dabei in erster Linie, 
die finanziellen Grundlagen der gesamten Aktion zu sichern und die 
Deckung sowohl der einmaligen bedeutenden Kostenerfordernisse für 
die notwendigen baulichen Umgestal tungen, die Übersiedlung und 
Neuaufrichtung der Sammlungen wie der beträchtlich gesteiger ten 
periodischen Verwaltungskosten der nächsten Jahre zu finden. Mit 
Rücksicht auf die schwierigen finanziellen Verhältnisse der Staats
verwal tung konnte wohl nur  auf geminderte  Beiträge aus Staatsmitteln 
gerechnet und m u ß t e  a n  d i e  p r i v a t e  O p f e r w i l l i g k e i t  
e i n s i c h t i g e r  u n d  b e g ü t e r t e r  V a t e r l a n d s f r e u n d e  u n d  
K o r p o r a t i o n e n  i n  e r h ö h t e m  M a ß e  a p p e l l i e r t  w e r d e n .  
Das Präsidium hat dank entsprechenden Eingaben an die Ministerien 
für Kultus und Unterricht  und für öffentliche Arbeiten sowie durch 
persönliche Vorsprache bei Ihren Exzellenzen den Herren Ministern 
Dr. Max Freiherrn v. H u s s a r e k  und Freiherrn Ottokar v. T r n k a ,  
die beide unter  voller Anerkennung der hohen Unters tützungs
würdigkei t  des Museums für österreichische Volkskunde die mög
lichste staatliche Hilfe in Aussicht stellten, die Hoffnung, daß 
wenigstens ein bescheidener  Teil der einmaligen Erfordernisse, da
gegen ein größerer Anteil der periodischen Verwaltungsmehrkosten 
aus staatlichen Mitteln bereitgestellt  werden wird. In dieser Hoffnung 
fühlt sich das Präsidium auf das dankenswerteste  durch die einsichts-
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volle und gütige W ürd igung der hohen gemeinnützig-wissenschaft
lichen Bedeutung des Museums für österreichische Volkskunde seitens 
Seiner Exzellenz des Herrn Finanzmisis ters  Dr. Alexander  v. S p i t z 
m ü l l e r  bestärkt, dem auch die volkswirtschaftlich bedeutungsvolle 
Rolle, die diesem Institut in der Fortbi ldung der volkstümlichen 
Hausindustrien Vorbehalten bleibt, nicht entgangen ist.

Neben den staatlichen Beiträgen hat  sich das Präsidium aber 
auch mit  vollstem Eifer die Erlangung privater  finanzieller Zuwendungen 
zur materiellen Sicherstellung des Museums angelegen sein lassen. 
Unter  dem Ehrenpräsidium Ihrer Exzellenz der Frau Gräfin Nandine 
B e r c h t o l d  hat ein l iebenswürdiges  Damenkomitee die dankens
werteste Werbearbe i t  geleistet. W i r  sind Ihrer  Durchlaucht  Frau 
Marie T h u m  u n d  T a x i s ,  Frau Kommerzialrat  Je'nny M a u t n e r ,  
Frau Valerie v. W  e iß - O 1 a k, Frau Generalkonsul  Emmy v. M e d i n g e r ,  
Fräulein Marie v. G 1 a s e r, Frau Sektionschef Maria Gisela B r e y c h a  
und Frau Therese v. K e l . l e r  - M a t t o n  i für solche erfolgreiche 
Bemühung unter  der  Ägide Ihrer Exzellenz zu ganz besonderer  Erkennt
lichkeit verpflichtet. Der Museumsdirektor Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t  
hat, unterstützt  von Herrn Obmann des Arbeitsausschusses Sektions
chef Dr. Artur  B r e y c h a , '  mit ganz besonderem Erfolg an der 
Erzielung reicher W idmungen für das Museum, wie bisher durch 
viele Jahre, so auch wieder  im jetzigen dr ingenden Zeitpunkt gearbeitet. 
Zu unserer  hohen und freudigen Genugtuung übertrifft der bisher 
erzielte finanzielle Erfolg unsere  kühnsten Erwartungen.  Mögen die 
edlen Spender im Gedanken, einer wahrhaft  guten vaterländischen- 
Sache entscheidende Hilfe geliehen zu haben, Lohn und Dank für 
ihre munifizente Opferwilligkeit finden. Die Namen der zahlreichen 
neugewonnenen Stifter werden zu denjenigen, die dem Museum schon 
früher beigetreten waren, auf einer Ehrentafel im Eintr it tsraum des 
neuen Museumshauses verewigt  werden — künftigen Geschlechtern 
zur Er innerung und zur Nacheiferung. Dem Museum sind bisher — 
20. Februar  1917 — neu a l s  S t i f t e r  beigetreten:

Ihre Exzellenz Frau Gräfin Nandine Berchtold
Frau Kommerzialrat  Jenny Mautner
Frau Martha Mautner v. Markhof
Frau Else Pollak v. Parnegg
Herr Großindustrieller Karl Chwalla
Niederösterreichische Handels- und Gewerbekammer
Gebrüder Gutmann
Generalrat  B. Wetzler
Johann Ritter  v. Scaramanga,
Zentraldirektor Wilhelm Kestranek 
Österreichische Bodenkreditanstalt  
Österreichische Kreditanstalt 
Anglo-österreichische Bank 
W iener  Bankverein 
Prager  Eisenindustrie-Gesellschaft
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Unionbank
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
Wilhelm Ritter  v. Ofenheim
Dr. Karl Freiherr v. Skoda und Skodawerke, Pilsen.

A l s  G r ü n d e r  (mit Beiträgen von K  500) sind in dankenswerter  
Weise beigetreten:

Seine Durchlaucht  Fürst  Alexander Thurn und Taxis 
Generaldirektor  Dr. Schick, Steyr 
Österreichisch-ungarische Bank 
Niederösterreichische Eskomptebank.

Die bewährten hochsinnigen Gönner Seine Durchlaucht  Fürst  
Johann von und zu L i e c h t e n s t e i n ,  Großindustrieller A. D r e h e r  
und Herr  Dr. R. T r e b i t s c h  haben neuerlich namhafte Spenden 
überwiesen. In munifizentester Weise hat  mit einer besonders hohen 
und großmütigen W idm ung  Herr Präsident  Paul  Ritter v. S c h o e 11 e r 
auch zum Gedächtnis seines verewigten Bruders, des Herrn Philipp 
Ritter v. S c h o e l l e r ,  eines hochsinnigen Gönners unseres Museums, 
unserem patriotischen Unternehmen seine Sympathien bezeugt.  All 
diesen hochsinnigen Persönlichkeiten, welche sich in solcher Opfer
willigkeit als Freunde unserer  besonderen patriotischen Aufgabe 
bekannt  haben, sei unser innigster  und wärmster  Dank hier öffentlich 
dargebracht.

Die finanzielle Sammelakt ion des Museums ist hiemit  aber  noch 
keineswegs abgeschlossen. Angesichts der  großen Kostenansprüche, 
die dem Museum im Übersiedlungsjahr  — bei den jetzigen schwierigen 
Verhältnissen in mehrfacher  Höhe, als vorausgesehen war  — erwachsen, 
und um für die künftigen Verwaltungskosten sowie für den unum 
gänglichen weiteren Ausbau der Sammlungen einen Fonds in an
gemessener Höhe zu sichern, bedarf  es noch einer sehr ansehnlichen 
Steigerung der freiwilligen, hochherzigen Zuwendungen von Seite 
hochsinniger  Gönner. Das Präsidium ist sicher, daß wei tere reichliche 
Unterstützung unserer  edlen vater ländischen Sache nicht ausbleiben 
wird, und dankt  auch besonders der P r e s s e ,  im besonderen Fräulein 
Marie v. G l a s e r ,  Fräulein Hermine C l o e t e r  und Herrn Redakteur 
R. H o l z e r ,  für die warme Empfehlung und Hilfeleistung, welche 
allen einschlägigen Aktionen der  Museumslei tung so sehr zugute 
gekommen ist.

Neben den finanziellen Aktionen waren die Schritte in Hinsicht 
der organisatorischen Ausgestal tung unseres Instituts Gegenstand 
besonderer Vorsorge der Vereinsleitung. Sowohl innerhalb derVereins- 
lei tung wie bezüglich der M u s e u m s v e r w a l t u n g  gilt es, zur 
Bewält igung der außerordentlich gesteigerten Arbeitsansprüche en t
sprechende Vorkehrungen zu treffen. Durch die Bildung eines Arbeits
ausschusses, an dessen Spitze sich Sektionschef Dr. A. B r e y c h a  
gestellt  hat, darf wenigstens auf eine teilweise Entlastung des völlig 
überbürdeten Vereinsschriftführers und Museumsdirektors Professor
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Dr. M. H a b e r l a n d t  gerechnet  werden.  In der  Museumsverwaltung 
ist nunmehr die s t a a t l i c h e  B e s t e l l u n g  e i n e s  z w e i t e n  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e a m t e n  n e b e n  d e m  D i r e k t o r  zu 
dessen Unters tützung und Stellver tretung absolut notwendig geworden, 
und das Präsidium hat  daher beim Ministerium für Kultus und Unter
richt als die dr ingendste weitere organisatorische Verfügung die 
staatliche Ernennung des bisher  im Vertragsverhältnis  stehenden 
Museumskustos Pr ivatdozenten Dr. Artur  H a b e r l a n d t  in Vorschlag 
gebracht, ein Anspruch, dessen fraglose Berecht igung von Seiner 
Exzellenz dem Herrn Unterr ichtsminis ter E’reiherrn v. H u s s a r e k  
in wärm s te rW eise  anerkannt  worden ist und ebensp auch hei Seiner 
Exzellenz dem Herrn Finanzminis ter einsichtsvoller Würdigung  be
gegnet.

Kustos Dr. Artur  H a b e r l a n d t  s teht  seit 15. Jänner  1915 in 
militärischer Dienstleistung und konnte nur  vorübergehend anläßlich 
seiner mehrmonat lichen Enthebung für die Zwecke der wissenschaft
lichen Balkanexpedition des Ministeriums für Kultus und Unterricht 
unserem Museum wieder  seine Dienste leihen. Das Präsidium hat 
nunmehr  beim k. u. k. Kriegsministerium die geeigneten Schritte 
unternommen,  um diese während der gegenwärt igen Übersiedlungs
periode doppelt unersetzliche Kraft wenigstens teilweise und fallweise 
für die a llerdr ingendsten Arbeiten zur Verfügung gestellt  zu erhalten, 
und hofft in W ürd igung  der hohen patriotischen Bedeutung unseres 
Instituts auf Bewilligung dieser Bitte, ohne welche die Durchführung 
der riesigen Übersiedlungsarbeit  geradezu in Frage gestellt  wäre.

Von besonders wei tverzweigtem Umfang waren naturgemäß die 
vorbereitenden Verhandlungen und Schritte technischer Art, die der 
erforderlichen- baulichen Umgestal tung des neuen Museumsgebäudes 
galten und die wei ters der  sachgemäßen Verpackung der Sammlung 
und ihrem Abtransport dienen sollten — Arbeiten, die unter  den 
gegenwärt igen abnormen Verhältnissen durchwegs ganz ungeahnten 
und unerhörten Schwierigkeiten begegnen. Ein vom Ausschüsse 
eingesetztes B a u k o m i t e e ,  welchem neben den Museumsfunktionären 
Herr Oberbaurat  Julius Ko c h ,  Ingenieur  Anton D a c h l e r  und 
Architekt Hartwig F i s c h e i  angehören,  hat im Einvernehmen mit 
Magistrat und Stadtbauamt die vom Einrichtungsplan des Museums 
unumgänglich geforderten baulichen Umänderungen in e inem Bau
programm zusammengefaßt,  dessen Ausführung nach erfolgter Genehmi
gung von zuständiger  Seite der bekannten Baufirma E. K a m e n i t z k y  
übertragen worden ist, die sich mit rühmenswerte r  Uneigennützigkei t 
und Bereitwilligkeit  in den Dienst der Sache gestellt hat. Es kann 
festgestellt werden, daß die ins Auge gefaßten baulichen Umänderungen 
durchwegs eine Wiederherstel lung des alten historischen Zustandes 
im Gebäude beinhalten, so daß auch vom Standpunkt  der Denkmal
pflege die neue Zweckbest immung des Hauses sehr  erwünscht  erscheint.
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Über den engen Rahmen der im und am Gebäude selbst erforderlichen 
Umänderungen hinaus ist wohl eine verschönernde Regul ierung der 
gegen den Schönborn-Park orient ierten Hofseite und der unmit te lbar  
angrenzenden Gartenpartien fraglos ganz unerläßlich. Die Verlegung 
der höchst unschönen alten Glashäuser an der Hofmauer, die Nieder
legung dieser in höchstem Grade s törenden und den Blick auf die 
Gartenfassade — die eigentliche Hauptfassade des Palais — völlig 
behindernden Trennungsmauer  selbst und die hiedurch notwendig- 
werdende Regul ierung der angrenzenden Gartenpartien ist eine so 
sehr im Interesse der Stadt Wien gelegene Angelegenheit,  daß nicht 
daran gezweifelt  werden kann, die kompetenten städtischen Faktoren 
mit  Seiner  Exzellenz dem Herrn Bürgermeister  Dr. R. W e i s k i r c h n e r  
an der Spitze, der  verehrliche Stadtrat  und sein kunstvers tändiger  
Referent Herr Stadtrat H. A. S c h w e r  sowie die Bezirksvorstehung 
der Josefstadt, voran Herr Bezirksvorsteher J. B e r g a u e r ,  würden 
nicht zögern, auch städtischerseits die Nachbarschaft 'des neuen und 
großen Österreichischen Völkermuseums völlig einwandfrei und würdig 
zu gestalten.

Wärmsten Dank für andauernde und mannigfaltige Hilfeleistung- 
bedeutungsvollster Art schuldet  das Präsidium auch dem Vorstand 
der Kunstabteiiung der  Patriotischen Kriegsmetallsammlung, Herrn 
Hauptmann Alfred Ritter  v. W a l c h  er,  einem langjährigen Freund 
des Museums und Ausschußrat unseres  Vereines. Seiner Empfehlung 
und Intervention verdankt  die Museumsleitung- die wichtige, vom 
Kriegsminister ium gestattete fallweise Beistellung einiger geschulter 
Militärpersonen der Kriegsmetallsammlung für die Packungsarbeiten im 
Museum, ebenso die leihweise Überlassung einer größeren Anzahl 
von Kisten und  sonstigen Packmater ials durch dieselbe militärische 
Stelle. In verschiedenen sonstigen bedeutungsvol len Angelegenhei ten 
ist Herr Hauptmann v. W a l c h e r  dem Museumsdirektor bereitwilligst 
mit Rat  und Tat beigestanden; auch für die eventuelle Zuweisung 
erwünschter  Doubletten aus der Kriegsmetallsammlung an unseren 
Museumsbestand werden wir nach erfolgter Ordnung aller damit 
zusammenhängenden Fragen durch das Kriegsministerium Herrn 
Hauptmann v. Walcher  zu wärmstem Dank verpflichtet sein.

Bei der Ordnung einer wei teren für die Neueinrichtung unseres 
Museums überaus bedeutungsvol len Angelegenhei t,  der Beschaffung 
und Ergänzung des erforderlichen Materials an Schaukästen, Vitrinen 
und Pul ten,  die in großem Maßstab angesichts der bedeutenden Aus
dehnung des neuen Hauses erforderlich geworden ist, hat sich die 
Museumslei tüng an die älteren großen Museen Wiens mit ihrem 
reichen Bestand an Reserveschränken gewendet.  Es besteht die Hoffnung, 
aus den Kastenreserven des k. k. N a t u r h i s t o r i s e h e n  I i o f m u s e u m s  
wie des k. k. Ö s t e r r e i c h i s c h e n  H a n d e l s m u s e u m s  dank 
dem einsichtsvollen Entgegenkommen der I n t e n d a n z  des k. k. Natur-
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histor ischen Hofmuseums und des hohen O b e r s t k ä m m e r e r a m t e s1
sowie des K u r a t o r i u m s  d e s  H a n d e l s m u s e u m s  eine beträcht
liche Anzahl brauchbarer Schränke und Vitrinen käuflich übernehmen 
zu können, wodurch wenigstens für den größeren Teil der  Aus
stel lungsräume und die erste Zeit der Bedarf gedeckt  werden kann. 
Eine Reihe von Neuanschaffungen wird allerdings unvermeidlich 
sein, für welche wir Hoffnung h on durch das hohe 0  b e r s t h o f- 
m e i s t e r a m t  aus dem H o f t i - t e l t a x f o n d e  mit einem ange
messenen Beitrag beteilt zu werden. Dem K u r a t o r i u m  d e s  
k. k. Ö s t e r r e i c h i s c h e n  M u s e u m s  für Kunst  und Industrie 
sind wir in dieser Angelegenheit  wie auch für , leihweise Über
lassung von Kisten zu wärmstem Dank verpflichtet. Das gleiche 
kollegiale Entgegenkommen bei der herrschenden Kistennot  hat  uns 
das N a t u r  h i s t o r i s c h e  H o f m u s e u m  sowie das T e c h n i s c h e  
M u s e u m  in dankenswertester  Weise erwiesen. Besonderer Dank 
gebührt  auch Frau Kommerzialrat J. M a u t n e r ,  welche die bis
herigen umfangreichen Kistentransporte in gütigster  Weise kostenlos 
besorgen ließ.

Konnten in solcher Art durch mannigfache güt ige Hilfeleistung 
von verschiedenen Seiten die äußerst umfangreichen Übersiedlungs
arbeiten mit der Aussicht auf befriedigende und ungehemmte Fort
führung in Angriff genommen werden, so haben wir auch im neuen 
Hause alle Vorkehrungen getroffen, um nach erfolgter Übersiedlung 
die Aufstellungsarbeiten sofort energisch in Angriff zu nehmen.  Dank 
dem Entgegenkommen aller beteiligten magistratischen Ämter  und der 
Organe des Stadtbauamtes sind die komplizierten Fragen der elek
trischen Beleuchtung im gesamten Gebäude, der  Telephon- und 
Klingelleitungen sowie der Beheizung auf bestem W ege  zur  Lösung. 
Wir  sprechen den Herren Magistratssekretär Franz K o p e c n y ,  Ober
kommissär  Ludwig S c h r a m e k ,  Dr. H a m m e r  sowie besonders auch 
Herrn Stadtbaudirektor  G o l d e m u n d  den verbindlichsten Dank für 
die befriedigende Abwicklung der gesamten Übernahmsgeschäfte  aus 
und hoffen auch in Hinkunft  auf das einsichtsvolle Entgegenkommen 
des Magistrats bezüglich aller Mietangelegenhei ten . im neuen Hause. 
Gleichzeitig danken wir dem verehrlichen S t a d t r a t  und M a g i s t r a t  
sowie besonders auch Herrn Bezirksvorsteher Johann B e r g a u e r  für 
die freundliche Überlassung der Magazinsräume im Gemeindehause 
des VIII. Bezirks, aus welchen die dort seit drei Jahren eingelagerten 
umfangreichen Sammlungen nunmehr in das Museumsgebäude über
führt werden können.

Auch über die normale Museumstät igkei t im Jahre 1916 bis zur 
Schließung des Museums am 20. November v. J. gibt der nachfolgende 
Bericht der Museumsdirektion erfreuliche Auskunft. Es sei aber  schon 
hier eine sehr gelungene wissenschaftliche Veranstal tung unseres 
Museums, die in den Räumen des Oesterreichischen Museums für
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Kunst und Industrie von demselben durehgeführte A u s s t e l l u n g  von  
Vo l k s a r b e i t e n  a us  d e n  L ä n d e r n  de r  B a l k a n h a l b i n s e l  erwähnt,  
welche vom  1. Oktober bis Ende Oktober 1916 zahlreichen Zuspruch 
fand. Bei der von Seiner Exzellenz dem Herrn Minister für Kultus und 
Unterricht Dr. M. Freiherrn v. I l u s s a r e k  vorgenommenen Eröffnung 
dieser Ausstellung konnten wir Seine Durchlaucht  Pr inz Franz 
L i e c h t e n s t e i n ,  Seine Exzellenz den Herrn Ârbeitsminister Frei
herrn v. T r n k a  sowie zahlreiche hervorragende Besucher begrüßen; 
ebenso besichtigten Frau Gräfin B e r c h t o l d  und Exzellenz Dr. E. von 
K o e r b e r  die Ausstellung, welche die reichen Bestände an ethno
graphischen Objekten aus den Balkanländern, die Raummangels  halber 
bisher noch niemals ausgestellt  werden konnten, zu einem fesselnden 
und lehrreichen Bilde der Balkankultur vereinigte. Namentlich Albanien, 
das ja im Mittelpunkt unseres Interesses steht, war  darin dank 
einer Anzahl von Dr. Artur  H a b e r l a n d t  gelegentlich seiner 
Expeditionsreise aufgesammelten volkskundlichen Objekte (Tracht, 
Volksschmuck, Haus- und Wirtschaftsgerät) überaus instruktiv ver
treten. Auch die zahlreichen, von einzelnen Mitgliedern der Wissen
schaftlichen Balkanexpedition (Dr. C. P r a s c h n i k e r ,  Dr. E. B u s c h 
b e c k ,  Dr. Artur  H a b e r l a n d t )  beigestellten photographischen Auf
nahmen archäologischer und ethnographischer Art aus Montenegro, 
Albanien uhd Altserbien verdienten und fanden das lebhafteste 
Interesse. Dem k. k. Ministerium für Kultus und Unterr icht  sei für 
die Bewilligung einer außerordentlichen Subvention von K  300 zur 
Bestreitung der Ausstellungskosten, dem Ministerium für öffentliche 
Arbeiten und der  Direktion des k. k. Oesterreichischen Museums 
für die gewährte  Gastfreundschaft in ihren Ausstel lungsräumen auch 
an dieser Stelle auf das ergebenste und wärmste  gedankt.

Die bisher im Betrage von K  6000 bezogene Subvention des 
k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht wurde im laufenden 
Jahre auf den Betrag von K  4500 gekürzt ;  dagegen verblieben die 
Beiträge der Stadt Wien (K  1200) und der niederösterreichischen 
Handels- und Gewerbekammer (WiOO) in der bisher gewährten Höhe. 
Für  all diese Zuwendungen stat tet  das Präsidium den ergebensten 
Dank ab.

Unsere bisher so rege und erfolgreich betriebene literarisch
wissenschaftliche Tätigkeit  ist im abgelaufenen Jahre, wie dies ähnlich 
bei den verwandten wissenschaftlichen Vereinigungen der Fall ist, 
infolge militärischer Dienstleistung der meisten unserer  regel
mäßigen Mitarbeiter auf die Herausgabe der zwei ten Hälfte des 
XXI.—XXII.  Bandes der » Z e i t s c h r i f t  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  
V o l k s k u n d e «  mit  Beiträgen von A. D a c h l  er ,  Irene T h  i r  r i n g ,  
Prof. Dr. A. Z i n g e r l e ,  H. M o s e r ,  Dr. A. P r i n z i n g e r beschränkt  
gewesen. Vom III. Band des Museumsorgans » W e r k e  d e r  V o l k s 
k u n s t «  werden demnächst nach langer, unliebsamer, durch die



M itleilungen aus dem V erein und dem k. k. Museum für österr. Volkskunde. 29

schwier igen Verhältnisse im Kunstdruck bedingter  Stockung die 
Schlußhefte 2—4 mit Beiträgen von Direktor Dr. E. B r a u n  (Troppau), 
Dr. Karl v. R a d i n g e r  (Innsbruck), J. K a u t s c h  (Steyr) u. a. erscheinen.

InVweleh erfreulicher Weise die Teilnahme der  Öffentlichkeit an 
unserem Verein und seinem Museum sich gesteiger t  hat, ist schon 
mehrfach mit lebhaftem Danke berührt  worden; sie äußerte sich neben 
der finanziellen Stärkung auch in einem sehr  erfreulichen Anwachsen 
der Mitgliederzahl. In der Reihe der f ö r d e r n d e n  M i t g l i e d e r  
begrüßt das Präsidium vor allem mit  freudiger  Genugtuung den 
Beitritt  Seiner Exzellenz des Herrn Finanzministers  Dr. Alexander 
v. S p i t z m ü l l e r  sowie der Herren Präsidenten Dr. Max B r u n n e r ,  
Dr. Josef C a v a l l a r  und Demeter Freiherrn v. E c o n o m o  (Triest), 
der Frau Generalkonsul Emmy v. M e d i n g e r, des Herrn Salo C o h n ,  
der Frau  Valerie v. W e i ß - O l a k  und des Herrn Wilhelm N e u m a n n. 
Als ordentliche Mitglieder sind dem Verein beigetreten:  Dr. Hans 
Bächtold, Basel; Fräulein Mizzi Benedikt;  kais. Rat  Dr. E. Becher, 
Karlsbad; Fräulein Therese Bergei, Mährisch-Ostrau; Artur  v. Boschan; 
Frau Berta Frankl-Scheiber; Josef Freytag;  Dr. Max Lambertz;  B'rau 
kais. Rat Sylvia Lieser;  Fräulein Margarete Munk, Mährisch-Ostrau; 
Fräulein Seraphine v. Obermayer; Frau  Lucie Pospischil; Ambros 
Rohracher,  Lienz; Fräulein Gisela Schmidt, Budapest;  Frau  Irene 
Thirring, Budapest.

Einen sehr beklagenswerten Verlust haben unsere Gesellschaft 
und unser Museum durch den plötzlichen gewaltsamen Tod ihres 
Gönners und Ehrenmitgl iedes  Seiner Exzellenz des Ministerpräsidenten 
Dr. Karl Grafen S t ü r g k h erlitten, welcher  unsere wissenschaftlichen 
und musealen Bestrebungen stets auf das wohlwollendste gefördert 
hat. Wir bewahren seinem Andenken die dankerfüllteste Verehrung.

W ir  sind damit an dem Ende unseres  diesjährigen Berichtes 
angelangt,  welcher  durchwegs das Bild eines hocherfreulichen Auf
schwunges unserer  wissenschaftlichen und vaterländischen Sache, 
ihrer ansehnlich gesteigerten Geltung in der  Öffentlichkeit und die 
Verheißung einer nahen Vollendung unserer  durch viele Jahre vor
bereiteten Hauptschöpfung darbietet. Mit berechtigter  Genugtuung 
darf der rastlose und begeisterte Gründer  und Schöpfer dieses großen 
Werkes,  Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t ,  der  die beste Kraft seines Lebens 
an die überaus schwierige Durchführung desselben gewendet  hat, dem 
Abschluß seiner Schöpfung entgegenschreiten.  Die größte Arbeitslast 
bis zur glücklichen Erreichung dieses hohen Zieles ruht  wie bisher 
auf seinen Schultern. W ir  haben die Hoffnung, daß auch die jugend
liche Kraft des bewährten Museumskustos Dr. Artur  H a b e r l a n d t  
bei dem großen W erke  der Neuaufrichtung der Museumssammlungen 
sich ebenfalls wird betät igen können.

U n t e r  d e r  h u l d v o l l e n  Ä g i d e  d e s  e r h a b e n e n  j u n g e n  
M o n a r c h e n  dürfen wir somit hoffen, noch in diesem Jahre dem
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gesamten Vaterlande und jedem seiner  Völker im neuen Hause ein 
treues Abbild seiner mannigfaltigen Eigenart, eine Schatzkammer 
seiner Kunst  und Arbeit, ein würdiges  Denkmal seiner Sitten und 
Überlieferungen aufzurichten. Der österreichischen Volkskunde wird 
hier dauernd eine zentrale, vermittelnde Pflegestätte erstehen, deren 
oberstes Gesetz stets wissenschaftliche Unparteilichkeit  sein wird und 
an welcher  mitzuwirken alle Kenner  und Schätzer des österreichischen 
Volkstums eingeladen sind.

W i e n ,  20. Februar  1917.

Tätigkeitsüericht des k .  k .  Museums 
für österreichische Volkskunde 

pro 1916.
Ersta t te t  vom Direktor P r o f .  D r.  M. H a b e r la n d t .

Über die in Vorbereitung begriffene entscheidende Umgestaltung in den äußeren 
und inneren  Verhältnissen unseres Instituts, die sich durch seine im Zuge befindliche 
Übersiedlung aus den längst viel zu eng gewordenen Mielräumlichkeiten im Börsegebäude 
in das ehemals gräflich Schönborn-Palais und seiner völligen Neuaufrichtung in einem 
eigenen Gebäude ergibt, ist  bereits im vors tehenden  Bericht das Wesentliche mitgeteilt 
worden. I c h . beschränke mich daher  hier auf die Mitteilung der rein musealen Arbeiten 
des abgelaufenen Jahres  und der Vermehrung der Sammlungen.

Da der Zeitpunkt der R äum ung des Schönborn-Palais seitens der magistratischen 
Ämter erst für den Beginn des Jah res  1917 in Aussicht stand, vollzog sich die Museums
tätigkeit im ersten Halbjahr 1916 der Hauptsache nach im Rahmen der laufenden 
VerwaltungsobsorgeD. Dagegen stand das zweite Halbjahr bereits auf das in tensivste im 
Zeichen der g rundstürzenden Umgestal tung aller Museumsverhältnisse und brach te  eine 
Überfülle von Arbeiten finanzieller, organisatorischer und technischer Vorsorge für die zu 
bewältigende Riesenarbeit,  Vorläufig habe ich dieselben in der Hauptsache allein durcli- 
zuführen gehabt, da der K u s t o s  d e s  M u s e u m s  P r i v a t d o z e n t  Dr .  A r t u r  
H a b e r l a n d t  bis Ende November als L eu tnan t  d. R. teils im Feldfrontdienst stand, 
teils als Mitglied der Wissenschaftlichen Balkanexpedit'on des k. k. Ministeriums für Kultus 
und Unterricht mit Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftlicher Verwertung einer 
mehrmonatlichen Forschungsreise durch  Montenegro, Albanien und Serbien vollauf 
beschäftigt war. Trotzdem hat  derselbe bis zu seiner neuerlichen militärischen Einrückung 
am 1. Dezember 1916 mich, soweit Zeit, und Möglichkeit vorhanden war, auf das auf
opferndste unterstütz t  und namentlich beim Ausarbeiten des neuen Aufstelhmgsplanes der 
Sammlungen sowie bei der Durchführung unserer  Balkan-Ausstellung im Österreichischen 
Museum wesentlich Anteil genommen. W eiters bin ich Herrn  H auptmann Direktor Alfred 
v. W a l c h e r  für seine durch  Rat und T a t  bewiesene stetige Unterstützung, Herrn 
Sektionschef Dr. Artur B r e y c h a  für seine stete  Hilfsbereitschaft bei den Propaganda
geschäften, Herrn  Oberbaurat  Julius K o c h  und Herrn Architekten Hartwig F i s c h e i  
für ihren gütigen Beirat in allen bautechnischen Fragen bezüglich der notwendigen bau 
lichen Renovierung des Schönborn-Palais  zu wärm stem  Dank verpflichtet.

Die Vermehrung der e thnographischen Sammlungen im Berichtsjahre betrug 
442 Nummern, von denen die Mehrzahl geschenkweise überlassen  worden ist. Unter 
diesen W idmungen ist vor allem eine wissenschaftl ich sehr bedeutungsvolle Sam mlung 
Von Trachtenstücken, Stickereien, Voltsschmuck, Haus-, Wirtschafts-  und Arbeitsgeräten aus 
Montenegro, Albanien und Altserbien hervorzuheben, die Herr Kuslos Dr. A. H a b e r l a n d t
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mit größter Mühe gelegentlich seiner wissenschaftlichen Forschungsreise  in diesen Gebieten 
im Sommer 1916 auf eigene Kosten zusamm engebracht  und dem Museum geschenkweise 
überlassen hat.  Die Sam mlung ist  nicht nur  durch zahlreiche vortreffliche Einzelstücke 
bem erkenswert,  sondern ha t  auch dadurch besonderen  W ert,  daß die Herkunft,  Erzeugungs- 
vveise und Verwendung der einzelnen Typen vollkommen fests tehen und  damit sichere 
Anhaltspunkte zur  Bestimmung zahlreicher Gegenstände aus dem Balkangebiete , die in 
verschiedenen öffentlichen und privaten  Sammlungen bisher nur unter  ganz vagen Angaben 
eingereiht waren, geliefert sind.

Eine nicht unwesentliche Ergfinzung^erluhr diese Sam mlung durch die Erwerbung 
einer Anzahl von e thnographischen  Objekten aus Montenegro, welche das Museum dem 
Eifer des Herrn O berleu tnan ts  E rns t  N e w e k l o w s k i  verdankt. Ihr  W ert w ird  noch 
gesteigert durch  die vortrefflichen volkskundlichen Beobachtungen, die der Sammler über 
die typische Hausform und das volkstümliche Haus- und Arbeitsgerät dieser Gegend in 
einer Monographie zusammengefaßt hat,  welche im Jah rgang  1917 der „Zeitschrift für 
österreichische Volkskunde“ zum Abdruck gelangt.  Auch aus der südlichen Herzegowina 
sind dem Museum von ve rsch ied en en . in mili tärischem Dienst  stehenden  Sammlern 
Bereicherungen unserer  einschlägigen Kollektionen zugekommen. — Eine weitere größere 
E rwerbung erfolgte mit Hilfe einer außerordentlichen Subvention, für welche dem 
k. k. M i n i s t e r i u m  f ü r  K u l t u s  u n d  U n t e r r i c h t  der ergebenste Dank g e b ü h r t : 
sie betraf  ausgewählte Gegenstände der tirolischen und salzburgischen Volkskunst,  die aus 
dem Nachlaß einer hochtürstl ichen Persönlichkeit  schon ans Pie tä tsgründen für die 
Museumssammlungen zu sichern waren, aber durchaus wertvolle Bereicherungen derselben 
darstellen, Dabei durfte sich die Müseumsdirektion auch  der freigebigen Unterstützung 
des H errn  Großgrundbesitzers Heinrich - L ö w e n f e l d  und der F rau  Valerie v. W e i ß- 
O l a k  erfreuen, wofür denselben der wärm ste  Dank ausgesprochen wird.

Unserer langjährigen Mitarbeiterin Fräulein stud. Eugenie G o l d s t e r n  verdankt 
das Museum das instruktive und wertvolle Sammelergebnis eines m ehrwöchentlichen 
Studienaufenthaltes in der Abtenauer Gegend, welchen die genannte  für Volksforschung be 
geisterte junge Dame im Som m er 1916 eigens zum Zwecke volkskundlicher Forschungs- und 
Sammeltä tigkeit  in diesem bisher in unseren  Sam m lungen noch wenig vertre tenen Salzburger 
Gebirgswinkel genommen h a t te ;  das sehr befriedigende Sammelergebnis wird die Grundlage 
einer m onographischen Studie bilden, welche Fräulein E. G o l d s t e r n  für die „Zeitschrift für 
österreichische Volkskunde“ vorbereitet.  Einzelne kleinere Sammlposten und  bedeutendere 
Einzelstücke verdanken wir der Freundlichkeit  unse rer  Mitglieder u n d  Mitarbeiter 'Stephan 
M a u t n e r, Robert  E d e r ,  Dr.  V. L e b z e l t e r ,  Fräulein Dr. M. S c h m i d 1, Ingenieur 
Franz R i c h t e r ,  Frau Hilde W i t t g  e n s t e i n - K o e c h e r t ,  Oberleutnant  Ernst 
N e w e k l o w s k i ,  Direktor J. L e i s c h i n g in Brünn sowie dem B ü r g e r m e i s t e r 
a m t  von T r e b i n j e.

Von dem im ganzen in diesem Jahre  für Sammlungszwecke aufgewendeten Betrage 
von K  2105-54 entfallen für Verbindlichkeiten aus f rüheren  Jah ren  K  1010.

Beträchtlichen und wertvollen Zuwachs erfuhr  aueli die Photographiensammlung, 
nam entlich  durch  die Überweisung einer m ehrere  hundert  Num m ern  zählenden Sammlung- 
albanischer, montenegrinischer und altserbischer Originalaufnahmen des Kustos L eu tnan t  d. R. 
Dr. A. H a b e r l a n d t ,  die gelegentlich dessen Teilnahme an der Balkanexpedition auf
genomm en worden sind. Ein Teil davon war in der schon  im vorigen Bericht erwähnten  
A u s s t e l l u n g  v o n  V o l k s a r b e i t e n  d e r  B a l k a n l ä n d e r ,  welche die Museums
direktion im Spätherbst 1916 im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie  mit 
dem größten Erfolg veranstaltet  hat,  zur Ausstellung gebrach t  worden und fand das 
größte In teresse  der Fachwelt  wie die des großen Publikums.

Der Zuwachs an Photographien im Jahre  1916 be trug  138 Num m ern, am anderartigen 
Abbildungen 9 Num m ern.

Die Nummernzahl der Bibliothek stieg um 94 Nummern, hauptsächlich aus Geschenken 
und Besprechungsexemplaren bestehend.

3*
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Die wissenschaftl ichen Veröffentlichungen des Museums und seiner Funktionäre  
erfuhren begreiflicherweise in diesem Jah re  eine starke Einschränkung. Die „ Z e i t s c h r i f t  
f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e “ nahm ihren regelmäßigen Fortgang, das Museumsorgan 
„ W e r k e  d e r  V o l k s k u n s t “ steht im dritten Jahrgang  und wird die längst vorbereiteten 
Schlußhefte des III. Bandes baldigst herauszubringen trachten. Ich habe im ersten 
Halbjahr 1916 nur eine gänzliche Neubearbeitung und Erweiterung meiner in der Sammlung 
„Göschen“ erschienenen „ V ö l k e r k u n d e “ für eine dritte Auflage dieses W erkchens vor
bereiten können und in dem Sammelwerk  „Ruhmeshalle  der Deutschen in Ö s te r re ich“ 
den Abschnitt über die V o l k s k u n s t  d e r  D e u t s c h e n  i n Ö s t e r r e i c h  bearbeitet.  Über 
Einladung des Herrn  Präsidenten der Freien Vereinigung für staatswissenschaftliche F o r t 
bildung Seiner Exzellenz des Herrn Sektionschef Dr. L. Cwiklinski hielt ich am 9. und 11. März 
in dem Zyklus von Vorträgen über die Balkanländer  zwei Vorträge über „Ethnographisches 
ans Albanien“ und „die serbische Volkskultur“. In der Jahresversam m lung unseres Vereines 
am 24. März hielt ich einen Vortrag über  das T h em a  „Wohn- und T rach tenw esen  in 
Albanien“. Dr. Artur H a b e r l a n d t  sprach vor der Anthropologischen Gesellschaft und 
der k. k. Geographischen Gesellschaft über  seine e thnographischen Beobachtungen auf der 
Expeditionsreise  in Montenegro, Albanien und Allserbien.

N unm ehr steht seit H erbst  1916 alle Museumstätigkeit  im Zeichen der Übersiedlung 
und Neuaufrichtung der Museumssammlungen im neuen Gebäude. Die Direktion ha t  einen 
g e n a u e n  A u l s t e l l u n g s p l a n  ausgearbeitet,  der  die Zusammensetzung der Sammlung und 
die wissenschaftl ichen Ansprüche, die an eine volkskundliche Sammlung der österreichischen 
Volksgebiete in ihren  kulturellen Zusam m enhängen  gestellt  werden können, auf das 
gewissenhafteste berücksichtigt.  D i e  s y s t e m a t i s c h e n  S a m m l u n g e n  w e r d e n  
d a s  I. S t o c k w e r k  mi t  2 2  S ä l e n  u n d  k l e i n e r e n  R ä u m e n  f ü l l e n ,  Bibliothek 
und Arbeitsräume werden im Mittelhoftrakt des Gebäudes untergebracht werden.

In den E r d g e s c h o ß  r ä u m e n  w i r d  e i n e  F l u c h t  v o n  B a u e r n s t u b e n  
die bäuerliche charakteristische Wohnweise und  den H ausra t  der österreichischen Volks
stände ze ig en ; ebendaselb t  werden auch die zu Zwecken von wissenschaftlichen ver
gleichenden Studien angelegten a u ß e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  S a m m l u n g e n  a u s  
d e n  L ä n d e r n  d e r  u n g a r i s c h e n  K r o n e  u n d  a u s  v e r s c h i e d e n e n  
e u r o p ä i s c h e n  N a c h  b a r  g e b i e t e n ,  n a m e n t l i c h  a u s  d e n  L ä n d e r n  d e r  
B a l k a n h a l b i n s e l ,  ihre Aufstellung finden.

Endlich wird h ier  auch unsere  W e i h n a c h .  t s k r i p p e n s a m m l u n g ,  vor allem 
die einzigartige große W eihnachtskrippe des 17. Jah rhunder tes  aus Tirol, ein Schaustück 
ersten Ranges bilden.

Ich kann diesen Bericht nicht schließen, ohne meinem ergebensten und wärmst- 
empfundenen Dank für Ihre  Exzellenzen Frau  Gräfin Nandine B e r c h t o l d  und Herrn  
Präsidenten  Grafen R. T r a u n  Ausdruck zu geben. Nur ih rer  unermüdlichen und 
einflußreichen Unterstützung, welche ich bei allen wichtigeren Schritten und Aktionen in 
gütigster Weise gefunden habe und auch weiterhin erbitte,  sind die bisher erzielten großen 
Erfolge zu verdanken.

In  Stellvertretung des Herrn Präsidenten ha tte  ich auch zu oft wiederholtenmalen 
die Herren  Vizepräsidenten Prof.  Dr. Eugen O b e r h u m m e r  und Truchseß Oskar v. H o e f f t  
zu bemühen, welche ich bitte, den  wärm sten  Dank für all ihre  Bemühungen entgegen
zunehmen.

So hoffen wir, in rastloser begeisterter  Arbeit bis zum Herbst 1917 ein n e u 
g e s t a l t e t e s  Ö s t e r r e i c h i s c h e s  V ö l k e r  m u s e u m  als friedliches und ru h m 
volles Abbild unseres Vaterlandes zu Nutz und Ehre der gesammten Bevölkerung fertigstellen 
zu können — eine dauernde wissenschaftl iche Pflegestätte  des Volkstums aller öster
reichischen Nationalitäten,  ein Denkmal ihres jahrhundertea lten  Beisammenlebens und 
Zusam m enstehens im gemeinsamen R ahm en  des Staates.
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Ausweis über den Stand des Hausfonds
am 31. Dezember 1916.

Bestand am 31. Dezember 1916:

A.  Spareinlagen in der Unionbank (Stand am 31. De
zember 1 9 1 5 ) ...........................................................................IC 15.484-58 '

Hiezu Zinsen pro  1 9 1 6 ................................     589'36
Zinsen der Kriegsanleihe  .......................... 275'—• IC 16.348-94

H.  Stifterbeiträge und  Spenden pro  1916:
Herr  Großindustrieller Karl G h w a l l a .............................................. IC 2.000
Ihre  Exzellenz F rau  Gräfin Nandine B e r c h t o l d ........................   1.000
Frau  Kommerzialrat  Jenny M a u t n e r ................................................  1.000
Frau  Martha Mautner v. M a r k h o f ....................................................   1.000
F ra u  Valerie v. W e i ß - O l a k ..................................................................   100
H err  Wilhelm Neumann  ...............................................................   „ 100
Herr Großindustrieller Anton D r e h e r ...........................................   1,000
Gebrüder G u t m a n n ........................................................ • . . . . „ 1.000
Herr Generalrat B. W e t z l e r .............................................................„ 1.000
H err  Großindustrieller Friedr. W agenmann .  ........................   200
K. k. priv. österreichische Bodenkreditansta lt  . . . . . .  „ o.OOO'
Frau  Generalkonsul Emm y v. M e d i n g e r ......................................   100
Seine Durchlaucht der regierende Fürs t  Johann  von und

zu L i e c h t e n s t e i n .......................       2.000
Herr Kommerzialrat Dr. Eduard  M e d i n g e r    200 „ 15.700-—

IC 32.048-94
Abzüglich B a n k s p e s e n ....................................................................................   17-48_ _ _ _ _ _

C. IC 5000 ö ^ p r o z e n t ig e  Kriegsanleihe zum A n k a u f s p r e i s ................................   4.869-76

K  36.901-22

W i e n, am 1. Jänner  1917.

P ro f .  Dr. M. H a b e r l a n d t  J u l iu s  T l i i r r in g
Schriftführer. Kassier.

Geprüft  und in Ordnung b e f u n d e n :

Sektionschef D r .  A r t u r  B rey e l ia  

Oberbaura t  J .  K och  

als Revisoren.
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Die Vereinsleitung
im Jahre  1916:

Graf Rudolf v. Abensperg-^raun
Präsident.  (1914.)

Prof. Dr. Eugen Oberliummer 1L ii. k. Truchseß Oskar v. Ho elft
Erster  Vizepräsident.  (1907 bez. 1914.) Zweiter Vizepräsident. (1897.)

K. k. Regierungsrat Prof. Dr. M ic h a e l  H a b e r l a n d t  
Schriftführer. (1894.)

Privatdozent Dr. A r tu r  H a b e r l a n d t
Schriftführer-Stellvertreter.  (1914.)

Oberingenieur A n to n  D a c h i e r
Geschäftsführer. (1903.)

Prof. Dr. Karl  R i t t e r  v. S p i e ß  
Geschäftsführer-SellVertreter. (1914.)

Büigerschullehrer J u l i u s  T h i r r in g  
Kassier. (1898.)

Ausschußräte:
a) In

Seklionschef a. D. Dr. A r tu r  BreyeUii.  
(1912.)

R o b e r t  E d e r ,  Oberkurator a. D., Mödling, 
(1905.)

Architekt H a r t w i g  Fisclie l.  (1907.) 
t  Direktor G u s ta v  F u n k e .  (1907.)
Graf F r a n z  I l a r r a e h .  (1914.)
Chefarzt Dr. O sk a r  E d le r  v .H o v o rk a .  (1907.) 
K. k. O berbaura t  Ju l iu s  K och ,  (1906.)

Wien:
Prof.  Dr. P a u l  K r e t s c h m e r .  (1899.) 
Generalkonsul I l a n s  E d l .  v. S ie d ln g e r .(1908.) 
K, k. Wirkl. Geheimer R at  K a r l  F r e i h e r r  

y. K u m e rsk i r c h .  (1914.)
Stadtpfarrei- Chorherr J .  Sch ind ler .  (1894.) 
Hofrat Prof. Dr. J o s e f  S t rz y g o w sk i .  (1911.) 
Dr. med. und pliil. R u d o l f  T rek i t s e h .  (1914.) 
Direktor A lfred W alch e r  R i t t e r  y. Molthein, 

k. u. k. Hauptmann. (1905.)

b) In den Königreichen und Ländern;
Dr. med. R ic h a rd  H e l le r ,  Salzburg. (1897.) 
Prof. Dr. R . Mei'iiiger, Graz. (1897.)
Prof. Dr. M a t th ia s  M urko ,  Graz. (1900.) 
Direktor J .  Leiseking-, Brünn. (1914.) 
Direktor Dr. A r t u r  P e t a k ,  Nikolsburg. (1899.) 
Hofrat Dr. F r .  R i t t e r  W ie se r  y. W ie se n h o r t ,  

Innsbruck. (1894.)
Prof. Dr. O t to  J a n k e r ,  Laibach. (1902.) 
Direktor J .  Sukid ,  Laibach. (1901.)

Direktor F.  Bulic ,  Spalato. (1901.)
Prof. Dr. A. G n irs ,  Pola. (1913.)
J o s e f  L u k a s e k ,k .u .k .  Feldkm-at.Zara. (1907. 
Notar J .  P a i l i a r d i ,  Mähr.-Budwitz. (1894.) 
Prof. Dr. L. N ie d e r le ,  Prag. (1894.)
Prof. Dr. A. Hauffen, Prag .  (1894.)
Direktor Dr. E.  B ra u n ,  Troppau. (1901.) 
Direktor R o m an  Z a w i l in s k i , fTamovv. (1894.)
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Verzeichnis der Stifter.
Adolf Freiherr Bachofen v. Echt sen., Wien. 
Graf Karl Lanckoionski, Wien.
Anton Dreher, Schwechat,  
f  Nikolaus Dumba.
Amalie v. Hoefft, Wien, 
f  Dr. S. Jenny.
Fürst  Johann  von und zu Liechtenstein, Wien, 
f  Graf Konstantin Prezdziedzki. 
t  Johann  Prèsl.
Paul Ritter v. Schoeller, Wien, 
f  Philipp Ritter v. Schoeller, Wien, 
t  Fürs t  Jos. Adolf Schwarzenberg, Wien. 
Dr. med. und phil. Rudolf Trebitsch, Wien. 
K. k. priv. Kreditanstalt,  Wien.
Graf Rudolf v. Abensperg-Traun, Wien. 
Geh. Rat Dr. Rudolf Sieghart, Wien.
Frau  Gräfin Nandine Berchtold.
Frau  Kommerzialrat Jenny Mautner.

F rau  Martha Mautner v. Markhof.
Frau  Else Pollak v. Parnegg. 
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft. 
Generalrat B. Wetzler.
Gebrüder Gutmann.
Großindustrieller K. Chwalla.
Niederösterr.  Handels- und Gewerbekamm'.r- 
Job. Ritt .  v. Scaramangâ, Triest.
K. k. priv. Anglo-österreicliische Bank. 
Wiener Bankverein.
Prager Eisenindustrie-Gesellschaft.  
Zentraldirektor Wilhelm Kestranek.
Wilhelm Ritter v. Ofenheim.
K. k. priv.'österreichische Bodenkreditanstait .  
Skodawerke,  Pilsen.
Dr. Karl F re iherr  v. Skoda, Wien. 
Unionbank.
Allgemeine Depositenbank.

Gründer.
Österreichisch-ungarische Bank. 
F ü rs t  Alexander Tliurn und Taxis.

Generaldirektor Dr. Schick, Steyr. 
Niederösterreichische Eskomptebank.

Fördernde Mitglieder.
Bankhaus S. M. v. Rothschild, Wien. 
Erste österreichische Sparkasse, Wien. 
Schenker & Ko., Wien.
Karl Rudolf Taborsky.
Dr. Alexander v. Spitzmüller.
F rau  Generalkonsul Emmy v. Medinger. 
Dr. J. Cavallar, Triest.

Präsident Dr. Max Brunner, Triest. 
Valerie v. Weiß-Olak.
Demeter F re iherr  v. Economo, Triest. 
Friedrich W agenmann.
Wilhelm Neuman. 
f  Salo Cohn.
Kommerzialrat Dr. Eduard Medinger.

Ehrenmitglieder.
t  Prof. Dr. Richard Andree, München, 
f  Hofrat Dr. Max Höfler, Tölz.
Hofrat Dr. V. Ritter v. Jagic, Wien.
Fürs t  Johann  von und  zu Liechtenstein, Wien, 
f  Ministerpräsident K. Graf Stürgkh, Wien. 
Graf Heinrich Lamberg, Steyr.

K. k. Minister für Kultus und Unterricht 
Dr. Max Hussarek  Ritter v. Heinlein, Wien. 

Gräfin Nandine Berchtold, Wien. 
Oberststabeimeister Karl Fre iherr  v. Rumers- 

kirch, Wien.
Bürgermeister Dr. Richard Weiskirchner, Wien.

Korrespondierende Mitglieder.
Karl Adrian, Salzburg. (1913.)
Notar Dr. Eugen Frischauf, Eggenburg. (1913.) 
Prof. Wladimir Hnatiuk, Lemberg. (1913.) 
Regierungsrat Dr. Ludwig v. Hörmann, In n s 

bruck. (1913.)
Dr. Richard Ritter v. Kralik, Wien. (1913.) 
Regierungsrat Prof. Dr. J. Pommer,  Krems. 

(1913.)
Direktor Julius Leisching, Brünn. (1913.)

Prof. J. Tvrdy, Wiscliau. (1913.)
S tadtra t  H. A. Schwer,. Wien. (1914.)
Prof. Dr. Rudolf Meringer, Graz. (1914.) 
Prof. Dr. Matthias Murko, Graz. (1914.) 
Prof. Dr. Adolf Hauffen, Prag, (1914.)
Dr. F ranz  Freiherr  v. Nopcsa, Wien. (1914.) 
Regierungsrat Erich Kolbenheyer, Czernowitz. 

(1914.)
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Korrespondenten  
x des k. k. Museums für österreichische Volkskunde.

Franz Andreß, Lehrer, Dobrzan bei Pilsen. 
Josef Blau, Oberlehrer in Freihöls.
Dr. Ignaz Buxbaum, Wischau.
Heinrich Moses, Lehrer, Neunkirchen.
Hugo v. Preen, Gutsbesitzer, Osternberg. 
Stephanie Baronin v. Rubido-Zichy, Abbazia. 
Leo Rzeszowski, Fachlehrer, Podgörze.

Wilhelm Tschinkel, Morobitz.
Magdalena Wankel,  Prag.
Alois Menghin, Burgerschuldirektor, Meran. 
Prof. Vid Vuletic-Vukasovic, Ragusa.
Prof. Eduard  Domluvil,  Walach.-Meseritsch. 
Maximilian Goldstein, Lemberg.

Verzeichnis der Mitglieder.
Die mit * B e ze ic h n ten  sind Abonnenten der „Zeitschrift für österreicliische Volkskunde".

*Abraliam Ant. Franz, Präpara tor und Lenr- 
mittelhändler, Wien.

♦Adler Heinrich, Redakteur,  Wien.
♦Adrian Karl, Fachschullehrer, Salzburg. 
♦Andree-Eysn Marie, München.
♦Andreß Franz, Lehrer, Dobrzan. 
♦Auersperg Karl, Fürst,  Goldegg.
♦Austria,Sektion des deutsch-österreichischen 

Alpenvereines, Wien.
♦Baar Jakob, Spediteur, Wien.
♦Bach Theodor, Oberlraurat,  Prag.
Bachinger Augustin, Prof. d. R., Horn. 
♦Bächtold Hans, Dr., Basel.
♦Bafina Franz, Abt, Brünn.
♦Becher, Dr., kais. Rat, Karlsbad. 
♦Benediktiner- Ordensstift  Melk. 
♦Benediktiner-Stift St. Peter, Salzburg. 
♦Benedikt Mimi, Wien.
♦Benesch Anna, Wien.
Benesch August,  Dr., Direktor, Bodenbach, 
Benesch Fritz, Dr., kais. Rat, Wien. 
Benesch Ladislaus, Edler v., k. n. k. Oberst

leutnant  i. R., Wien.
♦Benes Julius, Seminardirektor,  Wiener- 

Neustadt.
♦Berchtold Leopold, Graf, Wien.
♦Berchtold Ferdinandine,  Gräfin, Wien. 
♦Bergei Therese ,  Fachlehrerin, Mähr.-Ostrau. 
f  Berger Vitus, Regierungsrat,  Wien. 
♦Bezirkslehrerbibliothek Floridsdorf  und 

Umgebung in Groß-Enzersdorf.
♦Bianchi Luise, Baronin, Rubbia, 
♦Bibliothek des Stiftes Wilhering.
♦Blau Josef, Oberlehrer, Freihöls.
♦Boschan Artur v., Wien.
♦Bouchal Leo, Dr., Wien.
♦Bouchal Leonhard,  Bankier, Wien.
Braun Edmund, Dr., Direktor, Troppau. 
Brem Karoline, Hainburg.
♦Breitfelder Franz, k. k, Hofrat,  Wien.

♦Brenner-Felsach Joachim, Freih.v .,Gainfarn. 
♦Breycha Artur, Dr., k. k. Sektionschef a. D., 

Wien.
♦Brioschi Anion, Wien.
♦Bronner F. J., München.
Brüll Rudolf, Dr., Wien.
♦Bugiel Wladimir, Dr., Paris.
♦Bujatti Therese.
♦Bulic Franz, Dr., Regierungsrat,  Spalato. 
♦Geipek Leo, Ritt, v., Dr., Innsbruck. 
Charlem ont Hugo, akad. Maler, Wien, 
♦Ghorinsky Rudolf, Graf, Sektionschef, Wien. 
♦Clam-Martinic Heinrich, Graf, Geh. Rat, 

Ministerpräsident,  Wien.
Gollmann Elsa, Wien.
♦Gzech v. Gzechenherz Jaroslav, Wien. 
Gzech v. Czechenherz Zdenka, geb. Baronin 

Villani, Wien.
♦Dachler Anton, Oberingenieur, Wien. 
♦Degner Karl, Prof., Wien.
♦Depinyi A., Dr., Laibach.
♦Deutscher B öhm erwaldbund, Budweis. 
♦Deutscher Volksgesangverein, Wien,
♦Diehl Andreas, Edl. v., Wien.
♦Doblhoff Josef, Freih. v., Wien.
♦Domluvil Ed., Prof., Walachisch-Meseritsch. 
Doppelreiter Johann, P fa rrer ,  Altenmarkt 

a. d. Triest ing.
Drechsel Artur, Freih. v., Dr., Hofrat,  Wien. 
Ebner Laurenz, Pfarrer, Schöngrabern. 
♦Eder Robert ,  Oberkurator  a. D., Mödling. 
♦Enzenberg Artur, Graf, Dr., Innsbruck. 
Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und 

und Gewerbe, Brünn.
♦Feilberg H. F., Dr., Askov, Dänemark. 
♦Fierlinger Klandius, Freih. v., Dr., Wien. 
♦Figdor Albert, Dr., Bankier, Wien.
♦Figdor Eduard,  Großgrundbesitzer, Wien. 
♦Fischer Karl R., Bürgerschullehrer, Gablonz 

a. d. Neisse.
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Fischhof Robert,  Bankbeamter,  Wien. 
Fischhof Moritz Johann ,  Oberrevident der 

k. k. Staatsbahnen, Wien.
*Fischel Hartwig, Architekt und Ober- 

ingenieur, Wien.
♦Förster-Streffleur Rud., Ritt, v., Ministerial

ra t,  Wien.
♦Frankl-Scheiber Berta , Wien.
♦Freytag  Josef, Wien.
Frimmel v. T raisenau  Fanni, Wien. 
♦Frischauf Eugen, Dr., Eggenburg.
Frischauf  Marie, Eggenburg.
*Fritze Elise, Fabriksbesitzerin, Wien. 
♦Fuchs Hans Maria, Dr., Vöslau.
*Funk'e Gustav, Direktor, Wien.
*Gaber Karl, Dr., k. k. Landesgerichtsrat,  

Wien.
Gail Hans, Abteilungsvorstand-Stellvertreter 

der k. k. Staatsbahnen, Floridsdorf. 
Gasser Heinrich, Bozen.
♦Gautsch v. F ranken thu rn  Paul,  Freib., Dr., 

Ministerpräsident d. R., Wien. 
♦Geographisches Insti tu t  der k. k. Universität, 

Graz.
♦Geramb Viktor, Edl. v., Dr., Graz. 

♦Germanisches Seminar der kön. Universität, 
Berlin.

Gerold & Ko., Wien.
♦Gerstner Karl, k. k. Bezirksschulinspektor, 

Wien.
♦Geyling Remigius, akad, Maler, Wien.
Glas Alfred, Dr., Wien.
Glas Ida, Wien.
♦Glasser Franz, Prof., kais. Rat,  Wien. 
Goldmann Emil, Prof. Dr., Wien.
♦Goldstein Maximilian, Lemberg.
♦Goldstern Eugenie,  stud., Wien.
♦Goll Jaroslav, Hofrat,  Prof. Dr., Prag. 
♦Gofuchowski-Gofuchowo Agenor, Graf, Geh, 

Rat,  Prag.
♦Großherzogliche Hofbibliolhek, Darmstadt.  
♦Gugenbauer Gustav, Dr., Wien.
Guttmann Max, Prof., Wien.
♦Gymnasium, k. k. Akademisches, Wien. 
♦Haas Wilhelm, Dr., Hofrat, Wien. 
Haberland t  Artur, Dr. phil., Wien. 
Haberlandt  Karoline, Hainburg.
♦Haberlandt Friedrich, Oberbaura t ,  Graz. 
Haberlandt  Katharina, Lehrerin, Wien. 
H aber land t  Lola, Wien.
♦Haberlandt Michael, Prof. Dr., k. k. Regie

rungsrat ,  Wien.
♦Halberstadt Artur, Dr., Wiener-Neustadt.  
♦Haller Karl, Bürgerschuldirektor, Wien.

*Halm Hans, Dr., Lang-Enzersdorf. 
♦Hamburger Fritz, Neubruck, f .
♦Hammel Rudolf, Prof., Regierungsrat,  Wien. 
♦Hamza Ernst,  Fachlehrer, Feldsberg. 
♦Hanakamp Paul, Architekt,Wiener-Neustadt.  
Handl Norbert,  Dr., Wien.
Händler  Willi, Perchtoldsdorf,
Hardegg Franz, Graf, Wien.
♦Hauffen Adolf, Prof. Dr., Prag.
♦Haupt Johann, Photograph, Iglau. 
Hausotter  Alexander, Nordbahnbeam ter,  

Pohl bei Zauchtl.
♦Helf Moritz, Dr., Wien.
♦Heller Richard, Dr., Salzburg.
„Helmer P. Gilbert, Abt, Tepl.
♦Herdtle Hermann, Regierungsrat,  Wien. 
♦Herzfeld Albert, Kommerzialrat, Wien. 
♦Hielle Klothilde, Wien.
♦Hintner Valentin, Prof. Dr., Wien. 
♦Hitschmann Hugo, Dr., Zeitungseigentümer, 

Wien.
Hlawaczek Max, Gesellschafter der Firma 

Lenoir  & Förster,  Wien.
♦Hoefft Oskar, Edl. v., k. u. k. Truchseß, 

Wien.
♦Höhere Handelsschule (Handelsakademie 

für Mädchen), Wien.
♦Hörzinger Franz, k. u. k. Major, Innsbruck. 
♦Hoffmann Josef, k. k. Professor, Regierungs

rat,  Wien.
♦Hofmann-Krayer E., Prof. Dr., Basel. 
♦Hofmann lg., k. u. k. Militäroberlehrer i. P., 

Baden.
♦Hornbostel Erich, Ritt, v., Dr. , Berlin. 

♦Horowitz Eduard, Ritt, v., Geh. Rat, k. u . k.
Sektionschef, Wien.

Hoyos Stanislaus, Graf, k. u. k. Kämmerer, 
Wien.

♦Hovorka Oskar,  Edl. v., Dr., Chefarzt, Wien. 
Huber Marie, Klosterneuburg.
♦Hunyady de Kethely Ida, Gräfin, Hofdame, 

Wien.
♦Jagic Vatroslav, Ritt, v., Dr., Hofrat,  Wien. 
♦Jauker Otto, Prof. Dr., Laibach.
♦Jireßek Josef Konst., Hof rat,  Prof. Dr., 

Wien.
♦Jung Rudolf, Dr., akad. Maler, Wien. 
♦Jungwirth Josef, Prof., akad. Maler, Wien, 
♦Kärntner Verein, Klagenfurt.
Kaindl R aim und Friedr.,  Prof. Dr., Graz. 
Karger Viktor, Ingenieur, Teschen.
♦Keitler Irm a,  Wien.
♦Keller-Mattoni Therese  v., Wien.
♦Keßler Engelbert,  Schriftsteller, Wien.
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Kittner Marie, Obervorsteherin des Offiziers
waiseninsti tuts  i. P., Baden.

♦Klarwill Georg, Ritt , v., Wien.
♦Kling Oskar, Dr.,  Frankfur t  a. M.
Klvaiia Josef, Gymnasialdireklor, Gaya.
♦Koch Julius, k. k. Oberbaura t ,  Wien.
♦Kölbl Leop.  jun., Wien.
♦Königliche Bibliothek, Berlin.
♦Königliches Benediktiner-Stift Emaus,  Prag.
♦Kopecky Adolf, Bibliothekar etc., Pilsen.
♦Kralik v. Mayrswaiden Mathilde, Wien.
♦Kralik v. Mayrswaiden Richard, Ritt., Dr., 

Wien.
♦Krek Bogumil,  Dr., Hof- und Gerichts

advokat,  Wien, .
♦Kretschmer Paul, Prof. Dr., Wien.
Kreuzinger Hans, Mitglied des Hofopern

orchesters,  Wien.
♦Kfizik Franz, Herrenhausmitglied,  Karo

linental.
Kropf Emil, Oberrevident,  Wien.
Kuenburg-Stollberg Berta, F ra u  Gräfin, Aigen.
♦Kuhlmann Georg, Schloß Urstein bei Hallein.
♦Kuhn Konrad, Dr., Wien.
♦Kulka Richard, Dr., Wien.
♦Küttlér Edmund, Dr., Wien.
♦Kyrie Georg, Dr., Wien.
♦Lambertz  Max, Dr., Mauer.
♦Landes-Real- und Ober-Gymnasialschule, 

Stockerau.
Langer Ludwig, Bürgerschullehrer, Wien.

Larisch  Rudolf,  Edl. v., Regierungsrat,  Prof., 
Wien.

♦Lattre Rom a de, k. u. k. Oberstenswitwe, 
Wien.

Lebeda Sophie, geb. Edle v. Stark, Prag.
Lebzelter Viktor, Dr., Wien.
♦Leeb Willibald P., Professor der Theologie, 

GrUnau, Post Hofstätten.
Lehrkörper  der  Knabenbürgerschule, Wien.
♦Lehrkörper der Mädchen-Volks- und  Bürger

schule, Wien.
♦Lehrkörper des k. k. Staatsgymnasiums, 

Wien.
♦Lehrerinnenbildungsanstalt ,  Wien.
♦Lehrkörper der Volksschule für Knaben und 

Mädchen, Trogergasse,  Wien.
Leischiug Eduard, Dr., IJofrat,  Wien.
Leisching Julius, Architekt, Direktor des 

Erzherzog Rainer-Museums für Kunst 
u n d  Gewerbe, Brünn.

♦Lewetus A. S,, Schriftstellerin, Wien.
♦Lieser Sylvia, Frau  kais. Rat, Wien.
♦List Kamillo, Dr., Regierungsrat,  Wien.

Loewenthal  Dagobert,  Dr., Fabriksbesitzer, 
Iglau.

♦Löwy J., k. u. k. Hofphotograph, Wien.
♦Lorang Emilie v., Wien.
Lorenz v. L iburnau Ludwig, Ritt,, Prof. Dr., 

k. u. k. Direktor, Wien.
Lukaäek Josef, k. 'u. k. Feldkurat,  Zara.
♦Luschan Felix v., Prof., Direktor am Museum 

für Völkerkunde, Berlin.
♦Luxburg Friedrich,  Graf von, königl. bayr. 

Legationsrat,  Rom.
Malovich Eduard, Fabriksbesitzer, Wien.
Malovich Eleonore, Wien.
♦Maresch Rudolf, Dr., Hofrat, Wien;
Matiegka Heinrich, Prof. Dr., Prag.
♦Mattula Ludwig, Oberlehrer,Unter-Retzbach.
♦Mattug Karl, Dr., Oberdirektor der Landes

bank des Königreiches Böhm en, Prag.
♦Mautner Jenny, Wien.
♦Mautner Konrad, Wien.
♦Mautner S tephan, Wien.
♦Mayer Karl, Dr., Universi tätsprofessor,  Inns

bruck.
♦Mayrhofer Johann ,  Tischlermeister,  Haslach.
♦Medinger Hans,  Edl. v., Brauhausbesitzer, 

k. dän, Generalkonsul. Wien.
♦Meier John, Prof. Dr., Freiburg im Breisgau.
♦Mengliin Alois, Direktor, Meran.
Menghin Oswald, Dr., Wien.
♦Mensi Franz, Freib.  v„ Graz.
♦Meran Johann ,  Graf v., Dr., Stainz bei Graz.
♦Mettal Otto, Ritt , v., Herrenhausmitglied,  

Zdechowitz.
♦Meyersberg Hermann, Wien.
Mitteregger Emma, Zentraldirektorsgattin, 

Klagenfurt.
♦Mogk E., Prof. Dr., Leipzig.
♦Moser Koloman, k. k. Professor, Wien.
♦Moser Heinrich, Lehrer, Wien.
♦Much Rudolf,  Dr., Universitätsprofessor, 

Wien.
♦Müller Leopold Karl, stud. techn., Wien.
Müller W ilhelm, k. u. k. Hof- und Universitäts

buchhändler ,  Wien. ^ '
Munk Marg., Fachlehrerin ,  Mähr.-Ostrau.
Murko Matthias, Prof. Dr., Graz.
♦Museum „Carolino-Augusteum“, Salzburg.
♦Museum für Völkerkunde, Hamburg.
♦Museumsverein Neutitschein.
♦„Die N a tu rfreu n d e“, Touris tenverein,  Wien.

Nettwall Heini’., fürstl. Oberverwalter,  Mähr.- 
T rübau .

Neuber W ilhelm, kais. Rat, k. k. Kommerzial
r a t  etc., Wien. •.
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Neumann Adolf, ka is . ,R at ,  Wien.
*Neumann Wilhelm Anton, Hofrat, f. e. geistl.

Rat, Universitätsprofessor, Mödling. 
Niederle Lubor, Prof.  Dr., k. k. Konservator, 

Zi2kow.
♦Oberhummer Eugen, Prof. Dr., Wien. 
♦Obermayer Seraphine v., Wien.
♦Orlik Emil, Ritt, v., Prof. a. D., Kunst

gewerbeschule,  Berlin.
♦Ogradi Franz, inf. Abt, f. e. Konsistorialrat, 

Cilli.
Palliardi Jaroslav, Notar, Mähr.-Budvvitz. 
♦Panschab Justin ,  Abt, Lilienfeld.
♦Petak Artur, Dr., Gymnasialdirektor, Nikols

burg.
♦Pfanhauser Wilh., Fabrikant,  Wien.
Pichler Gabriel, Wien.
♦Pick Alfred, k. k. Landesgerichtsrat,  Wien* 
♦Pininski Leo, Graf, Geh. Rat,  Lemberg. 
♦Pöschl Felix, Magistrats-Oberkommissär, 

Wien.
♦Pogatscher Heinrich, Dr., Rom.
♦Polek Johann, Dr., k. k. Hofrat, Wien. 
♦Polivka Georg, Prof. Dr., Prag.
♦Polzer Artur, Ritt, v., k.k. Sekt.ionschef, Wien. 
Pom m er Josef, Regierungsrat,  Prof. Dr., Krems* 
♦Pospecil Franz, Prof., Kloster H rud isch ’ 

Olmütz.
♦Pospischil Lucie.
♦Powolny Michael, Prof., Bildhauer, Wien. 
♦Pram berger Romuald P., St. Lambrecht.  
♦Praääak W ladimir,  Freih. v., Hofrat, Wien. 
♦Preen Hugo v., akad; Maier, Osternberg. 
♦Preindlsberger - Mrazovic Milena, Schrift

stellerin, Sarajevo.
♦Pfikril Franz, Dr. phil., Pfarrer ,  Drahotusch 

bei Mähr.-Weißkiichen.
♦Prinlz Hans, k. u. k. Hauptmann und akad.

Maler, Wien.
♦Probst  Karl, akad. Maler, Wien.
Purschke Karl, Dr., k. k. Generalintendant, 

Wien.
Rabel Henriette ,  Hauptmannswitwe, Wien. 
Rack Heinrich, kais. Rat, Seitenstetten. 
♦Radermacher Ludwig, Prof. Dr., Wien. 
♦Realschule, Meran.
Reich Edl.  v. Rohrwig OLto, Dr., Hof- und 

Gerichtsadvokat, Wien.
Reisch Emil, Prof. Dr., Hofrat, Wien. 
Reiterer Karl, Oberlehrer, W ettm annstä t ten .  
♦Reuschl Karl, Dr., Dresden.
♦Richter Ferdinand, k. u. k. Oberst, Wien. 
Robitschek Johann, Prof., Wien.
♦Rodler Günter, Dr., Wien.

♦Rößler Stephan, kais. Rat, Abt des Z is ter
zienser-Ordensstiftes,  Zwettl. 

♦R ohracher  Ambros, Lienz.
♦Romstorfer Kail A., k. k, Regierungsrat und 

Konservator, Wien.
Rotberger Moritz, k. k. Kommerzialrat, Wien. 
♦Rubido-Zicliy Steph., Baronin, Abbazia. 
♦Salzer Josef, Wien.
♦Sarg Karl, Fabriksbesitzer, Liesing bei Wien. 
♦Schachinger Norbert, kais. Rat, Konsistorial

rat,  Abt etc., Schlägl, Post Aigen. 
Schallud Franz, Dekorationsmaler des 

Deutschen Volkstheaters, Wien.
Schedle Anton, k. k. Baurat,  Linz.
♦Scherer Rudolf,  Wien.
Schick Georg, Dr., Wien.
Sehima Karl, Dr., Ministerialrat,  Wien. 
♦Schindler Franz, Wien.
♦Schindler Jakob August, Stadtpfarrer, 

Klosterneuburg.
Schlumberger Edl. v. Goldegg Gustav, Wien. 
♦Schmidl Marianne, stud., Wien.
♦Schmidt  Georg, Prof., Mies.
♦Schmidt Gisela, Budapest.
Schmidt Karl, Buchbinder, Wien. 
♦Schneeweis Edmund, Dr., Aussig a. d. Elbe. 
Schönthaler F. und Söhne, Wien. 
Schranzhofer Leopold, Professor an  der 

theresianischen Akademie, Wien. 
*Schrems Hans, Wien.
♦Schürer v. Waldheim Lina, Wien.
Schulz v. Strasznitzki Luise, Wien,
Schulz Wolfgang, Dr., Wien.
♦Schwäger v. Hohenbruck Oskar, Baron, 

Wien.
Schwetter Berta,  Wien.
♦Sektion Mark B randenburg ,  Berlin.
♦Seidl Leopoldine, Wien.
♦Seifert Franz, akad. Bildhauer, Wien.
♦Seim Anna, Wien.
Seyfert  Richard, Dr., Wien.
♦Siebenrock Friedrich, k. u. k. Kustos, Wien. 
♦Sieger Robert,  Prof. Dr., Graz.
Silberstein OLto, Maler, Wien.
♦Silva-Tarouca Ernst,  Graf, Geh, Rat, Prag. 
♦Slebinger J., Prof. Dr., Laibach.
♦Sperber Hans, Dr., Upsala.
Spieß Karl v., Prof. Dr., Wien.
♦Springer Hugo, Dr., Abt des Benediktiner- 

Ordensstiftes Seitenstetten. 
♦Staatsgewerbeschule , k. k., Salzburg, 
♦ölaatsgewerbeschule, k. k., Wien. 
♦Staatsgewerbeschule, k, k., Czernowitz. 
♦Staatsgymnasium, k. k., Bielitz.
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♦Staatsgymnasium, k. k., Iglau. 
♦Staatsgymnasium, k. k. II., Czernowitz. 
♦Stadt-Museum, Znaim.
♦Städtisches Pädagogium, Wien. 
♦Steiermärkisches kulturhistorisches und 

Kunstgewerbe-Museum, Graz. 
♦Steindachner Franz, D r. ,k .u .k .  Hofrat,  Wien. 
♦Siele Josef, Stein in Krain.
♦Stift Hohenfurt.
♦Stift Reichersberg am Inn.
♦Strakosch Ignaz, Glaser, Wien. 
♦Strele-Bärwangen Richard, Ritt, v., Regie

rungsrat ,  Vorstand der öffentlichen 
Studienhibliothek, Salzburg. 

♦Studienbibliothek, Olmütz. 
♦Studienhibliothek, Salzburg.
♦Stiirgkl) Karl, Graf, k. k. Geh. R at  und 

Ministerpräsident, Wien.
♦Sturm Josef, Regierungsrat,  Professor, Wien. 
♦Subic Johann, Direktor, Laibach.
♦Sydow C. W., v. Dr., Lund, Schweden. 
Szombathy Josef, k. u .k .  Regierungsrat,  Wien. 
♦Sztranyak Josef, Photozinkograph, Wien. 
Tenzer Anton, Kunsttischler, Wien. 
Teschner Richard, akad. Maler, Wien. , 
Thirring Irene, Budapest.
♦Thirring Julius, Bürgerschullehrer, Wien. 
Thirr ing Marietta,  Wien.
Toldt A., Dr., Augenarzt,  Salzburg.
♦Toldt Karl, Dr., Hofrat, Wien.
Toldt  Karl jun., Dr., Wien.
♦Tollich Adolf, Oberförster, Fulnek. 
Tomaschek Edl. v. Strato wa Robert  Beilarmin, 

Dr., k. k. Regierungsrat,  Wien. 
♦Tomiuk Vasili v., Erzpriester, Radautz, 

Bukowina.
♦Treusch Leopold, Beamter der Österreichi

schen Sparkassa, Wien.
Trojanis Natalis, Dr., Erzpriester, Curzola. 

♦Tschurtschenthaler Paul, k. k. Richter, 
Bruneck.

♦Tzigara-Samurcas Al., Professor, Bukarest.  
♦Udziela Severin, k. k. Bezirksschulinspektor, 

Podgorze, Galizien.
♦Ullmann Maria, Wien.
♦Ulrich Max, Direktor, Wien. 
♦Universitätsbibliothek, Czernowitz. 
♦Universitätsbibliothek, Graz. 
♦Universitätsbibliothek, Innsbruck. 
♦Universitätsbibliothek, Leipzig.
Urban Eduard, kais. Rat,  Bankier, Brünn. 
Urban Josef, stud.,  Wien.
♦Verein der niederösterreichischen Landes

freunde, Ortsgruppe Kaltenleutgeben.

♦Verein für bayrische Volkskunde, Würzburg.
♦Vidossich Josef, Dr., Capodistria.
♦Vierthaler Helene, Wien.
♦Volkov Theodor ,  Prof. Dr., St. Petersburg.
♦Volkslieder - Ausschuß für Mähren und 

Schlesien, Brünn.
Wachll  Fritz A:, Professor, Wien.
W äbner  Franz, Prof. Dr., Prag.
♦W ärndorfer  August, Baden-Weikersdorf.
♦Walcher v. Molthein Alfred, Direktor, Wien
W eber  Anton, Baurat,  Wien.
Weil v. Weilen Alexander, Dr., Universi täts

professor, Wien.
♦Weiß-Olak Valerie v., Wien.
♦Welzel Hans, Regierungsrat,  Syndikus, 

München.
♦Weslowski Elias, k. k. Fachschuldirektor, 

Kimpolung.
♦W idmann Johann, Prof. Dr., Sa'zburg.
♦Wieser Ritt. v. W iesenhort  Franz, Prof. Dr., 

Hofrat, Innsbruck.
♦Wigand Moritz, Privatier,  Preßburg,
♦Wilczek Hans, Graf, k. k. Geh. Rat, Wien.
♦Wilhelm Franz, k. k. Gewerbeschuldireklor, 

Pilsen.
♦Wimpffen Franz, Freih. v., k. k. Geh. Rat, 

Salzburg.
♦Wissenschaftl icher Klub, Wien.
♦Wolf Sandor, Eisenstadt.
♦Wolfram Alfred, Wien.
W retschko Alfred,.Ritt,  v., Professor, Inns

bruck.
♦Zawilinski Roman, Direktor, Tarnöw.
♦Zeller Ludwig, Präsiden t  der Handels- und 

Gewerbekammer, Salzburg.
Z im m erm ann  Franz, Archivar, St. Pölten.
♦Zingerle Oswald v., Prof. Dr., Czernowitz.
♦Ziskal Johann, Wien.
♦Zovetti Ugo, Kunstmaler, Wien.
Zsigmondy Karl, Prof. Dr., Wien.
♦Zsigmondy Otto, Dr., Wien.

A c k e r b a u  s V h  u l e n .

Direktion der  höheren  landwirtscha 't l ichen 
Landeslehransta lt ,  Dublany.

Direktion der höheren  Gartenbauschule, 
Eisgrub.

Direktion der Landesacker-,  O b s t -u n d  W ein
bauschule, Feldsberg.

Direktion der Ackerbauschule, Klagenfurt.
Direktion der landwirtschaftlichen L eh r 

anstalt,  Oberalm  bei Hallein.
Direktion der k. k. önologiscben und poino- 

lögischen Lehranstalt ,  Klosterneuburg.
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Direktion der Landesackerbauschule, 
Kotzobendz.

Direktion der Ackerbauschule, Kremsier.
Direktion der Acker-, Obst- und W einbau

schule, Leitmeritz.
Direktion der höheren  Forstlehransta lt,  

Mähr.-Weißkirchen.
Direktion der-landwirtschaftliehenLehranstalt  

„Francisco Joseph inum “, Mödling.
Direktion der landwirtschaftlichen Landes- 

mittelschule, Ober-Hermsdorf.

Direktion der landwirtschaftlichen L andes
mittelschule, Prerau.

Direktion der Landesacker-  und Obstbau
schule, Ritzlhof.

Direktion der landwirtschaftlichen Landes- 
lehranstalt ,  Rotholz bei Straß, Tirol.

Direktion der Landes-Wein-, Obst- und Acker
bauschule, Stauden bei Rudolfswert.

Direktion der königl. böhm. landwirtschaft
lichen Akademie, Tetschen-Liebwerd.

Direktion der Acker- u. Weinbauschule, Znaim-

Dazu 102 Exemplare an den k. k. Schulbücherverlag in Wien, für die Bibliotheken 
verschiedener Gymnasien und Lehrerb ildungsansta lten  in Österreich.

Tauschverkehr und Widmungsexemplare.
Akademie der W issenschaften,  anthropologische Kommission, Krakau. 
Alpenvereinsbücherei des Deutschen und österreichischen-Alpenvereines, München, W esten

riederstraße 21. -
Altertumsverein für Södermanland, Direktor der k. Universitätsbibliothek Axel Andersson, 

Uppsala.
Anthropologische Gesellschaft, Wien, I. Burgring 7.
Anzeiger der e thnographischen Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums, Budapest.  
Archiv für das Studium der neueren  Sprachen, Berlin W., Kaiserin Augustenstraße 73. 
Badische Heimat in Freiburg im Breisgau (Städtische Sammlungen), Golombischlößchen, 

Rottekoplatz 2.
Bibliothek der k. k. Technischen Hochschule, Wien, IV. Technikerstraße. 
Bosnisch-herzegowinisches Institu t für Balkanforschung in Sarajevo.
Bund der Deutschen Nordmährens, Olmütz.
Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen, B raunau i. B.
Deutsch-österreichischer Alpenverein (Herrn Heinrich Heß), Wien, VII. Kandlgasse 19/21. 
Direktion der Lehrerbildungsanstalt ,  Görz.
Direktion der städlischen Bibliothek, Wien, I. Rathausplatz .
Fortbildungsverein in Berndorf.
Franz  Josef-Museum für Kunst und Gewerbe, Troppau.
Geographisches Seminar der k. k. Universi tät, Wien.
Germanisches Museum, Nürnberg.
Gesellschaft der Freunde der böhmischen Altertümer, Prag.
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte,  Berlin SW., Königgrätzer- 

s traße 120.
Gesellschaft für Landeskunde, Salzburg.
Gesellschaft für siebenbürgische Landeskunde, Direktor Emil Sigerus,  Hermannstadt. 
Großherzoglich badische Universitätsbibliothek, Heidelberg.
Handels- und  Gewerbekammer,  Wien, I. S tubenring 8/10.
Hessische Vereinigung für Volkskunde, Gießen.
Hofbibliothek, k. u. k., Wien.
Insti tu t  für Kultur- und Universalgeschichte, Leipzig, Schillerstraße 7. 
Krahuletz-Gesellschaft in Eggenburg.
Kunsthistorische Fachgruppe des Vereines „Volksheim“, Wien, XVI/2. Koflerpark. 
Mährische Museumsgesellschaft in Brünn.
Ministerium des Innern .
Ministerium für Kultus und Unterricht.
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Musealverein für Krain in Laibach,
Museum Ferdinandeum, Innsbruck.
Museum für deutsche Volkskunde, Berlin, Klosterstraße 36.
Museum „Francisco Carolinum“, Linz.
Museumsgesellschaft des Königreiches Böhmen, Prag. >
Museumsgesellschaft (Prof. E. Domluvil), Wal.-Meseritsch.
Museumsverein in Schärding.
Museumsverein in Waidhofen a. d. Ybbs.
Niederösterreichische Landesbibliothek, Wien, I. Herrengasse  13.
Nordiska Museet, Stockholm 14.
Norsk Folkemuseum , Kristiania,  Norwegen.
Oberhessischer Geschichtsverein, Gießen.
Österreichische Monatsschrift für den Orient, IX. Berggasse 16.
Ons Volksleben (J. Cornets), St. Antonius bei W ünegkem, Provinz Antwerpen.
Redaktion des Schweizer Archivs für Volkskunde (Prof. Dr. Hoffmann-Krayer), Basel, 

Hirzboden tveg.
Redaktion of S. Landsmâlen, Upsala.
Redaktion der Zeitschrift für Egerländer Volkskunde (A. John), Eger.
Schlesische Gesellschaft für Volkskunde, Breslau, XIII. Körnerstraße 40.
Seiner Majestät Oberstkäm m ereram t,  Wien.
Sevöenko-Gesellsehaft der W issenschaften  (Volodymyr Hnatyuk), Lemberg.
Städtisches Museum, Steyr.
Südslawische Akademie der W issenschaften in Agram.
Tschechoslawisches ethnographisches Museum, Prag.
Universitätsbibliothek, k. k., Wien.
Verband deutschvölkischer Akademiker für Mähren und Schlesien, Brünn, Deutsche Technik. 
Verein Deutsche Heimat, Wien, VII. Mariahilferstraße 46.
Verein für bayrische Volkskunde, Würzburg.
Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Prag.
Verein für Heimatkunde des Bezirks Reichenberg.
Verein für Landeskunde von Niederösterreich, Wien, I. Herrengasse  13.
Verein für ostniederiändische Volkskunde (Dr. J. Bergsma), Groningen, Holland.
Verein für sächsische Volkskunde, Dresden A., Wallstraße 9.
Verein für Volkskunde, Berlin W. 62, Bayreuthers traße  43.
Verein für Volkskunst und Volkskunde, München, Gruftstraße 1.
W örterbuch-Kommission der k. Akademie der Wissenschaften, Wien, IV. Favoritenslraße 5. 
W ürttembergische Vereinigung für Volkskunde (Prof. K. Bohnenberger),  Tübingen. 
Zeitschrift für deutsche Mundarten (Prof. 0 .  Heilig), R asta t t ,  Baden.
Zeitschrift für  Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, Troppau. 
Zeitschrift für  Heimatforschung „Deutsche Gaue“ (Kurat Chr. Frank), Käufbeuren. 
Zeitschrift des Vereines für rheinische und westfälische Volkskunde (K. W ehrhan),  F rank

fur t  a. M.-Bockenheim.
Zeitschrift „Gewerbliche R u n d sc h a u 4 des Steiermärkischen Gewerbeförderungs-Insti tu ts,  Graz. 
Zweigverein Drosendorf und  Umgebung des Allgemeinen niederösterreichischen Volks 

bildungsvereines, Drosendorf.
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Jahresversammlung.
K a i s e r  K a r l - M u s s u m  fü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e .

In der am 16. April unter  dem Vorsitze des Präsiden ten  Geheimen Rates Grafen 
Rudolf T r a u n  abgehaltenen Jahresversam m lung des Vereines und k. k. Museums für 
österreichische Volkskunde ersta t te te  der Direktor des Museums Prof. Dr. M. H a b e r 
l a n d t  den Tätigkeitsbericht,  demzufolge die abgelaufene Periode für die Entwicklung 
des Vereines und Museums überaus bedeutungsvoll  gewesen ist. Die Ü bernahm e des 
P r o t e k t o r a t s  d u r c h  d e n  K a i s e r  sowie die Verleihung des T i t e l s  K a i s e r  
K a r l - M u s e u m  sind die auszeiclmendsten Beweise kaiserl icher Huld für dieses vater
ländische Institu t,  dem auch das werktätige Interesse  der gesamten Öffentlichkeit sich 
immer allgemeiner zuwendet.

Die wesentlichsten Mitteilungen des Berichtes sind obenstehend zur Kenntnis ge
bracht.. Der Tätigkeitsbericht wurde von der Versammlung mit lebhaftestem Beifall zur 
Kenntnis genommen und auf Antrag des Herrn Präsidenten dem Schriftführer und Museums
direktor für seine großzügige und überaus erfolgreiche Tätigkeit der wärmste  Dank aus
gesprochen. Für die vorgetragenen Kassaberichte pro 1916 wurde auf Antrag  der Revi
soren Sektionschef Dr. A . B r e y c h a  und O berbaura t  J. K o c  h dem Kassier J. T h i r r  i n g 
die Entlastung erteilt.

Als nächs te r  Punkt  der T agesordnung wurden mit Stimmeneinhell igkeit die von der 
Vereinsleitung vorgeschlagenen Sta tu tenänderungen (siehe unten) zum Beschluß erhoben.

Hierauf erfolgten die von der Vereinsleitung vorgeschlagenen Neu- und W ieder
wahlen, die ebenfalls einhellig genehmigt wurden. Es wurden gewählt: Zur E h r e n 
p r ä s i d e n t i n :  Ihre Exzellenz Frau Gräfin Nanrline Berchtold.  Zum E h r e n m i t g l i e d :  
Seine Exzellenz Herr Oberstkäm m erer Graf Leopold Berchtold. P r ä s i d i u m :  Zu m 
P r ä s i d e n t e n :  Seine Exzellenz Herr Graf Rudolf T raun-Abensperg  (Wiederwahl). Zu 
V i z e p r ä s i d e n t e n :  Universitä ts-Professor Dr. Eugen Oberhum m er (Wiederwahl) und 
Dr. Artur Breycha, k. k. Sektionschef d. R. (Neuwahl). Zum G e n e r a l s e k r e t ä r :  
Regierungsrat Professor Dr. Michael Haberland t  und zu S e k r e t ä r e n :  Dr. Artur H ab er
landt, Professor Dr. Karl v. Spieß (Wiederwahl). Zu A u s s c h u ß  r a t e n :  Oberkurator  
a. D. Robert  Eder, Franz Graf Harrach, Generalkonsul Hans v. Medinger, Karl Freiherr 
v. Rumerskirch, Hofrat Professor Dr. Josef Strzygowski, Dr. Rudolf Trebitsch, Hauptmann 
Alfred Ritter v. Walcher, Direktor Julius Leisching, Brünn, Professor Dr. Otto Janker, 
Laibach (Wiederwahl), Hofrat Rudolf Ritter v. Foerster-Slreffleur, Fiäule in Marie v. Glaser, 
Redakteur Rudolf Holzer (Neuwahl).

Der Vortrag des Museumsdirektors Prof. H a b e r l a n d t  über die sich soeben trotz  
größter Schwierigkeiten vollziehende Neugestaltung des k. k. Museums für österreichische 
Volkskunde im Schönbornschen Gartenpalais gewährte, von zahlreichen Lichtbildern un te r 
stützt, höchst  anziehenden Einblick in die Zukunft dieses Institu ts,  das, eminent dem-Staals- 
gedanken dienend, die völkische Eigenart aller österreichischen Volksstämme, ihr eigenstes 
Können und Trach ten  zur Darstellung bringt, und  vorbildlich in die neue Zeit h inüber
wirken will, die m ehr als je nach deni Kriege im Zeichen der Heimatliebe und Heimat
kunst stehen wird. Der Vortrag ist an der Spitze dieses Heftes abgedruckt.

Unter den zahlreichen Anwesenden befanden sich: Unterrichtsminister Dr. M. F r e i 
h e r r  v. H u s s a r  e k und Gemahlin,  Exzellenz Fr. F r e i h e r r  v. S c h i e ß 1, Präsident 
der Handels- und Gewerbekammer Paul R i t t e r  v. S c h o e l l e r ,  Präsident der B örse
kammer Otto v. S e y b e l ,  die Sektionschefs W. F r e i h e r r  v. W e c k  b e c k  e r  und 
Dr.  A.  B r e y c h a ,  Hofrat Rudolf v. F o e r s t e r - S t r e f f l e u r ,  Truchseß Oskar E d l e r  
v. H ö f f t, Oberbaurat.  J. K o c  h, in Vertretung des Bürgermeisters Dr. R. W e i s k i r e h n e  r 
Bezirksvorsteher J.  B e r g a u e r ,  S tad tra t  H. A. S c h w e r  und viele andere. Ihr  Aus
bleiben hatten Arbeitsminister F r e i h e r r  v, T r n k a, Handelsminister Dr. U r b a n  
Kabinettsdirektor Dr. v. P o 1 z e r, Präsident Dr. E x n e r ,  Gräfin Nandine B e r c h t o l d  
Konsul V i v e n o t und andere entschuldigt.



Professor Moritz Hoernes.
Ein Nachruf von M i c h a e l  H a b e r l a n d t .

Lange vor der Zeit, da die Natur  das Recht  zu haben schien, 
dieses Leben zurückzufordern,  ist Moritz Hoernes dahingegangen. Ein 
aufrechter Mann vom Scheitel bis zur Sohle, ein Begründer im Reiche 
der  Wissenschaft,  kraftstrotzende Persönl ichkei t voll Geist und Witz  — 
dies dreifache Lebensgut  in seinem Wesen wie in e i n e m  Guß ver
einigend — so steht diese Gestalt in der Er innerung der  Vielen, auf 
die er wirkte, der Kollegen, Freunde und Schüler, die alle in Moritz 
Hoernes ein Unersetzliches verloren haben.

Moritz Hoernes hat das Glück gehabt,  am Aufbau einer neuen 
Wissenschaft als einer der Ersten und Berufensten wesentlichen 
Anteil genommen zu haben. Er stand mit  an der  Spitze derjenigen, 
welche die Prähis torie als Wissenschaft ins Leben riefen, welche aus 
der etwas nebelhaften Urgeschichte des Menschen eine klar gegliederte, 
von s trengen Methoden beherrschte wissenschaftliche Disziplin, die 
prähistorische Archäologie schufen, für welche er an der W iener  
Universität  die erste Lehrkanzel eroberte, die er selbst als Erster 
zierte. Den Vorsprung, den die französische Wissenschaft in der 
frühen und eifrigen Pflege der  Prähistorie ■— vor allem dank der 
Auswertung der überraschenden reichen Diluvial- und Höhlenfunde 
Süd- und Westfrankreichs —• gewonnen hatte, hat  Hoernes für das 
an vorgeschichtlichen Funden nicht minder  reiche Gebiet Österreichs 
vollauf wet tgemacht  und dabei die Anregungen wohl genutzt, welche

-'S

die französischen Gelehrten in so reichem Maße zu gehen hatten. Es 
kamen ihm dabei sein eminenter  Ordnungssinn, sein ausgeprägtes 
Bedürfnis nach Klarheit  und W ahrhe i t  und nicht zuletzt ein beispiel
loser Arbeitsfleiß zugute, Eigenschaften, die zum wesentl ichsten Teil 
die geistige Begabung und wissenschaftliche Kraft ausmachen,  mit  
deren Hilfe wissenschaftliches Neuland gewonnen und gewinnreich 
bepflanzt wird.

Hoernes ist von der klassischen Philologie und Archäologie zur 
Prähistorie gelangt, und er hat diesen geistigen Ursprungsquel l seiner 
wissenschaftlichen Betätigung nie gänzlich vergessen lassen. Aber die 
frühe Beschäftigung im Felde, die Ausgrabungsarbeit  mit  dem Spaten,
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das Studium der Denkmäler  an den Orten ihrer Entstehung-, forschendes 
Reisen im Süden der Monarchie und namentlich auf der Balkanhalb
insel haben ihn von Jugend auf zum Aufsuchen und Betreten wissen
schaftlichen Neulands, das, gleichsam noch unter  dem Horizont der 
Wissenschaft,  im Schöße der Erde verborgen lag, hingezogen. Es ist 
ein Großes, der Geschichte unseres  Geschlechtes, die nach den früheren 
Zeugnissen auf  sechs, sieben Jahrtausende zurückzublicken vermochte, 
die ungeheure Spanne von Jahrzehntausenden,  wenn auch teilweise 
nur  im Dämmerlichte, anzuschließen, und nicht minder ein Großes, 
das gesohichtslose Alteuropa aus der Dunkelheit  der Vorgeschichte 
in leidlich klaren Umrissen neben dem hell beleuchteten klassischen 
Süden des Welt tei les hervortreten zu lassen. Dies ist beides das 
Verdienst der  prähistorischen Arbeit  der letzten Jahrzehnte, und an 
dieser schöpferischen Tät igkeit  hat Moritz Hoernes seinen wohl
gemessenen Anteil genommen.

Es ist hier nicht des Ortes, die ungeheure Summe wissenschaft
licher Arbeit, die der  Gelehrte in beherrschender Übersicht über  die 
Fülle der prähistorischen Denkmäler Europas, mit ihrer krit ischen 
Deutung und Ordnung, mit der Aufstellung und Begründung eines 
kulturwissenschaftlichen Systems der vorgeschichtlichen Zeiten ge
leistet hat, auch nur  in ihren wichtigsten Ergebnissen auszubreiten. 
Die Aufhellung der Diluvialgeschichte Mitteleuropas, Kultur und Kunst 
der jüngeren Steinzeit  in der  Monarchie, die Hallstätter Epoche und 
und die ihr voraufgehenden bronzezeitlichen Kulturstufen, für welche 
der erhal tene Denkmälerbestand die reichsten wissenschaftlichen 
Grundlagen bot, die prähistorische Erforschung Bosniens und die 
Organisation der wissenschaftlichen Arbeit  daselbst, endlich vor allem 
die prähistorische Kunstgeschichte Alteuropas: dies sind nur  einige 
der wichtigsten Gebiete und Richtungen der wissenschaftlichen Arbeit 
des he imgegangenen Forschers. Aber was ich hier vor allem in den 
Vordergrund t reten lassen möchte, ist die große wissenschaftliche 
Bedeutung, welche die Prähis torie in ihren gewaltigen Fortschritten 
für die geschichtliche Bildung überhaupt  gewann, wozu die Lebens
arbeit  unseres  Freundes mitgeholfen hat;  ist die wesentliche Befruch
tung  und Umgestaltung, welche bedeutungsvolle wissenschaftliche 
Nachbargebiete,  wie die Indogermanistik, die klassischeKunstgeschichte, 
die Paläoethnologie, durch die Fortschrit te der Urgeschichtsforschung 
erfuhren, wie beispielsweise bezüglich des Grundproblems der europä
ischen Altertumskunde, der Indogermanenfrage unter  dem kritischen



47

Einfluß der Prähistorie und der von ihr an den Tag gebrachten Tat
sachen eine völlige Umwälzung der  Ansichten eingetreten ist. Dem 
leeren Spekulieren mit  Völkernamen, dem phantasievol len Bestreben, 
aus den Kulturtatsachen, welche der Spaten unwiderleglich festgestellt 
hatte, uralte Völkergeschichte herauszudestil l ieren, ist niemand ent
schlossener und konsequenter entgegengetreten als Moritz Hoernes.

Die eigenste Bewährung seines Forscherberufes und die vollendete 
Meisterschaft in der geistigen Durchdringung seiner wissenschaftlichen 
Materie erwies der Gelehrte indessen auf  einem Gebiet, das seiner 
künstlerisch veranlagten Vollnatur besonders nahe lag: auf  dem Gebiet 
der Kunst, der  Kunst der Ur- und Vorzeit, von der dunkle und starke, 
mehr  und mehr sich lichtende Zusammenhänge bis in die volkstüm
liche Kunst  unserer  Tage heraufleiten. Gefesselt von der höchst 
merkwürdigen naturalistischen Jägerkunst  der f rühesten Höhlen
menschen,  sammelte Hoernes als Erster den gesamten Strom künstle
rischer Leistungen und Emanat ionen der Vorzeit in das Gedankenbett  
gesetzmäßigen Ablaufes, indem er überall, ein dankbarer  Schüler der 
Völker- und Volkskunde, die erstarrten Tatsachen und Denkmäler 
durch dahinter  geschautes Leben und dahinter  erfaßten Geist gleichsam 
transparent  erstehen ließ, so daß nun der Ursinn der Zeiten und die 
Entwicklung der kulturellen Stufen deutlich hervortraten und die 
Kunstgeschichte zur wahrhaften Geistesgeschichte des Menschen
geschlechtes sich umwaridelte. Seine »Urgeschichte der bildenden 
Kunst  Europas«, deren zweite, kurz vor seinem plötzlich aufgetretenen 
Siechtum erschienene Auflage ein völlig neues, zwei tes Buch über 
diesen Gegenstand neben der monumentalen ersten Fassung des 
Werkes darstellt, wird stets ein Denkmal meisterlicher Beherrschung 
und geistiger Durchdringung eines geschlossenen, an sich spröden 
und fragmentarischen wissenschaftlichen Stoffes bleiben. Hier tritt, 
soweit es in der Wissenschaft überhaupt  möglich ist, die Persönl ichkei t 
selbst in die Erscheinung,  welche überall  ihr letztes, gelassenes, aber 
entschiedenes Wor t  in der Welt  der von ihr beherrschten Tatsachen 
ausspricht.

In der Tat, die Gelehrtenerscheinung in Hoernes, so bedeutend 
und prominent  sie in der Gesamtheit  seiner Leistungen hervortritt,  
füllte sein reiches und vielseitiges Wesen nicht aus. Eine 
mächt ige Vollnatur, wie er war, bot er der  W el t  seit  Jugendtagèn 
bis ins reife Alter wei t  mehr  als Gelehrsamkeit,  Wissen und Lehre.  
Seine glänzende, übersprudelndeBeredsamkei t ,  die ihm im akademischen

i*



Lehramt wie im Vortragssaal die stärksten Erfolge sicherte, die Un- 
erschöpflichkeit seiner Einfälle in Ernst und Scherz, das weitgespannte  
Interesse an allen geistigen Dingen, Poesie wie Theater,  f remder  wie 
einheimischer Literatur,  das ihn bis zuletzt erfüllte, prägten ihn zu 
einer ganz ungewöhnlichen geistigen Physiognomie,  deren Glanz auch 
seine leibliche Gestaltung vollauf entsprach. Diese hohe, mächtige 
Gestalt, von einem edlen, ausdrucksvollen Haupt gekrönt, lebhaften 
Blickes, wel tmännischen Auftretens sicher, aber  auch burschikosem 
Wesen zugeneigt  und mitunter  in wahrhaft  göttlich-grobianischer 
Wahrhaft igkei t  ausbrechend, ist durchaus tadellos und ehrenhaft  
durchs Leben geschritten, das sich ihm nicht leicht eröffnete und 
nicht ohne Mühen und harten Schweiß den Weg für seine Erfolge 
freigab. Er wußte es durch die anmutigsten Gaben und Perlen seines 
Geistes zu verschönern und zu schmücken. Ein trefflicher Zeichner, 
hat er spielerisch — wie oft — mit dem Stift kleine Meisterwerke 
hingezaubert  — wie er ja auch mit bestem Gewinn für seine Wissen
schaft seine Bücher meist  selbst mit ihren vortrefflichen Textbildern 
ausgestattet  hat  — und nicht selten gerieten diese Zeichnungen, von 
seinem Humor und seinem gelenken Spott beflügelt, zu köstlicher 
Karikatur. Es war  mehr  als eine leichte dichterische Ader, die in 
seinem Geiste schlug. Er hat  in jungen Jahren wunderschöne lyrische 
Perlen um sich gestreut,  und unvergessen bleibe es, wie er noch in 
reifen Jahren dem sehnsücht igen Wunsch  eines musikalischen Großen, 
Hugo Wolfs, der nach einem Dichterbuch für seine geplante Oper 
»Manuel Venegas« schmachtete, mit einer prächtigen dramatischen 
Schöpfung entgegenkam, welche durch Hugo Wolfs Musik, so unvoll
ständig diese auch geblieben ist, unvergessen  bleiben wird.

So war  es eine ungewöhnliche Gelehrtenerscheinung voll Mark 
und Kraft, die in Moritz Hoernes unter  uns weilte und nun zu früh 
dahinging. Sein Ausgang nur, so rasch und leidvoll durch ein kurzes 
Siechtum zur  letzten Befreiung führend, scheint  übel zu diesem Leben 
zu s timmen und verschärft  darum Mancher Trauer. Aber so sinkt 
die Eiche oder sonst ein stolzer W; ipfel mitunter  unversehens über 
Nacht  in sich zusammen,  die vieler Jahre Stürme aufrecht wider
standen haben. Seine W erke  spiegeln diesen Geist unverl ierbar wider 
und das Glück seiner Persönl ichkei t hat  er selbst genossen. Darum 
ist u n s e r e  Trauer  milde und sein Andenken ein ungetrübtes.



I Abhandlungen und grössere  M itte ilu n g en

Das polnische Bauernhaus im Kreise Cholm.
Von Dr .  E d .  K r i e c h b a u m ,  Woislawize.

(Mit 10 Grundrissen.)

Die Kreisstadt Cholm liegt hinter  uns;  wir haben uns einem 
landesüblichen Fuhrwerke anvertraut,  einem leichten, langen Leiter
wagen, auf dem uns ein Bund Stroh als Sitz dient. Vier kleine Pferde 
ziehen uns mühsam auf der schlechten Straße südwärts der öster
reichischen Grenze zu.

Anfangs fahren wir  noch durch ebenes, stark versumpftes Gebiet; 
die auf einer Höhe thronende Kathedrale  des russischen Erzbischofs 
von Cholm zeigt sich noch einige Stunden unseren rückschauenden 
Blicken; die vergoldeten Kuppeln und Zwiebeln leuchten und funkeln 
noch lange im Abendsonnenschein.

Unversehens ändert  sich aber der Charakter  der  Landschaft, 
die vor uns liegt. Die kleinen Hügelrücken, die um Cholm nur  ver
einzelt auftraten, werden geschlossener; sie bilden flachgewölbte Höhen
züge, die im allgemeinen von Ost nach W e s t  streichen; immer folgt 
auf eine solche Höhenwelle eine breite Talmulde, in der  ein träger 
Bach zwischen versumpften Wiesen oder Moorfiächen einerseits dem 
Wieprz, anderersei ts dem Bug zufließt.

So bleibt dann der landschaftliche Charakter  auch -weiter dem 
Süden zu; nur  werden die meist siedlungsarmen Höhenwellen bewaldet. 
In den versumpften Talmulden hingegen dehnen sich die Ortschaften 
oft auf viele Kilometer aus.

Der Aufbau der Höhenrücken ist nicht  allenthalben gleich; in 
buntem Wechsel  sehen wir an Bodenaufschlüssen fruchtbare, kalk
reiche Kreidemergel  und ausgedehnte Lößkappen; diese fallen schon 
von wei tem durch ihre starke Zertalung auf; in die oft 10 bis 20 ni 
mächtigen, ungeschichteten Ablagerungen sind stei lwandige Gräben 
eingerissen, die sich noch bis in die Mergelschichten fortsetzen. Wo 
Löß und Mergel zusammenstoßen, tritt  gerne Quellwasser zutage, 
und diese Quellhorizonte lassen sich weithin verfolgen.

Angelockt durch diesen Quellenreichtum, haben sich hier auch 
ganz unregelmäßig gestaltete Siedlungen entwickelt,  die vom herr
schenden Typus stark abweichen. Die Häuser  und Gehöfte stehen: 
planlos an den Hängen ober den reich verzweigten tief eirigesohnitlenen: 
Tälern. ‘ ‘ 1
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Mit Ausnahme dieser Ortsanlage, deren unregelmäßige Bauart 
durch natürliche Verhältnisse bedingt  ist, geht  ein einheitl icher Zug 
durch alle Dörfer unseres zwischen Wieprz und Bug gelegenen 
Gebietes.

Außer Forsb oder Hegerhäusern finden wir nirgends Einzelsied
lungen.

Die in der  Regel von 400 bis 1000 Menschen bewohnten Dörfer 
ziehen sich beiderseits der Straße dahin;  sie steigen aber aus den 
flachen, sumpfigen und waldlosen Talmulden auch in den seitlichen 
Verzweigungen der Täler die Hänge hinan und dehnen sich dann 
bis zu den flachgewölbten Höhenrücken oder bis an den Waldesrand 
aus. In einer Mulde reiht  sich oft Ortschaft an Ortschaft und man 
kann so 8, ja 10 km  zwischen menschl ichen Siedlungen dahingehen.

Auf unserer  Fahrt  kommen wir  durch zahlreiche Dörfer; eines 
gleicht dem anderen, und ganz im Gegensatz zu den bunten Bildern, 
die in den meisten deutschen Gebieten Herz und Auge erfreuen, 
begegnen uns bei flüchtigem Ansehen wenig abwechselnde Bilder.

W e n n  wir  näher  zuschauen und Dörfer rechts und links der 
Hauptstraße aufsuchen, finden wir  aber  auch in diesen slawischen, 
meist von Polen bewohnten Dörfern verschiedene Dorfanlagen.

In einem Dorfe, stehen die Wohnhäuse r  auf  beiden Seiten der 
Straße und dahinter ihre zugehörigen Wirtschaftsgebäude;  in einem 
anderen Dorfe hingegen sehen wir  auf der  einen Straßenseite die 
Wohnhäuser ,  ihnen gegenüber  auf der anderen Seite der Straße die 
zugehörigen Wirtschaftsgebäude;  nur  selten aber stehen auf einer 
Straßenseite mehrere  Anwesen hintereinander,  eine Seitenstraße 
bildend.

In keinem Falle aber reiht  sich Haus unmittelbar  an Haus; sind 
auf der einen Straßenseite nur  Wohnhäuser ,  so ist ja der Abstand 
zwischen den einzelnen Wohneinhe i ten selten ein großer; aber es 
liegen immer noch Blumen- oder Gemüsegärten,  Obsthaine oder schmale 
Wiesenstücke zwischen den Wohnhäusern.

Ein Lat tenzaun t rennt  sie von der Straße und die oft blumen
reichen Gärten lassen das W ohnhaus  noch etwas weiter  zurücktreten. 
So sehen wir  oft recht freundliche und behagliche Dorfbilder, 
besonders im Mai,, wenn die zahlreichen Kirschbäume in Blüte stehen 
und die Häuser  unterm weißen Blütenschnee kaum hervorlugen.

Die Dorfstraße ist selten s tärker verbreitert ;  nur  hie und  da ist 
ein Rasenfleck in ihr ausgespart  und auf ihm steht als Kinderbelu
s t igung eine hohe Holzschaukel, um die lebendiges Treiben herrscht;  
andernorts hingegen lädt eine einfache Holzkapelle oder ein Holzkreuz, 
aus nicht entrindeten Föhrenstämmen in Doppelkreuzform gezimmert,  
zu andächt igem Verweilen ein. Solche Holzkreuze stellt man dann 
am Ein- u n d ; Ausgange des Dorfes auf, wenn als unheimlicher Gast 
eine Seuche von Haus zu Haus schleicht und sich aus jeder  Hütte
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ein Todesopfer holt. Nie fehlen Brunnen an der Dorfstraße; besonders 
wenn der  Grundwasserspiegel  hoch steht, finden wir  sie in größerer 
Anzahl.

Fast  immer sehen wir  viereckige Schachtbrunnen mit  Holz aus
gezimmert,  der  Holzbau ist dann noch 1 m  über  den Boden 
aufgeführt, oben durch einen Klappdeckel verschlossen. Das Wasser  
wird mittels verschiedener  Vorrichtungen aus dem Brunnen gehoben; 
oft ist nur  eine einfache Rolle vorhanden, über  die man ein Seil legt, 
das sich aber jeder Wasserholende selbst mitbringen muß, andernorts 
hat man wieder  Winden,  die mit e iner einfachen Kurbel oder einem 
großen Schwungrade betrieben werden;  in e inem Dorfe, das einen 
besonders tiefen Brunnen hat, ist das Schwungrad zum Tretrad ver
größert, in dem eine Person laufen kann, während  eine zweite außen
stehend noch mit den Händen mitarbeitet. Am häufigsten hebt  aber  
ein ungleicharmiger Hebel das W asse r  aus der Tiefe, der Eimer ist 
dann mittels einer langen Stange am längeren Hebelarm angebracht.

Recht  malerische Bilder geben die Dorf brunnen, wenn sie unter  
einem großen, pyramidenförmigen Strohdache, das meist  mit  dicken 
Moospolstern überzogen ist, stehen.

Abends sieht man Leute  aus allen Häusern zum Brunnen pilgern 
— ganz biblische Bilder. Jeder  t rägt  ein Joch am Nacken, beiderseits 
hängt  eine hölzerne Wasser tonne herab — der  eine treibt  sein Pferd, 
der  andere eine kleine Kuhherde zum Holztrog, der neben dem 
Brunnen steht  und nun von diesem aus gefüllt werden muß.

In den Dörfern aber, in denen eine Quelle zutage tritt, wird 
diese in einen viereckigen Holztrog gefaßt; das W asse r  fließt danu 
oft noch in zwei  andere große Tröge ab, von denen der  eine als Vieh
tränke, der andere aber  zum Waschen dient. Dort knien dann fast 
immer einige eifrige Wäscherinnen,  die ihre Wäsche  kräftig mit  
Holzschlägeln bearbeiten. Anderwärts  besorgen sie dies an schmutzigen 
Waldtümpeln,  und man hört ihr Pracken und Klopfen weithin übers Feld.

Selten tri tt  die Kirche beherrschend im Ortsbilde auf, den meisten 
Dörfern fehlt sie überhaupt . Nicht gar  selten sind russische Kirchen, 
die in ihrer f remdartigen Natur  sich scharf vom Dorfbilde abheben.

Neben alten, kleinen Holzkapellen erheben sich die neuen ,bun t  
bemalten Kirchen mit ihren Kuppeln, Zwiebeln und goldenen Kreuzen, 
ebenfalls meist  aus Holz gebaut.  Gewöhnlich stehen sie e twas abseits 
von der  Dorfstraße; wurden  sie ja doch ers t  in jüngster  Zeit gebaut, 
als das Dorf längst fertig war. Die alten katholischen Kirchen, die 
aber  nur  in größeren Siedlungen zu finden sind, haben meist keine 
Türme. Die Glocken hängen auf eigenen Holzgerüsten, oder es steht 
der Glockenturm neben der  Kirche. Diese Glockentürme sind sehr 
mannigfaltig in Form und Ausführung, rund oder viereckig, oder auch, 
die schönste Art, wie ein Tor, wie eine Triumphpforte mit  drei 
Durchgängen.
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Nie umgeben Friedhöfe die Kirchen, sie liegen vielmehr in 
e iniger Entfernung von den Ortschaften. Oft erscheinen sie von der 
Ferne wie ein alter Park,  wenn die dichten, alten Bäume, die fast 
haushohen Kreuze mehr verbergen. Meist sind sie ganz ungepflegt, 
hohes Gras, verwilderte Blumen überwuchern alles und verdecken 
die mittelgroßen und kleinen Kreuze, denn neben solchen von der 
Größe unserer  Missionskreuze s tehen kleine kaum einen halben Meter 
hohe. Sehr  viele finden wir  ganz ohne Inschrift, oder es sind ein 
paar Buchstaben und ein Datum unbeholfen mit  dem Messer e in
geritzt.

Im ganzen Dorfbilde ist die horizontale Linie die herrschende; 
in den Talmulden kr iecht  Haus an Haus dahin — nur  hie und da 
ragt  ein Brunnenhebel in die Höhe oder dreht  eine Windmühle ihr 
wuchtiges, hölzernes Flügelrad lustig im Winde;  denn die Windmühle 
steht  meist unweit  des Dorfes auf einer kleinen Anhöhe, die dem 
Winde  freien Zutritt  gewährt.  Oft stehen sogar zwei, drei oder vier 
Windmühlen  nebeneinander .

Sie gleichen in der Gestalt von der Ferne großen Schildwach
häusern, oft sind sie in ihrer Gänze durch W inden drehbar, manch
mal nur  der obere Aufsatz. Eine steile Stiege führt  von unten in die 
Mühle, das zur Windrich tung  normal  gestellte Rad dreht  seine vier 
oder sechs Flügel schon bei leichtem Winde. Ein Zahnrad, meist wie 
die übrigen Achsen der Mühle aus Eichenholz gearbeitet, über trägt  
die Drehung der horizontalen Windradachse auf eine vertikale Achse 
und diese dreht  den Mühlstein. Schärfer hebt  sich von den übrigen 
Häusern des Dorfes nur  noch das meist  im Ziegelrohbau aufgeführte 
Gemeindehaus und die Dorfschule ab; diese ist wohl  auch sehr oft 
aus Holz gebaut, besitzt kein Stockwerk, fällt aber angenehm durch 
ihre großen Fenster  auf, welche die geräumigen Klassenzimmer hell 
erleuchten. Die Inneneinrichtung (Bänke, Holztafeln etc.) entspricht 
ganz der  unserer  deutschen Dorfschulen.

Die Schulen s tammen ebenfalls aus den letzten J a h rzehn ten ; sie 
wurden aus ähnlichen Gründen wie die russischen Kirchen geschaffen; 
ihr Hauptzweck war  russische Propaganda in den altpolnischen Ge
bieten. Wenn  wir dann noch das mehr  oder minder geschmackvolle 
Herrenhaus, das meist  etwas abseits vom Dorfe in einem Park  oder 
an einem Teich liegt, und den großen Meierhof aufgesucht  haben, 
kennen wir  die wichtigsten Elemente des Dorfes.

Unser Hauptaugenmerk wollen wir jetzt aber den bäuerlichen 
Wohn- und Wirtschaftsräumen zuwenden, denn sie schaffen das 
charakter ist ische Dorfbild.

Die Bauern bilden ja die weitaus überwiegende Mehrzahl der 
Dorfbewohner;  nur  in größeren Dörfern kommt zum Windmüller  
noch der Schmied, Schuster,  Schneider und Zimmermann,  die aber 
immer nebenbei  noch ihren Gi’und bearbeiten und Bauern bleiben.
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Das bäuerliche Wohnhaus,  das weder  ein Stockwerk noch einen 
Keller hat, ist zur Gänze aus Holz aufgebaut. Nur der große Herd des 
Wohnraumes und der angebaute Kamin bestehen aus Ziegeln, und hie 
und da sind Feldsteine dem Hause unterlegt , ohne aber eine feste 
Grundmauer  zu bilden. Der ganz einfache Bau ist aus Pfosten zu
sammengefügt.  Diese liegen derart  aufeinander, daß ihre Enden, in 
Trapezform zugeschnitten, an den Hausecken ineinandergreifen und 
zwischen zwei Pfosten der  Längssei te  immer einer der Querwand 
eingefügt ist. Nur  in ganz seltenen Fällen sind Holzstämme ohne 
wei tere Bearbei tung beim Hausbau in Verwendung;  fast immer sind 
sie behauen und gehobelt  und die Fugen zwischen den einzelnen 
Pfosten mit Moosbüscheln verstopft und mit Lehm  verschmiert ;  im 
Winter wird dann noch die ganze W and  oder zumindest der Teil, 
welcher die Wohnstube umschließt, durch eine Lage Stroh, durch 
Binsen oder durch W alds t reu  verstärkt,  der  Wärmeschutz  vergrößert 
und die Behaglichkeit  des Hauses erhöht. In der  Karwoche wird 
diese wärmende  Hülle wieder entfernt und zum Osterfeste sieht man 
alle Famil ienmitglieder  eifrigst beschäftigt, das Haus außen und innen 
frisch zu kalken. Die mit Kalk übertünchte  Außenwand läßt aber 
noch immer deutlich das Gefüge des Holzbaues erkennen,  in dem 
Fenster  und Türrahmen eing'efügt sind.

Wohnhaus  und Wirtschaftsgebäude sind durchaus mit  Stroh ein
gedeckt;  sind die Dächer etwas älter, so lassen sich die bündeligen 
Strohlagen nicht so scharf abgrenzen wie beim neueingedeckten Hause; 
das ganze Dach überzieht  dann ein dichter, saftig grüner  Moospolster 
und dazwischen wächst  der gelb blühende Mauerpfeffer in dichten 
Büscheln. Man hat  bei diesen alten, bemoosten Strohdächern auch 
gar nicht das Gefühl der großen Feuergefährlichkeit ,  die dem so 
malerischen Strohdach immer vorgeworfen wird. Der Bauer teilt auch 
solche Bedenken nicht. Sein Strohdach hält  ihm fast zwanzig Jahre.

Trotzdem man nirgends Blitzableiter findet, nicht  einmal an 
Herrenhäusern und Meierhöfen, scheinen Brände selten zu sein. Und 
doch gehen oft schwere Gewit ter  nieder. Aber vielleicht geben die 
vielen, mächt igen Schwarzpappeln,  die längs der Straßen und um die 
Ortschaften gepflanzt sind, einen wirksamen Schutz; unter  ihnen sind 
nämlich viele, die der Blitz geschwärzt  oder verstümmelt hat.

Nur an den allerarmseligsten Hütten ist das Strohdach ganz
8

glatt. Sonst sind durchwegs die Kanten, wo die dreieckige Breitseite 
mit den Längsflächen zusammenstoßt,  durch dickere Lagen verstärkt 
und diese sind dann unten beschnitten, so daß sich jede Lage deutlich 
von der nächsten abhebt — sie wie Schuppen übereinander  liegen. 
Ebenso ist die Verstärkung am First  glatt  beschnitten. Hie und da 
sind auch auf der Dachfläche Verzierungen ausgeschnitten,  Kreuze 
oder andere einfache Figuren. Über den First  sind Holzreiter gelegt 
(kozliny), die nach beiden Seiten die Strohbündel  beschweren. Vom



64 KriechbauM.

Dachboden (gura) aus können wir  sehen, daß die einzelnen Stroh
bündel auch wieder  mit  Bändern aus Stroh an dünnen horizontalen 
Lat ten (laty) befestigt sind, welche ihrerseits auf Balken (krokwi) 
lagern, die durch zwei Querverbindungen (untere: belek, obere: banty) 
gestützt sind (Sparrendach).

Vor die vordere Haustür  baut  der  Bauer aus Gründen des 
Witterungsschutzes , aber  auch um sein Haus zu verschönern, einen 
kleinen laubenart igen Vorbau. In der einfachsten Form tragen vier 
Holzpfeiler ein sanft nach rechts und links abfallendes Stroh- oder 
mit Holzschindeln gedecktes Dach, das oft auch Tauben einen Unter
schlupf gibt. Sehr  oft ist aberjdieser Holzvorbau (ganek, vom deutschen 
»Gang«) viel besser ausgestattet .  Ist der Bau durch Holzwände oder 
Glasscheiben ganz verschlossen, so nennt  man ihn Boudovarek.

Das dreieckige Giebelfeld dieses Ganek zeigt in manchen Dörfern 
reiche Verzierungen;  Schneckenladen, geometrische Ornamente,  stili
sierte Blumen; es ist eigentlich der einzige Teil des Hauses, an 
dem sich primitive Kunst üben und  entwickeln konnte. Nur selten 
sind ober den Fenstern kleine Gesimse aus Holz angebracht.  Die Ver
zierung des Giebelfeldes wechselt  von Dorf zu Dorf; oft zeigt sogar 
ein Dorf reiche Abwechslung und sehr ansprechende Formen.

Sehr  dekorat iv wirken auch mehrfarbig gestrichene Fensterläden,  
meist grüne mit roten Feldern, die aber  vielen Dörfern fehlen. Durch 
die Vorhalle kommen wir  in den Flur  (sieh;. Die vordere Haustüre 
ist oft zweiteilig, sehr häufig ist es nur  eine ganz einfache, aus 
Brettern zusammengefügte Türe (drzwi), ein Holzriegel versperrt  sie 
von innen. Durch ein ganz kleines Loch in der Holzwand kann man 
den gerillten Riegel von außen mittels einer gebogenen Stange öffnen. 
Schlösser sind nur  bei Flügeltüren zu sehen; sonst besteht  nur  die 
hebelart ige Klinke aus Eisen.

Der Sieh führt  durch die ganze Breite des Hauses und läßt uns 
durch die hintere  Haustür  wieder  einen Austrit t  ins Freie. In der 
einfachsten Form, diese ist aber  die Regel, haben wir rechts vom 
Flur  den Küchen-, Wohn- und Schlafraum (mieskanie), links die dunkle 
Kammer (komora). Immer wieder  treffen wir  in dem ausgeprägten 
Einfamil ienhause diese Einteilung, wie sie aus beifolgendem Plane 
(Taf. IV, 1) ersichtlich ist. Änderungen treten nu r  bei sehr wohlhabenden 
Bauerne in ;  diese t rennen die Küche von dem W ohn-und  Schlafraum, 
der aber  auch noch immer von dem durchgebauten Küchenherd die 
W ärm e empfängt.

Bei dieser höchsten Entwicklungsstufe des Wohnhauses ,  der 
Trennung der Küche vom Wohn-, Schlaf- und eventuell Arbeitsraum, 
wird oft die hintere  Hälfte des Flurs, der dann nicht mehr  durch
gängig ist, zur Küche umgestaltet .

Manchmal  leben auch zwei Familien in einem Hause; Vater und 
der verheiratete Sohn oder Bruder  und Schwester,  jeder mit Familie.
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G ru n d r isse  von bäuerl ichen  W o h n h ä u s e rn  u n d  H o fan lag en  im Kreise Cholm. 
1. T y p i s c h e s  W o h n h a u s  (aus 

Jnnowka).
G anek,

, Siefv (H ausflur).
. K om ora (K am m er).
. M ieskanie (W ohnraum ), 

K uchn ia  (H erd).
P iec  (Backofen).

. Z w e i f a m i l ie n h a u s  (aus Ostrow). 

(V ater, verh . T och te r.)

I I I .  H a k e n fo r m .

W ohnhaus,
S tä lle , P ferdesta ll (S tajnia).

K uhsta ll (O bora), 
S cheune (S todola).
Schuppen  (Szopa).

I V .  H u f e ls e n f o r m  (aus W oislowice) 
W o h n -  und W i r ts c h a f ts g e b ä u d e  

zu s am m e n g e b au t .

V .  W i r ts c h a f ts g e b ä u d e
geschlossen , abe r vom W ohnhaus 

getrenn t.
H a k e n f o r m  (aus ICukmvkn).

V I .  H u f e i s e n f o r m ,  o ff en  (aus 
M aidan S tary ).

V I I . H u f e l s e n f o r m | g e s c h lo s s e n
(aus M aidan S tary ).

V I I I .  V le r s e i t h o f  (aus Janow ka),
2. Stall.
3. Scheune a  T en n e  (tok)

b zapole.
4. S chuppen  (szoppa)

I. B ram a (gr. Tor)
II . F u rtka  (kl. T ü re )

U I. P odach
IV. O kolnik (H ofplatz).

I X .  W i r t s c h a f t s g e b ä u d e
voneinander und vom W ohnhause 

getrennt.

X .  H a u fe n h o f  (aus K ukaw ka).
1. W ohnhaus.
2. S ta ll (S ta jn ia , O bora),
3. S cheune (Stodola).
4. S chuppen  (Szopa).
5. G edeckt, S trohschober (Brug). 
G. K artoffelm iete (Loch).
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Dann treffen wir  auf jeder Seite des Hauses eine Küchenstube, die 
nun freilich oft beiderseits einen kleinen Raum, der aber  nur  von 
dem Flur aus zugänglich ist, als dunkle Kammer abtreten muß. 
(Taf. IV, 2.) Eine Brettertür,  die im W in te r  noch mit Stroh gepolstert  
wird und die mit  einem eisernen Hebel schließt, führt  uns in die 
Küchenstube, ln ihr spielt sich der größte Teil des Lebens der Bauern ab.

Sie ist vor allem Küche, gleich neben der Tür  ist der Herd (bez) 
aufgemauert.  Ein aus Ziegeln aufgebauter Kamin führt  den Rauch 
in den Schornstein, der sich ja immer in der Mitte des Hauses erhebt. 
Die beim Kochen entstehenden Dämpfe verziehen sich durch einen 
triehter- oder pyramidenförmigen Abzugschacht,  der frei am Dach
boden oder in den Schornstein mündet.  In der Fortsetzung des Koch
herdes (kuehnia) fehlt nirgends der gemauerte  Backofen; auf seinem 
Ziegelboden wird ein Feuer  entzündet und nach Entfernung der 
glühenden Holzreste das Brot zum Backen hineingegeben. Die Feue r 
glut kann direkt über die in gleicher Höhe liegende Herdplatte in 
den Herd geschoben werden, so daß Rauch und Qualm durch das 
Abzugrohr  entweichen, ohne daß die Zimmerluft verschlechter t wird. 
Das ist auch sehr notwendig,  denn der von zwei  oder drei Fenstern 
nicht  gerade reichlich beleuchtete Raum dient ja nicht nur  zum 
Kochen und Backen. Beim Fenster s teht  der  rechteckige Tisch, daneben 
einige Stühle und an der Wand,  oft auch beim Ofen eine Bank. Uber 
diesem der Tiire gegenüberliegenden Fenster  sind zahlreiche, bunte 
Bilder angebracht,  Heiligenbildnisse, die schwarze Mutter Gottes von 
Genstochau, der Zar und die Zarin, alles gewöhnliche Marktware in 
schreienden Farben. Das hübscheste an diesen Heiligtümern sind im 
Sommer die vielen Blumen, die zwischen den Bildern, zu kleinen 
Sträußen und Kränzen gewunden, aufgehängt  sind; oft sind es wohl 
auch geweihte Blumen, wie man ja  auch angesichts der immer wieder  
und reich geschmückten Wegkapellen nicht weiß, ob es sich hier um 
Blumenliebe oder Gottesliebe handelt.

Die Meskanie ist aber  nicht nur  Küche und Wohnstube;  an der 
W and  s tehen noch zwei, gar  drei hölzerne Bettgestelle, auf denen 
Polster  und Tuchenten hoch aufgetürmt sind; an vier Stricken hängt 
von der Decke ein aus Weiden geflochtener halbrunder  Korb, die 
Ruhestät te  des jüngsten Hausgenossen, herab. Oft ist in diesem viel 
benützten Raum aber  auch noch Arbeitsgerät  aufgestellt; eine Hobel
bank, häufiger noch ein Webstuhl,  an dem ein Familienmitglied 
grobesLinnen webt. ImFrt ihsommer sehen wir ja weithin die hübschen, 
blauen Leinfelder;  im Sommer und Herbst riechen wir aus jedem 
Tümpel  die eingelegten Lein- und Iianfbündel;  nach der Ernte hören 
wir  vor jedem Hause das Klappern der Breche!, die die Gespinstfasern 
vom unbrauchbaren Pflanzengewebe trennt , und an den trüben W in te r 
tagen verspinnen die Frauen den Flachs mit  einer einfachen Hand
spindel (selten Spinnrad) und meist  wird dann auch noch im Hause
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auf dem Webstuhle  (warsztat) daraus die feinere oder gröbere Lein
wand gewebt, die nicht nur  zu Wäschestücken verarbeitet  wird, 
sondern aus der  auch die Sommerkleidung der  Männer gemacht  wird.

Die andere Hausseite nimmt die dunkle Kammer  (komora) ein; 
sie ist gleich der Küchenstube vom Flur  aus zugänglich, meist aber 
durch ein Vorhängschloß versperrt. Sie hat keine Fenster,  sondern 
empfängt ihr spärliches Licht durch einen abgeschrägt  prismatischen 
Ausschnitt  eines Wandpfostens, der um eine vertikale Achse drehbar 
ist. In der dunklen Kammer werden die Lebensmittel  aufbewahrt,  
Eier und Butter, Mehlsäcke und Milch in schwarzen, tönernen Ge
schirren, die zwar  meist keine Verzierungen,  oft aber  sehr  schöne 
Formen zeigen.

Dann s teht  noch eine Reihe einfacher Geräte darin; eine Hand
mühle (zarna) mit zwei Steinen, von denen der  eine über den anderen 
mittels einer Stange gedreht wird, die mit  einem Ende an einem 
Ring in der W and  befestigt ist. Mit dieser Mühle wird das Mehl für 
den täglichen Hausbedarf  gemahlen. Dann gibt es da noch unförmige 
Mohnmörser aus Holz, zierliche Butterfässer, buntbemalte Truhen, die 
die Leinenschätze bergen — im Sommer auch die Arbeitsgeräte der 
langen Herbst- und Winterabende,  die Handspindeln, die Leinbrechel  etc.

Alle diese Geräte, auch den hölzernen Webstuhl  und die ein
fachen Ackergeräte macht  sich jeder Bauer selbst.

An Stelle von Holzböden t reten in Küchenstube und Kammer 
meist  gestampfte Lehmdielen.

An Wirtschaftsgebäuden treffen wir  Scheune, Stall und Schuppen. 
Sie gleichen in ihrer Bauart  ganz den Wohnhäusern ;  gleich diesen 
t ragen sie bemooste Strohdächer, die Holzwände sind aber nie getüncht. 
Die Scheune (stodala) übertrifft an Größe die anderën Wirtschafts
gebäude. Die Tonne (tock) ist beiderseits durch ein zweiflügeliges 
Tor zugänglich; ihr zur Seite s ind die Speicher (zapole). Größere Stroh
vorräte, öfter auch Heu werden in gedeckten Heuschobern (brug) ange
sammelt ; zwischen vier hölzernen Stangen ist ein kegel- oder pyra
midenförmiges Strohdach höher oder niederer  zu verschieben;  unter 
ihm ist das Heu wenigstens etwas gegen die Nässe geschützt. Die 
Stallungen sind für Pferde (stajnia), Kühe (obora) und Kleinvieh 
(chliwek) getrennt ;  Licht empfangen sie nur  durch die Türe, da 
Fenster vollständig fehlen. Im Schuppen (szopa) s tehen Wägen,  Acker
geräte, oft dient  ein Teil zu e.iner Art Rumpelkammer,  oft aber  auch 
als Werkstatt ,  in der an einer Hobel- und Schnitzelbank die Arbeits
geräte für den Hausbedarf gemacht  werden. Die Wirtschaftsgebäude 
können nun in verschiedener  Weise  aneinandergefügt  oder aber  auch 
mit  dem Wohnhause  verbunden sein, und so entstehen eine Reihe 
von Hofformen. Für  die ganze Gegend ist nicht e twa eine Hofform 
charakteristisch; vielmehr  treffen wi r  in ein und demselben Dorfe 
verschiedene Typen nebeneinander .
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Wohnhaus,  Scheuer, Ställe und Schuppen treten ja immer in 
i rgendeiner Form auf, aber  ihre gegensei tige Verbindung ist keine 
gleichartige; die niedere, unvol lkommene Entwicklungsstufe läßt eine 
große Mannigfaltigkeit zu. Bei der einfachsten Form, in der meist 
kleine Grundbesitzer  bauen, sind die Wirtschaftsgebäude an das Haus 
angebaut ;  das Haus bewahrt  dabei freilich meist seine Selbständig
keit; Haus und Wirtschaftsgebäude können dann entweder

1. Hakenform oder
2. Hufeisenform haben.
Ist der Bauer aber  wohlhabender , so sind Wohnhaus  und W ir t 

schaftsgebäude völlig voneinander getrennt ;  zwischen ihnen liegt die 
Straße oder ein Streifen Wiesen- oder Gartenland. Meist sind nun 
die Wirtschaftsgebäude lockerer oder fester untereinander verbunden;  
dieser Fall ermöglicht  auch wieder  eine Reihe von typischen Formen, 
die oft alle wieder in e inem Dorfe stehen:

1. Hakenform (Taf. IV, 3),
2. Hufeisen form (offen) (Taf. IV, 4),
3. Hufeisenform (durch Holzw'and mit Tor geschlossen),
4. Vierseithof (Taf. IV, 8).
Den Vierseithof, der den Hofraum mit Misthaufen und Dünger 

grube vollständig umschließt, nennt  der Bauer okölnik. W enn  aber 
auch noch die Wirtschaftsgebäude ganz oder teilweise voneinander  
getrennt  sind, so ents tehen viele Typen, je nach der Lage der einzelnen 
Gebäude;  sie aufzuzählen und zu gliedern ist nicht leicht möglich.

Ich möchte nur  zwei häufig wiederkehrende Formen anführen:
1. den symmetr ischen Wirtschaftshof  (Taf. IV, 9),
2. den Haufenhof (Taf. IV, 10).
Fast  bei jedem Bauernhof  steht noch eine Kartoffelmiete (loch). 

Da Keller fehlen, werden in der Nähe des Hauses große Gruben aus
geworfen und über sie ein dichtes Strohdach aufgestellt. Die Kar
toffeln können so schadlos überwintern.

Gemeindeweiden sind im allgemeinen eine Seltenheit;  vielfach 
aber  haben die Dorfbewohner Nutzungsrechte im Walde und W eide
rechte auf  den ausgedehnten herrschaftlichen Gründen.

Der Bauer  ha t  seine Felder nicht durchwegs beim Hofe; wenn 
auch oft ein schmaler Ackerstreifen von seiner Behausung auf  wei te 
Strecken hinaus ihm gehört  — so ist sein Grund und Boden doch 
oft in viele Teile zerlegt und an verschiedenen Orten. Erst in den 
letzten Jahren der russischen Herrschaft wurden die Felder  mehr  
zusammengelegt  und nach der  Lage der Anwesen vereinigt.

Zum Schlüsse meiner  Ausführungen möchte ich noch eines 
lebenden Dorfbewohners gedenken, der  wohl  nu r  als Sommergast  im 
Dorfe verweilt,  aber zum Ortsbild gehört  — des Storches. Nur ganz 
selten hat er sein Nest auf e inem Baume, fast immer baut  er sich 
auf e inem Strohdach des Dorfes seine Behausung, und manches Dorf
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hat seine 15 bis 20 Nester. Der benachbarte Sumpf gibt der Storchen* 
familie ja reichliche Nahrung.  Gravitätisch steigen die alten Störche 
tagsüber  in den feuchten Wiesen auf und ab, um abends in schönem 
Flug noch ein paarmal über  dem Dorfe kreisend in ihr Nest zurück
zukehren.

Sehr drollig sind auch noch die Bienenhäuser,  die in vielen 
Gärten stehen. Nicht ein großes Bienenhaus für alle Bienen des 
betreffenden Bauers, sondern viele kleine. Jeder  Stock hat so ein 
Häuschen für sich, das auf vier kleinen Pflöcken s teht  und mit  einem 
kleinen Giebeldäohlein gedeckt  ist; oft sind es ihrer 10 oder 20; jedes 
verschieden, alle aber  bunt, blau oder rot gestrichen, manche sogar 
mit Ornamenten geziert.

Das ganze Gebiet ist auch landschaftlich sehr  reizvoll und zeigt 
auch in dieser Hinsicht viel Interessantes. Landschaft und Siedlungen 
geben ein einheitliches Bild ohne störende Neuerungen.

Mancher, den der Krieg für längere Zeit hieher verschlagen hat, 
wird das Gebiet l iebgewonnen haben; viele freilich kamen aus einem 
traurigen Anlaß hieher, um eines der  vielen, vielen Heldengräber  auf
zusuchen;  denn leider ist das Gebiet vor zwei Jahren auch für uns 
ein großer Friedhof geworden.

Volkskundliches aus Westmontenegro.
Von Oberleutnant  Ing. E r n s t  N e w e k l o w s k y .

(Mit 26 Textabbildungen.)

In den folgenden Zeilen sollen einige Beobachtungen mitgeteilt  
werden,  die der Verfasser während seiner mil itärischen Tät igkeit  im 
westlichen Teile des Kreises Niksiö in Montenegro im Kriegsjahre 
1916 gemacht hat. In manchen Fällen war  es möglich, Vergleiche mit 
den Verhältnissen im angrenzenden Teile, der Herzegowina (den 
Bezirken Trebinje, Bileca und Ljubinje) anzustellen, deren Bevölkerung 
sich von der westmontenegrinischen nicht wesentl ich unterscheidet,  
waren die Gebiete doch bis zum Jahre 1878 auch politisch mitein
ander  vereinigt.

K ö h l e r e i  (zapaliti cumur).
An einer windgeschützten Stelle, in einer Doline am besten, hebt  

der Köhler (ugljar oder cumuras) eine oben 150, unten 125 cm w'eite 
und 1 m tiefe Grube (rupa) aus (Fig. 1). Der Boden wird mit  kleinen 
reinen Holzabfällen, wie sie beim Scheitermachen entstehen, bestreut. 
Dann wird in der Mitte aus kegelförmig aufgeschlichteten Zweigen 
ein Feuer  angemacht,  um welches große Holzscheite kegelförmig 
herumgestell t  werden.  Durch die Kaminwirkung ents teht  ein heftiger 
Zug, der  das bis e twa 1 m  über  den Erdboden aufgeschlichtet 
gewesene Holz soweit zusammenbrennen läßt, daß die Spitze des 
Haufens nach ungefähr  3 Stunden unter  dem Erdboden liegt. W enn
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keine Flamme mehr  vorhanden ist, wird mit den vorbereiteten gehackten 
Brettern (daska) zugedeckt  und derar t  Erde darauf  geworfen, daß 
keine Spur von Rauch entweicht  (Fig. 2). Durch ungefähr  12 Stunden 
muß gewacht  und sorgfältig mit  Erde verstopft werden,  falls sich 
i rgendwo der  Rauch eine Bahn brechen würde. Nach weiteren 
12 Stunden ist die Kohle fertig. Die wertvollste Kohle liefert der 
Goldregen (zanovet), der bis armdicke Stämme hat, dann folgen Fichte 
(jela), Kiefer (bor), Eiche (dub), endlich Buche (bukva).

Diese Art der Köhlerei, die einen sehr  ursprüngl ichen Zustand 
darstellt, ist natürlich außerordentlich unwirtschaftlich, da der größto 
Teil des Holzes verbrennt  und bloß die zurückbleibende Glut zu Kohle 
wird. Sie ist aber  leicht verständlich, wenn man sieht, wie ver
schwenderisch der Bewohner  trotz der fürchterlichen Ilolzarmut des 
Landes mit dem Brennmater ial  umgeht . Wenn auch die Ilolzarmut 
des Landes in erster Linie im geologischen Aufbau begründet  ist, so 
hat doch Pa tsch1) wohl recht, wenn er sagt: »Die Epidermis der 
Herzegowina hat  auf weite Strecken bis in die jüngste Vergangenheit  
hinein selbstmörderisch der Herzegowiner vernichtet. Wenn man jetzt, 
von den wilden Stößen der Bora getrieben, an dem sparsam gl im
menden Herde in dem rohen Steingefiige eines herzogowinischen 
Hauses neue Arbeitskräfte sammelt  und die Frau von weitem Gange 
kaum  eine armvolle Last  nassen Wurzelholzes hereinbringt,  hört man 
oft die Alten klagen, in der  Jugend habe man sich rechtschaffen 
wärmen  können, der Hang über  dem Hause sei so bewaldet  gewesen,
daß man auch das Bauholz für den Dachstuhl dort gewonnen habe .........
Den W ald  haben vernichtet die Viehzucht  mit ihrem Bestreben, 
durch Ahbrennen weiter Komplexe neue Weidegründe zu gewinnen, 
der  Köhler und der  Kalkbrenner.«

B e h a n d l u n g  u n d  V e r a r b e i t u n g  d e r  W o l l e .
Die Schafzucht spielt in den erwähnten Gebieten eine außer

ordentliche Rolle. Das genügsame Schaf ist auch wie geschaffen für 
das an Fut termitteln so arme Land und die Schafherde bildet den 
Hauptreichtum des Bauern.

D i e  B e h a n d l u n g  d e r  W o l l e .
Die Lammwolle  (vuna od janjaca) wird mit einem Drnda genannten 

Instrument  bearbeitet, das mitunter  auch nach einem seiner  Bestand
teile Srg genannt  wird. Die Drnda (Fig. 3) besteht  aus einer mittels 
einer Kette (sindzir) aufgehängten 2 m  langen Stange, dem Srg. Unter
halb des Srg ist eine Darmsaite (tetiva na srg) gespannt,  die rück
wärts  über ein rechtwinkel ig abgebogenes Holz (konjic) läuft und 
vorn am sogenannten Lopar  (Fig. 4) befestigt ist.

') Kail Putsch. Bosnien und Herzegowina in röm ischer  Zeit. Ein Vortrag. Sarajevo 
1911. Im Selbstverläge des b,-h. Insti tuts für Balkanforschung.
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Mit dem Werkzeug  wird wie folgt gearbeitet:  Die zu bearbeitende 
Wolle liegt auf einem Tisch (tercaj), der  mit  einer Seite an der Wand 
steht. Darüber  hängt  die Drnda. Der Mann, welcher  arbeitet  (kartar), 
sitzt neben dem Tisch, hält mit der l inken Hand die Drnda am Lopar 
bei A  und zupft mittels des Maljic (Fig. 5), e inem 30 cm hohen balluster-

Fig. 3 —10. W erk z eu g e  zur W ollbearbe itung ,  M ontenegro.

förmigen hölzernen Werkzeug,  das er bei B  hält, mit der Rille G die 
Saite, die dadurch in Schwingung versetzt  wird, gegen die Wolle 
schlägt und diese derart  auflockert, daß sie sofort versponnen werden 
kann. Die geschilderte Tät igkeit  heißt Iskartiti, wohl auch Pucati  vunu, 
mit dem man jedoch gewöhnlich das Klopfen der Ziegenhaare mittels 
eines hölzernen Stäbchens versteht.

Zeitschrift für österr. V olkskunde. X X III . 5
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Anders wird die Schafwolle behandel t  (vuna od ovaca). Diese 
wird, nachdem sie meistens vorher  gewaschen und getrocknet worden 
ist, mit  der Hand ein wenig- zerzupft (rascesljati) und hernach mit 
den Grebeni bearbeitet  (Fig. 6). Diese sind mit  Blech beschlagene 
und mit  2 Reihen 10 cm langer  eiserner  Nägel besetzte Brettchen. 
Die zerzupfte Wolle wird auf die Nägel gelegt und nun mit den 
Nägeln des anderen Greben herausgezogen.  Die Grebeni werden an 
den Handhaben (drzak) gehalten. Bei dieser Arbeit (grebenati  vunu) 
werden zuerst die längsten Haare herausgezogen, sie liefern die feinste 
und beste Wolle und heißen Vlas. Das, was übrig bleibt, heißt 
Krta vuna.

D a s  S p i n n e n .

Die vorbereitete Wolle wird derart  mittels einer Schnur, meist 
von roter und schwarzer  Farbe, der Uzica oder Presliöanica, an das 
Blatt des Spinnstabes, der Presl ica (Fig. 7) gebunden,  daß die geschnitzte 
Seite der  Preslica nach außen gekehrt  ist. Die Preslica wird mit  dem 
Ende des Stieles (drzak) derar t  an die linke Hüfte angelegt, daß sie 
unter  45° nach vorne und oben geneigt  ist. Dabei wird sie mit dem 
linken Oberarm am Körper festgehalten. Die Wolle (kudjelja) steht 
nach innen. Die linke Hand zieht nun aus der Kudjelja den Faden 
und formt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger zu einem dünnen 
Zylinder, dessen Ende auf dem von der rechten Hand gehaltenen 
Vreteno aufgewickelt  ist (Fig. 8 das Vreteno ohne und Fig. 9 mit  auf
gewickelter Wolle). Der Faden ist mit  e iner Schlinge am Vreteno an
gebunden.  W ährend  die linke Hand den Faden formt, wandert  die 
rechte mit dem Vreteno vom Körper weg. Ist sie genügend weit  vom 
Körper entfernt, so wird der fertige Faden durch Drehen des Vreteno 
aufgewickelt, nachdem die Schlinge gelöst ist. Der Faden wird vom 
Vreteno zu einem Knäuel (klupko) aufgewickelt.

Dieser Faden wird zu Geweben verarbeitet,  und zwar wird der 
aus dem Vlas hergestellte Faden als Längsfaden (osnova), der aus der 
Krta vuna hergestellte als Querfaden (potka) verwendet.

Für  gewisse Gewebe, z. B. Taschen (torba) wird der Faden 
doppelt genommen. Hiezu werden die Fäden von 2 Knäueln (z. B. schwarz 
und weiß) mittels der Druzica (Fig. 10), die mit  der rechten Hand 
gedreht wird, miteinander vereinigt. Diese Tätigkeit  heißt prepredati  
und der doppelte Faden prepredena preda.

Das Spinnen wird von den Frauen beim Hüten des Viehes und 
auf ihren sonstigen Gängen außer Haus besorgt. Oft sieht man sie, 
eine schwere Las t  am Rücken, mit  s taunenswerter  Geschwindigkei t 
auf steilen Felssteigen dahineilen, stets strickend oder spinnend 
und dazu häufig den wei thin hörbaren eigentümlichen Klagegesang 
ertönen lassend, in dem sie um verstorbene Angehörige t rauern und 
deren ganzes Leben sie darin schildern (tuziti).
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H e r s t e l l u n g  d e r  w o l l e n e n  S t r i c k e  (uze) .
Als Zaumzeug für die Pferde (oglav oder jular) sowie zum Auf

binden der Last  auf die hölzernen Tragsät tel  (samar) verwendet  man 
aus Wolle erzeugte Stricke, die sich durch Weichheit  und Haltbar
keit auszeichnen (uze). Sie werden aus 5 doppelten, parallel laufenden 
Fäden erzeugt, die auf 5 Knäueln aufgewickelt  sind. Die Art des 
Flechtens ist aus Fig. 11 ersichtlich.

T l 'j .

Fig. 11. F lech ta r t  von Stricken. Fig. 12— 16. B estandte ile  des  W ebstuhles .

D a s  W e b e n .
Der Webstuhl  (stan) besteht  aus zwei  seitlichen Rahmen (stativa, 

st in Fig. 12), die rückwärts  durch das Gornje vratilo, vorne durch 
das Dolnje vratilo verbunden sind (g . v. und d. v. in Fig. 12). Beide 
sind drehbar; vom ersteren wickelt  sich der  Längsfaden (osnova) ab, 
am letzteren das fertige Gewebe auf. Das Gornje vratilo hat  eine 
Rille, in der ein Stäbchen liegt (sipka, s in Fig. 13). An diesem sind 
die Fäden angebunden, die dann um das Vratilo herumgewickelt  sind.

6*
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Rechts ist der Kopf (glava), der 2 sich unter  90° kreuzende Löcher 
besitzt (Fig. 14). Links ist das Vratilo durch den Rahmen durch
gesteckt, rechts liegt es in einer Ausnehmung,  in die es von rück
wärts  eingelegt  wird. Die Feststellung erfolgt mittels eines durch ein 
Loch der Glava durchgesteckten Steckens (zapinjac, z in Fig. 14 
und 15).

Das Dolnje vratilo ist ebenso geformt wie das Gornje vratilo, 
liegt aber nicht in einer Ausnehmung der Stativa, sondern wird durch 
sie hindurchgesteckt  und hat  ein etwas dickeres Stäbchen (sipka), an 
dem das fertige Gewebe angebunden ist, das dann um  das Vratilo 
herumgewickelt  wird. Zur Feststellung dient die Zapinjaca (z' in Fig. 16), 
die durch ein Loch der Glava durchgesteckt  und mittels eines Strickes 
an der Stativa angehängt  ist. Das Abwickeln der Wolle vom Gornje 
und das Aufwickeln am Dolnje vratilo geschieht  durch Entfernen von 
Zapinjac und Zapinjaca, Drehen des Gornje vratilo entgegen und des 
Dolnje vratilo in dem Sinne des Uhrzeigers und Umstecken von Zapinjac 
und Zapinjaca um 90°.

Die Anzahl der am Gornje vratilo aufgespannten Fäden richtet 
sich naturgemäß nach der Breite des zu erzeugenden Gewebes. Das 
Auseinanderhalten und die gleichmäßige Vertei lung der Fäden erfolgt 
durch die beiden Cijepci (cijepac, c und c, in der schematischen Fig. 17), 
das sind Stecken, die zwischen den Fäden durchgesteckt  werden und 
deren Enden durch einen wie die Sehne eines Bogens wirkenden 
Faden miteinander verbunden sind. Durch Drehen des einen oder 
beider Stecken kann man die Fäden etwas spannen oder nachlassen.

In der Mitte des Webstuhls  hängt  über den beiden Rahmen an 
einem querüber  gelegten Holz (z in Fig. 12, 17, 18), dem Zapinjac, 
das Niti (n in Fig. 17 und 18), das aus je 4 oberen und unteren Rund
stäben besteht, den Cijepci od Niti, an denen, wie aus Fig. 19 ersichtlich 
ist, einfache oder doppelte Schlingen aus Wolle gebunden sind. In 
den Schlingen jedes Nito liegt je der vierte Faden. Mittels eines Fuß
antriebs (podnoznije, p  in Fig. 17) können je 2 Niti gehoben und die 
beiden anderen gleichzeitig gesenkt 'werden.  Das Podnoznije ist ent
weder  aus Stricken gebildet, es muß dann beim Betrieb nach jeder 
Umstellung von oben mit  den Händen nachgeholfen werden (Fig. 17) 
oder es sind die zum Heben und Senken dienenden Stricke an einem 
hölzernen Podnoznije angebunden (Fig. 20). Durch das Heben je zweier 
Niti werden auch die durch sie hindurchgehenden Fäden gehoben. Durch 
den hiedurch ents tehenden Zwischenraum wird bei A  (in Fig. 17) der 
Querfaden, die Potka, durchgeschossen. Die einzelnen aufeinander 
folgenden Stellungen des Niti sind aus der schematischen Fig. 21, in 
der I bis IV die vier Niti, 1—4 die vier nebeneinander liegenden 
Fäden bedeuten, das beim Durchschießen des Querfadens entstehende 
Bild aus Fig. 22 ersichtlich. Das entstehende Gew'ebe ist in Fig. 23 
dargestellt.
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Zum Durchschießen *der Potka bei A  in Fig. 17 dient  der C unak4) 
(Fig. 24), in dem ein hölzernes, mit eiserner Achse versehenes Stäbchen, 
der Cijev, liegt (in Fig. 24 nicht dargestellt), auf dem die als Quer
faden dienende Wolle aufgewickelt  ist. Die Achse wird bei a  (in 
Fig. 24) in ein Loch gesteckt  und mit  dem 'ande ren  Ende in die Aus
nehmung bei b gelegt, wo sie mit dem Querstift c befestigt wird.

Fig. 17—21. D ars te l lungen  zur W e b e re i  in M ontenegro .

Zum Auseinanderhal ten der Fäden und zum Anschieben des 
durchgeschossenen Fadens an das fertige Gewebe dient die Brdila 
(Fig. 25), die mittels der  Pobrdnjaöa (p  in Fig. 12 und 25) auf den 
Holmen des Stan aufgehängt  ist. Sie besteht  wei ters aus den vertikalen

0 Unser deutsches W ort Zille,
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Vuëala (v in Fig. 25) und dem Gornje und Dolnje sipalo (g . s. und d. s.), 
zwischen denen das Brdo liegt (6). Das Brdo kann man mittels der 
Löcher  in den Vuëala senken, wenn die Stofffolie am Dolnje vratilo 
bereits dick geworden ist. Das Brdo (Fig. 26) besteht aus ebenso vielen 
Zähnen (zubei, Einz. zubac, s in Fig. 26) als Längsfäden gespannt  
sind, die durch die Zwischenräume hindurchgehen. Die Zubci sind 
aus Hartriegelholz (drenova drveta) geschnitten und haben oben und 
unten je einen Hals und einen etwas dickeren Kopf, wodurch beim 
Aneinanderreihen die Zwischenräume zwischen den Zähnen entstehen 
(vrat, v, und glava, g). Die Zubci werden zwischen je zwei aus 
Rosenholz geschni ttenen Stäbchen (sipala, si) oben und unten fest- 
gebunden.

Nach jedem Durchschießen des Fadens mittels des Cunak wird 
der Faden mit der Brdila an das fertige Gewebe angeschoben.

D i e  K l e i d u n g .

W as  die männliche Kleidung im westlichen Teil des Kreises 
Niksic betrifft, so ist sie zum Teil der Kleidung der  christlichen Be
völkerung der angrenzenden Teile der Herzegowina gleich, also der 
Bezirke Trebinje, Bileca und Ljubinje, die in den folgenden Zeilen 
ebenfalls besprochen werden soll. Die weibliche Kleidung dagegen ist 
gänzlich verschieden und es soll bloß jene aus Montenegro besprochen 
werden.

Gleich hier  sei erwähnt,  daß die Hercegoveen viel s tarrer an 
ihrer Volkstracht festhalten als die Montenegriner,  bei denen ameri
kanische Schundware ärgster  Sorte leider bereits Eingang gefunden 
hat, so daß dieses so stolze Bauernvolk, allerdings zum Teil unter  
dem Einfluß der fünfjährigen Kriegsgreuel,  den Eindruck von Bettlern 
zu machen beginnt. Dazu kommt, daß ein Teil der männl ichen Be
völkerung in zerrissenen montenegrinischen und französischen Uni
formen umhergeht .  Immerhin lebt noch die Volkstracht und wird auch 
von vielen getragen und es ist Hoffnung vorhanden,  daß sie nach 
Rückkehr  geordneter Verhältnisse sich neuerlich ausbreiten wird. An 
Festtagen, deren der Verfasser mehrere  im Kreise der  Bevölkerung- 
verlebte, überwiegt  auch heute die Volkstracht bedeutend.

Als Kopfbedeckung wird in Montenegro und Bileca allgemein, 
in Trebinje und Ljubinje von den jüngeren Leuten die Kapa, in der 
Herzegowina auch Zavrata genannt,  getragen,ein rundesflaches Käppchen 
mit schwarzem Rand und rotem Deckel mit Goldstickerei. Die 
älteren Leute in Trebinje und Ljubinje t ragen einen roten Fes, um 
den sie oft ein dickes wollenes Tuch, den Sal, herumwickeln, besonders 
im Winter.  Dort t ragen manche auch eine schwarze Wollkappe, 
die Janjetina oder Subara. Endlich sei noch der  Gulah erwähnt ,  der 
von den Katholiken in Ljubinje mitunter  getragen wird, eine fesartige 
weiße Kopfbedeckung mit schwarzer  Stickerei am Rande,
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Das Hemd (kosulja) ist weiß und mitunter  gestickt. Darüber ist 

der Dzamadan, ein westenartiges,  ärmelloses, wei t  übereinander  
geknöpftes Kleidungsstück, meist von roter, in Ljubinje und Trebinje 
wohl  auch von schwarzer  Farbe, am Rand  mit schwarzer  Stickerei 
(gajtan) versehen. Der Koporan ist ebenso geformt, hat  aber Ärmel.

Uber Dèamadan oder Koporan wird als besseres Kleidungsstück 
der Fermen getragen, ebenfalls westenartig, aber bedeutend kleiner, 
von roter Farbe und reich mit Stickerei und Metallknöpfen geziert.
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Fig. 22—26. Darste l lungen  zur W e b e re i  in Montenegro .

Das Beinkleid (gace, mitunter  auch sarvale genannt,  womit  jedoch 
eigentlich das ganz anders  geformte Beinkleid der Mohammedaner  
bezeichnet  wird) ist ziemlich weit, reicht  bis zu den Knien, ist von 
blauer, in Montenegro und Bileéa auch von weißer Farbe und wird 
um den Leib mit e inem Zugband befestigt (svitnjak). Der Stoff ist 
Wolle, reiche Leute t ragen sie mitunter  aus Tuch.

Die Unterhosen (prtenice) sind aus Leinwand verfertigt und 
werden an den Knöcheln zusammengebunden.
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Die W aden  sind mit den Tozluci bekleidet, einer Art Gamaschen 
aus weißem Tuch oder weißer  Wolle, mit  roter, goldener oder 
schwarzer Stickerei am Rand. Sie reichen von den Knien bis zu den 
Knöcheln.

Die Fußbekleidung besteht  aus weißen dicken Wollsocken, den 
Bijeöve. Uber diese oder an ihrer  Stelle werden, besonders von den 
Alten, die Garape getragen. Diese sind niedrige Socken aus weißer 
Wolle, oben bunt  gestickt, an der Seite offen und dort mit Hafteln 
zu schließen. Uber den Vorfuß werden die Naprski (Trebinje, Ljubinje), 
Nazuci (Montenegro, Bileca) oder Nazudki  gezogen. Sie sind aus weißer 
Wolle gestrickt  und am Rand bunt  gestickt.

Als Beschuhung dienen die Opanci, aus einem Stück Rindshaut  
und Schnüren aus Schafhaut  verfertigt, oder die ledernen Kundure, 
niedrige sandalenartige Schuhe. Die Opanci eignen sich vortrefflich 
für die Kalkfelsen des Karstes, sie allein ermöglichen das ganz ung laub
lich rasche Gehen der Bevölkerung im zerklüfteten Gelände.

Um die Mitte des Leibes wird die Kanica, ein langes, buntes, 
wollenes, schmales Tuch, mehrmals  gewickelt. Dieses Tuch heißt Pas, 
wenn es aus roter Wolle besteht, Trabolos, wenn es buntseiden ist. 
Unter  der Kanica wird, besonders von den Alten, der lederne Silah 
getragen, ein Gürtel mit  Fächern, in denen sich die Tabaksdose, das 
Messer, Geld und dergleichen befinden.

Über den Dzamadan, bezw. Koporan, im Sommer auch bloß über 
das Hemd wird die dicke, wollene, weiße Halina getragen,  vorne offen 
und bis zu den Knien reichend, ein allgemein getragenes Kleidungs
stück in Montenegro, dem östlichen Teil von Trebinje und Bileca. 
Als Festkleid der Vermöglichen dient dort die Dolama, ein grüner, 
ebenfalls vorne offener und bis zu den Knien reichender Rock.

Im westlichen Teil von Bileca und Trebinje (Popovopolje) und 
in Ljubinje wird an Stelle der  Halina der Dunjac über Dzamadan, bezw. 
Koporan getragen. Er ist eine bis an die Hüften reichende braune 
Jacke mit  Ärmeln, an den Rändern gestickt.

Als Überkleid wird über  die Halina ein brauner,  enger, aus Wolle 
und Ziegenhaaren verfertigter, am Kragen meist  blau ausgeschlagener  
Mantel (kabaniea) mit  Armein und Kapuze getragen. Im östlichen 
Trebinje hat  man wei te Kragenmäntel  aus Tuch (covna kabaniea) in 
Ljubinje aus Wolle. Da die langen Haare daran hängen, so machen 
diese Mäntel den Eindruck von Fellen (bicajlja kabaniea). Die arme 
Bevölkerung t rägt  häufig bloß ein wollenes Tueh von grauer  oder
brauner  Farbe, die Struka, mit Fransen, Rese, dran.

Sehr selten sieht man noch bei alten vermöglichen Männern die 
Toke, schön verzierte Silberplatten, die wie ein Küraß die Brust 
bedecken und wohl aus einem Brustschutz entstanden sein mögen. 
Bei dem großen Wert ,  den dieses Kleidungsstück hat, ist es erklärlich,
wenn es heute nur  mehr  selten zu finden ist.
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Die weibliche Kleidung Westmontenegros ist von der in den 
angrenzenden Teilen der Herzegowina getragenen gänzlich verschieden.

Von volkstümlichen Kleidungsstüpken wird an Werktagen  bloß 
die unten beschriebene Kopfbedeckung und häufig eine weiße Halina 
getragen, die wTie jene der Männer aussieht  oder aber ärmellos ist 
und dann dem unten beschriebenen Zubunj ähnelt. Das Festkleid 
dagegen ist sehr farbenprächtig und macht  einen hübschen Eindruck. 
Es besteht aus einem linnenen, auf  der Brust  mit Goldstickerei ver
zierten Iiemd (koäulja), das an den Ärmeln weiße Spitzen trägt, der 
Kotula, dem Rock von verschiedener, meist  leuchtender Farbe (blau, 
violett), der Jaketa, e inem westenartigen,  aus rotem Samt mit  Gold
stickerei an den Rändern und Ärmeln bestehenden, bis e twa 20 cm 
unter  die Achselhöhle reichenden Kleidungsstück und dem Zubunj, 
einem ärmellosen, aus himmelblauem Tuch mit  Stickerei an den 
Rändern bestehenden und bis zu den Knien reichenden vorne offenen 
Mantel. Um die Mitte wird der Cemer getragen,  aus großen Silber
platten bestehend, die mittels eines Riemens um den Leib gebunden 
werden. Der Kopf ist mit dem Vansulet  bedeckt, e inem doppelten 
meist  schwarzen Spitzentuch von Trapezform, dessen Höhe etwa 80, 
dessen Parallelseiten 70 und 15 cm betragen und das derart  um 
genommen wird, daß die längere Parallelseite an der  Stirne liegt, 
die schmälere hinten hinabhängt. Die Frauen t ragen dieses Tuch 
allein, die Unverheirateten darunter  die Kapa, die wie jene von den 
Männern getragene aussieht. An den Füßen werden Bijecve und darüber 
zum Festkleid Schuhe (cipele), zum Werktagskleid meist Opanci 
getragen.

Skizzen aus Montenegro.
Von L u d w i g '  v. F ü h r e  r.

Einteilung der Bevölkerung, — Denkungsart des Volkes. — D er „kleine graue 
Falke". — In Freud’ und Leid. — Lieben und W erben. — Stand des W eibes. — 

Hochzeitsgebräuche. — Eheleben.

Die Bevölkerung Montenegros scheidet sich in drei Hauptgruppen: 
»Crnogorci«, »Primorci« und »Brdjani«. Diese Gruppen setzen sich 
wieder  aus einzelnen Stämmen, sogenannten »Plemen« zusammen.

Unter »Crnogorci« versteht man die Bewohner  der an Dalmatien 
grenzenden eigentlichen »schwarzen Berge«, die durch Felsenreich
tum und Unfruchtbarkei t ausgezeichnet  sind. Es ist dies der älteste 
und vornehmste, aber auch ärmste Stamm, dessen Haupterwerb die 
Schaf- und Ziegenzucht sowfie der Schleichhandel nach Österreich 
bildeten. Unter den Grnogorcen findet man die kraftvollsten und 
sehnigsten Gestalten mit  markanten Gesichtszügen bei beiden Ge
schlechtern. Sie stellen den Adel des Landes dar, und dies nicht nur 
deshalb, weil aus ihrer  Mitte die Herrscherfamilie s tammt und weil 
sie, was Intelligenz anbelangt,  höher stehen als alle anderen Stämme,
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sondern auch deshalb, weil sie sich in den vielen Kämpfen mit den 
Türken stets hervorgetan hatten. Ihr Äußeres verrät  W ürde  und 
Selbstbewußtsein.

Die »Primorci« besiedeln, wie schon der  Name andeutet,  den 
Küstenstrich, doch werden hiezu auch die Bewohner jener Gebiete, 
welche den See von Skutari  im Westen  begrenzen, sowie auch die 
nächst der Bojana wohnenden gerechnet, ln der Nähe des Meeres 
lebend und deshalb viel in Berührung mit den Dalmatinern kommend,  
haben sie auch vielfach Äußeres, Sitten, Gebräuche und Denkungs
art von diesen angenommen.  Sie sind, die einzigen Montenegriner,- 
die Unternehmungsgeis t  haben, deshalb weilten auch viele von ihnen 
in anderen Ländern, namentlich in Konstantinopel, Kleinasien und 
Kairo, wo sie sehr gesuchte Gartenarbei ter waren.  Die von den 
»Primorci« bewohnten Gebiete haben mediterranen Charakter  und 
sehr mildes Klima; Wein-, Tabak- und Ölbau bilden den wichtigsten 
Erwerb dieses Stammes.

Im rauhen gebirgigen und ziemlich waldreichen Norden und 
Osten des Landes, welche Gegenden zum größten Teil erst nach 
den vorletzten Türkenkriegen an das Land fielen, leben die Brdjani. 
Diese sind am besten situiert, da ihre Gebiete fruchtbarer,  wiesen- 
und alpenreich sind, deshalb eine rationelle Tierzucht  sowie Handel 
mit  Boden- und Vieherzeugnissen gestatten. Diese sogenannte »Brda« 
nimmt mehr  als die Hälfte des Landes ein und ist auch verhäl tnis
mäßig dichter bevölkert. Ihre Bewohner  zerfallen in mehrere  »Plemen«, 
so in die Banjani, Piva, Hecegovci, Bijelopavlici, Vaseoviöi, Piperi  und 
Kuci, auch werden hiezu die in den Niederungen nächst dem Skutari- 
see lebenden Zeöani — nach der  Ebene von Zeta benannt  — welche 
meist aus Piperi und Kuci dahin übersiedel t sind, gerechnet.  Die 
Kuëi s tammen eigentlich von den Albanern ab, und zwar sollen zwei 
Miriditen, Drekal und Laie, es gewesen sein, welche, um der Rache 
zu entgehen, aus dem Herzen Nordalbaniens nach dem montenegri
nischen Komgebiete geflüchtet sind; hierauf  begründet  sich auch die 
Tei lung der  Kuöi in zwei Hauptplemen, nämlich: Drekaliöi und Laliöi. 
Weit  von der  Residenz und der Küste entfernt, wurden diese Gebiete 
von der Kultur am wenigsten angehaucht , und deshalb sind auch die 
dort lebenden Menschen urwüchsiger  als die Crnogorci oder die 
Primorci. Stets in Fehde und Kampf mit den albanischen Nachbarn 
lebend, zeichnen sich besonders, was Mut und Rachedurst  anbelangt, 
die drei letztgenannten Plemen aus, und unter  ihnen gebührt  in dieser 
Hinsicht unbedingt  den Kuöis die Palme. Auch einer der größten 
Helden Montenegros, der  vor mehreren Jahren verstorbene Wojwode 
Marko Milanov, dessen Taten seinerzeit  weit  über  die Landesgrenze 
Aufsehen erregten, war  ein Kuë vom Stamme der Laliöi. An körper
lichen Vorzügen, Kraft und Fl inkheit  stehen die Brdjani und unter  
diesen besonders die Kuci den eigentlichen Crnogorci nicht nach, ja
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ich möchte behaupten, daß sie diese noch übertreffen, auch scheinen 
sie rachsüchtiger,  mutiger  und blutgieriger zu sein. Man wird im ganzen 
Gebiete der Kuöi nur  sehr  wenige Männer finden, die nicht  bereits 
mehrfach Rächer waren oder die nicht Rache von albanischer Seite 
zu fürchten hätten.

Als ich einmal einem Kuöi sagte, daß ein solches Leben in fort
währender  Angst  und A u f r e g u n g -  sehr unangenehm sein muß, ant
wortete er mir, daß seiner Ansicht nach ein Dasein ohne diese »Ver
gnügungen« sich bloß für das weibliche Geschlecht ziemen würde, 
höchst langweil ig und unerträgl ich sein müßte.

Die nördlichen Nachbarn der Kuöi, die Piperi, lassen auch, was 
körperliche Eigenschaften, Kühnhei t  und Energie anbelangt,  nichts 
zu wünschen übrig, doch hatten sie weniger  Gelegenheit,  ihren Helden
mut  zu erproben —• es geschah dies bloß in den gemeinschaftlichen 
Kämpfen gegen die Türken sowie wenn gelegentlich des Sommer- 
a.ufenthaltes auf den nächst Albanien gelegenen Alpenweiden Konflikte 
entstanden sind. Unter den Piperi  galt der alte Wojwode Mihalo Niksin 
als einer der Besten, und vielfach herrscht  auch die Ansicht, daß er 
den früher erwähnten Marko Milanov an Kühnhei t  noch übertraf. Tat
sache ist, daß diese beiden Heerführer, als sie noch Knaben und Hirten 
Waren, sich in Bravourstücken Überboten, so z. B. des Nachts oft ins 
türkische Lager  schlichen und den Kopf i rgendeines  Wache stehenden 
— wahrscheinlich aber eingeschlafenen — Anatoliers oder anderen 
Muselmannes als Trophäe heimbrachten.

Ähnliche Eigenschaften wie die Kuci und Piperi haben auch 
die anderen Hochgebirgsstämme, welche seinerzei t auch das Haupt
kont ingent  der Freischärler  und späterer  Bandenfiihrer  während der 
bosnisch-herzegowinischen Insurrekt ion bildeten.

Bekanntlich hatte Montenegro vor der letzten Gebietserweiterung- 
bloß etwa 9000 km^ Bodenfiäche und man konnte es in jeder beliebigen 
Richtung zu B’uß in 3 bis 4 Tagen durchqueren.

DurchHandel unter  den einzelnenStammesangehörigen sowiedurch 
gemeinschaftliche Besuche der Märkte und der Hauptstadt, bei Volks
versammlungen und  Festlichkeiten sowie während der vielen gemein
schaftlichen Kämpfe gegen die Türken, endlich durch Berührungen, 
welche bei der Benützung der Alpenweiden im Sommer stattfinden, und 
schließlich durch Vermischungen, welche die Ehen herbeiführen,  ist 
mit der Zeit ein gleiche Ziele verfolgendes und in allem gleich- 
gesinntes, vielfach verwandtes und verbrüdertes  Volk entstanden, 
welches sich mehrerenorts  wohl  äußerlich durch Tracht  und nebensäch
liche Eigentümlichkeiten untereinander unterscheidet,  dessen Glaube, 
Charakter  und Denkungsar t  mit  wenigen Ausnahmen aber  allerorts 
beinahe gleich sind.

Aus diesem Grunde haben sich mit  der  Zeit bei diesem eigen
tümlichen, von Natur begabten, aber überaus fanatischen Volke.
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eigenartige Begriffe über Glaube und Moral gebildet, welche tief Wurzel  
gefaßt haben und nun allen Ständen, sowohl den gebildeten als auch 
den noch auf ganz niederer  Kultur stehenden,  mehr  oder weniger 
eigen sind. — Einige auf Glaube, Moral und Lebensar t bezughabende 
Gebote, welche ich aus der Denkungsart  und Handlungsweise des 
Volkes geschöpft habe, sollen den sich oft widersprechenden rätsel
haften Charakter  des Montenegriners erklären:

Es gibt bloß einen wahren Gott,  zwei Herren  und einen wirklich selig machenden 
Glauben auE der Welt.  Gott wohnt im Himmel, die H e rren  in den königlichen und kaiserlichen 
Palästen zu Getinje und Petersburg- und der einzig wahre Glaube ist der griechisch
orientalische. Die Kirche ist ein geheiligter Ort, worin der Pope für seine und anderer 
Sünden und um das Wohl seiner Brüder  zu beten ha t  — deshalb sind die Rechtsgläubigen 
verpflichtet, der Kirche, respektive dem Popen zeitweise, namentlich zu Ostern und  Weih
nachten, Geschenke zu machen. Der Pope ist auch dazu da, um die Gläubigen auf die 
Fastenzeit  aufmerksam zu machen, ebenso um Ehen zu schließen und zu taufen sowie 
auch, um im Kampfe gegen Ungläubige mit dem heiligen Kreuze in der Hand den Mut 
der Kämpfer anzufachen, und da letzteres oft auch mitten im heißesten Gefechte zu 
geschehen hat,  darf der Pope kein Feigling und Schwächling sein.

Halte gewissenhaft die Fasten  und versäume nicht, Deinen Hauspalron gebührend 
zu feiern, auf daß er Dein im Kampfe an ihn gerichtetes Gebet auch erhöre. Außer Deinem 
Hauspatron achte  am meisten den heiligen Peter, Vasilia und Sava, welche Helden waren.

Liebe Deine Freunde  wie Dich selbst, hasse  und vernichte aber Deine oder Deines 
Glaubens Feinde wie und wo Du nur  kannst!

Lügen sollst  Du nie! Stehlen, Morden und Brennen darfst Du, aber nur, wenn Du 
damit Deine Feinde schädigen kannst,  schone aber dabei nach Möglichkeit Weiber, Kinder 
und Wehrlose!

Ehre Vater, Mutter und Geschwister und ruhe  nicht, bis Du sie nicht ge räch t  hast, 
falls sie von Fe indeshand  getöte t  worden sind, denn es ist  ehrenhafler,  gerächt zu haben, 
als heilig gesprochen zu werden!

Ehre  die Gastfreundschaft gegen jedermann — auch gegen Deinen Feind, falls er 
nicht m it böser Absicht oder zufällig in Dein Haus kam!

Faulenze nicht, doch überanstrenge  Dich auch nicht,  denn  Gott verläßt den R echt
gläubigen niemals!

Vergiß nie, daß Du ein freier Mann bis!, der n u r  einem Gott und einem Herrn zu 
gehorchen h a t  — laß Dir deshalb von n iemand anderem  befehlen; ertrage auch keine 
Beleidigung — räche Dich womöglich sogleich!

Erbitte  von niemand etwas, doch wenn Dir jemand etwas schenkt,  so nimm  es 
dankend an!

Sei genügsam, und  bescheiden, doch wenn sich eine für Dich vorteilhafte Gelegen
heit bietet, versäume nicht,  sie nach Möglichkeit zu Deinem Vorteil auszunützen!

Sei keusch und begehre auch niemals Deines Nächsten Weib, denn kein Geschöpf
weiblichen Geschlechtes ist wert, daß Du seinetwegen Deine Ehre verlierst; tue deshalb 
auch niemals einem Weibe —• und sei es auch das Deine — viel zu Gefallen, denn Du 
bist der Herr der Schöpfung und das Weib ist bloß da, um Dir untergeordnet  zu sein,
Dich zu bedienen und Dir heldenhafte  Nachkommen zur W elt zu bringen. In jedem Weibe
w ohn t  Schlauheit,  Lüge und Feigheit!

Jedem  rechtgläubigen Helden, der im Kampfe fällt, ist das Paradies sicher — 
Feiglingen und Andersgläubigen dagegen die Hölle. Helden sterben im Felde, Feiglinge 
und Weiber beim Ofen!

Schon von frühester Jugend an werden namentlich den von den 
Eltern stets bevorzugten Kindern männlichen Geschlechtes von Seite 
des Vaters und der Verwandten bei jeder  Gelegenheit  diese Gebote



Skizzen aus M ontenegro. *73

eingeprägt. Im übrigen sind sich die Kinder selbst überlassen, wodurch 
sie im Denken und Handeln sehr früh selbständig werden,  hiebei ver
stoßen sie aber t rotzdem höchst selten gegen den Anstand und man 
vermißt bei ihnen nur  ausnahmsweise Bescheidenheit  und Scham
haftigkeit, namentlich aber  Gottesfurcht, Éhrgeiz  und Mut.

Gelegentlich einer Hochgebirgstour  im montenegrinisch-albane- 
sischen Grenzterri tor ium begegnete  ich vor e inigen Jahren im Kom- 
gebiete einem etwa dreizehnjährigen Hirtenknaben,  derselbe sonnte 
sich, auf einem Felsen liegend, und veränderte  diese Stellung erst, 
als ich in seine nächste Nähe kam — gesehen hat  aber der Bursche 
mich schon früher, wie ich bemerkt  hatte. — In jenen entlegenen 
Gegenden war  damals ein fremder, 'europäisch gekleideter  Mensch 
eine sehr  seltene Erscheinung, t rotzdem machte ich aber  auf den 
Knaben keinen besonderen Eindruck, sonst würde er gleich, als er 
mich erblickt hatte, aufgestanden sein. Anfangs hielt ich dieses 
Benehmen für Indolenz, doch kam ich bald zur Einsicht, daß dem
selben Unerschrockenheit  und Stolz zugrunde lag. Es entwickelte sich 
nun zwischen uns folgendes Gespräch: »Fürchtest  Du Dich nicht hier 
so ganz allein in dieser Wildnis?« Der Knabe richtete sich nun auf, 
musterte mich vom Kopfe bis zu den Füßen — besonders lange blieb 
sein Blick auf meinem geschulterten Gewehr haften — und antwortete: 
»Die Wildnis,  wie Du Fremdling sagst, ist keine Wildnis,  sondern die 
Alpe meines Stammes; ich bin ein Kuc und diese Wiesen,  Wälder  
und Felsen gehören zum Kucki kom, drüben ist der Vaseoviüki kom 
und hier rechts die Mojana, welche schon zu Albanien gehört. Aber 
welch merkwürdiger  Mensch bist Du, daß Du mir kein ,Pomagai 
bog!1 — Gott helfe! — (der landesübliche Gruß) gesagt  hast, auf daß 
ich Dir m i t ,Dobra ti srijeöa!1— Willkommen! — geantwortet  hätte? Du 
scheinst nicht in ehrlicher und freundlicher Absicht zu kommen, oder 
stammst Du aus einem Lande, woselbst die Menschen sich nicht 
begrüßen? Glaube nicht, daß ich mich vor Dir fürchten könnte, obzwar 
ich unbewaffnet  bin — ich bin ein Montenegriner und Sohn eines 
Helden!«

Hierauf antwortete  ich diesem »Heldensohne«, daß ich aus Öster
reich komme, um Land und Leute kennen zu lernen und daß mir 
jede böse Absicht ferne liege, obwohl ich die landesübliche Begrüßung 
unterließ. Ich gab dem Jungen nun die Hand, setzte mich zu ihm, 
reichte ihm meine Feldflasche und Tabak, und bald darauf  bat er 
mich, mit ihm zum etwa eine halbe W egs tunde  entfernten Katun — 
Alpenansiedlung — zu kommen, damit mich seine. Eltern sehen und 
bewirten können.

Volle zwei Wochen weilte ich alsdann als Gast bei diesen 
Menschen und erlebte unvergeßliche Tage. Der mir l iebgewordene 
Knabe war  mein steter Begleiter bei meinen Jagdausflügen, wobei 
mich sein offenes, natürliches Wesen,  namentlich aber seine Klugheit
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in Staunen versetzten. Er hatte keine Schule besucht und war auch 
niemals in einer Stadt, da er von frühester Jugend jahrein,  jahraus 
im Sommer auf der Alpe, im Win ter  in der Ebene nächst der Bojana 
Schafe hütete. Einmal stellte ich ihm das Anerbieten, in meine Dienste 
zu t re ten und mir in meine Heimat  zu folgen, versprach ihm schöne 
Kleider sowie auch ihn im Schreiben, Lesen und der  Handhabung 
von Waffen zu unterrichten. Er schaute mir lange t reuherzig ins 
Auge und gab mir folgende Antwort : »Du bist ein guter  und edler
Herr, t rotzdem kann ich aber  auf Deinen Vorschlag nicht eingehen, 
denn ich bin zufrieden und fröhlich in der Wildnis,  wie Du meine 
Heimat nanntest  ; würde  ich aber  alle Herrlichkeiten gesehen haben, die 
Du mir  geschildert  hast, und würde ich eine Zeitlang ähnlich gelebt haben, 
wie ihr reichen Leute es gewöhnt  seid, so könnte ich nicht mehr  glück
lich sein, wenn ich einst wieder  in meine Heimat  zurückkehren 
würde — und daß ich nicht lange fortbleiben könnte, das weiß ich, 
denn wenn wir  im Herbste in die Niederungen gehen, kann ich kaum 
die Zeit erwarten,  bis wir wieder  unsere Alpen aufsuchen. Jetzt fehlt 
mir zu meiner vollständigen Zufriedenheit  bloß ein Gewehr, und dies 
werde ich im künftigen Sommer, sobald ich das vierzehnte Lebens
jahr  erreicht  habe, erhalten — und weißt Du, warum ich mich danach 
so sehne? Mein einziger Bruder  ist vor fünf Jahren von den Klimenti 
— Nordalbanesenstamm —■ erschossen worden;  mein Vater ist ein 
Krüppel, er verlor, wie er Dir erzählt  hatte, im Kampfe gegen die 
Türken bei Fundina eine Hand und ein Auge und ich bin der Einzige, 
der den Bruder  rächen muß und wird! Ach, hätte ich heute schon 
das Gewehr! Oft bat ich den Vater, er möge mir das seinige über 
lassen, doch meinte er stets, ich sei noch ein Kind; aber glaube mir, 
an demselben Tage, an welchem ich das Gewehr von unserem König 
erhalte, gehe ich über  die Grenze und komme nicht eher  zurück, als 
bis ich einen von der Familie meines Brudermörders,  das ist ein Ujka, 
erschossen habe, denn ein Ujka war  es, der Pero tötete, als derselbe 
die Grenze überschritt,  um ein verlaufenes Schaf zurückzuholen. Mein 
Bruder  rief dem albanesischen Hirten zu: ,Treibe mir  das Schaf zurück!/ 
Dieser antwortete  aber, auf seine ,Huta‘ — Henry Martini-Gewehr — 
zeigend: ,IIole és Dir, wenn Du ein Sohn Deines Vaters und ein 
,grauer Falke1 bist!1 Pero nahm selbstverständlich die Herausforderung 
an, spannte  sein Gewehr und überschrit t  die Grenze, im selben 
Moment krachte ein Schuß und mein armer Bruder stürzte, von der 
Albanerkugel durch den Hals getroffen, tot zu Boden. Der Mörder 
eilte davon und ich, noch ein schwacher Knabe, lief zum Katun, um 
meinem Vater alles zu berichten; dieserl ieß mich alsdann beim Leich
nam des Bruders Rache schwören.

Mein Vater hätte den alten Ujka, den Vater des Mörders, bisnun 
öfters erschießen können, denn dieser kommt auch zur Winterszei t  
an die Bojana, doch hat  er sich mit  ihm, als beide noch Jünglinge
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waren, verbrüdert.  Ich bin mit ihm nicht verbrüdert ,  aber  trotzdem 
werde ich der  Sitte gemäß und auch meinem Vater zuliebe, sein 
Leben schonen — aber einen von seinen beiden Söhnen werde ich 
erschießen, so wahr  mir der heilige Peter ,  unser  Hauspatron, 
helfe.«

Zwei Jahre nach diesem meinem Aufenthal t im Komgebiete 
weilte ich im Winte r  zu Jagdzwecken in der Bojananiederung und 
erfuhr, daß der Bursche richtig einen Ujka erschossen hat;  kurz darauf 
wurden aber Vater und Sohn von den Klimenti getötet.

Dieser Knabe bildete keineswegs eine Ausnahme, denn ich fand 
des öfteren in verschiedenen Gegenden des Landes Kinder  mit  ähn
licher Begabung und Denkungsart .  Diese Eigenschaften sind zum 
größten Teil angeboren, und dies begründet  sich hauptsächlich darin, 
daß die Ehen in Montenegro selten eines materiellen Vorteiles wegen 
zustande kommen oder Liebesehen sind, sondern es findet eine 
»künstliche Zuchtwahl« statt — zur Erhaltung der Rasse und der 
Eigenschaften, indem die Eltern bei der W ah l  des Schwiegersohnes, 
respektive der Schwiegertochter  das Hauptgewicht  darauf legen, daß 
die gewählte  Person von gesunden, kräftigen, namentlich aber  ehren
haften Eltern stammt.

Ein altes Sprichwort  sagt: »Im Spiele und im Rausche erkennt  
man den Menschen.« Roh veranlagte Naturen sind auch im Rausche 
zank- und herrschsücht ig  sowie auch meistens brutal. Die Söhne der 
Schwarzen Berge verlieren aber  merkwürdigerweise  auch in einem 
solchen Zustande nur  höchst selten die Herrschaft über  sich, und ich 
beobachtete, daß auch äußerst verwegene Männer, die oftmals dem 
Tode ins Auge gesehen hatten, sich im angehei ter ten Zustande wie 
Kinder  benahmen und seltene Herzensgüte zeigten, indem sie für 
Freunde alles geopfert hätten. Ebenso benimmt sich der Montene
griner, wenn er eine große Freude erlebt, z. B. wenn ihm ein Sohn 
geboren wurde  oder wenn er unerwartet  ein Geschenk erhält, in 
letzterem Falle kennt  seine Dankbarkei t  keine Grenzen und er ver
säumt keine Gelegenheit, um sich erkenntlich zu erweisen.

Die Spiele der Crnogorcen sowohl von jung  als alt bestehen 
hauptsächlich aus körperlichen Übungen, als Wett laufen, Springen, 
Schießen und Diskuswerfen, letzteres mit flachen, oft sehr  schweren 
Steinen, wobei der Ehrgeiz diese »Spartaner« zu ganz unglaublichen 
Leistungen anspornt. Je kräftiger, gewandter  und mutiger  ein Mensch 
ist, umsomehr wird er geachtet, und dies gilt auch für den Fremden,  
der im Lande lebt oder dasselbe bloß besucht.

Zwischen den Zeilen der Geschichte eines Volkes ist der Charakter 
der Menschen skizziert und in der Li teratur und Musik eines Volkes 
spiegelt sich die Intelligenz, das Gemüt und der Charakter  desselben 
ab. Bei Völkern hne oder nur  ger inger  Li teratur bildet die Volks
poesie und Volksweise den Spiegel der Seele.
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Die Poesie der Montenegriner  besteht  ausschließlich aus Helden
gesängen, Liebesliedern und Sagen, letztere haben teils einen religiösen 
Anstrich, teils sind es Heldensagen, denen eine wahre Begebenhei t 
zugrunde liegt.

Die Liebe der Eltern zu den Kindern und umgekehr t  sowie die 
der  Geschwister un tereinander  ist als eine höchst aufopfernde und 
hingebende zu bezeichnen. Still den Schmerz zu ertragen sind diese 
leicht erregbaren Gemüter nicht imstande, daher kommt es auch, daß 
eine Mutter jahrelang, ja das ganze Leben hindurch, in einsamen 
Stunden ihr verlorenes Kind, Gatten oder Bruder durch lautes Klagen 
betrauert,  indem sie Momente aus dem Leben des Verschiedenen im 
Selbstgespräche sich immer wieder  ins Gedächtnis ruft und dadurch 
dem Tränenstrom freien Lauf  gewährt.  Im Volksmunde nennt  man 
dieses Wehklagen  »Kukati«.

In dem Augenblicke des Dahinscheidens namentlich einer männ
lichen Person beginnen die anwesenden Verwandten weiblichen 
Geschlechtes ein markerschüt terndes Wehgeschrei ,  indem sie ununter
brochen »Ku ku . . . .  le le . . .  ., Ku ku mene, leie mene . . . . « ■ — 
»Wehe, wehe, wehe mir!« rufen. Der Leichnam wird hierauf  auf den 
Erdboden gebettet  und verwandte  und bekannte Männer kommen 
dahin, um den Toten auf eigene Art  zu beweinen. Mit stolzem 
Schritte t ri tt  der Trauernde zu den Füßen des Verstorbenen,  ent
ledigt sich der Waffen — in Montenegro t rug jedermann einen 
Revolver oder Handschar  im Gür te l— knöpfelt das Hemd an der  Brust 
auf und beginnt  letztere mit  den Fäusten zu schlagen, wobeizwischen 
dem durch die Resonanz des meist  kräftigen Brustkorbes gut  hör
baren dumpfen Getöse die W orte  »leie mene brate« — »Wehe mir 
Bruder« — wiederhol t werden. Nachdem diese »Massage«, welche 
oft mehrere Minuten währ t  und manchmal  durch entflammte Leiden
schaft ein an Wahnsinn  grenzendes Schauspiel gewährt,  beendet  ist, 
beginnt  der Klagende, mit  von tiefer Trauer  und W e hm ut  zitternder 
Stimme, den Toten zu »besingen«, wobei die Taten desselben be
sonders hervorgehoben werden, so zum Beispiel: »0! Du grauer 
Falke, der  Du nun vom Allmächtigen abberufen wurdest  . . .  in Dir 
verlieren wir  ein nie zu ersetzendes Kleinod . , . Du besaßest die 
Kraft des Bären, gepaart mit dem Mute und der Schnelligkeit  des Adlers .. .  
wer  wird nun Deinen blutbefleckten Handschar  schwingen . . . u. s. w.« 
Dieser ganze Vorgang hat  einen sehr dramatischen Anstrich und 
sehr  oft sinkt er zu einem konventionellen Vorgang herab, da der 
Beweinende zum Toten in gar  keinem verwandtschaftlichen Verhält 
nis gestanden ist — ja oft ihn im Leben niemals gesehen hat. Auch 
werden vielmals dem Verstorbenen Eigenschaften und Tugenden 
nachgesagt,  die derselbe niemals besessen hat, und ich habe auch 
bemerkt,  daß beinahe stets dieselben Lobesphrasen angewendet  werden. 
Die wirklich t rauernden Verwandten und Freunde  begnügen sich
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meist  mit  dem Schlagen der Brust und dem Ausrufen der Schmerzens- 
laute.

In früheren Zeiten und in manchen Gegenden auch noch jetzt 
wurde diese »Zeremonie« damit begleitet, daß sich der wirklich 
Trauernde mit  den eigens zu diesem Zwecke scharf zugespitzten 
Fingernägeln die Haut der Schläfengegend während des Klagens 
ritzte, und dies in dem Maße, daß das Blut umherspritzte.  Man begegnet  
demzufolge auch oft Männern, welche Spuren dieser Selbstverletzung 
in Form von parallel laufenden Narben aufweisen. König Nikita 
verbot zwar diese unnütze Selbstverunstaltung,  trotzdem wird sie 
noch häufig, namentlich in den albanesischen Grenzgebieten geübt. 
Das Wehklagen und Schlagen der Brust  ist aber  noch allorts üblich, 
und ich war  vor einigen Jahren Augenzeuge, als der  Herrscher selbst 
auf offener Straße der  Hauptstadt  den von Mörderhand gefallenen 

. Perianikenhauptmann — Gardehauptmann — Bosko Martinoviß auf 
diese Art beweinte.

Wird  ein Famil ienmitglied zu Grabe getragen — was in der 
Weise geschieht, daß der Entseelte auf  ein Brett, eventuell  in einen 
offenen Sarg gelegt  und bloß bis zum Halse mit einem weißen Leichen
tuche verhül lt  wird — so wechseln die Träger for twährend ab, damit 
jeder  der männl ichen Verwandten und Freunde des Toten diesem 
noch die letzte Ehre erweisen kann. Nach der  Beerdigung wird den 
Teilnehmern nächst  dem Grabe eine Art .Leichenschmaus, bestehend 
aus gekochtem Weizen, Wein  und Branntwein,  gereicht. Und nun 
beginnen die W eiber  abermals ein jämmerliches  Klagegeheul,  wobei 
sie sich auch oft gegensei tig an den Haaren reißen — wahrscheinlich 
damit der seelische Schmerz durch den leiblichen verdrängt  werde, 
aber auch, um die St immritze und die Tränendrüsen zu reizen. Es 
fehlt in Montenegro aber auch nicht  an Professionsklageweibern, 
diese fehlen bei keinem Leichenbegängnisse und erwerben sich durch 
ständige Übung einen jederzeit  offenen Tränensack und eine weit  hörbare 
gellende Stimme.

Alljährlich am Todestage des Verstorbenen gehen dessen nächste 
weibliche Verwandte zum Grabe, namentlich des Nachts, und beginnen 
auf dem Grabhügel  liegend zum Toten zu sprechen. Durch lebhafte 
Phantasie  des erregten Gehirnes glauben sie aus der  Erde Laute  zu 
vernehmen und s timmen alsdann ein entsetzliches Wehgeschrei  in 
der Art an, daß sie oft eine Zeitlang bewußtlos liegen bleiben; nach
dem sie sich erholt haben, beginnt  der J ammer  von neuem und währt  
oft bis zum nahenden Tag.

Alle diese mehr  oder weniger  lauten Trauerkundgebungen gelten 
aber bloß dem starken Geschleehte, denn das Weib  spielt, wie wir  
bereits gesehen haben, in Montenegro eine sehr  untergeordnete Rolle. 
In neuerer  Zeit ist dies jedoch nicht mehr  in dem Maße der Fall als 
f rüher; es ist dies ein Verdienst der  klugen Regierung des Königs

Zeitschrift für österr. V olkskunde. X X III , 6



78 Führer.

Nikita. Trotzdem wird es aber noch lange dauern, bis auch die auf  
niederster Kultur stehenden, entlegen wohnenden Bergstämme sich 
dieser Ansicht anschließen werden, denn noch heute ist bei diesen 
das W eib  ein untergeordnetes,  ja verachtetes Wesen. Einem feigen 
Manne wird als höchster Schimpf zugerufen:  »Du bist weniger  wer t  
als ein Weib!« Fragt  man jemanden, ob er E’amilie hat, so bekommt 
man gewöhnlich zur Antwort:  »Ich habe mit  Verlaub ein W eib
sowie mehrere Kinder, einige davon sind Knaben und — mit Verlaub, 
einige leider auch Mädchen. Das W eib  verrichtet  die schwersten 
Arbeiten und hält  es für ihre Pflicht, den Gatten zu bedienen, ihm 
treu und ergeben zu sein, ja kurz gesagt, ihn als ein höheres Wesen 
zu betrachten. Beim niederen Volke essen die weiblichen Famil ien
mitglieder abseits von den männlichen und begnügen sich mit dem, 
was die Männer übrig lassen: auch ist es Sitte, daß die Frau dem ihr 
begegnenden verwandten oder bekannten Manne die Hand, die Brust, 
eventuell den Rockzipfel küßt, um ihre Unterwürf igkei t zu beweisen. 
Trotz dieser Tatsachen aber  sind die Männer  ihren Frauen gegenüber  
nicht brutal;  das Schlagen einer Frau würde  als größte Schande 
gelten und kommt nahezu niemals vor.

In den seltensten Fällen sind, wie bereits bemerkt wurde,  die 
in Montenegro geschlossenen Ehen sogenannte Liebesehen. Gewöhn
lich wird das Mädchen verlobt, ohne daß es ihren Bräutigam je ge
sehen hat;  es geschieht dies meist schon im Kindesalter — ja es 
kommt sehr oft vor, daß solche Kinder bereits verheiratet  werden, 
damit in das Haus des jungen, manchmal kaum dreizehnjährigen 
Gatten eine neue Arbeitskraft  kommt und sollte diese auch, wie es 
häufig der Fall ist, bloß aus einem zehn- bis zwölfjährigen Kinde 
bestehen. Bei solchen Eheleuten herrscht  alsdann ein ganz eigen
tümliches Verhältnis. Die Gatten haben jahrelang eine gewisse Scheu 
voreinander, und wenn der »Mann« nach der Feldarbeit  heimkommt, 
läuft gewöhnlich die »Frau« hinaus oder macht  sich in e inem anderen 
Raume zu schaffen. Mit der Zeit gewöhnen sie sich aber  doch an
einander und schließen auch Freundschaft  mit  dem Storch, der ihnen 
dann meist reichen Kindersegen besorgt.

Aber auch an Liebesabenteuern fehlt es in den Schwarzen 
Bergen nicht und Ent- und Verführungen kommen gerade nicht ver
einzelt vor. W ürde  das »Danilosche« Gesetzbuch nicht so gut  gesorgt 
haben und eine Strafe von 150 Talern =  300 Kronen österr.-ungar. 
Währung ,  eventuell Kerker  von einem Jahr  für jedes uneheliche Kind 
des Vaters w'arten, so hätte die Kriegsmacht Montenegros einen be
deutenden Aufschwung nehmen können.  Ja sogar platonisch zu lieben 
vers tehen diese rauhen Bergessöhne, und dies namentlich, wenn die 
Auserkorene ein türkisches oder albanesisches Mädchen ist. In einem 
Volkslied heißt es auch unter  anderem » . . . .  Entweder  das Türken
mädchen oder die schwarze Erde . . . .« Ja es kommen sogar Selbst-
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morde vor oder der Jüngling bleibt unverheiratet  oder wandert  aus. 
In einem anderen Liede heißt es: »Es ist viel leichter, zu sterben,
wenn das Herz gesund ist, als jemanden zu lieben, den das Herz 
nicht mag.«

Verlobt sich ein Mädchen, so 'erhält  es von ihrem Bräutigam 
einen Ring, aber in den seltensten Fällen überreicht dieser selbst der 
Braut  das Geschenk, meist  wird dies durch eine verwandte Person 
vermittelt.  Das Mädchen schenkt ihrem Zukünftigen dagegen entweder  
ein Paar  Socken oder ein Hemd. Sehr  originell waren die Hochzeits- 
gebräuche im Lande der grauen Falken. Der Bräut igam war tet  auf 
die Braut  in seiner Behausung. Die männlichen Verwandten und 
Freunde dagegen reiten auf mehr  oder weniger  feurigen, mit  roten 
Quasten, Bändern und Tüchern geschmückten Pferden zur  Braut, um 
selbe abzuholen. Diese besteigt alsdann ebenfalls ein Reittier »im 
Herrensitz« und nach wiederhol tem Zutrinken setzt sich die nun durch 
Verwandte und  Bekannte vermehrte  Kavalkade in Bewegung. Das 
Pferd der Braut  wird von zwei Burschen an den Zügeln geführt. 
Nun galoppieren die anderen Reiter — falls es die Wege  erlauben — 
kilometerweit  voraus, um jedesmal  wieder  zur Braut, die im Schritt 
reitet, zurückzukehren;  hiebei wurde ununterbrochen aus Revolvern 
und Pistolen geschossen. Manchmal beträgt  die Entfernung zwei und 
mehr Tagereisen, wobei W ege  passiert werden,  bei deren Anblick 
man es für unmöglich erachtet, daß dort ein Pferd gehen könnte. 
Nachdem das Haus des Bräutigams erreicht ist, wird vor allem wieder  
zugetrunken,  was übrigens auch auf» dem ganzen W ege  beim even
tuellen Vorüberreiten bei Freunden  geschieht. Nach kurzer Begrüßung 
vor dem Hause — ins Haus darf die Braut  erst nach der Trauung — 
mit den Eltern des Bräutigams steigt die Braut  vom Pferde, hierauf 
hängen sich die beiden Beistände in sie ein und führen selbe zur 
Kirche; der Bräutigam dagegen geht  rasch mit den anderen Gästen 
dahin, um die Braut zu erwarten.  Nach Beendigung der  Zeremonie 
wird die Frau in derselben Weise in das Haus ihres Gatten geführt, 
und nun beginnt ein Festessen und Trinken, welches oft mehrere 
Tage dauert.

In manchen Teilen des Landes, so in Vaseoviüi, muß die Braut 
e twa einen Monat vor der  Hochzeit die Füße in der Art  Tag und 
Nacht  gefesselt haben, daß sie bloß sehr  kleine Schritte machen kann, 
ebenso darf sie sich während dieser Zeit weder  waschen noch kämmen, 
und es werden der Bedauernswerten tägl ich — von alten Weibern 
praktische Lehren für das eheliche Leben gegeben. Erst einen Tag 
vor der  Hochzeit beseitigt man die Fesselung und das Mädchen darf 
sich festlich schmücken — und waschen.

Während  der ganzen Zeit des Festmahles  wird ununterbrochen 
geschossen •— namentlich nach jedem Trinkspruch —■ und die Decke 
eines Raumes, woselbst  eine Hochzeitsfeier stattfand, sieht von den
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vielen Schußlöchern einem Siebe nicht unähnlich. Die Pausen werden 
mit  Gesang und Tanz ausgefüllt. Es wird entweder  der südslawische 
»Kolo« mit  Gesangsbegleitung oder ein eigentümlicher wilder  und 
feuriger, dem albanesischen Schwerttanz ähnlicher Kontratanz auf
geführt. Zwei Personen beliebigen Geschlechtes stehen sich auf einige 
Schritte gegenüber,  worauf  seitwärts springend die Plätze gewechselt  
werden; am Stande angelangt  wird ein möglichst hoher Luftsprung 
gemacht, hiebei halten die Frauen die Hände an den Hüften gestützt, 
die Männer dagegen schwingen den Handschar oder schießen mit  den 
Revolvern gegen die Decke, wobei  beide Tänzer  ununterbrochen 
möglichst laut »Ha, ha!« schreien. Dieses Springen und Platzwechseln 
währt  bis zur  vollkommenen Erschöpfung, was oft eine halbe Stunde 
und mehr benötigt. Zum Schlüsse umarmen und küssen sich die 
Pa r tner  auf  die Brust oder berühren sich mit  den Wangen,  worauf  
ein neues Paar  vortritt.

Noch vor wenigen Jahren war  bei solchen Festl ichkei ten alles 
in goldgestickten Gewändern gekleidet, aber  der König hat  zum 
Wohle  des Volkes das Tragen solcher Kleider nur  jenen Personen,  
die der königlichen Familie angehören oder hohen Würdenträgern 
gestattet. F rühe r  verkaufte der Bauer seine letzte Kuh, um einen neuen 
goldgestickten Rock oder Weste  — Djamadan oder Elek — für zwei- 
bis dreihundert  Kronen österreichischer W ährung  anschaffen zu 
können.

Natürlich fehlt es gelegentlich der  Hochzeiten auch nicht an 
der landesüblichen »Gusle«, mit deren Begleitung volkstümliche Lieder 
gesungen werden, aber auch aus dem Stegreif verstehen viele dieser 
Naturvirtuosen oft meisterhaft zu den Herzen zu sprechen. Nach be
endeter  Festlichkeit  schläft die junge F’rau unentkleidet mit dem Bei
stände — und ihrer  Mutter in einem Bette. Erst die folgende Nacht  
teilt sie das Lager mit ihrem Gatten.

Meist ist der Kindersegen in Montenegro ein großer, trotzdem 
die Frauen, um selben zu verhüten, den Kindern oft bis zu ihrem 
achten oder neunten Jahre die Brust geben. Ich sah wiederholt, daß 
schon schulpflichtige Knaben der Mutter nachliefen und eben nicht 
mit  Segensworten energisch zu t rinken begehrten,  was schließlich 
die arme Frau stehend gewährte. Kinderlose Ehen sind in Monte
negro sehr  selten, und kommen solche vor, so sind sie niemals glück
lich, denn das Weib sinkt in solchen Fällen zur reinen Sklavin des 
Mannes herab.

Ist das erstgeborene Kind ein Mädchen, so herrscht  in der ganzen 
Familie Trauer;  ist es aber ein Knabe, so werden Feste gefeiert.

Die Frau kommt meist ohne jede Hilfe nieder  und verrichtet 
diesen Akt gewöhnlich außerhalb des Hauses, entweder  im Freien 
oder in e inem anderen Raume;  nach der Entbindung verzehrt  sie 
sofort eine Eierspeise von acht bis zehn Eiern, und von einem Hüten
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des Bettes, d. h. in den meisten Fällen, von einem Liegen auf der 
Erde nächst der Feuerstelle — denn der gewöhnliche Montenegriner 
kennt  außer einer größeren bemalten Truhe kein anderes Möbelstück 
— ist dort meistens keine Rede. Aus diesem Grunde sind die meisten 
Frauep mit Unterleibsleiden behaftet — Gebärmuttersenkungen,  
Knickungen und Vorfälle sind, wie mir Ärzte mitgeteilt  hatten, äußerst 
häufige Erscheinungen. Es kamen tatsächlich Fälle vor, daß Weiber  
mit einer 60 bis 70 hg schweren Brennholzlast auf dem Rücken 
s tundenweit  zu Markte gingen, ihre W are  aber nicht an den Mann 
brachten und samt der Bürde noch ihr. am W e g  geborenes Kind nach 
Hause trugen.

Der bis ans Extrem grenzende Ehrgeiz erlaubte nicht, daß sich 
die Gatten bezüglich der Treue etwas zu Schulden kommen ließen. 
Auch gestattete das Gesetz dem beleidigten Gatten, sowohl die Ehe
brecherin als den Verführer  zu töten — was auch vereinzelt  vorkam. 
Möglich, daß auch die Gefährlichkeit eines Fehltrit tes hiezu beitrug, 
daß solche äußerst selten vorkamen.

Die Sette Comuni.
Von D r .  A n t o n  P f a l z ,  Wien.

Bedeutende kriegerische Ereignisse haben sich im Frühl ing 1916 
auf dem Gebiete der Sette Comuni, der Sieben Gemeinden, in der 
italienischen Provinz Vicenza abgespielt und den Namen dieses wel t
abgeschiedenen Hochlandes und seines Hauptortes Asiago weithin 
bekannt gemacht. In den Berichten unserer  Heeresleitung erschien 
neben Asiago bald der Name Schläge, und mancher  Leser  wird sich 
darüber  verwundert  haben, auf reichsitalienischem Boden einem 
deutschen Stadtnamen zu begegnen. Denn es war  wohl den meisten 
unbekannt,  daß die Sette Gomuni eine der interessantesten deutschen 
Sprachinseln im Süden bilden.

Zwischen den Flüssen Astico und Brenta, von hohen Bergen 
rings umsäumt,  liegt das von tiefen Schluchten durchschni ttene 
Hochland der Sieben Gemeinden. Erst seit kurzer  Zeit macht es eine 
von Thiene in der Poebene nach Asiago führende Bergbahn leicht 
zugänglich. Bis zur Eröffnung der Bahn waren die Bewohner des 
hochgelegenen Berglandes auf eine einzige mit  W agen  befahrbare 
Straße angewiesen.  Diese Abgeschlossenheit  hat  denn dazu bei
getragen,  daß sich dort oben ein eigenart iges  Volkstum behaupten 
konnte, das sich bis heute, freilich nur  m ehr  in kümmerlichen Resten, 
aber dennoch deutlich genug  erkennbar , erhal ten hat.1)

b  Die ihrer  ursprünglichen Sprache und  Herkunft  nach  mit  den Leuten  der Sieben 
Gemeinden eng verwandten  Bewohner der in der Nähe von Verona gelegenen Dreizehn 
Gemeinden (Dredeci Comuni) haben die Merkmale ih rer  deutschen Abstammung fast 
gänzlich verloren.
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Über die Herkunft der  Bewohner  der Sieben Gemeinden ist viel 
gefabelt worden. Zu der Behauptung, daß man auf den einsamen 
Bergen versprengte  Reste der alten Kimbern (lat. Cimbri) vor sich 
habe, mag zunächst  der Name Cimbri geführt  haben, den diese Bergler 
tragen. Diese Behauptung läßt sich nicht im mindesten beweisen, 
ja sie ist bei näherer  Prüfung ganz und gar  unhaltbar.  W i r  haben 
es vielmehr  mit  den Nachkommen deutscher Kolonisten zu tun, die 
im 12. und 13. Jahrhunder t  zur Rodung des damals dichten Bergwaldes 
ins Land kamen. »Biar sain Zimberleute, ich pin an Zimbermann, 
an Zimberbaip«, das heißt, wir  sind Zimberleute, ich bin ein Zimber
mann, ein Zimberweib, sagen die Cimbri. Dies klingt uns schon 
ver trauter :  wir  denken an unsere  Zimmerleute, an Zimmermann.  Wir  
erkennen denn auch im Namen der Zimbern der  Sieben Gemeinden 
gleichwie im neuhochdeutschen zimmern, Zimmermann,  Zimmerleute 
das mit telhochdeutsche zimbern. Und wirklich waren diese deutschen 
Ansiedler ursprüngl ich Holzarbeiter. Heute ist das Land allerdings 
waldarm, stellenweise verkarstet,  eine Folge des Raubbaues,  der mit 
dem Bergwald getrieben worden ist.

Die Sette Comuni (ital. Asiago, Lusiana, Enego, Foza, Gallio, 
Rotzo, Roana, zimbrisch Sleghe, Lusaan, Genebe, Vüsche, Ghel, Rotz, 
Robaan) besaßen im Mittelalter und in der  neueren Zeit zahlreiche 
Privilegien, die von den Zimbern mit Stolz im Rathaus von Schläge 
(Asiago) aufbewahrt  wurden. Dort befand sich auch eine stattliche 
Sammlung anderer  für das politische und  kulturelle Leben der Bergler 
wichtiger Schriftstücke und Drucke. Asiago hat  durch die Kriegs
ereignisse stark gelitten und das Rathaus ist zerstört  worden, ohne 
daß eine Bergung der Zimbernschätze von österreichischer Seite 
möglich gewesen wäre. Es ist zu hoffen, daß die für die Geschichte 
der Sieben Gemeinden wertvollen Denkmäler  von den Italienern 
rechtzeitig geborgen wurden  und daß sich in Italien Personen fanden, 
die sich ihre Erhaltung angelegen sein ließen.1)

Politisch gehörten die Sieben Gemeinden zunächst  zum Herr
schaftsgebiet der Klöster Oliero und S. Floriano, standen dann unter 
den Ponzi, Ezelini und der Stadt  Vicenza. 1297 brachten die Scaligeri 
in Verona das ganze Gebiet der Comuni  unter  ihre Herrschaft, der 
im Jahre 1387 die der Visconti in Mailand folgte, bis im Jahre 1404 
die Republ ik Venedig die Herrschaft übernahm. 1797 kamen die 
Sieben Gemeinden an Österreich, wurden aber schon 1805 dem 
»Königreich Italien« einverleibt  und fielen erst  im Jahre 1814 im 
Pariser  Fr ieden wieder  an Österreich zurück, das sie dann im 
Nikolsburger Fr ieden 1866 mit  Venet ien an Italien abtrat.

Mit der  Mundart  der Zimbern hat  sich als erster Germanist  kein 
geringerer  als Johann Andreas S c h  m e l i e r  beschäftigt. Er  hat  die

*) Dazu gehört  auch ein zimbrisch-italienisches Wörterbuch, die Lebensarbeit  des 
Advokaten Dr. Julius Vescovi in Asiago.
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Sieben Gemeinden irn Herbst 1833 und 1844 besucht und legte die 
Ergebnisse des ersten Besuches in den Abhandlungen der 1. Klasse 
der  königlichen Akademie in München vom Jahre 1838 unter  dem 
Titel »Uber die sogenannten Cimbern der VII und XIII Communen auf 
den Venedischen Alpen und ihre-Sprache« vor. Die Ergebnisse der 
zwei ten Reise hat nach dem Tode Schmellers im Aufträge der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in W ien Josef B e r g m a n n  
im Jahre 1855 herausgegeben und die Schmellerschen Sammlungen 
aus eigenen ergänzt. Diese Veröffentlichung führt den Titel »Johann 
Andreas Schmellers sogenanntes  Cimbrisches Wörterbuch, das ist 
deutsches Idiotikon der  VII und XIII Comuni  in den venetianischen 
Alpen«. Schméller verdanken wir die ersten auf  wissenschaftlicher 
Grundlage ruhenden Arbeiten über Sprache und Herkunft  der Zimbern. 
Schon" von ihm wurde der wesentlich b a i r i s c h e  Charakter deri
zimbrischen Mundart  festgestellt. Zu seiner  Zeit war  die Zahl der 
zimbrisch Sprechenden noch erheblich größer als heute, da von den 
27.000 Bewohnern der  Hochebene nach Angabe verläßlicher Gewährs
männer  e twa nur mehr  5000 des Zimbrischen mächt ig sind. Schmeller 
gab nicht bloß ein Glossar, sonderri auch eine kurze Grammatik des 
Zimbrischen und Sprachproben, die zum Teil Übersetzungen von 
Stücken des Neuen Testaments  sind. In jüngste r  Zeit hat  sich auch 
ein italienischer Gelehrter,  Aristide B a r a g i o l a ,  mit den Zimbern 
beschäftigt. Er brachte zunächst im Bollettino di Filologia moderna, 
1902—1904, Sprichwörter und Reime und fügte seiner Abhandlung 
über  die Bauernhäuser  der deutschen Kolonien im Venetischen und 
Trient inischen größere Sprachproben des Zimbrischen in Prosa a n . 1) 
Die Sprichwörter  sind wohl  zumeist  Übersetzungen aus dem Italie
nischen, das ja daran einen Reichtum hat  wie kaum eine andere 
europäische Sprache. Im Spätsommer 1912 betraute die kaiserliche 
Akademie der  Wissenschaften in Wien  Prof. P. Lessiak und den 
Verfasser mit  der Vornahme phonographischer  Aufnahmen der 
zimbrischen Mundart, die dem Phonogrammarchiv der  Akademie 
einverleibt wurden.  Andere Ergebnisse dieses Besuches der Sieben 
Gemeinden werden im großen Bairisch-österreichischen Wörterbuch 
der Akademie niedergelegt werden.

Für  die zimbrische Mundart  waren zwei Umstände von ent
scheidender Bedeutung. Einerseits die Los trennung der Zimbern von 
den baiwarischen Stammesgenossen und von der deutschen Kultur, 
anderseits der  durch Jahrhunderte  ohne Unterbrechung dauernde 
romanisch-italienische Kultureinfiuß. Daß sich unter  diesen Verhältnissen 
die Mundart überhaupt erhal ten hat, ist dem Umstande zuzuschreiben, 
daß die Zimbern auf ihrem schwer zugänglichen Hochlande ein wirk-

*) A. B n r a  g i o 1 a, La Gasa villereccia delle Colonie tedesche Veneto-Tridentine, 
Bergamo 1908. Hier gibt er auch ein ausführliches Literaturverzeichnis. — Sprachproben 
siehe auch in „Bayrische Hefte für Volkskunde“ I, 178 ff.
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sames Zusammengehörigkei tsgefühl  entwickelten,  in gewissem Sinne 
zu einer kleinen »Nation« wurden, so .daß sie im Bewußtsein ihrer 
völkischen Eigenart auch an der alten Sprache festhielten. Die Mund
art  war  den Strömungen, die auf die anderen deutschen Mundarten 
im geschlossenen deutschen Sprachgebiet  bald stärker, bald schwächer  
e inwirkten und  ihre Entwicklung wesentl ich bestimmten,  entzogen, 
während das Italienische seinen Einfluß auf die angestammte nicht
romanische Sprache ungehemmt  und hundertfältig ausübte. Ins
besondere waren die Zimbern dem Einfluß der neuhochdeutschen 
Schriftsprache entrückt,  die sie weder  sprechen können noch auch 
verstehen, während sie das Italienische fast alle völlig beherrschen. Der 
ursprüngl iche Satz- und Wortakzent  wurde italianisiert, der  Bau der 
Sätze, die Syntax kam unter  die Herrschaft des Italienischen, aus dem 
auch der Wortschatz  bereichert  wurde, nicht nur  das: ursprünglich 
deutsches W or tgu t  wurde  durch italienisches ersetzt, immerhin aber 
so, daß eine Zimbrisierung an den fremden Worts tämmen vor
genommen wurde.  Das Zimbrische hat  allmählich seinen natürl ichen 
Nährboden verloren, büßte damit seine Kraft und Lebensfrische ein 
und erscheint wie ein welker  Zweig, den die Wurze ln  nicht  mehr  
mit  Säften versorgen. W as  im Zimbrischen deutsch geblieben ist, 
erscheint zumeist  in altertümlicher Gestalt: alte Formen und Wörter,  
im Mutterlande geschwunden oder weiterentwickelt ,  blieben zum 
Teil erhalten. Wie  eine siech gewordene Sprache langsam hin
stirbt, können wir  an dieser Mundart  beobachten. Und zwar ist es 
kein gewaltsamer,  sondern ein natür licher  Tod. Denn niemand, weder 
staatliche noch kirchliche Mächte, zwang die Zimbern zur Aufgabe 
ihrer Mundart. Unter den durch die Verhältnisse bedingten Einfluß 
romanisch-italienischer Kultur gestellt  verlor sie sich von selbst,1)

So tritt  uns  denn schon im ältesten gedruckten Denkmal, im 
Katechismus vom Jahre 1602 das Zimbrische durchsetzt  und zersetzt vom, 
italienischen Sprachgeist entgegen. Der Titel dieses Büchleins lautet:

Christlike vnt korse D ottrina componert dort orden Vnsors Heren 
Babest Glemente VIII. Von den Illustriss, vn t Reu. Roberto Bellarm ino  
von der Comp, des Giesu, Card, der H. Kirken. (^hekert so segan vnt 
ghuet ghemakt von der Congregatione von der Reform en, das sik also 
hin neme so v il muoden so leran, is sa i ghelaike vnd mer siecht diser 
haileghe essercitien so leran die gruoben menser, vnt die K inder in  
den dinghern von der vnserder haileghen Fede. Ghestampart dort orden 
des Illustriss, vn t Reuer. Monsig. M ark Cornar Bischoff von Padobe.2) 
ln  Vicens, dort H ans Peter Z an in i.

*) Anders liegen die Verhältnisse dagegen in der  oberkrainischen Zarz. Hier wurde 
eine lebenskräftige deutsche Mundart gewaltsam verdräng t  und ausgerodet.  Mitten im Leben 
wurde sie jählings erwürgt. Durch politische und kirchliche Gewaltsamkeit,  n icht aber 
durch Einwirkung der slowenischen Kultur wurden die Deutschen der Zarz slowenisiert.

2) S. B e r g m a n n ,  Schmellers sog. zimbr. W örterbuch, S. 68 f. In  nhd. Überse tzung 
lautet der Titel:  Christliche und kurze  Lehre, zusainmengestell t  auf Verordnung unseres
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Die italienische Vorrede berichtet, daß der Bischof von Padua 
Marc Cornar bei einer im Sommer 1602 erfolgten Visitation der Sette 
Comuni viele Leute fand, die nur  die »Lingua Thedesca«, also nur 
deutsch sprachen. Das Zimbrische erschien den Welschen als deutscher 
Dialekt und auch heute sind sich die Zimbern ihrer deutschen 
Abstammung bewußt. »B ia r haben an  täutschen Fater u n d  an  bellische 
M utter«, sagte mir ein Zimber.

Erst  im Jahre 1813 erschien ein neuer  Katechismus, B ar kloane 
Cateohismo vor z’ Beloseland, der 1842, ve rmehrt  um vier fromme 
Lieder, wieder gedruckt worden ist,1) Von diesen Liedern, »halghe 

•Gasang« genannt,  ist eines ein Weihnachtsl ied »de Büartenghe von 
Jesu Christ« (die Geburt Jesu Christi), dessen erste Strophe lautet:

B arnaach viartausong ja h r  
A z dar Adam  hat gauelt,
Ist hemmet af' disa heit 
dar ünzar libe Gott.

Zwei sind Osterlieder, eines ist ein eigenart iges Pfingstlied. Diese 
vier Gesänge, die bis in die jüngste Zeit von den Zimbern noch 
gesungen worden sind, sind altes baiwarisches Erbgut.  So findet sich 
zum Beispiel eines der Osterlieder (Ba bänderte d’ ünzar Vrau  . ..) in 
jüngerer  Fassung un ter  den Heanzischen Volksliedern, die Irene 
Thirr ing-Waisbecker  in der »Zeitschrift für österreichische Volkskunde« 
XXI—XXII. veröffentlichte. Eine gereimte Wiedergabe  der Lamentatio 
des Propheten Jeremias  (Cap. 1, v, 1—5) bildet den Schluß des 
Katechismus.

Mit Ausnahme der 4 heiligen Gesänge haben wir es mit einer 
Übersetzung zu tun, und. Übersetzung ist auch die. im Jahre 1882 in 
zweiter Auflage erschienene Broschüre des Advokaten Dr. Julius Vescovi 
»Boart gakölt vomme bohlgasogenet Heren Kav. Jäkel Bott. R igoni in  
’z maal vomme 2 2 »ar Jänner 1882 . . . (Worte  [Rede], gesprochen von 
dem wohlgezogenen [wohlgebornen] Herrn Kavaliere Jakei Dr. Rigoni 
beim Mahl am 22. Jänner  1882 . . .) Dem Verständnis des Inhalts dieses 
nicht ganz 13 Seiten in Quart starken Heftes stehen bedeutende 
sprachliche Schwierigkeiten im Wege.  Der italienische Text dieser 
Tischrede liegt mir leider nicht vor, dürfte auch kaum mehr existieren.

Bei meinem Besuch der Sieben Gemeinden 1912 gab mir  der 
Stadtschreiber von Schläge, Herr Hans Vellar, die Niederschrift  seiner 
im April 1910 zimbrisch gehaltenen Begrüßungsansprache an die

Herrn Papstes Clemens VIII. von dem lllustr, und Rev. R obert  Bellarmino von der Gesell
schaft Jesu, Cardinale der heiligen Kirche. Übersetz t zu Segen und gutem  Gemach von der 
Kongregation der Reform, daß sie so hingenommen werde, so viele Lässige (?) zu lehren ;  
sie sei geeignet (?), diese heiligen Exerzitien die unwissenden Menschen zu lehren und die 
Kinder in den Dingen unseres heiligen Glaubens. Gedruckt auf Vei Ordnung des . . .

‘) Der Druck von 1842 wurde kurz vor Kriegsbeginn auf Veranlassung des Vereines 
„Die Sprachinselfreunde“ in Leipzig von der Druckerei F. Ullmann in Zwickau in Sachsen 
in einem Manuldruck in den Buchhandel  gebracht.
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Journalisten, die sich aus Anlaß der  Eröffnung- der neuen Hochlands
bahn in Asiago eingefunden hatten. Ich teile diese Ansprache in der 
Schreibung des Stadtschreibers mit  und füge den italienischen Text 
der Rede — ebenfalls nach der Niederschrift  Vellars — an, um so 
am einfachsten zu zeigen, wie sehr die zimbrisch gehaltene Rede 
italienisch gedacht  ist, In W ahrhe i t  dürfte wohl der zimbrische Text 
eine Übersetzung des italienischen sein. Die Zimbern halten sich bei 
schriftlichen Aufzeichnungen ihrer Mundart  der Hauptsache nach an 
die Lautwerte  der  italienischen Schriftzeichen und suchen mit  ihrer 
Hilfe das Zimbrische, so gut  es eben geht, wiederzugeben,  e twa so, 
wie man in althochdeutscher  Zeit die deutsche Sprache mittelst der 
lateinischen Buchstaben schriftlich darzustellen sich bemüht  hat. Ein
fluß der neuhochdeutschen Rechtschreibung zeigt sich ganz vereinzelt  
in den älteren Drucken.

Vellars Ansprache, beziehungsweise die mir  übergebene Auf
zeichnung lautet:

[Orüs1) an  giornalisten bellosce'2) u n  vrodeme von de societâ der 
stam pen in  A pril tausonch5) neünundart un  zeghenf) gachöt bia ’s 
gaprecht simbern von Siben Comaün, benne se sa in t gakhemt ha Sleghe 
so seghen de neüia ferrovia, u n  de höghene in  bintere sait.J 

Meine gute u n  libe Herren! 
l n  nam en  von alle dise leiite, un  von diseme L a n t vo Sleghe ich 

pringach,5) m eine Herren, in  varmesten un  erseghen grüs.
ls  sich gäbest vil lustigh so oarn ’s oar gachemen in  disa höghene 

so festegiarn de ünsare vor vil ja r  gasäuftet ferrovia, un  emest ’s ünsar  
herse klochet abenten gasecht5) sobel gute un  höghe menescar toalen m it 
üs ändern disen lichtenen5) tach a so bia de prüdere.

He ferrovia machesich5) meron naghen at die andere stäte un  
lentarn u n  noch5) meron naghen as grose bellosce lant, von deme biar 
sa in  a toal so net vorghesen.

As ghea euch, arbatar von dar vedarn, s ünsare gadenchagf) un  
biar pittenach so screiben in  de eure giornale de impressiun, ba ar  
abet gavant von disa höghe, von in  neüien bech, von ünsarn  laute un  
lentarn. 1

Sobel grose mennescar abent galant u n  gasbist vor ’s gachemach1) 
von de ferrovia u n  brandere m isen scraighen tausonch u n d  aber 
tausonch »grasie«.

Aber ich m an net vorghesen so seichen an  galaighenen gadench  
me arm en Ing. Letter Ans, director von arbeten, u n  brume ear ist 
gastorbet münsce taghe voar vorsüchen5) ’s ghelt von dar sa in  arbot. 

Noch5) grüse un  gadenchag6) allen giornalisten.

.*) Durch s  drückt der Schreiber sowohl den Laut s  als auch den des deutschen s
aus. — 2) sc sprich wie sch. — 3) ch, k h  sprich k c h .  — 4) gli vor e, i  sprich wie g. —
6) ch  h ier  wie deutsches ch. — 6) g  hier im Auslaut wie deutsches ch, — 7) Auslautendes ch
hier =  deutschem ch.



Die Sette  Comuni. 87

[Uri saluto  ai giornalisti  italiani ed esteri della Associazione della S tam pa  nell’ Aprile 
1910, pronunciato come saggio dei p a r ia re 'c im b ro  dei Sette Comuni, nell’ occasione che 
vennero in Asiago per vedere la nuova ferrovia e 1' alt ipiano in tempo d’ inverno.]

Miei buoni e cari Signori!
In nome di tutte queste persone  e di questo paese  di Asiago, io vi porgo, miei 

Signori, il piu caldo e cordiale saluto. Gi e s ta ta  grande contentezza nell’ apprendere  della 
vostra venuta in questo altipiano per festiggiare la nostra  da tanti anni sospirata ferrovia, 
ed ora  il nostro cuore pulsa avendo veduti tanti e distinti personaggi spar t ire  con noi 
questo radioso giorno, come fossimo fratelli.

La ferrovia ci farâ piü vicini alle altre Cittâ, e paesi e aneor piü ci avvicinerâ alia 
grande Patria  i ta liana della quale siamo. una p a r te  non ignobile.

Vada a voi, o lavoratori della penna, il nostro ricordo e vi preghiamo di scrivere 
nei vostri giornali la impressione ehe avete ricevuta di questo altipiano, della nuova slrada> 
di questi popolazioni e villaggi.

Molte distinte persone hanno cooperato  e sudato per  1’ avento della ferrovia e noi 
dobbiamo gridare mille gopra mille „grazie“.

Ma io non  posso dimenticare di inviare il reverente  ricordo al delunto Ing. L et te r  
Giovanni direttore dei lavori, perche egli manco pocchi giorni prima di gustare il premio 
della sua opera.

Ancora grazie ricordi a  tutt i  i g iornal is t i !
Dem Einfluß des Italienischen begegnen wir in jedem Satz. Daß 

die Ausdrücke giornalisten , giornale, impressiun, ferrovia  unmit te lbar  
dem Italienischen entnommen sind, fällt nicht sonderlich ins Gewicht. 
Etwas mehr fällt schon die Ent lehnung des Zeitwortes festegiarn  
(feiern) auf. Aber den Charakter des z imbrischen Textes bestimmen 
in wei t höherem Maße als die lexikalischen Anleihen die Nachahmungen 
der italienischen Konstrukt ionen und die fast interlineare Übersetzung 
der Phrasen,  wenn zum Beispiel sospirata ferrovia mit gesäuftet ferrovia  
(»geseufzte Eisenbahn« im Sinne von ersehnte) wiedergegeben wird 
oder gustare il premio mit  vorsüchen sghelt-, oder wenn die italienische 
Gerundivkonstrukt ion avendo veduti mit  habenten gasecht nachgeahmt 
wird.

Alte deutsche Sprachformen liegen vor zum Beispiel im Dativ 
des hinweisenden Fürwortes  diseme, im Adverbiale mero, dessen n  
offenbar durch das folgende naghen  veranlaßt  ist, im Artikel deme, der 
zu me verkürzt  erscheint.

In den Hauptzügen folgt das Zimbrische dem bairischen, genauer  
dem siidbairischen Dialekt (vergl. kch für nhd. k [ck], oa für nhd. 
[mhd.] ei, p  für nhd. b). Es zeigt aber Merkmale, die es vom Bairischen 
unterscheiden, zum Beispiel die Erhal tung der gerundeten Selbstlaute 
(ü, ew), die Bewahrung des a, das sonst auf  bairischem Boden durch
aus zu einem offenen o-Laut geworden ist, die W and lu ng  ursprüng
licher Zwielaute in einfache, so daß bair. ie als i, bair. ua als u, üe 
als ü  wie in der Schriftsprache erscheint.  Es kann sein, daß die 
Bewahrung des a und der Vokalrundungen auf Abtrennung des 
Zimbrischen vom Gemeinbairischen zu einer Zeit hinweisen, da der 
Übergang dieser Laute  in offenes o, beziehungsweise in i, ei noch

Der italienische Text lautet:
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nicht  erfolgt war. Sicher jüngere Entwicklung liegt in der Monophthon 
gierung ursprüngl icher  Zwielaute vor. Hier hat das Gemeinbairische 
das ältere bewahrt.

Die neue Eisenbahn, von der in der  Ansprache die Rede ist, 
bringt  in den Sommermonaten wohl eine größere Zahl von italienischen 
Touristen in die Sette Comuni, macht  die Verbindung mit Reichs
italien enger  und fördert die völlige Italienisierung der Zimbern. Aber 
auf der anderen Seite wirkt  die Not, die die Männer der Sieben 
Gemeinden zur Arbeit in deutschen Ländern zwingt, auf die Erhaltung 
der zimbrischen Mundart fördernd ein. Die armen Leute sehen darauf, 
daß die Kinder zimbriseh sprechen lernen, weil ihnen die Kenntnis 
des alten Dialekts die Erlernung des Deutschen erleichtert. Über  die 
Sachsengängerei  der Zimbern berichtet ein Zimbermann bei Baragiola 
a. a. 0. S. 61 f.:

D' E rda ist net ganük in  dizan L a n d  zu geban Früchten as de 
ünzarn  Loite mögan leben hia, aso de armen ghent an  Toal in  Steier
m ark zo kolan in  de Beldar odar in  Kärnten. A n  andarz Toal Arbetar, 
ba ghent in  de toischen Lentar in  Vestfalien zu arbetan in  de M in , 
zu poran  de Ställe, zu suchen in  Stoankol.

Als Holzkohlenbrenner gehen die Männer nach Steiermark und 
Kärnten, als Bergarbeiter in die Kohlengruben nach Westfalen. In der 
Heimat betreiben die W eibe r  kümmerlichen Ackerbau und W eide
wirtschaft. Aber wie alle Gebirgler, hängen die Zimbern mit Liebe 
an ihrer  Heimat, und ihre Sorge ist es, so viel zurückzulegen, um im 
Alter auf der »hogan Ebene« ausruhen zu können.

III. E thnographische Chronik aus Ö sterreich .
Österreichische Bücherei.

Der Vollzugsausschuß der „ Ö s t e r r e i c h i s c h e n  W a f f e n b r ü d e r  l i e h e n  
V e r e i n i g u n g “ gibt in Gemeinschaft mit dem Redaktionsausschuß der „ Ö s t e r 
r e i c h i s c h e n  B ü c h e r e i “ im Verlag von Karl F r o m m e in Wien eine Reihe von 
Schriften heraus, welche die gebildeten Kreise  Österreichs wie Deutschlands mit den 
Verhältnissen und Leistungen Österreichs auf den verschiedensten Lebens- und Kultur
gebieten, mit den  geschichtl ichen und natürlichen Bedingungen seiner Entwicklung und 
besonders auch mit  seinen e thnographischen Verhältnissen wahrheitsgetreu bekannt  machen 
sollen. In der Reihe dieser Schriften und Bücher h a t  Prof. Dr. H a b e r l a n d t  auf 
Einladung des Redaktionsausschusses die Ausarbeitung des Bändchens „ D i e  n a t i o n a l e  
K u l t u r  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  V ö l k e r  s t a m m e “ übernom m en und bereits 
vollendet.  Das Bändchen wird dem nächs t  in der ers ten  Serie der Österreichischen 
Bücherei erscheinen und in gedrängter Darstellung und mit voller wissenschaftl icher 
Unparteilichkeit weitesten Kreisen k laren Einblick in die kulturellen Zustände und 
nationalen Leistungen der einzelnen österreichischen Völkerstämme gewähren.

T iro le r Trachtensammlung.
Schon seit m ehreren  Jahren haben sich die berufenen lokalen Faktoren  in Innsbruck 

auf Anregung der Z e n t r a l k o m m i s s i o n  f ü r  D e n k m a l p f l e g e  und besonders 
des Generalkonservators des S taatsdenkmales Prof, Dr. M. Haberlandt und des Landes-
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konservatora ts  in I n n s b r u c k  mit der schwierigen Frage der Erwerbung einer sehr 
umfangreichen volkskundlichen Sammlung, namentlich aus Tiroler Volkstrachten und 
.Trachtenbestandteilen bestehend, beschäftigt, welche von der kürzlich verstorbenen F a c h 
lehrerin F rau  E. W ö l l  in Innsbruck im Laufe vieler Ja h re  angelegt worden war. Diese 
in volkskundlich interessierten Kreisen Tirols sehr bekannte  und geschätzte Sammlung 
dem Lande  und speziell der L andeshaupts tad t  für das Museum für Tiroler Volkskunst 
und Gewerbe zu erhalten, bem ühen  sich gegenwärtig  die Stadtverwaltung, die Sparkasse 
sowie die Handels- und Gewerbekammer in Innsbruck, wobei auch auf Unterstützung 
seitens der Ministerien für Kultus und Unterricht und für öffentliche Arbeiten gerechnet 
wird. Der beimat-  und volkskundliche W ert  dieser Sam mlung sowie der reiche Gewinn, 
der für den gewerblichen Unterricht und den Gewerbeförderungsdienst  aus der ent
sprechenden Nutzbarmachung derselben dauernd gezogen werden könnte, würden die 
erhoffte staatliche Beihilfe vollauf rechtfertigen.

Die ethnographische Abteilung des Joanneums In Graz.

W ährend des Weltkrieges ist in Graz u n te r  der Leitung des rührigen Kustos 
Dr. V. v. G e r a m b  eine Sammlung ents tanden, die unsere  Beachtung verdient.  Einstweilen 
noch gar nicht offiziell eröffnet, ist diese volkskundliche Schaustellung in einem alten 
ehemaligen Kloster in der stillen Pauluslorgasse gegen Erlag von IC 1 zugänglich. 
Die b ä u e r l i c h e  m a t e r i e l l e  K u l t u r  S t. e i e  r m a r k  s entrollt sich da vor unseren  
Augen. In  dem gartenartigen H o f  sind interessante  p r i m i t i v e  P f l ü g e  verschiedener 
Art mit sehr  wenig Eisenbestandteilen, S c h l i t t e n ,  ein S t a m p f e r  (für H i r  s e, M o h n ,  
K ü r b i s k e r n e  u. s. w.), mehrere  Form en von B i e n e n k ö r b e n  und sonstige l an d 
wirtschaftliche Geräte aufgestapelt .  Die G ä n g e  des Hauses sind mit lehrreichen 
P h o t o g r a p h i e n ,  die uns  die H a u s -  u n d  S i e d l u n g s f o r m e n  des Kronlandes 
veranschaulichen sollen, geschmückt.  In der Abteilung „ B ä u e r l i c h e  A r b e i t “ lagern 
W e b e r e i -  u n d  S p i n n e r e i g e r ä t s c h a f t e n ,  Objekte der K e r a m i k ,  kleine 
zierliche Z a u n m o d e l l e  und noch m ehr derartiges. .Eine G e h  s c h u l e ,  in teressante  
A m u l e t t e ,  W i e g e n  f o r m e n ,  H i r t e n m u s i k i n s t r u m e n t e ,  H o c h z e i t s 
s e h  a c h t e l n  und T r u h e n  fesseln in dem Zim m er „ B ä u e r l i c h e r  L e b e n s l a u f “ 
das Auge des Besuchers.  Eine „W e i n b e r g g o a ß “ erinnert  den Kenner des K. k. Museums 
für österreichische Volkskunde angenehm an das dort  verwahrte  sehr interessante Stück 
aus Niederösterreich. Die Überschrift „ V i e h z e u g ,  u n d  S t a l l g e r ä t “ führt  uns zu 
verschiedenen Form en von F u t t e r k r i p p e n ,  P f e r d e g e s c h i r r e n  und V i e h 
g l o c k e n .  Eine „R a u  c h s t u  b e “ aus der U m gebung von IC ö f 1 a c h ist mit  all ihren 
Inventarstücken im Museum untergebracht.  Sie g em ahn t  deutl ich an s k a n d i n a v i s c h e  
V o r k o m m n i s s e ,  wie ja so viele bäuerliche Kulturgüter  unserer  Alpenländer. In einem 
k l e i n e n  G a n g e  sehen wir unter  anderem M o d e l l e  v o n  P f l ü g e n ,  da run te r  aueh 
solche o h n e  i r g e n d w e l c h e  E i s e n  b e s t a n d t e i l e ,  die in na tura  heute  h ie r
zulande wohl kaum aufzutreiben wären. Erzherzog Johann, der bekannte,  längst ver
storbene W ohltä ter  der Steiermark, ha t  diese bemerkenswerte  Sam mlung zusam m en
gebracht.  Eine S c h l a f s t u b e  aus  de m M u r t a l  führt  uns ein typisches bäuerliches 
In terieur vor Augen. Die Vorstellung, die wir uris davon machen, wird noch durch ein 
„ S t ü b l “ (Wohnstube), eine „ K a m m e r “ (Vorratskammer) und eine „ R a u c h k ü c h e “ 
auf das glücklichste ergänzt. Die Abteilung „ F e l d -  u n d  T e n n g e r ä t e “ m ach t  uns 
mit verschiedenen S e n s e n f o r m e n ,  einer in te ressan ten  H e u r a f f e l ,  K ö r b e n  f ü r 
F e l d f r ü c h t e  und sonstigen hierhergehörigen Gerätschaften bekannt.  In einem 
„ V o l k s k u n s t “ genannten T rakt  finden sich ein B e t t ,  T r a c h t e n s t ü c k e ,  ver
schiedene U n r u h e n ,  die durch ihre H e r z f o r m  und  die darin  enthaltene T a u b e  
unser In teresse  erwecken, G l a s m a l e r e i e n ,  allerlei T r u h e n ,  S c h a c h t e l n ,  
S c h m u c k s t ü c k e  und dergleichen mehr.  In einem anderen  Teil des Museums können 
wir diese U n r u h e n  in s t a t u  n a s c e n d i  beobachten .

Herr  Kustos Dr. v. G e r a m b ,  der die Liebenswürdigkeit hatte, mir als Führe r  zu 
dienen, kann wahrlich auf diese seine Schöpfung stolz sein. Sie wird sicherlich jedem
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Fachm ann  reiche Anregung und auch dem Laien viel Vergnügen bieten. Die Anordnung 
der Gegenstände ist  äußerst  geschmackvoll durchgeführt ,  wobei stets das Milieu, in dem 
sie sich ursprünglich  befanden, festgehalten oder möglichst getreu nacbgeahm t wurde. 
Wir können mit Überzeugung sagen, daß Graz durch  diese Sammlung um eine Sehens
würdigkeit  bereichert  wurde, um die es manche Prov inzhauptstad t  beneiden könnte.

D r .  R u d o l f  T r e b i t s c b .

Die ethnographische Abteilung des ungarischen Nationalmuseums in Budapest.
Geführt von dem liebenswürdigen Direktor Dr. Willibald S e m a y e r ,  war es mir 

vergönnt,  in diesem Kriegsjahr die im Titel angeführte  Sam mlung zu besichtigen. Sie 
befindet sich im Industr iepalast  im Stadtwäldchen zu B u d a p e s t  und ist in einem Flügel 
des Gebäudes untergebracht.  Dieses Museum umfaßt zahlreiche u n g a r i s c h e  E t h n o 
g r a p h  i c a, daneben zum V e r g l e i c h  Gegenstände aus dem ü b r i g e n  E u r o p a  — 
wobei die den Magyaren verwandten  Völker am meisten berücksichtigt werden, so F i n n e n ,  
L a p p e n ,  B a s c h k i r e n ,  T ü r k e n  — sowie allerlei aus den a n d e r  e n  W e l t t e i l e n .  
Ausgezeichnet vertre ten  ist  auch d e r  B a l k a n ,  von dem großartige Trachtenstücke und 
herrliche Schmuckgegenstände vorliegen. Hier können wir vielfach die starke V erw andt
schaft  mit D a l m a t i e n  konstatieren. Viel A u ß e r e u r o p ä i s c h e s  (besondere 
Prachts tücke), das von der W e l t r e i s e  des Grafen Eugen Z i c h  y s tammt, ist in einem 
eigenen Trak t  u n te rg e b ra c h t ; hier sind alle Kontinente berücksichtigt. Im übrigen ist der 
E t h n o g r a p h i e  in engerem  Sinne noch beinahe die ganze H ä l f t e  des l a n g e n  
H a u p t s a a l e s  gewidmet. Da finden wir reichlich Schönes aus A f r i k a ,  N e u g u i n e a ,  
C h i n a ,  H i n t e r i n d i e n  und J a p a n ;  bei den letzteren drei Gebieten ist  besonders 
das treffliche K u n s t h a n d w e r k  in sehr  guter Art zur Schau gestellt, ln diesen außer
europäischen Sammlungen wurde sicherlich Vollständigkeit weder erzielt  noch auch an 
gestrebt.

In d e r  umfangreichsten, dem  Lande  U n g a r n  dienenden S e k t i o n  herrsch t  n u r  t e i l 
w e i s e  ein g e o g r a p h i s c h e s  E i n t e i l u n g s p r i n z i p  nach K o m i t i t e n ,  größten
teils aber ein e r g o l o g i s c h e s ,  nach T e c h n i k e n .  Für  die meisten Museumsbesucher 
dürfte das letztere wohl lehrre icher sein. Gleich e ingangs sind G e g e n s t ä n d e  d e s  
G l a u b e n s  angehäuf t :  W eihnachtskrippen, volkskünstlerisch geschnitzte Altäre, Umzugs
trachten,  Friedhofskreuze und die im Komitat K a l o s z  in S i e b e n b ü r g e n  vor
kom m enden  hölzernen Totenpfähle. Es folgen Abteilungen für F i s c h e r e i ,  J a g d ,  
W e b e r e i ,  L a n d w i r t s c h a f t ,  K e r a m i k  und H i r t e n l e b e n .  Die T r a c h t e n  
sind in der überwiegenden Mehrheit an  W achspuppen  in zahlreichen Exemplaren ver
anschaulicht.  Die L e d e r v e r a r  b e i t  u  n g, die bei den Magyaren stets eine große Rolle 
gespielt hat und noch spielt, wird uns  durch die vielen der b ä u e r l i c h e n  G e r b e r e i  
d i e n e n d e n  W e r k z e u g e  deutl ich vor Augen geführt. In all diesen Sektionen finden 
wir, der Hauptsache nach, g e m e i n e u r o p ä i s c h e  Z ü g e  und auch solche, welche an 
die verwandten  f i n n i s c h - u g r i s c h e n  V ö 1 k e r  e r i n n e r n .  Nur äußerst  s e l t e n  
begegnen wir Objekten, die wir als s p e z i f i s c h  u n g a r i s c h  bezeichnen möchten. 
Hierher gehören vielleicht die T o r e  d e r  S z e k 1 e r mit  ihren  reizvoll an dem Gesimse 
angebrachten  Tanbenschlägen. Auch die bereits  erwähnten T o t  e n p f ä h  1 e u n d  die 
T o n g l ö c k c h e n ,  die ma n  i m A l f ö l d  den Kindern um den Hals hängt,  damit sie 
sich auf diesen endlosen E benen  n icht  außer Hörweite der E lte rn  begeben können, müssen 
wir wohl in diese Gruppe einbeziehen.

ln  N ebenräum en sind u n g a r i s c h e  I n t e r i e u r s  und unter  anderem  auch eine 
h n z u l i s  c h e  B a u e r n s t u b e  un tergebrach t .  Da fällt uns besonders  der O f e n  auf, 
der mit  seinen mit komischen obszönen Szenen bemalten Kacheln ein Prachtstück aus 
dem 18. Jah rhunder t  bildet. Seine breit  ausladenden Seitenteile dienen den H u z u l e n  
als Schlafstätte . Eine W i e g e  h ä n g t  ü b e r  d e  in B e t t  d e r  E l t e r n  von der Decke 
herab. In der Nähe der Balkanausstellung sind noch andere h u z u l i s c h e  O b j e k t e  
zu sehen. Sie füllen nahezu ein Z im m er und  wurden durch  den Assistenten Dr. Hiador 
S z t r i p s z k y  knapp vor Beginn des Krieges für das Museum an Ort und Stelle auf
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gebracht.  Unter den vielen Gegenständen, deren Analoga wir größtenteils auch in W i e n  
besitzen, fiel mir au f :  ein S t e h  s t u h l  ,(eine Abart  der Gehschule für ein Kind, in der 
es aber  n u r  s tehen  kann), h ö l z e r n e  H a s e l n u ß k n a c k e r ,  ein F e u e r b o h r e r  
u n d ie in  M i l c h e n t w ö h n e  r f ü r  e i n  K a l b .  (Es ist ein hölzerner Ring, der, nach 
außen mit  zahlreichen Eisenstif ten versehen, dem Tier um die Schnauze gebunden  werden 
kann.) Die Objekte  sind fast durchwegs n u r  aus H o l z  angefertigt und erinnern in ihrer 
Urtümlichkeit an Vorkommnisse bei Naturvölkern. Der S t e i g b a u m  beispielsweise 
findet kaum anderswo, als bei Melanesiern-sein Gegenstück.

Der Freundlichkeit der Direktion verdanke ich m ehre re  P h o t o g r a p h i e n  der 
in teressantesten Ethnographica, die ich dem K. k. M u s e u m  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  
V o l k s k u n d e  i n  W i e n  übermitte lt  habe.

In den Kanzleiräumen des B udapes ter  Museums befindet sich noch eine viele 
T ausende  von Exem plaren  zählende p h o n o g r a p h i s c h e  S a m m l u n g  v o n  V o l k s 
l i e d e r n  aus den L ändern  dér  Stephanskrone.

Als wir aus verläßlicher Quelle erfuhren, daß das hier besprochene Insti tut  in 
Friedenszeiten eine j ä h r l i c h e  s t a a t l i c h e  S u b v e n t i o n  von K  7 0 .0 0 0  erhält, 
da beschlich uns beinahe ein Gefühl des Neides. W enn  sich die maßgebenden Faktoren 
in Ö s t e r r e i c h  nur an dieser Freigebigkeit ein Beispiel nehmen wollten! Weiterhin 
sorgt die ungarische Regierung für die V o l k s k u n d e  in der Weise, daß sie ein G e n e r a l -  
i n s p e k t o r a t  sämtlicher 32 einschlägiger Museen in B u d a p e s t  geschaffen hat.  
Jeder  einzelnen Anstalt wird so ein Bezirk des Landes für seine Sammeltätigkeit abgesteckt 
und die betreffenden Organe erhalten für ihre Arbeit eine fachm ännische Anleitung. Es 
ist in die praktische Betätigung unserer  Wissenschaft  auf diese Weise ein System 
g e b r a c h t . . .  Möge der Krieg uns dahin  bringen, unseren  t  r  a  n s l  e i t h  a n i s c h  e n 
N a c h b a r n  besser kennen zu lernen und ihm manches Gute auf diesem sowie auch auf 
anderen  Gebieten abzugucken. D r .  R u d o l f  T r  e b i t s c h .

Z u r wissenschaftlichen Erforschung der besetzten Balkanländergebiete.
Wie schon seit zwei Dezennien die Pflege der  Volkskunde und Volkskunst der 

O k k u p a t i o n s g e b i e t e  in den Kreis der wissenschaftl ichen Arbeiten unseres Vereines 
und Museums einbezogen worden ist, wurde im Verfolge der kultuigeschichtl ichen und 
e thnographischen Zusammenhänge schon seit  m ehre ren  Jahren  vor Kriegsausbruch und 
nunm ehr  seit der militärischen Besetzung Montenegros, Albaniens und  Serbiens durch 
die T ruppen  der Mittelmächte die e thnographische Arbeit aucli in den w e s t l i c h e n  
B a l k a n  g e b i e t e n  von uns mit  Nachdruck und vollem Eifer aufgenommen.

Die ethnographischen Sammelergebnisse bis zum Jahre  1916 w urden  in der im 
Spätherbs t  1916 in den Räumen des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und 
Industrie  vom Kaiser Karl-Museum veransta lte ten  reichhaltigen A u s s t e l l u n g  v o n  
V o l k s a r b e i t e n  a u s  d e n  B a l k a n l ä n d e r n  der Öffentlichkeit mit  großem Erfolge 
vorgeführt. (Vergl. diese Zeitschrift Bd. XXII, S. 201 f.). Seither ist im Einvernehmen m it dem 
W i s s e n s c h a f t l i c h e n  K o m i t e e  d e s  k. u. k. K r i e g s m i n i s t e r i u m s  sowohl auf musealem 
wie auf  literarischem Gebiete mehrfach in der gleichen Richtung weitergearbeitet worden. 
Belangreiche wissenschaftl iche Arbeiten zur Volkskunde Montenegros und  Albaniens sind von 
Kustos Dr. Artur H a b e r l a n d t ,  Fähnrich  L. v. F ü h r e r ,  Oberleutnant  E rns t  N e w e -  
k l o w s k y  fertiggestellt  worden und soeben im Erscheinen begriffen. (Siehe diese Zeit
schrift Bd. XXIII, S. 6, 59, 69.) Eine unschätzbare  Bereicherung der bereits  sehr 
ansehnlichen albanischen Sammlungen des Kaiser Karl-Museums erfolgte durch den Ankauf 
einer bereits vor mehreren Jahrzehnten  von einem hohen  (österreichischen Konsular- 
beam ten  in Nordalbanien zusammengebrachten  T rachten- und  Textiliensammlung, welche 
durchaus kostbare  und interessante  Stücke enthält,  die nicht m ehr  zu beschaffen sind.

Im Aufträge des Kaiser Karl-Museums ist  Fähnrich  L. F o r s t n e r  auf einer 
Sammeltour in Albanien und Südserbien begriffen, welche die besten Ergebnisse zu liefern 
verspricht. Fü r  den Gebrauch des Wissenschaftlichen Komitees des k. u. k. Kriegs- 
minist.eriums wurde eine D e n k s c h r i f t  ausgearbeite t,  welche eine Zusammenstellung der
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in den besetzten Gebieten z u n ä c h s t  a m  d r i n g l i c h s t e n  s c h e i n e n d e n  e t h n o 
g r a p h i s c h e n  E r h e b u n g e n  u n d  A r b e i t e n  beibringt.  Namentlich wird auch 
auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, die gewonnenen e thnographischen und 
geographischen Erfahrungen zur Verbreitung eines größeren Wissens über  diese L ände r
gebiete un te r  allen Gebildeten auszuwerten, und zwar 1. durch Aufnahme kurzer Aufsätze 
über Land  und Leute auf der Balkanhalbinsel in die L ehrbücher  der militärischen S c h u len ;
2. Herstellung von Kinematogrammen und  Lichtbildern für U n terrich tszw ecke; 3. Ver
breitung kleiner lesbarer Leitfäden über  L and  und Leute  in knapper Form  zum Gebrauche 
für Offiziere und Verwaltungsbeamte. Endlich ist die wissenschaftliche und technische 
O b s o r g e  f ü r  d i e  e t h n o g r a p h i s c h e n  S a m m l u n g e n  d e s  S e r b i s c h e n  
e t h n o g r a p h i s c h e n  M u s e u m s  i n  B e l g r a d ,  welche bereits im Jahre  1916 durch 
Musealkuslos Leu tnan t  Dr. A. H a b e r l a n d t  im notwendigsten Ausmaß bewerkstelligt 
worden ist und die dortigen Funktionäre  weiterhin zu beschäftigen haben  wird, in einem 
Bericht von Dr. Artur H aberland t  niedergelegt worden,* der in den Mitteilungen der 
k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege erscheinen wird.

H f. L iteratu r der ö sterre ich isch en  V olk sk u n d e.
Die Anzeigen rühren ,  wofern nicht ein anderer Berichtersta tter  genannt  ist,  von der

Schriftleitung her.)

1. Besprechungen:
1. Böhm erwälder Hausindustrie und Volkskunst. I. Teil. Wald- und Holzarbeit. 

Von Oberlehrer und Konservator Josef B l a u .  Beiträge zur deutsch-böhmischen Volks
kunde. XIV. Band, 1. Hälfte.

Im Aufträge der Leitung der Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde (Professor 
Dr. Ad. H ä u f t e n )  hat einer der besten  Kenner des Böhmerwaldes, Oberlehrer Josef 
B l a u ,  rühm lichst  als vielverdienter Forscher  auf  dem Gebiete der Volkskunde des Böhm er
waldes bekannt, die lohnende Aufgabe übernomm en,  die vielseitig entwickelten Haus
industrien und die bescheidene Blüte, welche auch das volkskünsllerische Schaffen in 
diesem teilweise noch altertümlich verbliebenen Volksgebiete gefunden hat,  zu studieren 
und darzustellen. Seit vielen Jah ren  arbei te t  Blau mit schönen Erfolgen in der sachlichen 
Volkskunde des Böhmerwaldes,  die Anregungen, welche Schreiber dieser Zeilen dem 
eifrigen Forscher oft und oft in dieser Richtung gegeben, sind zum großen Gewinn unserer  
Wissenschaft  bei J . ' B l a u  auf f ruch tbars ten  Boden gefallen. Es ist ein ungewöhnlich 
anziehendes Buch, das uns hier geboten  w ird :  durch seinen reichen Inhalt ,  der  überall 
auf der Grundlage e ingehendster geschichtl icher und unmittelbar am  arbeitenden  Volke 
selbst gemachten  Studien fußt und sich auf sämtliche Wald- und Holzhausgewerbe — 
ü ber  den Titel des Buches h inaus — und deren  volkskünsllerische Entwicklung erstreckt,  
und nicht minder durch die überaus anziehende Form , in welcher dieser Stoff von dem 
Verfassér dargereicht  wird, der ein so w arm er und verständnisvoller Freund  seines 
Volkstums ist  und überall die tiefen Z usam m enhänge  von völkischer Artung, Volksgeist 
und Volksarbeit aufzudecken weiß. Das Buch ist  eine Zierde der Sammlung, in der es 
erscheint. W ir freuen uns auf das in Aussicht gestellte baldige Erscheinen seiner zweiten 
Hälfte und danken  dem Verfasser wie dem Herausgeber aufs wärmste für die schöne und 
d au ern d  wertvolle Gabe. P r o f .  Dr .  M. H a b e r l a n d t ,

2. Josef Hofmann : A u s  d e m  V o l k s l e b e n  N o r d w e s t b ö h m e n s .  Karls
bad 1910. Selbstverlag.  262 S, IC 5.

Der volkskundliche Inhalt  ist  meist in Erzählungen eingeflochten, zum Beispiel die 
Bräuche beim Setzen des Maibaumes, bei Hochzeit,  Tod und Begräbnis,  wie sie der 
Umgebung von Karlsbad eigentümlich sind. Das Buch ha t  keine wissenschaftliche Absicht, 
verbreite t aber  eingehende volkskundliche Kenntnisse  in rech t  lebendiger Weise. Die
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beigegebenen neun Bilder sind Nachdrucke von größeren Gemiilden, welche der Verfasser 
auE Grund seiner genauen volkskundlichen 'Aufnahm en (in streng wissenschaftl icher Weise 
in dem Bande „Nordwestböhmische Volkstrachten“ und im „Karlsbader Heft“ von „Unser 
E g s r lan d “ 1906 veröffentlicht) vom heimatlichen Künstler Gustav Zindel hersteilen ließ 
u n d  welche Volksleben, T rach t  und Hausbau getreu darstellen. J. B l a u .

3.  Josef Hofm ann: H a u s b â c h e n s  B r â u t .  Karlsbad 1914, Selbstverlag.
Der volkskundliche W er t  dieses Buches liegt in seinem Anhänge. Dieser en thä lt

eine Sammlung von 64 Volksliedern, welchen auch die Singweisen beigegeben sind, ferner 
zwei „Sichelliach“-Sprüche, alle aus Nordwestböhmen. Dann folgt noch ein Verzeichnis 
der, zahlreichen volkstümlichen Sprüche und Lieder, die in den anderen  W erken Hofmanns 
enthalten  sind. J. B l a u .

4 .  Josef Bendel: Z u r  V o l k s k u n d e  d e r  D e u t s c h e n  i m  B ö h m e r 
w a l d e .  Sitten und Gebräuche, Sagen, Lieder und Volksschauspiele. Mit Abbildungen 
nach Oiiginalzeichnungen von Maximilian Liebenwein. Wien und  Prag. Im k. k. Schul
bücherverlag. 1915, 190 S. IC 3 50 gbd,

5. tjo s e f Bendel: Z u r  V o l k s k u n d e  d e r  D e u t s c h e n  i m  ö s t l i c h e n  
u n d  n ö r d l i c h e n  B ö h m e n .  Sitten und. Gebräuche, Sagen, Lieder und Märchen. Mit 
Abbildungen nach Originalzeichnuugen von Olty Schneider und F. Wagner. Im k. k. Schul
bücherverlag. 1915. 186 S. IC 3 '50  gbd.

Obwohl diese beiden B ücher als Jugendschriften geschrieben wurden, sollen ihnen
liier docli einige Zeilen gewidmet sein, da es so überaus wenige Erscheinungen dieser 
Art gibt, wenn wir von den zahlreichen Sagen- und Märchensam mlungen absehen. Es 
muß den Freund des Volkes und der Heimat freuen, daß auf diesem Wege und auf solche 
Weise Jugend und Volk für die Heimat und ihre Sitten und Gebräuche e iw ärm t und 
gewonnen werden. Die beiden Bücher fußen geradezu auf dem bisherigen W irken.unserer  
Geschichts-,  Volks- und Heimatkundevereine. Sie hä tten  ohne deren vorausgegangene 
Betäligung nicht geschrieben werden können. Spät,  aber  doch beginnt nun von dem in 
ihren Zeitschriften (und vor allem in unserer) aufgesammelten goldrnen Überflüsse in die 
Haus- und Schulbrunnen abzurinnen.

Dér leider kürzlich verstorbene, auch sonst  im öffentlichen Leben unseres Vater
landes rühmlichst täiig gewesene Verfasser berichte t  im ersten  Buche ausführlich über  
die Besiedlung des Böhmerwaldes durch die Handelswege, den Adel und die Klöster, durch 
die Glasindustrie, den Bergbau und durch Holzhauer ; über  die W aldarbeit  und Holz
g e w e rb e ; über die klin ischen (königlichen) Freibauern, die W alle iner  und über  den 
Brauch der T o te n b r e t t e r ; dann folgen Schilderungen verschiedener Festbräuche, Sagen 
und Märchen. Im Anschlüsse an die Volksscbampiele wird auch über das Höritzer 
Passionsspiel berichtet.  Der Abschnitt über die B öhm erw alddich ter  beschränkt  sich leider 
nur  auf die Aufzählung einiger Namen, ohne  bezeichnende Stellen aus den Werken der 
Dichter mitzuteilen oder über deren  Eigenart  etwas zu sagen. Dem Ganzen geht  ein 
kurzer erdkundlicher Überblick voraus.

Der zweite Band be lehrt  über  die Herkunft und die Stamm esunterschiede  der 
D eu tschböhm en; er führt  die Leser dann ins Adlergebirge und ins B raunauer Ländchen, 
in die Gablonzer Gegend, ins böhmische Mittel- und ins Elbesandsleingebirge,  E r  bringt da 
neben anschaulichen Darstellungen aus dem Wirtschaftsleben Schilderungen verschiedener 
Festbräuche und macht mit den Sagen bekannt,  die jedem Gaue eigentümlich sind.

J. B l a u .

6. Prof. D r. Otto Lauffer : N i e d e r d e u t s c h e  V o l k s k u n d e .  Verlag Quelle 
& Meyer in Leipzig. 1917. („Wissenschaft und Bildung.“)

Einleitend be ton t  der Verfasser, daß es sich hier um n i e d e r  s ä c h s i s c h  e s  
G e b i e t  handle, daß hingegen friesisches und niederfränkisches ausgeschlossen sei. In 
einer geschichtlichen Übersicht teilt  uns Lauffer mit, daß Niedersachsen ursprünglich  
westlich der Elbe angesiedelt waren. Im frühen Mittelalter hätten  sie dann die Slawen 
östlich der Elbe verdrängt  und dort  die früher  diesen gehörigen Gebiete eingenommen.

Zeitschrift iü r ö s terr. V olkskunde. X X III .  1
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Unser Gewährsmann will in den Niedersachsen Vertreter des reinsten Germanentums er
blicken, da sie wegen der Vorherrschaft des Protestantism us u n te r  ihnen viel weniger als 
andere  germanische Stämme in ihrem Volkstum von Rom beeinflußt seien und  da auch 
das Slawentum, was genauer e rörte r t  wird, in viel geringerem Maße auf sie eingewirkt 
habe. Dies beweise,  wie Lauffer meint,  auch die Leibesbeschaffenheit dieses Teiles der 
Deutschen (Langköpfigkeit, Größe und Blauäugigkeit). Der von jeher bei den Niedersachsen 
bemerkbar gewesene Unabhängigkeitss inn zeige sich in der so häufigen Siedlungsform des 
Einzelgehöftes und  dem fester gefügten Familiensinn. Es ist wohl wahrscheinlich, daß in 
diesem Punkt auch anthropo-geographische Argumente zur E rklärung heranzuziehen wären. 
Um solche hat sich der Verfasser betrüblicherweise ü b e rhaup t  gar nicht gekümm elt .  Außer 
den Einzelgehöften finden wir in diesem Gebiet noch Haufendörfer, Runddörfer  (besonders 
östlich der Elbe, im ehemaligen slawischen Gebiet) und Straßendörfer („Reihendörfer“, 
wie Lauffer sie nennt) .  Es folgt nun eine gute, ziemlich detaillierte Beschreibung des 
niedersächsischen Hauses, wie es uns auch von anderwärts  her bekannt  ist. Die In n e n 
einrichtung sowie die B auart  der W ohnstä t ten  wird anschließend besprochen. Die P ferde
köpfe, die man häufig auf den Dachgiebeln findet, veranlassen  den Autor zu einer w ah r
scheinlich richtigen Betrachtung:  Obwohl man allgemein diese Geb:lde auf den W odanskult  
zurückführe, gebe es, merkwürdigerweise, in keiner volkstümlichen Tradition oder Bezeich
nung irgendeinen Anhaltspunkt für  diese Ansicht.  Ich glaube, daß infolgedessen in diesem 
Punkte noch Nachforschungen zu machen wären. Die Schafställe, die Heuberge  (Heu- 
schuppen) und W indmühlen der Niedersachsen werden uns in W ort  und Bild vorgeführt, 
da sie, nach  Lauffer, E igentümlichkeiten dieses Gebietes darstellen. Die Erörterungen, 
die über  die T rach t  angefiigt werden, können dem Volksforscher kaum etwas Neues sagen. 
Interesse  beanspruchen  höchstens die Mutmaßungen des Verfassers über  einen Zusam m en
hang zwischen dem Mädchen-, Brautkranz, der Toten- und der Marienkrone der heiligen 
Jungfrau. Als Sprachproben werden interessante  Arbeits-, Wiegenlieder, Rätsel und der
gleichen mehr, die sich alle durch ihren Hum or auszeichnen, vorgebracht.  Lauffer bedauert,  
daß das Hochdeutsche allmählich den Dialekt verdrängt.  Dabei kann es uns aber einiger
maßen trösten, wenn wir bedenken, daß auf diese Weise die Einheit des deutschen Volkes 
gefestigt wird. Lehrre iche Beispiele vom „Zersingen der Volkslieder“ finden wir in dem 
vorl iegenden Büchlein. Dem Autor zufolge besteht es darin, daß bei dem bloß auf 
mündlicher Tradition be ruhenden  Fortleben derartiger Dichtungen Teile davon in Ver
gessenheit  geraten, so daß sich Verse aneinanderreihen, die nicht unmittelbar zusamm en
gehören. Auf dem Gebiet des Aberglaubens treffen wir hier wohl ungefähr dieselben 
Erscheinungen wie im übrigen Deutschland an. W enn uns von den Niedersachsen berichte t  
wird, daß bei ihnen  der „Slepetewe“, der gespenstige Hund, W anderer  überfalle u n d  der 
„B utzem ann“ m it  seinen Hörnern Kinder schrecke, so n imm t uns das nicht wunder, 
finden wir doch überall Analogien in ähnlichen Gespensterei scheinungen (Werwolf, Vampir, 
die verschiedenen Arten von Kobolden). B emerkenswert  ist es, wie sich eine abergläubische 
Vorstellung aus einem Einzelfall entwickeln kann : In einem Dorfe zu Holstein gibt es eine 
B räutigamseiche.J) Es wird erzählt, daß ein Mädchen, das dreimal um den betreffenden 
Baum herumlaufe, einen Bräutigam bekomme. Der Verfasser meint,  daß wahrscheinlich 
die T öchter  des dortigen Försters un ter  dieser Eiche ge traut  worden seien und  darauf 
lasse sich dieser ganze Vors tellungskomplex zurückführen. Die Gebräuche, die die Geburt,  
die Kindheit, die Hochzeit und den Tod begleiten, werden ausführlich erörtert,  ebenso die 
Art und  Weise, in der die verschiedenen Fest tage  und -Zeiten des Jahres begangen werden.

Wie beinahe allen populär  geschriebenen Darstellungen, haftet auch dieser der 
Fehler  an, daß die geistige Kultar  bei weitem gründlicher berücksichtigt ist als die 
materielle . Doch auch der Fachm ann wird aus dem Büchlein stellenweise le rn e n ;  
besonders werden die trefflichen Abbildungen auch ihm eine Anregung bieten. Sehr zu 
bedauern ist  es, daß ein großer Teil der plat tdeutschen Zitate nicht ins Hochdeutsche 
übersetz t  i s t ;  so bleibt dem dieses Dialekts nicht kundigen Leser m anches unverständlich.

D r .  R u d o l f  T r e b i t s c h.

s) Im vorliegenden Werk, S. 89.
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]I. M itteilungen aus dem lfere in  und dem k . k . l e i s e r  l^arl-M useum  
für ö sterre ich isch e  V o lk sk u n d e.

1. Empfang des Präsidiums durch Ihre K. u. K. Apost. Majestäten Kaiser Karl
und Kaiserin Zita.f

Um dem ehrfurchtsvolls ten Dank für die Ü b e r n a h m e  d e s  P r o t e k t o r a t s  
ü b e r  V e r e i n  u n d  M u s e u m  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e  durch 
Seine Majestät Kaiser Karl I. sowie für die huldvolle Erlaubnis,  daß sich das k. k. Museum 
Eüi' österreichische Volkskunde nach dem A l l e r h ö c h s t e n  Namen benennen  dürfe, an 
den Stufen des Thrones Ausdruck zu leihen, hatte  das Präsidium um die Gewährung 
einer Audienz bei Seiner Majestät dem Kaiser angesucht.  Am 31. Mai fand n u n  dieser 
huldvollst gewährte  Empfang des Präsidiums durch Ihre  Majestäten Kaiser Kail und 
Kaiserin Zita statt. Es wurden korporativ em pfangen:  Präsiden t  Graf Rudolf T r a u n ,  
Ehrenpräsiden tin  Gräfin Nandine B e r c h t o l d ,  Generalsekretär und  Museumsdirektor 
Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t  sowie die Vizepräsidenten Sektionsehtf  Dr. A. B r  e y c li a, 
Truchseß 0 .  v. H o e f f t  und Prof. Dr. E. O b e r h u m m e r .  Die huldigende Dankrede des 
Präsidenten, welche in das feierliche Versprechen ausklang, im Kaiser Karl-Museum den 
Völkern Österreichs eine wissenschaftl iche Ehren- und Erinnerungss tä tte  würdigster Art 
errichten zu wollen, wurde von Seiner Majestät mitnachfolgender Allerhöchster Ansprache 
erwidert:

| c h  h a b e  d a s  P r o t e k t o r a t  ü b e r  d e n  V e r e i n  u n d  
ü b e r  d a s  M u s e u m  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e  
g e r n  ü b e r n o m m e n  u n d  f r e u e  Mi c h ,  M e i n e n  N a m e n  
m i t  e i n e m  I n s t i t u t  v o n  s o  h e r v o r r a g e n d  v a t e r 
l ä n d i s c h e r  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  B e d e u t u n g  v e r 
b u n d e n  z u  w i s s e n .  Mit dem Zeitpunkte, in welchem dem 
Verein dieMög'Iichkeit geboten wird,seine großzügigen patriotischen 
Bestrebungen in einem eigens hiezu geschaffenen Heime unge
hemmt  zu entfalten, beginnt  ein neuer  Abschnitt in der Ent
wicklungsgeschichte des Museums.

Der Verein kann mit Genugtuung auf die Ergebnisse seiner 
vieljährigen unermüdlichen Forscherarbei t blicken und aus dieser 
ehrenvollen Vergangenheit  die Zuversicht schöpfen, daß es ihm auch 
fernerhin vergönnt sein werde, seine Tätigkei t  von den schönsten 
Erfolgen begleitet  zu sehen. Möge das Museum eine Quelle 
richtiger Erkenntnis der heimatlichen Verhältnisse, ein Denkmal 
t reuer Vaterlandsliebe, ein Wahrzeichen der  unerschüt terl ichen 
Zusammengehörigkei t  aller Völker Österreichs werden!  I c h  
w e r d e  I h r e  s c h ö n e n  B e s t r e b u n g e n  s t e t s  f r e u d i g  
f ö r d e r n  u n d  d a n k b a r  a n e r k e n n e n .

Danach wurden sämtliche Mitglieder der Deputation von I h r e n  Ma j e s t ä t e n  durch 
huldvolle Ansprachen ausgezeichnet,  wobei das A l l e r h ö c h s t e  K a i s e r p a a r  nicht müde 
wurde, seinem w annen  und  tiefen Interesse für die österreichische Volkskunde lind im 
besonderen für die einschlägigen Bestrebungen unseres Vereines und namentlich dessen 
Museums Ausdruck zu geben. Dem Gründer des Vereines und Schöpfer sowie Leiter des Kaiser 
Karl-Museums Prof. Dr. H a b e r l a n d t  sprach S e i n e  Ma j e s t ä t  die volle Allerhöchste 
Anerkennung und  seinen kaiserlichen Dank für diese mühevolle  Schöpfung aus, über  deren 
große Bedeutung sich Seine Majestät in huldvollster Weise äußerte. Das Präsidium verließ 
den Audienzsaal mit dem beglückenden Gefühl, einen unvergeßlichen Ehrentag  des Museums 
für österreichische Volkskunde erlebt zu haben.

2. Statutenänderung.
In der Jah resversam m lung  am 16. April w urde  einhellig eine Reihe von Abände

rungen der Sta tuten, die namentlich  durch  die Ausgestaltung des k. k. Museums für 
österreichische Volkskunde erforderlich wurden, zum Beschluß erhoben. Die k. k. S ta t t 
halterei ha t  mit Erlaß vom 25. Juni d. J. denselben ihre  Zustimmung erteil t .  Der W o r t 
laut der genehmigten Satzungen folgt im A n h ä n g e .

T
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3. Mitgliederbewegung.
Die angesichts der völligen Neugestaltung des k. k. Kaiser Karl-Museums im eigenen 

Hause und der mächtig angewachsenen wissenschaftl ichen Arbeiten der Gesellschaft dringend 
notwendig gewordene Werbetä tigkeit im Interesse einer ausgiebigen Vermehrung des Mitglieder
standes, namentlich an  S t i f t e r n ,  G r ü n d e r n  und F ö r d e r e r n ,  ha t  mit dankens
wertester Unterstützung seitens eines unter  dem Ehrenpräsidium Ihrer  Exzellenz der  Frau  
Gräfin N. B e r c h t o l d  stehenden Damenkomitees, von Seite unseres Arbeitsausschusses 
mit voller Energie eingesetzt und die erfreulichsten Erfolge gezeitigt. Es ist den be 
sonderen Bemühungen und der lebhaften persönlichen Agitation der Herren Vizepräsidenten 
Dr. A. B r e y c h a  und Museumsdirektor Prof. Dr. M. H a b e r l  a n  d t  zu verdanken, daß 
zur Sicherung der  außerordentliche Kosten bedingenden Übersiedlung der M useum ssam m 
lungen, sowie der notwendigen baulichen Um änderungen im Schönborn-Palais, das der 
gründlichsten Renovierung vom Dach bis zum Keller bedarf, endlich für die Neueinrichtung 
der Sammlungen und den großen Bedarf an Kästen, Vitrinen, Pulten und sonstigen Ein
richtungsbehelfen die ei forderlichen großen Mittel zum ansehnlichen Teil schon bereitgestell t  
werden konnten .  Bei dieser Werbetä tigkeit  haben die für die Museumssache in gütigster 
Weise sich interessierenden Stifter Herr  und Frau  Kommerzialrat J. M a u t n e r  hervor
ragenden  hilfreichen Anteil genommen. Das Präsidium und die Museumsdirektion fühlen 
sich angenehm  verpflichtet, ihnen hiefür auch öffentlich auE das wärm ste  zu danken. 
Verbindlicher Dank wird in der gleichen Richtung auch Fräulein Marie v. G l a s e r ,  Frau 
Generalkonsul Emm y v. M e d i n g e r ,  Frau  Sektionschef M. G. B r e y c h a  und Frau  
Valerie v. W e i ß - O l a k  geschuldet. A u ß e r  den im Heft I/II S. 36 f. bereits ausgewiesenen 
n e u e n  S t i f t e r n ,  G r ü n d e r n  u n d  F ö r d e r e r n  verzeichnen wir den Beitr itt  
nachfolgender Persönlichkeiten und Ansta lten :

Als S t i f t e r :  Oberkurator M. F a b e r, Dr. Bruno P o  l l a k  v. P a r n a u ,  Max 
Ritter v. M a n d l ,  P.  H e l l m a n n ,  W. A b e 1 e s, Präs.  R. Freih. v. D r ä s c h e .

Als G r ü n d e r  : Moritz D o k t o r, Heinrich K l i n g e  r,  Erste allgemeine U n f a l l -  
V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t ,  Fr.  W a g e m a n n ,  M.  B l o c h  - B a u e r ,  
Baronin Theodor  L i e b i g, Ernst  M a u t h n e r .

F ö r d e r e r b e i t r ä g e  und einmalige S p e n d e n  liefen ein von: Hans Sobotka, 
A. G. für Mineralölindustrie,  Siegmund Kaufmann, Erste galizische mechanische Baumwoll
weberei,  Hofrat Dr. L. Schüller, Fritz Redlich, Ed. R. v. Doktor, A. Meinls Erben, Zentral
bank der deutschen Sparkassen.

Sämtlichen großmütigen Stiftern, Gründern und  Spendern wird hiemit der wärmste 
und verbindlichste Dank ausgedrückt. Wir hegen die zuversichtliche Hoffnung, daß sich 
das bisher bekundete  werktätige In teresse  für unser hervorrageud vaterländisches Institu t 
auch weiterhin opferwillig betätigen werde, um den anläßlich der Neuaufrichtung des 
Kaiser  Karl-Museums gestellten außerordentlichen Ansprüchen gerecht werden zu können.

Als ordentl iche Mitglieder wurden, zum Teil unter  dankenswerter  Gewährung von 
Mehrbeträgen, aufgenommen: Josef Simon, kais. Rat Josef Freudental,  Lederer & Wolf, 
Paul Wittgenstein, Emilie Krämer in Plank am  Kamp, Theodor Kodiert,  Gemeinderat Hans 
Rott,  F ra u  Olga v. Emperger,  Generaloberst  Graf Fr. Beck, Fried. Stern, F rau  Konsul 
A. v. Zsolnay, Fräule in  Jenny Eissler,  F rau  Margarete Kainz, Jo b . Hainisch, F rau  Käthe 
Breuer, Wilhelm Waze), Julius Jolesch, Dr. Guido Müller, Direktionsrat A. Biltner, Knopf- 
Museum, Prag, Fritz Hönig, Ida  Plus, F rau  Berta  Frankl, Frl.  Seraphine Obermayer, 
Fräulein  Silvia Lieser, Dr. W alter  v. Szemetkowski, Graz.

4 . Herausgabe des X II. Ergänzungsbandes zur „Zeitschrift für österreichische
Volkskunde".

Als wissenschaftliches Ergebnis der im  Vorjahre  im Aufträge des k. k. Ministeriums 
für Kultus und Unterricht und mit Unterstützung des Armeeoberkommandos von Kustos 
Priva tdozent  Dr. Artur H a b e r l a n d t  durch M o n t e n e g r o ,  A l b a n i e n  und A l t 
s e r b i e n  un ternom m enen  mehrmonatlichen e thnographischen Expeditionsreise  erscheint 
im S pä therbs t  1917:

Kulturwissenschaftliche Beiträge zu r Volkskunde von Montenegro und Albanien
12 Druckbogen Lex. 8° mit 12 Figurentafeln und zirka 60 Textabbildungen 

von L eutnan t  d. R. Dr. Artur H a b e r l a n d t .

Herausgegeben mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht.
(X II. Ergänzungsbaiid zur „Zeitschrift für österreichische Volkskunde“).

Der Preis be träg t  gegen Vorausmeldung bis 30, Oktober 1917 für Mitglieder des 
Vereines und des Tauschverkehres IC 12, der Ladenpreis ist IC 15. Bestellkarten werden 
im Oktober 1917 an  die Mitglieder ausgesendet  werden.
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5. Bericht des Kaiser Karl-Museums Uber die Übersiedlungs- und Neuelnrichtungs-
~ arbeiten.

Die beispiellose, in der gegenwärtigen Kriegszeit doppelt  und dreifach erschwerte 
Aufgabe der Übersiedlung dfer Museumssammlungen mit ihrem riesigen Umfang (zirka 
40X100 Objekte) und der unübersehbar  mannigfaltigen Zusammensetzung einer volkskund
lichen Sammlung, eingerechnet des äußerst  schwierigen T ransportes  der zahlreichen großen 
Ausstellungskästen, Pulte,  Vitrinen und sonstiger Installationsbehelfe des alten Bestandes,  
wozu noch die vom Naturhistorischen Hofmuseum und vom Österreichischen Handels- 
museum neuerworbenen zahlreichen Schränke, Doppelpultkästen und Vitrinen und der
gleichen kamen, ist d a n k  d e m  a u f o p f e r n d e n  u n e r m ü d l i c h e n  Z u s a m m e n 
w i r k e n  d e r  M u s e u m s f u n k t i o n ä r e  und der höchst  dankenswerten Unterstützung, 
welche die Direktion von verschiedenen Seiten gefunden hat, in der Zeit vom 2. Jänner 
bis Ende Juni dieses Jahres in vollkommen befriedigender Weise programmgemäß durch
geführt  worden. Ohne die rast lose und energievolle Unterstützeng, welche dem. Direktor 
in erster Linie durch den ihm zugeteilten Kustos Dr. Artur H a b e r l a n d t  zuteil wurde, 
wäre es ihm gänzlich unmöglich gewesen, diese riesige und verantwortungsvolle  Arbeit 
zu bewältigen. Auch der eifrigen Sekretärin Frau  M. R a t k o v i t s  sei für ihre wertvolle 
Beihilfe herzlich gedankt.

W ärm ster  Dank gebührt für wertvolle Unterstützung in erster Linie Seiner Exzellenz 
dem Herrn Bürgermeister Dr. R. W e i s k i r c h n e r  und dem Herrn Direktor der elek
trischen Straßenbahnen J. S p ä n g l e r  für die gütige Beistellung von Lasterizügen 4er 
elektrischen Straßenbahn in den Nachtstunden, womit ein großer Teil des Kistentransporles 
durchgeführt  worden i s t ; weiters dem h o h e n  K r i e g s m i n i s t e r i u m, speziell Herrn 
Hauptrnann Alfred Bitter v. W a l e  h e r  (Vorstand der Kunstabteilung der .patriotischen 
Kriegsmetallsammlung) für die Beistellung einer größeren Zahl von Mililärpersonen für 
die gesamten T ransporte ,  nicht minder der L e i t u n g  d e r  Ö s t e r r e i c h i s c h - U n g a 
r i s c h e n  B a n k ,  insbesondere Herrn Oberinspektor B e i l  für die außerordentlich wert
volle und vielseitige Beihilfe, welche dieselben im Interesse der pünktlichen Einhaltung des 
Ausziehtermines als unsere  Mietnachfolger im Börsengebäude in willkommenster Weise 
gewährten. Weiters haben sich Frau Kommerzialrat Jen n y  M a u t n e r  durch  kostenlose 
Spedition einer größeren Anzahl von Kistenmaterial,  sowie das k. k. Ö s t e r r e i c h i s c h e  
M u s e u m  f ü r  K u n s t  u n d  I n d u s t r i e ,  das  T e c h n i s c h e  M u s e u m  f ü r  
I n d u s t r i e  u n d  G e w e r b e ,  Ihre  Exzellenz Frau  Gräfin ß  e r  c h t o 1 d, einige A b
tei lungen des k. k. N a t u r  h i s t o r i s c h e n  H o f m u  s e u m s, sowie einige U n i v e r 
s i t ä t s i n s t i t u t e ,  H err  Dr. R. T  r e b i t s c h, F rau  Jenny M a u t n e r  bei der leib- 
weisen Beschaffung der über unsern  eigenen Besitz h inaus noch erforderlichen 250 Kisten 
gefällig erwiesen. Bei der 3 Monate angestrengtester und  sorgfältigster Arbeit erforder
lichen sachgemäßigen Verpackung der Sammlungen h a b en  wir uns auch der dankens
werten Unterstützung von Frau Professor Lola H a b e r l a n d t ,  F rau  Dr. Marie H e i n  
und des Herrn Franz M u c n j a k zu erfreuen gehabt. Die Transportfirmen Zdenko 
D w  o r  s c h a l e  und M. H a n t a  haben  die T ransporte  un ter  Beistellung von Militär
personen von Seite der Museumsdirektion zu entgegenkom m enden Bedingungen besorgt.

Besonderer Dank gebührt  auch, aber nicht n u r  aus Anlaß der Übersiedlung der 
Museumssammlung, dem Präsidium und dem Generalsekretariat,  sowie der Hausverwaltung 
der W i e n e r  B ö r s e n k a m m e r .  Durch 21 Jahre  ha tte  sich das Kaiser Karl-Museum 
der stets  bewährten  Gastfreundschaft der B örsekam m er zu erfreuen gehabt, welche ihre 
wertvollen Sympathien für dieses patr iotische und wissenschaftliche Institu t seit seiner 
Begründung durch Gewährung einer außerordentlich niedrig bemessenen Mietsumme 
bewiesen halle. Aus Anlaß der Übersiedlung bat die B örsekamm er die betreffenden Arbeiten 
in jeder Weise erleichtert  und begünstigt. Das Präsidium und  die Direktion haben sich 
angenehm  verpflichtet gefühlt,  der  Börsekam m er ihren  wärmsten D ank  schriftlich zum 
Ausdruck zu bringen, der hier auch öffentlich nochmals ausgesprochen sei.

Der N e u a u f r i c h t u n g  d e r  S a m m l u n g e n  i m n e u e n  M u s e u m s 
g e b ä u d e  mit seinen 46 großen und kleinen Ausstellungsräumlichkeiten, wozu noch die 
Einrichtung von 6 Arbeits- und Kanzleizimmern sowie von 6 Werkstätten und Depöträumen 
kommt, ha lte  eine umfangreiche b a u l i c h e  U m g e s t a l t u n g  d e s  H a u s e s ,  sowie 
dessen gründliche Renovierung vom Dach bis zum Keller durch sämlliche Räumlichkeiten 
vorauszugehen. Hiebei wurde die Direktion vom Herrn  Oberbaura t  J. K o c h  und Architekten
H. F i s c h e l  auf das sachkundigste beraten. Durch Aufführung eines Zubaues im Museums
hofe wurde zunächst eine für die ungestörte  Zirkulation der Besucher im Hause und außer
dem als erheblicher Raumgewinn unbedingt notwendige Erweiterung geschaffen, die zugleich 
dem baukünstlerischen Eindruck der gartenseit igen Hauptfassade außerordentlich zugute 
kam. Den hiebei von der k. k. Zentralkommision für Denkmalpflege geäußerten W ünschen 
wurde so weit als nur irgend möglich R echnung getragen. E ine große Anzahl von im 
Laufe der Zeit en ts tandenen  Zwischenwänden wurden beseitigt, zahlreiche Türdurchbrüche  
und Türversetzungen vorgenommen, Fenstererweiterungen durchgeführt,  endlich erfolgte eine 
gründliche Reinigung, Neuverputz und völlige Neumalung im ganzen Hause. Die Durch
führung der gesamten Bauarbeiten war der bekannten  ßaufirma Emanuel  K a m e n i t z k y  
übertragen worden, welche dieselbe in entgegenkom m endster  Weise zur Durchführung
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brachte. Ebenso wurden sämtliche Wasserleitungs-, Abort-, Licht-, Ofen- und Feuerungs
anlagen im  Hause neu instand gesetzt,  beziehungsweise neu eingerichtet, umfangreiche 
und kostspielige Arbeiten, die nur  dank dem besonderen  Entgegenkommen des M i l i t ä r 
k o m m a n d o s  durch Beistellung von Militärprofessionisten zeitgerecht ermöglicht worden 
sind. Die Direktion bringt für  diese einsichtsvolle und wohlwollende Unterstützung den 
wärmsten Dank zum Ausdruck.

Eine besondere  schwierige Aufgabe, deren Bewältigung der Direktion indessen trotz 
der äußerst  ungünstigen Verhältnisse in vollkommen zufriedenstellender Art, wenigstens 
zum größten Teil, bereits gelungen ist, bildete die Frage  der i n n e r e n  E i n r i c h t u n g  
d e r  ü b e r a u s  z a h l r e i c h e n  M u s e u m s  r ä u m e  mit dem erforderlichen m annig
faltigen Material an Schaukästen, Pulten, Vitrinen und sonstigen Installationsbehelfen. Der 
Eigenbesitz an  solchen, über weichen das Kaiser Karl-Museum in seinen früheren R äum 
lichkeiten verfügte, durch besondere  Größe, Schwerfälligkeit und  veralte te Form en von 
geringer Eignung für die neugn Räume und Zwecke, reichte  natürlich kaum zu einem 
Drittel au s ;  außerdem mußte dieser Bestand fast zur Gänze einer t iefeinschneidenden 
Umgestaltung und völligen Renovierung unterzogen werden. Dank dem besonderen  E n t
gegenkom m en des h o h e n  O b e r s t k ä m m e  r a m t e s  und der  I n t e n d a n z  d e s  
k. k. N a t u r  h i s t o r i s c h e n  H o f m u s e u m s  sowie der Direktionen der zoologischen, 
geologischen und mineralogischen Abteilungen desselben, endlich auch seitens des k. k. 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n  H a n d e l s m u s e u m s  ist  es der Direktion gelungen, aus  den 
Reservebeständen der genannten Institute zu günstigen Bedingungen eine größere Anzahl 
sehr gut verw endbarer  Schausehränke, Pulte  und Vitrinen käuflich zu übernehmen. Präsidium 
und Direktion beehren sieh, hiefür den verbindlichsten Dank abzusta tten.  Die noch erfoi- 
derlichen Ergänzungen hoffen wir teilweise in eigener Regie, teilweise als Gelegenheits
erwerbungen in Bälde beschaffen zu können. Alle sachkundigen Kreise werden die 
Schwierigkeiten ermessen können, die auch bei dieser Aktion zu bestehen waren und 
noch zu bewältigen sein werden. Fü r  freundliches Entgegenkommen bei der Preisslellung 
sagt die Direktion der Baufirma E. K a m e n i t z k y ,  der Hofkunstanstalt  J. L ö w y, dem 
Möbelhaus G e b r ü d e r  T h o n e t ,  der Teppichfirma H a a s ,  der Glaserfirma Jos, K a n k l s  
W i t w e  & S o h n ,  der Farbw arennieüer lage  Leop. G r a m a n n s  S o h n  u n d  dem 
Insta lla tionsbureau Ing. S c h m i e d t  wärmsten Dank.

Gegenwärtig liegen vom S t a d t  h a u a m t  und der  S t a d t g a r t e n d i r e k t i o n  
verfaßte Pläne für eine v o l l k o m m e n e  R e s t a u r i e r u n g  d e r  G e b ä u d e -  
f a s s a d e n  und  eine entsprechende R e g u l i e r u n g  d e r  H o f -  u n d  a n g r e n 
z e n d e n  G a r t e n p a r t i e n ,  deren Durchführung einen sehr namhaften Kostenaufwand 
erfordern wird, dem S t a d t -  u n d  G e m e i n d e r a t  d e r  R e i c h s h a u p t s t a d t  
zur Beschlußfassung vor. Bei dem warm en und einsichtsvollen Interesse, das Seine 
Exzellenz der Herr  Bürgermeister Dr. R. W e i s k i r c h n e r  und mit ihm  alle m aß
gebenden P e r s ö n l i c h k e i t e n  d e r  G e m e i n d e v e r t r e t u n g  u n d  - V e r w a l 
t u n g  an der einwandfreien äußeren Gestaltung des Kaiser Karl-Museums nehmen, mit 
welchem das Ansehen des Staates und  aller Völker des Reiches so innig  ve rbunden 
scheint,  ist auf das Bestimmteste zu hoffen, daß diesen Plänen Erfüllung zuteil werden 
wird. Damit wird dann das neue Gebäude unseres Museums auch nach außen hin in 
jeder  Beziehung würdig und seiner hohen Bestimmung entsprechend gestaltet sein.

Die lebhaften und warm en Sympathien, deren sich das Kaiser Karl-Museum in allen 
maßgebenden Kreisen und in weiten Schichten der Bevölkerung erfreut,  sind anläßlich der 
Übermittlung des Vortrages von Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t  über  die Aufgaben und  die 
Zukunft des Kaiser ICarl-Museums an die Behörden und wissenschaftlichen Kreise der 
Direktion in höchst  ehrenvoller Weise vielfach zum Ausdruck gebracht^ worden. Dieselbe 
dankt im besonderen  Ihren Exzellenzen den Herren  Ministern Dr. L. G w i k l i n s k i  und 
Dr. F. F re iherrn  v. W i m m e  r, Kabinettsdirektor Dr. A. Ritter v. P o l z e r ,  Kurator- 
stellvertreter Dr. Ernest  v. K o e r b e  r, Frau  Gräfin N. B e r c h t o l d ,  Sektionschef 
Dr. A. M ü l l e r ,  Bürgermeister  Dr. R. W e i s k i r c h n e r  für  ihre  gütigen Sympathiekund
gebungen auf das ehrerbietigste.

6 . Vermehrung der Sammlungen.
E t h n o g r a p h i s c h e  H a u p t s a m m l u n g .

Der bisherige Sammlungszuwachs be trug  in diesem Jahre  448 Nummern, darunter  
eine durch Ankauf erworbene Textilien- und Kostümsainmlung aus Nordalbanien sowie 
zahlreiche Objekte aus Oberösterreich (Mühlviertel), Salzburg und Tirol, von welchen 
eine Sammlung von Seidenbusentüchern  und Schürzen aus Oberösterreich, eine mehrere 
hundert  Figürchen umfassende W eihnachtskrippe aus Völs, ein bäuerlicher Barockaltar, 
eine kleine Sammlung habanischer  Krüge, verschiedene Objekte aus Galizien besonders 
hervorgehoben seien. Geschenke erhie lten wir von den Herren Oberleutnant Dr. V. L e b 
z e l t e r , .  Konrad M a u t n e r ,  Stephan M a u t n e r ,  Frau Fanny v. F r i m m e l ,  Frau  
Lucie S e h r i g ,  Michael und Juliane G l i t z n e r ,  R obert  E d e r  (eine ansehnliche Votiv
sam mlung aus Maria-Enzersdorf), wofür der wärm ste  Dank auch öffentlich abgesta tte t  wird.

B i b l i o t h e k .
Der Bibliothekseinlauf betrug außer den zahlreichen Fachzeitschriften 73 Nummern.
Der Zuwachs an Photographien und Abbildungen belief sich bisher auf 539, beziehungs

weise 69 Nummern.
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A n h a n g .

Statuten des Vtereines für österreichische Volkskunde.
§ 1. D e r  u n te r  d em  Allerhöchsten  P ro te k to ra te  Se iner  Kaiserl ichen u n d  Königlich 

A posto l ischen  M ajes tä t  des  Kaisers s te h e n d e  V erein  führt  d en  N am en  » V e r e i n  f ü r  
ö s t e r r e i c h i s c h e  V o l k s k u n d e «  u n d  h a t  se inen  Sitz in W i e  n.

§ 2. D e r  Zweck des  V ere in es  ist  die E r fo rschung  aller A eu ß e ru n g e n  des V o lk s
leb en s  in Ö s te r re ich  u n d  in V erb in d u n g  dam it  die W e c k u n g  des V ers tändn is ses  für
altüberlieferte  S i t ten  u n d  G ebräuche  be im  V olke  selbst.

§ 3. D iese r  Zweck soll e rre ich t  w e rd e n  durch :
a) E rha l tung  u n d  Ausgesta l tung des  k. k. K aiser  KarlM useum s für ö s te r 

re ichische V o lk sk u n d e  in W ie n ;
b) H e rau s g ab e  e iner  Zeitschrift u n d  erforderl ichenfal ls  von  M onographien ;
c) öffentliche V eran s ta l tu n g en ;
d) Vorträge .

§ 4. Die Jah resv ersam m lu n g en  d ienen  zur E rs ta t tu n g  d es  Jahres-  u n d  R e ch e n 
schaftsber ich tes  u n d  zur V o rn a h m e  d e r  W a h len  in die Vereinsle itung. D er  R e c h e n 
schaftsber icht  ist v o n  zwei ad  hoc  gew ähl ten  R ev iso ren  zu prüfen.

§ 5. Die p ek u n iä ren  Mittel b r in g t  d e r  Verein  auf  durch:
a) Beiträge d e r  Mitglieder;
b) freiwillige Z u w endungen  von  A ns ta l ten  u n d  Priva ten ;
c) anderw eitige  E innahm en.

§ 6. D e r  V erein  zählt st iftende, g ründende ,  fö rdernde  u n d  o rden tl iche  Mitglieder. 
S t if tende  Mitglieder w e rd en  je n e  Persön l ichke i ten  o d e r  K o rp o ra t io n en ,  welche e inen 
S if tungsbetrag  v o n  m in d e s te n s  IC 1000 erlegen. G rü n d e n d e  Mitglieder h a b en  e inen  
M indestbetrag  von IC 500 zu erlegen. F ö r d e rn d e  Mitglieder s ind  diejenigen, welche e inen 
Jah resbe i t rag  von  IC 100 leisten. Ordentliches Mitglied k a n n  j e d e r  w e rd en ,  der  sich v e r 
pflichtet,  die V ereinszw ecke  zu fö rdern  u n d  den  Jah resbe i t rag  zu zahlen.

§ 7. Die Anm eldung  d e r  Mitglieder erfolgt be i  d e r  Vereinsle itung,  welche  die 
A ufnahm e vollzieht,

§ 8. Persön lichkeiten ,  welche  sich um d e n  V ere in  h e rv o rra g e n d e  V erd ien s te  e r 
w o rb en  h aben ,  k ö n n e n  von  d e r  Jah resversam m lung  au f  Vorschlag  d e r  Vereinsle itung 
zu Ehrenm itg l iedern  gewählt  werden .

§ 9. Persön lichkeiten ,  welche sich um die V o lk sk u n d e  Oeste rre ichs  v e rd ien t  
g em ach t  haben, k ö n n e n  v om  A usschüsse  gegen  nachträgliche Bestä t igung durch  die 
Jah resversam m lung  zu k o r re sp o n d ie re n d en  Mitgliedern erw ählt  werden.

§ 10. Die Mitglieder sind berechtigt,  a llen V ere in sv e rsam m lu n g en  be izuw ohnen  
u n d  die S am m lungen  unentge ltl ich  zu benü tzen .  Sie h a b e n  be i  allen. V ersam m lu n g en  
eine  persönlich  auszuübende  S t im m e  u n d  aktives sowie passives W ah lrech t  für die 
V ereinsle itung.

§ 11. Die o rden tl ichen  Mitglieder sind verpflichtet,  e inen  Jah resb e i t rag  von 
m indes tens  z w e i  K r o n e n  zu entrichten . F ü r  j e n e  Mitglieder, welche die Zeitschrift 
beziehen,  b e träg t  d e r  Ja h resb e i t rag  s e c h s  K r o n e n .

§ 12. D e r  Mitgliedsbeitrag ist in den  e rs ten  d re i  M ona ten  des  Kalenderjahres 
zu e r legen  oder  wird  du rch  Pos tauf trag  e ingehoben .

§ 13. H a t  ein Mitglied ein  Jah r  lang  d en  Beitrag nicht  geleistet,  so  wird  es als 
au sg e tre te n  b e trach te t .  D e r  Austr i t t  aus d em  V ere in  ist  v o r  Ablauf  des  Jahres  anzu
m e ld e n ,  doch ha t  das Mitglied für das letzte  Jah r  n och  d en  Mitgliedsbeitrag zu leisten.

§ 14. Die  V ereins le itung  wird a u f  drei  Jah re  in d en  Jah resversam m lungen  
gewählt ;  für e inen  innerha lb  de r  F u n k t io n sze i t  e rfo lg ten  A b g an g  ist  in d e r  näch s ten  
Jah resversam m lung  ein E rsatz  ebenfalls auf drei Jahre  zu wählen.

§ 15. Die W ahlen  erfolgen durch S t im m zette l  o d e r  a u f  speziellen A n trag  durch 
Akklamation.
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§ 16. Die V ereins le itung  b e s te h t  aus:  -
a) dem  P rä s id en ten ;
b) d re i  V izepräs iden ten ;
c) d e m  jew eil igen D ire k to r  des  k. k. M useum s u n d  dessen  S te llver tre te r ;
d) e inem  G en era lsek re tä r ;
e) zwei S e k re tä ren ;
/ )  e inem  K ass ier ;
g) d en  A usschußrä ten .  Bis zur Maximalzahl von  40 Mitgliedern k a n n  sich 

de r  jeweilig b e s te h e n d e  A usschuß  durch  K o o p ta t io n  verstärken.
§ 17. Is t  e ines d e r  Mitglieder d e r  Vereinsle itung  an  d e r  Ausübung  seiner 

F u n k t io n  verh indert ,  so t r i t t  das im § 16 nächs t  g e n a n n te  an d essen  Stelle.
§ 18. D er  P rä s id en t  ver tr i t t  d en  V ere in  nach  außen ,  h a t  alle V ersam m lu n g en  

e inzuberufen  u n d  in dense lben  den Vors itz  zu führen.
§ 19. D e r  G e n era lsek re tä r  o d e r  dessen  S te llve r tre te r  h a t  die P ro to k o l le  der  

V ors tandss i tzungen  u n d  d e r  V ere in sv e rsam m lu n g en  zu führen u n d  die R ed ak t io n  der  
Zeitschrift  zu leiten.

§ 20. Rech tskräf tige  Schrif ts tücke m üssen ,  w en n  sie den  Behörden  g e g en ü b e r  
verpfl ichtend sein sollen, vom P rä s id en ten  o d e r  e inem  de r  V izepräs iden ten  u n d  vom 
G en era lsek re tä r  u n te rze ich n e t  sein.

§ 21. Zahlungen des V ereines sind vom  K ass ie r  ü b e r  Anw eisung  des P räs iden ten  
zu leisten.

§ 22. Die  Geschäfte  des  V ere ines  w e rd en  in von Fall  zu Fall e inzuberufenden 
Sitzungen de r  Vereinsle itung  erledigt.  Die E rled igung  d r in g en d e r  A ngelegenheiten  
erfo lgt durch  e inen Vollzugsausschuß, d e r  aus e inem  Mitglied des Präsid iums, dem 
D irek to r  des  M useum s u n d  d em  G e n era lsek re tä r  sowie aus d en  S e k re tä ren  geb ilde t  wird.

F ü r  die D urchführung  des  V ereinszw eckes  § 3 a :  E rha l tung  u n d  Ausgesta l tung 
des K a i s e r  K a r l - M u s e u m s  für österreichische V o lk sk u n d e  k a n n  e r forder l ichen
falls ein Beirat  (Kuratorium) gebilde t  werden.

§ 23. Zur Beschlußfähigkeit  e ine r  V ors tandss i tzung  ist  die  A n w esenhe it  von  
sechs Mitgliedern d e r  L e i tu n g  erforderlich.

§ 24. Je d e  Jah resversam m lung  ist  beschlußfähig,  soba ld  20 Mitglieder an w esen d  sind.
§ 25. In  allen V ersam m lungen  k ö n n e n  von  d en  Mitgliedern Anträge  gestellt  

w erden ,  die e n tw ed e r  sofort  o d e r  längs tens  in d e r  nächs ten  Jah resversam m lung  zur 
A bs tim m ung  k o m m e n  m üssen.  E s  en tsche ide t  bei allen A n trägen  mit  A usnahm e von 
solchen, die  eine  S ta tu te n än d e ru n g  o d e r  die Auflösung  des  V ere ines  bezw ecken ,  die 
abso lu te  Majoritä t  d e r  A nw esenden ,  be i  S t im m eng le ichhe it  das V o tu m  des P räs iden ten .

§ 26. A n träge  auf S ta tu te n än d e ru n g  k ö n n e n  n u r  in Jah resv ersam m lu n g en  e n t 
sch ieden  w erden ,  w e n n  zwei D ri t te l  d e r  A n w esen d e n  dafür s t immen.

§ 27. E in  A n trag  au f  Auflösung  des  V ere in es  k a n n  nur  in e iner  zu diesem 
Zwecke  e inberu fenen  a u ß ero rd e n t l ich e n  V e rsa m m lu n g  erledig t  w erden ,  w obei  das Votum  
d e r  H älf te  aller Vereinsm itg lieder,  das  auch  schrift lich a b g eg eb en  w e rd en  kann ,  entsche ide t .

§ 28. Bei e ine r  e tw aigen A u f lö su n g  des  V ere in e s  en tsche ide t  das V o tu m  der  
Mitglieder ü b e r  die V e rw e n d u n g  des  V ere insverm ögens .  D och  da rf  dasse lbe  keinesfalls 

d en  im § 2 ausg esp ro ch en en  gem einnü tz igen  V ere inszw ecken  e n tf re m d e t  w erden .
§ 29. Differenzen, die sich au f  E rre ichung  des  V ere inszw eckes  beziehen, s ind  vor 

ein Sch iedsger ich t  zu bringen, das dadurch  geb ilde t  wird, daß  jed e  d e r  s t re i te n d en  
Pa r te ien  zwei Mitglieder in dasse lbe  en tsende t .  D iese  wählen  e inen F ü n f te n  als 
O b m an n .  So l l ten  sich d ieselben  au f  e in en  O b m a n n  nicht  einigen, so  en tsch e id e t  das 
L o s  u n te r  d en  V orgesch lagenen .

D ie U m bildung des V ereines für österreich ische V olkshunde in "Wien nach In h a lt der vorgelegten 
geänderten  S ta tu ten  w ird  bew illigt.

K . k . n iederösterreich ische S ta ttha llere i, Z.  IV . — 1129/22, am  26. Juni 1917.

Für den k. k. S ta tth a lte r :

---------------  Tils.

Schluß der Redaktion : 30. September 1917.



I. Abhandlungen- und grössere  M itteilungen .

Epilder aus Sekular, Velika, Plav und Cusinje.
Von L u d w i g v. F ü h r e r .

(Mit 5 Textabbildungen.)

Gelegentlich einer im Sommer 1916 von Cetinje nach Plav, 
Gusinje und Ipek unternommenen Dienstreise besuchte ich auch die 
abseits von meiner Route gelegenen Gebiete von Sekular und Velika, 
da diese Teile Montenegros wegen ihrer  Ent legenhei t  nur  ausnahms
weise in früheren Jahren bereist wurden. Abgesehen davon galten 
diese Gebiete auch als unsicher  und dies besonders wegen des nahe 
gelegenen albanischen Territoriums, das von sehr  verrufen gewesenen 
Stämmen bewohnt  wird.

Östlich von Andrijevica liegt das im Durchschni tte e twa 1000m  
hoch gelegene, teilweise bewaldete, an Ackerland, Wiesen und Weiden 
reiche, hauptsächlich von Hirten im Sommer bewohnte Gebiet von 
Sekular, dasselbe ist im Osten von der Mokraplanina begrenzt,  welche 
sich südwestlich an den Cakor und die Sjekirica anschließt. Das 
zwischen diesen Erhebungen liegende Tal samt den es bildenden 
Hängen wird Velika genannt,  welchen Namen auch die größte An
siedlung dieses Gebietes führt.

Die Bewohner  dieser ganzen Gegend sind ausschließlich gr iechisch
orientalischen Glaubens;  sie gehören zum Stamme der Vaseoviöi und 
unterscheiden sich infolgedessen weder  in der Sprache noch in der 
Tracht  von jenen in Kolasin oder Andrijevica Wohnenden.  Die Bauart 
ihrer Häuser unterscheidet sich ebenfalls nicht  von solchen in anderen 
von Vaseoviöi bewohnten Landes te i l en; e igenart ig sind bloß ihre 
Alpenhütten (»Koliba«), Beim Hausbau wird viel Sorgfalt verwendet  
und sind die Gebäude ebenso wetterfest  als dem rauhen Klima ent
sprechend. Es sind dies mit schindelartigen meterlangen Brettern 
steil gedeckte Blockhäuser, meist in der Weise an einen Abhang 
gebaut,  daß ein Stockwerk zustande kommt. Im unteren Teil befindet 
sich der  Stall, über diesem dagegen ein durch Bretter oder Ruten- 
gefiecht in die Vorratskammer und das mit  der  Feuerstelle versehene 
Wohnzimmer geteilter Raum.

Unter Polimje wird das Limtal von Andrijevica bis zur früheren 
albanischen Grenze verstanden. Mit Ausnahme einiger türkischer 
Familien, die in den Ortschaften nächst Plav angesiedel t sind, gehört  
die Bevölkerung dieser Gegend ebenfalls zum Stamme der  Vaseoviöi

Z eitschrift für österr. V olkskunde, X X I I I .  8
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und unterscheidet  sich durch nichts von jener  der angrenzenden 
Gebiete. Die Häuser stehen in der Ebene und haben ebenfalls oft 
ein Stockwerk. Viele sind auch aus Stein gebaut,  mit Bretterschindeln 
gedeckt  und haben eine Art Veranda;  daneben findet man aber  auch 
sehr ärmliche, mit Stroh gedeckte Blockhütten primitivster Sorte, 
sogenannte »Pojata« — die aus Stein gefertigten Häuser werden nach 
türkischer  Art dagegen »Kula« genannt.

Die Bevölkerung dieses gesamten Grenzterritoriums lebte in 
steter Fehde mit  den Leuten von PlaV, namentlich aber mit den Gusinjern. 
Es verging selten ein Sommer, in welchem nicht regelrechte Kämpfe, 
besonders im Gebiete der Mokraplanina, stattfanden. Dieses Gebirge 
wurde sowohl von den Montenegrinern . als von den Albanern als

Weidealpe benützt, und da die Grenze nicht genau fixiert war, kam 
es alljährlich zu blutigen Streitigkeiten. Auch wurden von beiden 
Teilen oft des Nachts die Grenzsteine, besonders im Limgebiete, ver
setzt, um Anlaß zu Händeln zu geben. Gegenseitiges Morden aus dem 
Hinterhalte war  an der Tagesordnung und die Blutrache forderte 
ungezähl te  Opfer, was die vielen zers treut  im Gebiete stehenden Denk
steine, die an solchen Orten stehen, woselbst i rgendeiner  seinen 
letzten Seufzer getan hat, bezeugen. W ie  viele solcher Stellen sind 
aber nicht gekennzeichnet und wie oft ließen an einem Platze mehrere 
ihr Leben. Die Bevölkerung nennt solche Steine: »Mrmor« — wahr 
scheinlich eine Verdrehung von Marmor oder Memoria.

Die Vaseovici sind ein kräftig gebautes  Gebirgsvolk mit süd
slawischem Typus und haben viel Ähnlichkeit  mit  den Westbosniern,  
deren Dialekt sie auch sprechen. Sie s tehen im Vergleiche mit  den



Bilder aus Sekular,  Velika, Plav und Gusinje. 103

Ornogorcen (Bewohner des westliehen Teiles Montenegros) auf viel 
niederer  Kulturstufe, und dies namentlich, weil  sie wegen der Ent
legenheit  ihrer  Wohngebiete  selten Gelegenhei t hatten, die Hauptstadt 
oder andere größere Orte zu besuchen. Die Scholle, auf der sie leben, 
erzeugt  auch alles, was zu rhrem Lebensunterhal t  nötig erscheint, und 
Überproduktion zum Zweoke'des Handels findet bloß in sehr  geringem 
Maße statt. Schulen befinden sich im Gebiete sehr  wenige, daher 
sip4 die meisten Vaseoviöi Analphabeten. W egen  ihrer Urwüchsigkeit ,  
die Sft an Wildhei t  grenzt, werden sie von den Westmontenegrinern 
verspottet. Sie sind sehr gottesfürchtig, fanatisch, dabei mutig und 
schlau, welch letztere Eigenschaften den Türken oft unangenehm 
wurden. Die Wachposten der seinerzeitigen türkischen Grenz- 
karaulas wurden des öfteren überlistet, indem sich ein Mann mit

i F ig . 28. S teinhaus (Kul.a) und HoJ?liaus (P o iata) in  Polim je nächst-P lav . -

. . h h -2. I?
einem großen Schaffell maskiert  auf allen Vieren blockend des Nachts 
dem wachhabenden Soldaten näherte. Dieser, in der Meinung, ein 
verlorenes Schaf vor sich zu haben, lockte dieses noch zu seinem 
Verderben heran, denn nach einigen Momenten fiel er schon durch 
einen wohlgezielten Messerstich entseelt  zu Boden. Das »Schaf« schnitt 
sich noch den Kopf des Muselmannes als Trophäe ab und nahm auch 
dessen Gewehr und Munition zum Andenken an diesen »schönen 
Moment« mit. Auch kam es wiederhol t  vor, daß, um einen Racheakt  
auszuüben, der Rächer als Albaner  verkleidet mitten im Menschen
gewühl  des Basars von Gusinje sein Opfer erschoß und zurück 
über  die Grenze entkam. Ich war  vor e twa 20 Jahren einmal 
Augenzeuge eines solchen »Heldenstückchens«, doch schon einige 
Wochen  nach dieser Begebenhei t wurde  der  Vaseovic, welcher  im 
Dorf Velika wohnte, als er eines Tages früh am Morgen vor seine 
Haustüre trat, von einem Gusinjer meuchl ings niedergeknai lt .
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An Polimja schließt sich das Gebiet von Plav an. Es beginnt 
bei Nozici mit  einigen kleinen Ânsiedlungen im Limtale. Der Hauptort 
Plav befindet sich nächst dem gleichnamigen See, längs welchem ein 
Fahrweg  über  Vojnoselo nach Gusinje führt, das e twa drei Gehstunden 
entfernt  am Zusammenflüsse der Vruja und dem Grcar sehr  malerisch 
am Fuße der höchsten Erhebungen der nordalbanischen Alpen gelegen 
ist. Dieses ganze Gebiet ist nahezu ausschließlich von Mohammedanern 
bewohnt, und dies gilt auch für die an Gusinje grenzenden Stämme 
der Martinici und Vuisani, doch sollen die letzteren im vorigen Jahr 
hundert  noch Katholiken gewesen sein, deshalb ist ihre Umgangssprache 
auch die albanische. Die Plavaner und Gusinjer dagegen s tammen von 
Montenegrinern— Vaseovici und K uö i— sowie von Bosniern ab und sind 
vor zirka 200 Jahren zum Islam überge t re ten ; sie sprechen serbisch, und 
zwar den in Bosnien gebräuchlichen Dialekt, worin viele türkische 
Wörte r  Vorkommen. Sienennen diese ihre Muttersprache nicht serbisch, 
sondern »bosansko«, das heißt bosnisch. Ungeachtet  dieser Tatsache 
wurden vor kurzem einige Lehrer  von der Albaneransiedlung nächst 
Zara in Dalmatien durch die österreichisch-ungarische Verwaltung nach 
Plav und Gusinje beordert, damit die aufwachsende Jugend dort in ihrer 
»Muttersprache«Unterricht erhalten könne. Die V u i  s a n i und M a r t in  ic i 
grenzen an die Klimenti, zu denen bekanntlich die katholischen Stämme 
der Vukli, Selci, Niköi und Boga gehören und die das Gebiet zwischen 
Gusinje und Skutari  bewohnen. Sie lebten stets in Fehde sowohl 
mit  diesen Stämmen als mit den angrenzenden Montenegrinern, 
auch waren sie von allen Nachbarn gefürchtet  und verachtet, da sie 
ebenso wie die Gusinjer die Bessa nicht  respektierten. Aus diesem 
Grunde wurden  diese Gebiete niemals von Forschern besucht, denn 
dort gibt es auch keine katholischen Priester,  sondern bloß fanatische 
Hodjas, die jeden Fremden als Spion' oder Eindringling’ betrachteten.

Die Bewohner  von Plav und Gusinje sind meist  wohlsituiert,  
da die Gegend äußerst f ruchtbar  ist und wegen der  Höhenlage und 
des Wiesenreichtums auch intensive Vieh-, namentlich Schaf- und 
Pferdezucht  gestattet. Ebenso wäre reiche Obstkultur möglich, was 
die herrl ichen Pflaumen-, Apfel- und Birnenbäume in den Hausgärten 
Plavs und Gusinjes beweisen, doch pflanzt die Bevölkerung nur  so 
viel, als für den Hausgebrauch notwendig ist, da wegen der Ent legenhei t  
der Gegend eine Ausfuhr nicht  stattfand. Vor einigen Jahren 
kosteten in Gusinje 100 kg Pf laumen oder sehr  feiner Äpfel K  2 
österreichisch-ungarischer W ährung;  der Preis eines Hammels betrug 
K 4 bis 5. Der See von Plav dagegen enthäl t eine große Menge Fische, 
besonders Hechte, doch wird die Fischerei bloß von Wenigen und 
nur  zum Hausgebrauche gelegentlich auf primitivste Art mit der 
Fischgabel betrieben. In der Tracht  unterscheiden sich die Bewohner  
dieses Gebietes nicht von den anderen nordalbanischen Stämmen.  
Die Männer t ragen die dicken weißen, enganliegenden Schafwollhosen
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— Tschakschir. In den Sommermonaten werden auch Leinenhosen 
verwendet;  eine aus demselben Stoffe verfertigte Ärmelweste
— Djamadân — sowie eine zweite Weste  aus dickem schwarzen 
Woll tuch mit kurzen Ärmeln und einem viereckigen Rückenlappen 
—• Djurdin. Einige benützen auch eine weite, bis oberhalb den 
Knien reichende Joppe mit  Kapuze aus schwarzbraunem Schafwoll
tuch — Dolama. Die Frauen t ragen einen bis zu den Knien reichenden 
Rock aus dickem schwarz und weiß gereiftem Wollstoffe, einen Djamadan, 
und sowohl vorne als rückwärts  eine kleine schmale Schürze meist  aus 
rotem Wolltuch. Die Fußbekleidung besteht  bei beiden Geschlechtern 
aus Opanken, wie sie in Bosnien getragen werden.  Die Frauen haben 
auch schön gearbeitete, verschieden gefärbte Kniestutzen. Der Kopf 
des Mannes ist bis auf  einen Schopf — Percin — am Scheitel rasiert, 
als Kopfbedeckung dient eine weiße fezartige Kappe, ebenso wird ein
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F ig . 29. ICula des re ichen  R ed jepag ic  in P lav .

mehrere  Meter langer weißer Leinenstreifen malerisch nach Beduinen
art  um Stirne, Hals und Kinn geschlungen,  was den meist  athletisch 
gebauten Gestalten ein sehr kühnes Aussehen verleiht, zu welchem 
auch der herausfordernde wiegende Gang viel beiträgt. Die in Plav 
und Gusinje wohnenden Mohammedanerinnen verbergen das Gesicht 
vor fremden Männern, die in den Dörfern lebenden dagegen nicht.

Die Bauart der Häuser in diesen Gebieten ist verschieden. Kula 
wird ein einstöckiges, mit Schießscharten versehenes Steingebäude 
genannt. Kuca ist ein ebenerdiges Haus, dessen unterer  Teil aus 
Stein, der obere aber aus Holz gefertigt  ist. Zemljaca dagegen wird 
jede Holzhütte genannt.  Die Kulas haben im Erdgeschosse •— Izba — 
den Stall, von welchem aus eine Holztreppe in das Stockwerk führt; 
dieses besteht  gewöhnlich aus fünf Räumen, nämlich dem Vorraume, 
der  Feuerstelle und der Vorratskammer, ferner zwei Zimmern, von 
denen das eine die Minder — mit  Teppichen belegte, etwa 40cm 
hohe und 1 m  breite Holzpodien — und den Haman — Baderaum —■
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enthält. Im anderen Zimmer befindet sich ein sehr  schön von Holz 
gearbeiteter kastenart iger Verschlag', der zur Aufnahme des Bett
zeuges während des Tages dient. Das hiebei verwendete  Holz s tammt 
hier meist von der Panzerkiefer  — Pinus Jeucodermis ■— welcher  Baum 
eine Spezialität jener  Gegenden ist. In manchen Häusern fand ich 
auch einen zweiten Kasten, der für die Kleider bestimmt war, ebenso 
Holztruhen für die Frauenkleider . Dieses zwei te Zimmer wird als 
Schlafraum benützt ;  während des Tages halten sich gewöhnlich die 
Frauen darin auf. Es besitzt auch einen balkonartigen geschlossenen, 
mit Schießscharten versehenen Vorsprung — Cosak —, ebenso einen 
offenen Kamin —■ Odjak. Alle Fenster  sind mit Holzgitter —

F ig . DO. T e il des B asars in G usinje.

Resetka — verschlossen. Der Hofraum ist meist mit  einer hohen Mauer 
umgeben und mit  einem großen doppeltürigen Tore, über dem sich 
ein Dach befindet, versehen. Einige solche Torschutzdächer Gusinjes 
sind derar t  gebaut, daß sie Sitzplätze für mehrere Personen haben;  
solche Toraufbauten werden »Teferic« genannt  und haben denselben 
Zweck wie Gartenhäuser  oder Veranden.

Nahezu alle Einwohner  von Plav und Gusinje sind Kaufleute 
und handeln mit  allem, was ihnen unterkommt, dabei betreiben sie 
auch Landwirtschaft.  Ihre Waren  holen sie sich auf Tragt ieren aus 
Ipek, Pr izren oder Djakova, einiges, so auch Tabak, dagegen wird 
aus Skutari  gebracht. Sowohl in Plav als auch in Gusinje ist ein 
sogenannter  Basar, woselbst sich außer deji aus Holz verfertigten 
Kaufläden nur  Kaffeetrinkstuben und Rasiergeschäfte bef inden; meist 
sind diese beiden Annehmlichkei ten in einem Raume zu haben. Die
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»Kaffeehäuser« sind gewöhnlich in den Stockwerken untergebracht ;  
sie besitzen eine Feuerstelle,  ein etwas erhöhtes Holzpodium von 
verschiedenen Dimensionen für gewöhnliche Gäste sowie ein längs 
der mit vielen Fenstern versehenen Frontsei te laufendes, e twa 1 m 
hohes und ebenso breites, mit  Teppichen belegtes »Minder« für 
bessere Gäste. Die Ladenbesitzer wohnen wie überall im Orient 
außerhalb des Basars.

Die Bewohner  Gusinjes und dessen Umgehung waren,  wie 
bereits erwähnt,  ebenso verachtet als gefürchtet  sowohl von den 
katholischen Naehharstämmen als von den Montenegrinern; durch 
ihre Wildhei t  und Unbändigkeit  machten sie aber auch der türkischen 
Regierung viel zu schaffen. Die Behörden hatten absolut keine 
Macht und waren bloß so lange geduldet, als sie sich in nichts hinein-

Fig . 81. H äuser der M nrtinici im gleichnam igem D orfe n äch st G usinje,
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mengten. Unangenehme Kaimakans wurden einfach erschossen, was 
des öftern vorkam. Mit den Montenegrinern waren sie stets auf dem 
Kriegsfuße; Mord und Raub war  an der Tagesordnung,  und deshalb 
ist es auch nicht zu verwundern, wenn die letzteren nach Besetzung 
des Gebietes im Balkankriege fürchterliche Rache nahmen. Ich habe 
das Massengrab nächst Plav gesehen, woselbst achtzig Notabein aus 
Plav und Gusinje verscharr t  liegen; sie weigerten sich zum Glauben 
ihrer Großväter überzutreten und wurden  deshalb erschossen. Nach 
dieser Hinrichtung wurden  die gesamten mohammedanischen Frauen 
und Mädchen aus den Häusern gezerrt  und mußten auf der Richtstätte 
»Kolo« tanzen, wobei  von den montenegrinischen Soldaten der Takt  
hiezu geklatscht  wurde. W egen  diesen und anderen Gewalttaten ist 
der Haß gegen die Montenegriner  jetzt ein noch erbitterter,  und trotz 
der Entwaffnung werden an den Grenzen, so namentlich in Polimje, 
häufig zu Markte gehende Montenegriner  von den sogenannten 
Kaöaken erschossen — das sind, um der  Entwaffnung zu entgehen,
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in die Berge geflüchtete Albaner, die nun kleinere Banden bilden. 
Aue Haß gegen die Montenegriner  sind die Gusinjer jetzt  der Monarchie 
ergeben, doch würde es eine sehr  schwierige Aufgabe sein, den 
momentan verhaltenen, aber  niemals erlöschenden Rachedurst  dieser 
Menschen zu zügeln.

Schade, daß dieses landschaftlich und klimatisch herrliche, an 
Naturschätzen jeder Art ungemein reiche Gebiet außer Saumwegen 
keine Verbindungen hat  und der Entlegenheit  wegen von jedem 
größeren Orte mehrere Tagreisen entfernt ist. Eine Verbindung mit 
dem Meere — respektive Skutari  — oder mit Prizren würde von großem 
W erte  sein. Die damit verbundene Hebung des Handels, Gewerbes, 
der Landwirtschaft und der Industrie möchten möglicherweise auch 
die Bewohner  auf andere Gedanken bringen, da ihr angeborner 
kaufmännischer Geist ihnen bald die Vorteile eines friedlichen Neben
einanderlebens zum Bewußtsein bringen würde.

Das Weib in Montenegro.
Von Rittmeister Dr. R i c h a r d  K ü h n e 1 1, Wien.

Zu den überlieferten Vorurteilen, unter  denen man das Vaterland 
des Königs Nikola, das geheimnisvolle Land der schwarzen Berge, 
anzusehen gewohnt  ist, gehört  auch die Fiktion von seiner einheit 
lichen südslawischen Bevölkerung. Der »Montenegriner« ist aber 
ebenso wie der »Österreicher« kein nationaler, sondern ein rein 
politischer Begriff, die Zusammenfassung der Unlertanenscbaft  inner
halb variabler staatlicher Grenzen, war  nie ein Rassenbegriff, eine 
Einhei t  nationaler oder kul tureller  Tatsachen.

Ohne hier  auf  Feinhei ten im Unterschiede der völkischen 
Abstammung zwischen den Bergbewohnern an der dalmatinischen 
und herzegowinischen Grenze und  den Bewohnern der Niederung 
um den Skutarisee und der Küste einzugehen, muß aber dennoch 
auf  den tiefgreifenden Gegensatz hingewiesen werden,  der  in die 
Bevölkerung durch das religiöse Bekenntnis gerissen ist, ein Gegen
satz, der  ganz besonders in der Stellung der Frau in die Augen fällt.

Die Rolle des muselmanischen Weibes  soll hier  nicht  näher  
erör ter t werden.  Sie deckt sich mit der  ihrer  Schwestern in der 
Türkei  und  den übrigen islamitischen Ländern,  weil sie nicht von 
nationalen, sondern religiösen Gegensätzen bedingt  ist. Es möge 
genügen,  auf die eigentümliche Stellung der slawisch-christlichen 
Grnogorcenfrau als Mädchen, Gattin und Mutter hinzuweisen, welche 
dem Kulturforscher, der  die Zusammenhänge der Beschäftigung und 
rasseeigenen Neigung mit der Kulturentwicklung als den Lei tstern ^ 
seiner  Untersuchung anerkennt,  viel des Bemerkenswerten bietet.

Ein getreues Spiegelbild der Stellung in der Familie und im 
Stamme gibt schon die äußere Erscheinung des montenegrinischen
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Weibes.  Ihr Bau ist bei wei tem nicht so hochstämmig1 wie der der 
Männer, ihre Formen entbehren der äußeren Schönheit, weil sie sich 
infolge der harten Haus- und Feldarbeit ,  des beständigen Tragens 
schwerer  Lasten nicht entwickeln können. Ihre Gesichtszüge sind 
grob und ohne jeden Schimmer von Intelligenz, die das Antlitz" 
der Männer auszeichnet.  Ihr einziger Schmuck sind die langen, tief
schwarzen Iiaare, die sie wie eine Krone geflochten um die Stirne 
gelegt hat.

Mit diesem Bilde ist das Charakteristische der Stellung des 
Weibes gegeben : Arbeits- und Lasttier, nur  mit dem eigentümlichen 
Zug der vollständigen Unverletzbarkeit .  Trotz ihrer Niedrigkeit,  ihrer 
Unbildung und dem vollkommenen Mangel an äußerer Anziehungs
kraft wird in keinem Lande der Welt  das Weib als Jungfrau, als
Gattin oder Mutter moralisch so hochgehalten,  von Herkommen und
Sitte so geschützt  wie in Montenegro. Ein Angriff auf ihre Sittsam- 
keit zieht unnachsichtlich den Tod des Beleidigers nach sich, der 
der Blutrache Verfallene, der sich unter  den Schutz eines Weibes 
flüchtet, ist unverletzlich, die alten Heldenlieder erzählen von Frauen, 
die sich bei den zahllosen Fehden zwischen den einzelnen Stämmen 
als Schild vor die Körper einzelner bedrohter Helden geworfen haben 
und dadurch das Leben der Bedrängten retteten, da kein Mann es 
wagte, auf ein Weib zu schießen oder es mit  dem Handzar anzugreifen.

Ein zweites charakteristisches Bild bieten die Karawanen,  welche 
auf allen Straßen an Markttagen zur Stadt ziehen, vorne der Haus
herr, hoch aufgerichtet, die Zigarette im Munde, frei und stolz, mit 
elastischem Schritt, jeder Zoll ein Junak, ein Held, einherschreitend,
hinter ihm Frau und Töchter, mitunter  sogar die alte Mutter, schwer
bepackt mit Lasten, e twa das Tragt ier  am Strick nachschleife.nd, 
mühselig einherkeuchend, selbst noch fleißig den Strickstrumpf oder 
die Spindel handhabend.

Arbeit, das • ist das Losungswort  der Frau von ihrer frühesten 
Kindheit  bis zu jenem Moment, wo die Kräfte gänzlich versagen 
und sie sich zum Sterben auf das Strohlager in der Kuëa legt. Das
kleine, kaum erwachsene Mädchen hütet  die Ziegen und Schafe der
Hausgemeinschaft in den Felsen, allein auf  sich angewiesen von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang,  ein Stückchen Maisbrot und 
etwas Schaf- oder Ziegenkäse und eine kleine Kürbisflasche mit 
Wasser  als Nahrung für den ganzen Tag. Dort oben in der wilden 
Einsamkeit der  weißen Felsen, inmitten einer grandiosen, t raurigen 
Natur, über sich den Himmel und unter  sich die bizarren Formen 
des Karstes, verinnerl icht  sich die Natur  des Weibes in einem solchen 
Maße, daß Menschenscheu, Liebe zum Vieh die Grundzüge des
Charakters werden. Kleine Freunde und Freundinnen,  Kinder  wie sie, 
gesellen sich zu ihr, sie singen gemeinschaftlich die alten Helden
lieder, die sie den Männern abends abgelauscht  haben, vor ihrem
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Auge erscheinen in der Dämmerung die sagenhaften Wesen der 
südslawischen Mythe, die Vila und Kudsedra (Fee und Drache), bis 
sie sich abends aufmachen und das weiße Gehöft aufsuchen. Doch 
ist ihrer  Arbeit noch nicht Genüge getan. Nun heißt es das Abend
mahl für die heimkehrenden Männer bereiten, die Hütte für die 
Nacht herzurichten und alle jene kleinen Handreichungen zu tun,' 
welche zur Vorberei tung für die Nachtruhe notwendig sind. So 
wächst  das Kind zum Mädchen auf, bis es endlich dem IFrtendienste 
entwachsen und als Hilfe der Mutter im Hause verwendet  wird. Da 
heißt, es schwere Feldarbeiten tun, sich selbst als Zug vor den 
primitiven Pflug spannen, von der entfernten Quelle oder Zisterne 
oft s tundenweit  das Wasser  zu tragen, aus der Hirtin wird die 
landwirtschaftliche Arbeitskraft.

Und dieses monotone Dasein unterbr icht kein Strahl erotischen 
Gedankens,  die Entschädigung für des Tages Miihe wird nicht durch 
das Liebeswerben eines Burschen abends belohnt, kein Ständchen 
ruft sie des Nachts an Fenster  oder Tiir der Hütte — eine Sache zur 
Arbeit, wird sie wie eine Sache von den Eltern dem Manne gegeben.

Aus dem früheren Braulraub, der bei allen primitiven Völkern 
zu finden ist, ist der Brautkauf geworden, und ähnlich ihren 
mohammedanischen Schwestern und den Jüdinnen des europäischen 
Ostens, sieht sie den Erwählten ihres Vaters oft nicht eher als am 
Hochzeitstage.

Im Einklang mit der oben geschilderten magdlichen Stellung 
des Weibes ist nicht  nur  die Art der Ehestiflung, als deren nächster 
Zweck lediglich der Bedarf und der Fortbestand des Hauses gilt und 
daher gänzlich in den Bereich der väterlichen Autorität  fällt, sondern 
auch die ganze Stellung der montenegrinischen Frau im Hause.

Der Wahl  eines jungen Mannes wird nur  dann Rücksicht ent- 
gegengebrachf , wenn das Interesse und die Ehre des Hauses nicht 
entgegenstehen.  Gar keine Wahl  steht aber  dem jungen Mädchen 
zu, im Gegenteil, i rgendeine Äußerung, w'elche eine Neigung zu 
einem bestimmten Manne verraten würde, würde als arger  Verstoß 
gegen die Schamhaftigkeit  angesehen werden. Zwischen befreundeten 
Familien kommen Verlöbnisse vor für eventuelle Fälle, wenn die 
Verlobten noch gar nicht das Licht  der Welt  erblickt hatten.

Die Hochzeitsgebräuche selbst geben ein getreues Bild der 
Stellung, welche die junge Frau im Hause ihres neuen Gebieters 
erwartet,  sie ist nicht Subjekt, sondern Objekt der Zeremonie, eine 
Sache, über die verfügt wurde, In früheren Zeiten war  es der jungen 
Frau direkt verboten, die Angehörigen ihres neuen Hausstandes mit 
Namen anzureden, in demutsvoller Unterwürf igkei t mußte sie jeden 
mit dem ihm zukommenden Verwandtschaftsgrade anreden. Kommen 
Männer ins Haus, zieht sie sich zurück. Gäste bewirtet  nicht sie, 
sondern ihr Mann, wie es ihr auch verholen ist, an dem gemeinsamen
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Mahle tei lzunehmen. Erst wenn sie Mutter geworden ist, findet sie 
eine gewisse Achtung, besonders wenn das sehnlichst erwartete 
Kind ein Knabe ist. Ihre Sorge muß es nun sein, sich diese Achtung 
zu bewahren, und dieses Bemühen ist der Grund, weshalb eine nicht 
immer vernünftige Liebe und Sorgfalt seitens der montenegrinischen 
Mütter den Knaben entgegengebracht  wird. Umgekehrt  erfreut sie 
sich aber der zärtlichsten Verehrung ihrer Kinder, und es gibt nichts 
Innigeres als das liebende Verhältnis zwischen Mutter und Sohn, 
nichts Zarteres das zwischen Bruder und Schwester,  das damit Hand 
in Hand geht. Es gibt nichts Teueres  für den Crnogorcen als seine 
Mutter. Für sie ist er imstande, alles zu tun und alles zu unterlassen. 
Geliebteres besitzt er nicht als seine Schwester,  für ihre Ehre setzt 
er sein Leben ein und opfert selbst sein Haus. Beim Andenken oder 
beim Leben der Mutter schwört er »Tako mi'majene rane!« (»Bei der 
Muttermilch, die mich genährt!«)

W as  sonst von dem Leben der Frau  im Hause zu sagen ist, 
ist außer jenem einzigen Lichtstrahl in dem gleichförmigen Dasein 
wiederum nur  Arbeit. Die gesamte Entwicklung der Hausindustrie 
ist die Folge der kontinuierlichen Arbeitsleistung der Frau. Diese 
scheren und waschen die Wolle der e igenen Schafe, rösten und 
brechen den Hanf, der von den eigenen Poljen herabgebracht  wird. 
Was  der Crnogorce, sein Weib und seine Kinder  am Leib tragen,

t

ist Arbeit der Frau, beziehungsweise der Mutter.
Alles in allem ist die Stellung der  montenegrinischen Frau, 

wenn sie auch als Sache in der Hand des Mannes angesehen wird, 
gänzlich der ihrer mohammedanischen Schwester  ähnlich, da diese 
nicht aus der Enge ihres Hauses herauskommt.  Von einem, wie 
Schriftsteller, behaupten, kulturfeindlichen Einfluß des Islam kann 
nicht die Rede sein, da der geschilderte Zustand ein typisch slawischer » 
ist. Selbstverständlich gelten die geschilderten Zustände lediglich für 
die eigentliche Landbevölkerung,  die Stellung der  Frau des gebildeten 
Mittelstandes, soweit von einem solchen in Montenegro überhaupt  
gesprochen werden kann, ist eine ganz andere.

Es ist eine Eigentümlichkei t Montenegros, daß sehr viele, um 
nicht zu sagen die meisten 'Angehörigen der führenden Intelligenz 
nicht im Lande geboren, sondern meist zugewanderte  slawische 
Stammesbrüder,  fast ausschließlich aus dem Gebiet der österreichisch
ungarischen Monarchie sind. Die bodenständige Intelligenz hat sich bis 
heute aus dem kleinbürgerlichen Milieu nicht erheben können und 
ist nichts anderes als der typisch montenegrinische Junak mit etwas 
westeuropäischem Firnis übertüncht.

Im Gegensatz zu dieser halb gebildeten Klasse von Männern 
stehen die Frauen der besseren Kreise. Die jungen Mädchen wurden, 
falls es nur  halbwegs die Mittel der Familien oder die mehr  oder 
weniger innigen Beziehungen zum königlichen Hause erlaubten,

9*
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entweder  in der Schweiz, in Paris oder in England erzogen oder in der 
von der Kaiserin Maria von Rußland in Getinje gegründeten und ihren 
Namen t ragenden Erziehungsanstalt  für junge Montenegrinerinnen 
gebildet. W ährend  eben unter  den Männern selten jemand ist, der 
außer Slawisch und etwas Deutsch eine andere Sprache spricht, 
sprechen die Frauen der besseren Kreise Montenegros fast durchwegs 
fehlerfrei Französisch und Englisch. Auch sonst sind sie in Bezug 
auf das, was man allgemeine Bildung nennt,  den Männern wei t 
überlegen.

Alte deutsche Siedlungen im nordöstlichen Italien.
Von A n t o n  D a c h  1 e r, Wien.

(Mit 9 Grundrissen auf einer Tafel.)

Die Römer hatten während ihrer Herrschaft über  die Âlpen- 
länder die Ureinwohner,  die Räter, romanisiert,  was die heutigen 
Ortsnamen für Tirol und einen großen Teil der Schweiz beweisen. 
Die Bayern begannen sogleich nach ihrer E inwanderung in ihre 
heutigen Sitze mit der Verschiebung ihrer Mundart gegen Süden und 
reichten den Langobarden ihre Hand. Doch kam, ihre Vorrückung 
im zweiten Jahrtausend zum Stillstände. Ihre Arbeit  ist im Laufe 
der Zeit vernichtet worden, doch haben sich in aller Stille in den 
mächt igen Grenzgebirgen zwischen Italien einerseits und der Schweiz 
und Österreich anderersei ts durch lange Jahrhunderte  deutsche Bauern
gemeinden in volkstümlichem Gewände mit alten Mundarten und 
Lebensverhältnissen erhalten. Allerdings ist seither ein bedeutend 
größerer Teil deutschen Gebietes dem herumwirbelnden lebhaften 
italienischen Volksleben zum Opfer gefallen, nicht  ohne vielfältige 
Spuren zu hinterlassen. Erst  in neuerer  Zeit sind, meist  durch 
wissenschaftlich gebildete Bergwanderer,  mit allmählich zunehmendem 
Eifer viele Nachrichten darüber  veröffentlicht worden.

Zwei Gebiete kommen dabei in Betracht, im Westen einige 
Hochgebirgstäler südlich des Monte Rosa, dann ein Landstrich von 
Provinzgröße östlich des Etschflusses. Das erstere steht unter  deutsch
schweizerischem Einflüsse, das östliche ist hauptsächlich das Ergebnis 
bayrischer und teilweise a lemannischer  Tätigkeit. Die weite Unter
brechung zw'ischen beiden Sprachinseln ist dem zuzuschreiben, daß 
die Deutschen in Italien nicht über den bäuerlichen Beruf hinaus
kommen und daher nur  in landwirlschaftlichen Gegenden festen Fuß 
fassen konnten. Wo daher auch ändere Berufe in Frage kamen, wie 
im Verkehrsstrome des weiten Etschtales mit  seinem brausenden 
Leben, war  eine Niederlassung dort nur  schwer möglich und auf die 
Dauer nicht  haltbar. Wegen der hauptsächlich bayrischen Abstammung 
der  Siedler im östlichen deutschen Gebiete und weil dasselbe auch 
deshalb eine stattliche Anzahl von tücht igen Forschern gefunden hat,
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wollen wir uns hieVtin erster Linie damit befassen. W ährend  die 
früheren Bearbeiter ihr Augenmerk auf Herkunft der Bewohner, 
sprachliche und touristische Verhältnisse in erster Linie richteten, 
das volkskundliche Moment und besonders das Siedlungswesen fast 
vollständig außer acht ließen, hat ^er  Professor der Universität  Padua 
Dr. Aristide B a r a g i ' o l a ’, welcher sich schon längst eingehend auch 
noch mit deutschen volkskundlichen Studien befaßt hatte, über unseren 
Gegenstand ein W erk  herausgegeben,1) welches uns eine genaue 
Kenntnis nicht nur  der deutschen, sondern auch der italienischen 
Häuser der fraglichen Gegend gewährt,  wodurch die Kenntnis dieser 
für uns ziemlich dunklen Gegend wesentl ich gefördert wird.

Die Langobarden aus Niedersachsen eroberten 568 am Ende 
der germanischen Volkswanderung Oberitalien bis zum westlichen 
Alpenkamm, nachdem sie . einige Zeit an der mittleren Donau 
gesessen waren und dort das Land den Awaren überlassen hatten. 
Die Krieger unter ihnen setzten sich an Stelle der italienischen 
Grundherren, die dortigen Bauern hatten nur  ihren Eigentümer 
gewechselt.  Die dadurch entstandene dünne  fremde Schicht, zum 
größeren Teile in den Städten, erlag in der  Sprache bald den ein
heimischen Einflüssen und im Verlaufe von etwa zwei Jahrhunderten 
war  die ursprüngl iche Sprache verschwunden und etwa nur  der 
gesellschaftliche Stand der Eingewanderten als Gutsherren teilweise 
merkbar. Der langobardische Geschichtschreiber Paulus  Diakonus, 
Sohn Warnefrieds,  schrieb in der ersten Hälfte des 8. Jahrhundertes  
lateinisch. Dagegen erhielten sich zahlreiche germanische Vornamen.

Die westliche germanische Gruppe, südlich des Monte Rosa 
begreift die obere Stufe, des Lystales, das Val di Gressoney, Lesia, 
dann Rima, Rimella, Macugnaja und das obere Tocetal. Das Deutschtum 
stammt dort aus dem deutsch-schweizerischen Wallis,  dürfte keine 
bedeutenden Verluste erlitten haben und ist noch gegenwärt ig  lebens
fähig. Die italienische Königin Margherita,  deutscher  Abstammung, 
welche in Gressoney ihren Sommersitz hat, unters tützte  bis zum Krieg 
die Bewohner  in ihrem deutschen Bestände.

Wesent lich größer, doch außerordentlich 'großen Rückgang- auf
weisend ist die Gruppe östlich der Etsch. Nach sprachlichen Resten, 
Orts- und Personennamen,  Urkunden und geschichtlichen Ereignissen 
erstreckte sich das mehr  oder weniger deutsch durchsetzte Gebiet vom 
Et?chtale bis zur jetzigen italienischen Ostgrenze und noch darüber, 
vom Tiroler und Kärntner Alpenkamm südlich bis Verona, den Monte 
Berici, Padua, Pordenone und Udine. Daß bei dem fruchtbaren, auf
geweckten und arbeitsamen italienischen Volke nach dem Ver
schwinden der langobardischen Sprache andere Deutsche eine so

*) La casa villareccia delle colonie Tedeseln del gruppo Carnico, Sappada, Sam'is e 
T imau con raffronti delle Zone contermini Italiana ed Austriaca Gurnin. Gadore, Zoldano, 
Agordino, Carintia e Tirolo. 313 illustrazioni. Zürigo, Orell, Füssli, editori.
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große Verbrei tung finden konnten, läßt sich nur  dadurch erklären, 
daß später von Seite der deutschen Landeshohei t  behufs Festhaltung 
von Norditalien deutsche Besiedlungen eingeleitet  wurden. Dies 
geschah, wie überall in der Feudalzeit,  durch Besetzung von he rr
schaftlichem Boden mit hörigen deutschen Bauern. Noch im 6. Jahr
hundert  verbanden sich die Langobarden mit  den im Etsch- und 
Pustertale vordringenden Bayern gegen ihre Widersacher,  die Frankem 
Byzantiner und den Papst, welcher den Langobarden schon ihres 
albanischen Glaubens halber  zu schaden suchte. Abträglich waren dem 
Deutschtum ferner die wiederhol ten Maßregelungen und Zerstücke
lungen des allerdings stets gegen die Kaiser widerspenstigen Bayern 
und das von Ludwig dem Deutschen bis Otto I. bestehende italienische 
karlingische Königtum, Mit letzterem Kaiser begann endlich 962 das 
kraftvolle Streben, Norditalien deutsch zu machen, nachdem schon 
950 Bayern und Schwaben damit begonnen hatten. Die Langobarden 
waren wohl schon verwelscht.  Otto gründete  die Marken Verona 
mit Friaul und Trient, Aquileja und Istrien, die allerdings schon 
eine zahlreiche deutsche Bevölkerung, offenbar aus dem Zusammen
arbeiten der Langobarden und Bayern aus früherer  Zeit, hatten* 
Bayern erhielt  die Verwaltung, doch leider nur  für kurze Zeit, bis 
983, wo das Herzogtum wegen Empörung zerstückelt, wurde,  obwohl 
Kaiser Otto II. erst die zwei großen Markgrafschaften Verona und 
Ivrea unter  bayrischer Verwaltung gebildet und gestellt hatte. Die 
deutsche Sprache war  damals gut  vertreten, Patriarchen und höhere 
Geistlichkeit, 'Burgherren, derjGörzer Hof gehörten ihr an. Nebst  anderen 
Geschlechtern sind die Attems, Auersperg, Collalto, Colloredo, Stras- 
soldo, Wallsee dort begütert, Strassoldos sollen bis ins 8. oder 9. Jahr 
hundert  zurückgehen. Die deutschen Partriarchen sorgten für die 
deutsche Gesinnung der Priesterschaft. Von den zahlreichen deutschen 
Burgen sollen nur Attems, Auersperg und Spilienbergo genannt  werden. 
Die westlich abgelegene neue Mark Ivrea hat offenbar d e Bildung 
der deutschen Gruppen südlich des Monte Rosa veranlaßt. Unter den 
folgenden Kaisern bis Friedrich I. Barbarossa geschah noch manches 
zur Stärkung deutschen Wesens, aber schon Friedrich II. kümmerte  
sich nur  mehr  um Süditalien und vom Zwischenreiche an wurden die 
Deutschen jenseits der Alpen ihrem Schicksale, der Einwirkung des 
kräftigen italienischen Volkslebens, überlassen, wurden verwelscht 
oder wichen ins Gebirge aus.

Die deutsche Besiedlung begann daher schon im 6. Jahrhundert  
durch Bayern, wurde durch verschiedene Einflüsse wiederhol t un ter
brochen, im 10. Jahrhundert  durch kräftige Mittel wieder  aufgenommen 
und im 13. Jahrhundert  fallen gelassen. Die Ausführung geschah derart, 
daß unter  deutscher Verwaltung Herrschaften durch Belehnung 
oder Kauf von Fürsten, Bischöfen, Klöstern oder Herren erworben 
oder in eigenem Besitze derselben mit aus dem Deutschen Reiche
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herangezogenen Bauérn besetzt wurden. Davon waren bis vor kurzem 
noch deutsch die Monte Rosa-Gruppe, das Etschtal in Tirol bis Mezzo 
Tedesko herab, Trient  und Rovereit, Val Leno di Terragnuola , Leno 
di Vallarsa, der Hintergrund des Nonsbergtales (Proveis, Tre bei 
Fondo nördlich von Cles), Reste im Fassa- und Fleimserlal,  Luserna 
und St. Sebastian, einzelne Orte im Val Sugana- und Fersental, im 
nordöstlichen Italien Bladen (Sappada), Zahre (Sauris) und Tischl- 
wang (Timau). Die sogenannten Dreizehn und Sieben Gemeinden 
(Tredici, Sette con'iuni) hatten unter  venezianischer  Herrschaft be
sondere deutsche Verwaltung, was den deutschen Bestand einiger
maßen schützte, doch die Verwelschung nicht .verhindern konnte. Dort 
fand nach Czörnig in seiner Ethnographie  in den Fünfzigerjahren 
des vorigen Jahrhunder te sund seitherige Forscher  bisvor wenig Jahren 
einzelne Ortschaften, wo entweder  die Geistlichen deutsch predigten 
oder schließlich nur mehr  alte Leute im Hause deutsch oder zimbxisch, 
wie man es nannte, sprachen.

Die .Untersuchungen der Sprache der  deutschen Bewohner  im 
östlichen Gebiete ergaben meist die bayrische Mundart  des 12. Jahr- 
hundertes. Gewiß gab es kein größeres reindeutsches Gebiet, höchstens 
kleinere ungemischte Orte, die italienische Bevölkerung, war  mit 
Deutschen vermengt,  im Gebirge mehr, zu oberst allerdings fast rein. 
Deutsche Namen größerer Städte neben italienischen zeugen für 
deutsche Dörfer der Umgebung. Bancalari sagt,1) ein Gürtel teilweise 
deutscher Bevölkerung zog sich von der Veroneser Klause entlang 
den Lessinischen Alpen bis an den Isonzo, stellenweise wei t  ins 
Flachland hineinreichend. Es ist nicht unwahrscheinlich,  daß die 
höchsten, wei t  über 1000 m  hoch l iegenden deutschen Dörfer zuerst 
nur Sommeralpen waren und tiefer gelegene deutsche Standdörfer 
verwelscht  wurden.

Im Flachlande wird in Italien' Weinbau  und Seidenzucht  neben 
Ackerbau betrieben, wei ter  oberhalb Ackerbau und Viehzucht  mit 
zweistufigem Aufzug in die stavoii und malghe oder Käsereien. Die 
Deutschen ziehen nur einmal auf. Ständige Siedlungen sind übrigens 
bis 1500 m möglich. Die norditalienischen Häuser sind in der Regel 
in der Ebene wegen Holzarmut  aus Stein. In kurzen Worten einen 
Begriff davon zu geben ist nicht möglich, da sich wegen großer Ver
schiedenhei t der Einteilung keine mustergültigen Formen aufstellen 
lassen. Wegen wei tgehender Grundtei lung und s tarker  Vermehrung 
der Bevölkerung sind in den älteren Häusern mehrere Wohnparteien 
oder die städtischen Besitzer haben kasernenart ige Häuser erbaut. 
Im Gebirge sind sie zwar  auch oft gemauert ,  doch auch mit hölzernen 
Hechlauben, Baikonen, sogar Legdächern versehen. Im Gegensätze zu 
unseren Tiroler und bayrischen Holzhäusern, von den schweizerischen 
nicht zu reden, sind sie meist flüchtig gemacht  und schlecht erhalten.

0  Globus 1894. Bd. 65.
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Ist damit Viehzucht verbunden, so gehören dazu zwei Stufen, für 
die Frühzei t  die stavoli, bescheidenere Häuser, wohin die Familie 
mitzieht, und für den Hochsommer die malghen in der Höhe, wo 
nur  Dienstleute das Vieh warten,  während die Familie wieder in 
das untere  Hauptwohnhaus zum Getreideschnitt  hinabzieht. Der 
Bauer  ist in der Ebene nur  colone, Pächter  beim Grundherrn,  dem 
signore, der in der Regel in der Stadt wohnt  oder nur zeitweilig 
auf dem Lande.

Die gewöhnlichen Bauernhäuser  sind meist zweigeschossig und 
haben unten die Wohnung, oben Vorrats- und Schlafkammern. 
Besondere Wohns tuben haben die Bauern selten. In kühler  Zeit 
sitzt man in der cucina am offenen Herdfeuer, 'sonst im Freien oder 
einem geräumigen Vorhause, wo auch gearbeitet  wird. W o wie in 
Oberitalien eine stua oder ein tinello vorhanden ist, deutet  dies auf 
deutsche Herkunft oder mindestens Beispiel. Die Heizung besteht  aus 
e inem offenen Herd, entweder  nur als Steinkreis auf dem Fußboden 
oder etwas darüber  erhöht. Der Rauch zieht durch Tür, Fenster oder 
ein Seitenloch in einer Außenwand ab, wo in neuerer  Zeit außen an 
der Wand  ein Holzschlot ihn aufnimmt und über Dach führt. In der 
stua steht meistens ein aus Ziegeln gemauerter  Ofen, gleichfalls eine 
den Deutschen entlehnte  Einrichtung. Der Stall ist fast immer ge 
t renn t  vom Wohnhause,  und wenn auch angebaut,  doch ohne un 
mit telbaren Zugang, darüber  der Futterboden.

Nun sollen zunächst die deutschen Gemeinden Bladen (Sappada) 
im Gomelico, Zahre (Sauris) und Tischlwang (Timau) betrachtet  werden, 
welche im Oberlaufe des Piave und des Tagliamentogebietes in Höhen 
von 1000 bis 1800 m  liegen und in jeder Beziehung deutsches Wesen 
an sich' tragen. Ich folge dazu dem oben erwähnten Werke  Baragiolas.

Die Bewohner  sind nach der altertümlichen Sprache, der Form 
und Bauart  des Hauses, den Namen der Betstandteile bajuvarischer 
Herkunft,' e lwa bis zum 13. Jahrhundert ,  und kamen eben deshalb 
aus dem nördlich gelegenen Puster-, Gail- und Mölltale, wenn auch 
manche, vielleicht mit Grund, aus Bayern abzustammen behaupten. 
Langobarden, anfangs noch Weideviehzüchter , hätten sich bei der 
E inwanderung wegen ihrer Sicherheit  und der Dürftigkeit  des Er
trages kaum so hoch hinaufgezogen,  für Zimbern,-wie lange Zeit be
hauptet wurde,  fehlt jedes Anzeichen, ebenso läßt sich die Herkunft 
von den Ostgoten nicht stützen.

Die Deutschen wohnen meist  in kleinen Weilern,  die I ta l iener  
wenn möglich, in geschlossenen Dörfern. Die Grundrisse (Abb. 3 und 4 
der Tafel V)1) sind ziemlich gleich den bayrischen Hausformen 
nach Abb. 1 und 2 der Tafel und so wie die bayrischen Häuser in

0  Abdruck mit Bewilligung der k. I<. Geograph. Gesellschaft aus meiner in deren 
Organ 1917, Heft 3, erschienenen Arbeit, wofür hiemit der Dank ausgesprochen wird.
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Niederösterreich1), im oberen Ennstale von Steiermark, in Oberösterreich, 
Salzburg-,Tirol und bei den Deutschen in Kärnten.2) Die beiden bayrischen 
Grundrisse sind einer Abhandlung- des Verfassers entnommen.3) 
W ohnhaus  und Stall sind getrennt  wie in Innerösterreich und bei 
den umwohnenden Italienern.

Die Wohngebäude waren offenbar meist ganz aus Blockwerk, 
während jetzt  häufig- schon das Erdgeschoß gemauert  ist; im Ober
geschoß haben sie Hochlauben mit einigen Trockenstangen.  Die davon 
getrennten Ställe sind sehr häufig gemauert,  haben über  sich den 
Fut terboden aus lockeren luftigen Blockwänden, herum Harfenwände 
zum Trocknen des Futters.

Es ist Grund, anzunehmen,  daß wie bei uns einst Rauchstuben 
bestanden, bei Italienern noch jetzt, was die oben beschriebene 
Art des Rauchabzuges bestät igt  und was später noch erw ähn t  wird. 
Der Rauch der Stube zieht nach der Küche ab. Bancalari beschrieb4) 
sogenannte Rotunden, hinausgebaute Küchen, die offenbar einst rund 
waren, nun auch viereckig sind, aus Südtirol, dem österreichischen 
Küstenland und Venezien, Baragiola mehrere  in Carnia, Cadore und 
Zoldano, ähnlich wie unsere  Schlotküchen (Trichterküchen)8). Der Ofen 
ist wie in bayrischen Häusern aus Kacheln und hat herum die 
deutsche Ofenbank und das »Ofenglander«.

Das über die deutschen Häuser bisher Vorgebrachte gilt im 
allgemeinen und besonders auch für S a p p a d a  (Bladen). S a u r i s  (Zahre) 
hat  eine Höhenlage von 1400 m, den Grundriß wie Sappada, W ohn
haus und Stall getrennt,  die Wohnhäuser  meist zwei- und drei
geschossig, die Küche heißt nach bayrischer Art »Haus«, ein Zeichen 
der einstigen Einräumigkeit  des Hauses, der Herd ist 20 cm hoch. 
Die Stubenwände sind zuweilen getäfelt .— Ti m a u  (Tischlwang) ist bis 
1300 m  hoch gelegen. Die Gehöfte bestehen aus dem zweigeschossigen 
Wohnhaus  und dem davon getrennten Stall  mit Fut terboden darüber, 
Der Grundriß hat eine abweichende Einteilung in zweifacher Art: 
1. Einfache Häuser mit  nur  zwei Gemächern, der Küche mit unmit te l 
barem Eintrit t  von außen und der Stube, die Treppe nach dem Ober
geschoß ist außen oder innen, oben sind Kammern (Abb. 4). Es ist 
leicht einzusehen, daß die »Kuchl« einst Labn und die Stube Rauch
stube mit offenem Herd war, nach Abb. 1. 2. Das Haus hat  eine
schmale Labn in der Mitte, im allgemeinen wie Sappada.

Hütten, Hüttlan sind kleine Häuser mit oder ohne Stall oder 
als Anbauten der großen Häuser. Es ist möglich, daß derlei Anlagen 
für die dem Hausbesitzer zur zeitweisen Arbeit  verpflichtete Inwohner

0 Verfasser in Blättern d. V. f. Ldsk v. Nied.-Oest.
2) Verfasser im Bauernhauswerk des Oest. Ing.- u. Arcliit.-Vereines.
3) Zeiischr. d. V. f. öst. Volkskd. XVII, S. 37 f. — Ergänzungsheft, zu dieser Zeit

schrift Bd. XV.
4) Anthr. Ges. XXVI, S. 114 ff., XXIX, S. 147.
5) Bauernhauswerk, S. 135
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sind. Malghe sind Alpen des letzten Aufzuges bis 1658 m  Meeres
höhe. Für  die' ohnedies hochgelegenen Wohnstät ten gibt es nur  
einmaligen Aufzug zu den Malghen. Es sind meistens zwei Hütten 
in Blockbau mit Herd und Milchkeller und der Stall.

Zahlreiche deutsche Benennungen aus dem Leben der deutschen 
Bewohner, besonders von Hausteilen, zeigen deren bayrische Ab
stammung,  so: Barren, Brucken (Tennbrücke), Dille (Kammer-, Heu-, 
Strohdille), Gaden (Gädentle), Gemäntle (Giebelschalung), Grumet, Harfe 
(ital. arfa), Kachelstube, Kaimach (Kamin, in Tirol Kemich), Kamer- 
lan, Kellderle, Kuchl (dafür auch Haus), lobia, loda, lotha (auf Labn, 
Laube zurückgehend), Pfannknecht , Pirl  (Heuschober), Raide, Roffen 
(Sparren), Schrotten, Solder (Hochlauben), Stuben, Stühle.

Baragiola behandel t  dann wei ters die nordöstlichen italienischen 
Landschaften1 Carnia, Cadore, Zoldano und Agordino, welche manche 
deutsche Reste in Bau und Benennungen aufweisen, die aus teilweiser 
deutscher Besiedlung und Nachbarschaft  herrühren.

Carnia, im Osten an unsere Provinz Küstenland grenzend, am 
oberen Tagliamento, hat  in der Hausform große Mannigfaltigkeit, da 
in der B e s i e d l u n g  öfterer Wechsel eintrat. Der Verfasser unter
scheidet mehrere Abarten, von denen hier auf  der Tafel fünf Grund
risse gebracht  wurden,  welche bedeutende Verschiedenhei ten und 
auch wieder  manche 'gemeinsame Eigenschaften zeigen. So haben 
Abb. 5, 6 und 7 keine Stube, so daß die Küche auch Wohn- und 
manchmal  auch Schlafraum ist. Haus 5 ist in Bloekwerk erbaut- 
6 ist kaum ein Bauernhaus zu nennen, hat  keine Stube, doch größeren 
Vorraum. -7 ist ein Doppelwohnhaus mit äußeren, in den Harfen
wänden gelegenen Holztreppen. 8 ist ein Grundriß bayrischer Art 
und ein hier selten vorkommendes Einheitshaus mit verbundenem 
Stall. 9 paßt in keine der besprochenen Formen.  Die beiden letzten 
Häuser haben nach deutscher Art nebst der Küche eine Stua, das 
Tinello oder die Gesindestube. Merkwürdig ist, daß die Tenne in einem 
Wohnraum untergebracht  ist, was auf ger ingen Ackerbau deutet. 
Man findet auch kleine Paläste mit  Holzlauben, ohne Stube, dabei 
gotische Architektur,  offenbar erst  später ein Bauernhaus geworden.

Cadore, Zoldano und Agordino liegen mehr  im nordwestl ichen 
Teile unseres Gebietes, südlich von Cortina d’Ampezzo in den Dolo
miten. Alle sind heute italienisch, haben aber viele Anzeichen einstigen 
deutschen Einflusses. Die Häuser sind sonst e inander ziemlich ähnlich 
und nach dem bayrischen Grundriß von Sappada (Abb. 3) ausgeführt. 
So wie teilweise in Carnia gibt es auch hier Gemächer, welche bei 
Italienern der unteren Stände nicht Vorkommen, neben der Küche 
Stuben, die Stua für das Tinello, die Gesindestube. Die Küche heißt 
bei einigen casa und offenbar verdorben cesa, also Haus, der ursprüng
liche Wohnraum, wie dies auch in unseren Alpenländern vorkommt, 
wo »Haus« jetzt den Vorraum bezeichnet,  einst aber  der einzige 
Raum im Hause war, io*
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Der einfache Italiener kennt  als Beheizung- zum Kochen und 
W ärm en  nur  den offenen Herd, Öfen sind ein Zeichen deutscher  Sied
lung- oder Nachahmung, ln den älteren Häusern einst besserer Art 
findet man noch alte Kamine. In den echten Bauernhäusern ist der 
Herd noch ein Steinkreis in der Mitte des Gemaches, besser etwas 
höher ausgeführt wie oben beschrieben Ebenso ist der Rauchabzug 
der  gleiche. In Ampezzo (Carnia) wird der Rauch in einem Rauch
mantel über dem Herde gesammelt,  der sich nach oben zu einem 
Schlot verengt  und ihn über  Dach führt. Uber dem Herde hängt  der 
Polentakessel an einer Kette. In der Gesindestube steht der aus 
Ziegeln gemauerte  Ofen.

Die Ställe, meist vom Wohnhause getrennt,  sind von Hochlauben 
und Harfenwänden zum Austrocknen der Feldfrüchte umgeben,  was 
starke Niederschläge voraussetzen läßt. Das Obergeschoß derselben 
ist aus Blockwerk mit großen Zwischenräumen versehen, zur t rockenen 
Lagerung des Viehfutters.

Die Grundrisse auf der Tafel enthal ten die Bezifferung aller 
Gemächer, welche im Nachfolgenden bezeichnet  werden soll:

I. B a y r i s c h e  B a u e r n h ä u s e r  in Ö s t e r r e i c h .  (Abb. 1 und 2.)
Abb. 1. Einfaches ursprüngliches Haus, — 1, Lahn. 2. Stube (Rauchstube). Die

angedeutete Vergrößerung besteh t  in 3. Kammer oder Stübel.  4. Keller-
Abb. 2, B auernhaus mittlerer  G-öße. — 1. Labn, 2. Stube. 3. Küche. 4. Keller"

5. S lübl , Kachelsluhe oder Kammer.
II, D e u t s c h e  B a u e r n h ä u s e r  in I t a l i e n .  (Abb. 3 und 4 )  Sappada, Timau.

S a p p a d a .  Abb. 3. — 1. Labn, im Erdgeschoß Tenne, oben Mittelgang. 2. Stube
(Sappada Ko-slube oder Kachelstube). 3. Kuchel (in Sauris , ,Haus“ ). 4. Stuhl 
(Sappada). 4 und 5. Keller oder Kammern.

T i m a u .  Abb. 4 ist offenbar ein altes bayrisches Haus wie Abb. 1. — Im Ober
geschoß sind überall  bei gleicher Einteilung Kammern vorhanden.

III. I t a l i e n i s c h e  B a u e r n h ä u s e r .  (Abb. 5 — 9.)
C a r n i a .  Abb 5. — 1.. Sotto portico, Vorraum. 2. Küche, zugleich einziger Wolin- 

raum. 3. Keller. 4. Stall.
Abb. 6. — 1. Vorhaus. 2 und 3. Kammern. 4. K-ller. 5. Küche, zugleich einziger 

W ohnraum . 6. Stall.
Abb. 7. Doppelvvobnhaus, W ohnung und Stall vereinigt. — 1 und 4. Küche, zugleich 

einziger W ohnraum . 2 und 5. Keller. 3 und 6. Stall,
Abb. 8. Wohnung u n i  Stall vereinigt. — 1. Vorhaus. 2. Küche. 3. Tinello.

4. Keller. 5. Tenne.
Abb. 9. — 1. Vorhaus. 2. Küche. 3. Tinello. 4. Tenne. 5. Stall.
C a d o r e .  Einteilung wie Sappada. (Abb. 3.) — Eingang heißt Lolha, Tinello Stua, 

Küche Gasa.
Z o l d a n o .  Einteilung wie Sappada. (Abb. 3.) — Gesindestube heißt Stua, Küche Gesa.

Im genannten W erke  sind dann noch ausführlich nach öster
reichischen Quellen die Bauernhäuser  von Kärnten und Tirol behandelt.

Dem Verfasser gebührt  alle Anerkennung für Fleiß und Fach
kenntnis sowie die Unparteilichkeit, welche er auch deutschen Ver
hältnissen gegenüber  bewährt  hat, dem Verleger für die sorgfältige 
Ausstat tung des Werkes.
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Die Le°w ent (,,Lorwand'').
Dr. A l f r e d  W e b i n g e r,  Graz.

In der „Grazer T agespost“ vom 2. Juni 1915 gab Prof. R. Meringer einige Gedanken 
über das „Nägeleinschhigen“, indem er die neuzeitl iche Opferform der „Kriegsbenagelung“ 
mit Nagelungen (Verpflockung u. ii.) f rüherer Zeit zusammenbrachte .  Dabei gab er eine 
Beobachtung wieder,  die Job. Huemer in der „Zeitschrift für österreichische Volkskunde“ 
II, 363 f., aus dem Öberösterreichischen Kremstal aufzeichnete: Als Abwehr gegen Zahn
schmerz mußte der Leidende einen Hufnagel in die „ L o r w a n d “ einschlagen, Meringer 
meint dann: „Auch das W ort  Lorwand bietet,  wenn es richtig gehört ist, woran ich nicht 
zweifle, der Erklärung keine Schwierigkeiten, Es gehört  zu „verlieren“; in der Munduit 
heißt es „etwas ist in Verlur g angen“, in Verlust geia ten.  Das „Lor“ ist das einfache 
W oit  zu denl „Verlur‘ . oder „Verlor“ . Zu „verlieren“ gehört weiter „los“ und „lösen“. 
Die Lorwand ist  also die Wand, bei der man etwas los wird, wo man von etwas erlöst 
wird und es ist anzunehmen, daß der re ttende Nagel „L o m ag e l“ genannt wurde. Klipp 
und klar zu beweisen ist das allerdings nicht, denn in der alten Sprache ist weder ein 
„Lornagel“ noch eine „L orw and“ überliefert,  aber es wäre nichts weniger als unerhört, 
daß plötzlich in einem Dialekt ein uraltes W ort  zum Vorschein ko m m t.“ Eine Anmerkung 
in Nr. 154 (4. Juni) desselben Blattes (gez. mit  Prof. A. E.) weist Meringers äußerst  ge
wagten Erklärungsversuch zurück, ohne Besseres geben zu können, als was Höfer in seinem 
Idiotikon brachte.  Des Z usamm enhanges halber sei die Angabe Höfeis, Etymolog. W örter
buch II, 220, gleich h iehergesetzt:  „Die Lorwend, b- y dem Pöbel Leorwend (zweysilhigi 
Ton auf dem ersten-Vokal); Lageiwand, jede W and an einer Scheuer, an welcher inwendig 
Getreide oder Heu gelagert und aufgetasset wird. Lor ist abgekürzet von Loger,  Lager, 
welches von legen h e rk o m m l“ u. s. w. „In unserem Gebirge ist der Ghir ein Platz, oder 
Gelieger“ u. s. w. — Meringer antwortete in Nr. 156 (6. Juni) an derselben Stelle, indem 
er auf die unmögliche Entwicklung von Lager zu Lor hinweist,  außerdem sei lagern im 
Sinne Höfeis nicht volkstümlichen Gebrauches und stünden sachliche Bedenken im Wege 
(Vorräte  lagern nicht auf nur  einer Seite der Scheune u. a.) — Aber Meringer geht mit 
seiner Deutung trotzdem irr, er muß sich eben auf Höfers Schreibung verlassen (ganz so 
bei S c h m e l l e r ,  Bayrisches W ö r te r b u c h 2, 498). Das W ort  Lorwand ist in Oberöster
reich, ostwärts der Pram, also auf altösterreichischem Boden vor allem daheim; schon der 
Innviertler,  also der Bewohner altbayrischen (heute österreichischen) Bodens, selbst als 
unm itte lbarer  Anwohner des Pramflüßchens kennt  das W o rt  nur  als „ landlerisches“, hat 
es aber selbst nicht im Gebrauch. (Vergl. Webinger, Die Beziehungen zwischen Innviertlern 
und Landlern, „Zeitschrift für österreichische Volkskunde“ 1910, XII)  Auch in Steiermaik 
sucht m an  das W ort  vergeblich. Der Landler, dessen Aussprache also wohl als „zuständig“ 
anzunehmen ist, spricht das W ort  nun nicht Lorwend, sondern „Le°went“ oder „Läwent“ 
aus; halten  wir dazu, daß rot,  tod, Brot in der Mundart des Lanulers als reol, teo j ,  Bre°t 
erscheint, daneben aber dieselbe Vokalfärbung auch bei Dorf, Tor, R ohr =  De»f, Te°, 
Reo auftritt,  so haben wir vor allem erklä it ,  wie Ilöfer zu dem völlig unorganischen r 
nach dem o kom m t:  ihm schwebte das neuhochdeutsche  Schriftbild — or — für landle
risches e°, zum Beispiel in De°f =  Dorf vor, er dachte aber nicht gleichzeitig an  o =  e° 
(Brot); er hätte  nur an S trohwand =  Slre°went denken brauchen, um das — r  — zu 
vermeiden. Fieilich hört  man zum Beispiel im Inn vier tel, wo man die diphthongreiche land- 
lerische Mundart nicht völlig meistert,  „Lorw en t“ gesprochen, immer aber wird man auch 
zugegeben bekommen, daß der Innviertler das W ort  eigentlich nicht kenne, es nur  dem 
Landler nachspoHe und so nicht Anspruch erhebe  auf richtiges Nachsprechen!

Nun kom mt Le° oder Lä  auch alleinstehend vor und bedeutet so viel wie Gerber
lohe, aber auch Rinde von T anne  und Fichte, abgelöst und getrocknet;  Le° also - - Rintn 
(in Streifen abgelöste  Rinde). Die „Leowent“ ist  demnach eine Wand, die aus noch
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berindeten Läden („Schwart l ingen“) gezimmert ist, wie m m  sie bei Schupfen, Hütten und 
einfacheren Holzbauten noch zu sehen bekom m t;  in älterer  Zeit mochte man u n ter  der 
Voraussetzung, daß die Bretter sam t Rinde wetterfes ter  seien, auch Scheunen und Stadel 
mit  Schwartlingen — vielleicht vor allem an der Wetterseite  — gezimmert haben. T a t 
sächlich aber  bezeichnet der Landler  nicht etwa e i n e  Scheunenwand besonders als 
„Le°went“, sondern überhaupt eine hölzerne Stadl-, Hütten- oder Schupfenwand. Es ha t  
sich demnach der ehemals nur auf Schwartlingwand gem ünzte  Ausdruck Leovvent erhalten ' 
ohne daß heute noch in allen Fällen die sachliche Bedingung gegeben sein muß : B edeu
tungserweiterung. Erinner t  möge noch sein an das Lusernische (Zingerle, Lusernisclies 
Wörterbuch 47), das „ r inde“ gebrauchen kann für „Dachschindel“, was ja auch auf die 
alte Verwendung der Rinde (lohe) zum Decken zurückgeht;  so ließe sich neben einer 
leovvent entsprechend einem Rindendach auch ein le°dä (Lohdach) denken, ein Ausdruck, 
der mir nicht als üblich bekannt  ist. Jedenfalls  aber ist mit dieser Erklätung, die Sache 
und W ort  widerspruchslos und der Wirklichkeit  gemäß zusammenbringt, die Leowent aus 
dem Bereich vei m utender  Deutungen gezogen.

Sagen aus dem Außerfern.
Gesammelt von Dr. J o s e f  M. Me t z l e ] - ,  Innsbruck.

W enn man von Tirol spricht, so denkt man wohl gemeiniglich vor allem an das 
Passeiertal,  das Inntal,  das Pustertal  und das erst  seit 100 Jahren  tirolische Zillertal;  daß 
aber auch das sogenannte  „Außerfern“ dazu gehört,  fällt oft se lbst Tirolern im ersten 
Augenblick nicht ein. Einen Grund mag die ethnologische und geographische Verschieden
heit  u n i  Absonderung vom übrigen Tirol bilden, da einerseits die Bewohner dieses 
Gebietes ungemein  starken a lemannischen Einschlag haben, andererseits  das Land, als 
zum Flußgebiet des Lech gehörig, nach Bayern offen und gegen das Inntal durch Berge 
und Pässe abgeschlossen ist. Darum sagt der Außferner Bauer heule noch, er geht „ins 
Tirol h ine in“, wenn er über den Fevnpaß wandert,  und der Fernpaß ha t  auch der ganzen 
Gegend den Namen „Außerfern“ eingetragen, al-, vom tirolischen Standpunkt aus,  außer
halb des Ferns gelegen.

D as darf aber  nicht dazu führen , diesen Erdenwinkel beinahe zu vergessen, der 
weder an Schönheit  der Landschaft  noch an Tüchtigkeit und Vaterlandsliebe seiner Be
wohner hinter anderen  tirolischen Gebieten zurücksteht,  welche als tapfere Verteidiger 
der einst hochwichtigen Festung Ernberg  schon vor Jahrhunderten  dieses Einfallstor nach 
Tirol mutig verteidigten und sich auch jetzt wieder mit unseren Kaiserjägern und Landes
schützen auf allen Kriegsschauplätzen heldenhaft  bew ähr t  haben.

Doch die Literatur über Außerfern ist äußerst  gering. Sagen wurden meines Wissens 
bisher — mit zwei Ausnahmen — überhaupt,  nicht veröffentlicht und in den großen 
Sammlungen von T iroler  Sagen blieb das Außerfern fast  gänzlich unberücksichtigt.  Die 
oberwähnten  zwei Ausnahmen sind; Dr. August Kühler, Das Tannheim er Tal, in der 
„Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpenvereines“, Baud XXIX, Jahrgang 1898, 
und Dr. Reiser, „Sagen des Allgäus“. Die in diesen zwei Schriften aufgenommenen Sagen 
wurden in der vorliegenden kleinen Sammlung nicht berücksichtigt,  so daß sie nur bisher 
nicht veröffentlichtes Material e n th ä l t .4) Diese Sagen bieten zwar nichts von anderen, 
insbesondere  Tiroler Sagen wesentlich Verschiedenes, sind aber vom volkskundlichen 
Standpunkte  aus immerhin  wert, der gänzlichen Vergessenheit entrissen zu werden.

1. D i e  G e i s t e r  i n  d e r  U 1 r i c h  s k i r  c h e.

Vor Pflach s teht am rauschenden Arch-Bache die uralte  Hüttenmühle und weiter 
oben das Ulrichskirchlein, In diesem Kirchlein ist  es nun nicht geheuer. Oft sah man um 
Mitternacht eine feurige Kugel vom Kirchlein den Hügel he run te r  über den Reuttenerweg 
rollen und im Bache verschwinden ; um die Weihnachtszeit  aber gingen oben im Turm e

*) Eine h ieher gehörige Sage „Der W asse rh u n d  bei R eulte“ bringt auch K. v. Lutte- 
rotti  in seinen „Gedichten im Tiroler Dialekte“. Innsbruck 1854, Seite 174. Neu heraus
gegeben von L. v. Hörmann. Auch diese Sage ist hier nicht aufgenommen.
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Lichllein um, und wenn ,s ich  jemand wirklich in die Nähe getraute , konnle  man Musik 
hören. Die HüUenmüiil-Liesl (Elisabeth Schöneich, gestorben um 1910 im Aller von 
82 Jahren) halte schon oft Mitleid mit den a rm en Uuerlöslen empfunden, und als sie in 
ihren alten Tagen sonst nichts mehr tun konnte, ging sie wiederholt in das Ulrichs
kirchlein hinauf für den oder die Geister zu beten. Was sie da  alles erlebt hat,  weiß man 
nich t ;  aber die alte 'Hüttenmühl-Liesl wurde immer wunderlicher und wunderlicher, und 
schließlich sagte man sich ganz offen; „Die ist oben nim m er ganz rech t .“ Doch die Geister 
sind seither verschwunden. (Reutte, Pflach.)

2. D e r s c h w a r z e  M a n n  i n  L e c h - A s c b a u .

Vor einigen Jah ren  war die Vefa im Gasthause Am m ann in Lech-Ascbau neben der 
Lechbrücke bedienstet.  Da eine Kuh zum Kalben war, sagte sie zur Kellnerin, sie solle sie 
um 12 Uhr wecken, damit sie noch im Stalle nachschauen  könne. Richtig um ’/sl Uhr 
weckte diese die Vefa. Es war eine schöne, klare, mondhelle  W internacht.  Ein 'J ag vor 
Drei König. Vefa n ah m  eine Laterne und ging zum Stall. Plötzlich hörte  sie hinter sich
Tritte.  Sie wendete sich um, da stand ein schwarzer Mann hinter ihr,  mit  einem schnee
weißen Gesichte und schwarzem Schnurrbart ,  doppelt  so groß wie ein gewöhnlicher Mensel). 
Zit ternd wie Espenlaub faßte Vefa dennoch Mut und fragte ihn, was er wolle.

„Über flacht schlafen,“ antworte te  die schwarze Riesengestalt.
„Geh’ ins andere  Gasthaus,“ sagte Vefa.
„ D a  will ich b leiben,“ erwiderte das Gespenst, und schon war es auch ver

schwunden, als ob es der Boden selbst verschluckt hätte.
„I flicht mir sonst  g’wis i t ,“ sagte die Vefa noch zum Schlüsse, nachdem  sie es 

mir selbst  (1 9 L2) erzählt  hatte , „und es send sonst o oft Lait aufm W eg um l/2l  die 
Nacht, aber grad die Größe ist m ir  aufgfalle .“ (Reutte.)

3. D e r  M a r c h m e r  a u f  d e m  L u  t z e - M a d.

Auf dem „Lulze-Mad“, zwischen Berwang und Bichtbach, sah m an oft, se lbst beim 
hellichten Tage ein kleines, altes Männlein umgehen, welches gotts jämmerlich schrie. Es 
hatte  einmal zu seinen Lebzeiten die Markpfähle ausgezogen und anders  eingesetzt,  des
halb nannten  es die Leute den „Marchmer“. Da lebte nun einmal ein Kooperator in 
Berwang, der den Geist bannen wollte und holte sich dazu vom Pfarrer in Bichlbach ein 
Büchlein mit kräftigen Gebeten und Sprüchen. Doch jetzt wartete  er vergeblich auf das 
Männlein und als es ihm schließlich verleidete,  t rug  er das Büchlein dem Pfarrer  wieder 
zurück. Dort hielt er sich aber  länger auf als er u rsprünglich  vermeint halte  und es 
wurde schon langsam dunkel,  als er den Heimweg a n t r a 1. Da plötzlich beim Lutze-Mad 
vorbei verspürte er etwas Schweres auE dem Rücken, das immer schwerer und schwerer 
wurde. Er sah nichts und hörte  nichts,  doch die unsichtbare  Last  drückte ihn immer 
mehr. Am Morgen fand man den Kooperator tot neben  der Straße liegen. Der „Marchmer“ 
hatte  sich ihm aufgesetzt und ihn zu Tode gedrückt.  (Berwang.)

4. D i e  H e x e n  a u f  d e m  S ä u l i n g .

AuE dem Säuling haben die Hexen ihren  Tanzplatz. Als nach dem Tode  des unglück
lichen Königs Ludwig II. von Bayern eine große schwarze Fahne  an der Gipfelstange 
befestigt worden war, fand man das Fahnentuch, als m an es nach längerer  Zeit wieder 
herabbrachte,  so verknüp 't,  daß es kein Mensch m ehr  aufzulösen vermochte. Das hatten 
die Hexen getan, (Reutte.)

5. D e r  f e u r i g e  H u n d  a u f  d e r  K ö g.

Bei der Fuchsm ühle  „auf der Kög“ geh t  ein feuriger Hund um, der nachts immer 
über den Bach hin und her springt.  (Reutte.)

6. D a s  s c h ö n e  F r ä u l e i n  i m  K r e o k e l m o o s .

Im Bade Kreckelmoos sah man früher in klaren Nächten ein Fräulein umgehen 
mit schönen Locken. Was sie wollte, weiß m an nicht. Je tz t  muß sie aber erlöst  sein, 
denn m an sieht sie nicht mehr. (Reutte.)
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Zu einem Bauern im Kreekelmoos kam einst vor vielen h u n d e r t  Jahren  ein Ritter, 
der eine große, schwere Kiste bei sich hatte. E r  übernach te te  bei dem Bauern,  und als 
er am anderen  Morgen wieder weiterreiste, sagte er zu d iesem : .B ew ahre  mir die Kiste 
gut aut,  so lange, bis ich dir schreibe, daß du mir sie nachsenden sollst. Hier has t  du 
meinen Namen und Wohnort.  Aber schaue  ja nicht in die Kiste hinein !“ Der Ritter ritt 
davon. Es vergingen Tage, Wochen, Monate und Jah re ,  doch der Bauer erhielt keinerlei 
Nachricht.  Schließlich dachte  er s i e h : „Der Bitter ha t  die Kiste wohl gar ve rgessen“ ; 
und weil ihn die Neugierde so furchtbar plagte und peinigte und er sich n icht  mehr 
halten konnte, machte  er die Kiste auf. Doch sie war nur  voll Nägel. Er ta t  die Nägel 
auseinander und wühlte mit den Händen tiefer — siebe da — da kam das pure  Gold zum 
Vorschein. Jetzt sagte er aber nichts mehr, als endlich eine Botschaft des Ritters kam, 
und hielt sich ganz mäuschenstill .  Doch nach seinem Tode  ereilte den Bauern die fctrafe. 
Sein Geist lärm te  und rumorte  noch lange nachts so im Hause herum, daß sich die Kühe 
von den Ketten iosrissen und die H ühner  erschreckt im Stalle herumflatlerten. Ja er trieb 
es sogar so weit, daß er die Knechte, welche abends ruhig auE der Ofenbank saßen und 
ihr Pfeifchen schmauchten, von der Bank herunterwarf. (Reulte.)

8. D e r  f e u r i g e  H u n d  a u f  d e m  R o B r t i g g e .

W enn man vom PJansee gegen Reutte  geht,  muß man einen ziemlich steilen Ab
hang h in u n te r ;  dieser Teil der Straße heißt der „Kpßrügge“. Da fahren die Fuhrleute  
schon hei Tage n icht  gerne hinauf und bei Nacht erst recht n ich t!  Denn schon m ehr als 
einer ha t  dort  in tiefdunkler Nacht einen feurigen Hund auf der Straße liegen gesehen, 
der ihn bis zum Betläuten i ic.ht vorbei ließ. (Reutte.)

9. D e r  u n h e i m l i c h e  K n i e p a ß.

Schon vor etlichen Jahren ging einmal der Vater des jetzigen Apothekers von 
Pinswang über den Kniepaß nach Pflach. Als er spät  nachts oder vielmehr schon bald in 
der Frühe heimkam, stand ihm noch immer der helle Angstschweiß auf der Stirne. Was 
hm begegnet ist, hat er nie erzählt , aber  über den Kniepaß ist er bei Nacht nicht mehr 

gegangen. (Heulte )
10. D e r  F r  a n z o s b e i  d e r  F e 1 d k a p e 11 e.

Zur Zeit, als die Franzosenkriege unse r  schönes Heimatland durchloblen, wurde bei 
der Feld- oder Peslkapelle  zwischen Reutte  und Breilenwaug ein 13jähriges Mädchen von 
der „Post“ in Reutte von einem französischen Soldaten ermordet,  woran noch heute  eine 
in dieser Kapelle befindliche Gedenktafel erinnert.  Doch nicht nur  diese Gedenktafel 
erinnert  an jene schreckliche Tat, sondern auch der Geist des Mörders, der jetzt zur
Strafe dort  um gehen muß. Oft s ieht man bei der Feldkapelle  einen Mann in d e r . f r a n 
zösischen Uniform jener Zeit, so groß wie ein Haus. Als einmal ein Weihlein in dieser
Kapelle ihre Abendandacht verrichtet hatte  und heimging, folgte ihr der Geist bis zum
nächsten  Feldkreuze nach ; dort verschwand er spurlos. (Preutte.)

11. D i e  t a n z e n d e n  L i c h t l e i n  i m  S l u i b e n f a l l .

Wo jetzt das W ohnhaus  für die Bediensteten n eben  dem Elektrizitätswerke Reutle 
steht, s t a u t  früher ein Bauernhaus,  in welchem zwei Schwestern wohnten. Diese erzählten, 
daß sie oft bei Nacht im W asserstaube des tosenden und schäumenden Archbaches 
m ehrere  helle Lichtlein um die Stuibenfälle  he rum tanzen  gesehen hätten.  (Reutte.)

12. D a s  f e n r i g e  R a d  a u f  d e m  G a l g e n b r ü  e k e l e .

Neben dem Sündwag ist das „Galgenbrückele“, das so heißt, weil früher dort  der 
Galgen stand. W enn die Leute  von der nahen  Katzenmühle oft nachts von Reutte  he im 
gingen, sahen sie ein feuriges Bad über den Weg und die Brücke laufen. (Reutte.)

13. D i e  s t r i c k e n d e n  H e x e n .
Einst gegen Mitternacht hör te  die Eleonore  auf der Straße sprechen. Neugierig, wer 

jetzt noch aut dem Wege sei und so wichtig zu reden habe, schaute sie zum Fenster

7. D e r  R i t t e r  m i t  d e r  G o l d k i s t e .
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hinaus. Es war eine mondhelle  Nacht und auf der Straße s tanden zwei Weiblein, die 
Strickkörhlein un ter  dem. Arme, und strickten und tra tschten  m itsam m en nach Herzens
lust. Das waren zwei Hexen. (Nesselwängle.)

14. D i e  w i l d e  F a h r t .

Ân den Allgrseelentagen treibt die wilde Fahr t  ihr  Unwesen, und wer zu dieser 
Zeit nachts auf dem W ege ist  oder gar Zusehen will, dem wird der Kopf weggerissen. 
(Nesselwängle.)

IB. D e r  s p r i n g e n d e  6  a i s b o c k.

Einst sah ein Bauer nachts  einen kräftigen Gaisbock und wollte ihn fangen. Kaum 
batte  er das zottige Fell mit den Händen erfaßt, sprang der Gaisbock auf und davon. 
Doch nicht in gewöhnlichen Sprüngen, sondern in ungeheuren  Sätzen durch  die Luft von 
Berg zu Berg und von Joch zu Joch. Als der B auer wieder zu sich kam, lag er weit 
drinnen im Welschland auf einer Bergspitze. (Nesselwängle.)

16. P u d e l  u n d  K i t z .

Wo außerhalb  des Dorfes Nesselwängle die Zäune der Fe lder  beginnen, heißt man 
es „in der E izäun“. Dort geh t  nachts ein schwarzer Pudel  um, der den W anderer  nicht 
vorbeilassen will. Ähnliches treibt ein schwarzes Kitz, das „auf dem B ruck“ den Weg 
versperrt,  (Nesselwängle.)

17. D e r  H e x e n s c h e m e l .

In dei' heiligen Nacht soll m an  einen Schemel aus neunerlei Holz verfertigen, dann 
den Backofen gut einheizen und diesen Schemel auf die Glut stellen. Schaut man nun, 
während es in der Christmette  zur W andlung läutet,  in den Backofen hinein, so sieht 
man die Hexen des Dorfes auf dem Schemel silzen. Doch wehe, wenn der Schemel nicht 
bis zum letzten Läuten verbrannt  is t ;  denn dann  würde  der Neugierige von den Hexen 
zerrissen werden. (Nesselwängle.)

18. D i e  K ü h e  s p r e c h e n .

W ährend  des W andlungläutens in der heiligen Nacht  sprechen die Tiere im Stall. 
Doch auch hier wird der fürwitzige Lauscher zerrissen, wenn er sich nicht bis zum letzten 
Läuten wieder aus dem Stall entfernt hat.  (Nesselwängle.)

19. D i e T r u d.

Oft ko m m t es vor, daß jemanden die Trud drückt. Einen Knecht,  der gerade in der 
Tenne  damit beschäftigt war, das Heu für das Vieh herzurichten, drückte sie einmal so 
stark,  daß er mit  der Arbeit aussetzen mußte.  (Nesselwängle.)

T iro le r Speisezettel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhundertes.
Von D r .  J o s e f  M. M e t z l e r ,  Innsbruck.

Gut essen und trinken h a t  immer eine große Rolle gespielt , und gerade wir Deutsche 
h aben  es darin zu einer gewissen — wenn auch n icht  immer gerade ehrenden — 
Berühm theit  gebracht. Schon L u the r  ha lle  gemeint,  der deutsche Teufel müsse  „Schlauch“ 
heißen, obschon damals  die Unmäßigkeit in Deulschland noch nicht auf dem Höhepunkte 
angelangt war, und ob unserer  Eß- und  Trinkfestigkeit, der  wir uns in unzähligen Trink- 
und Kommersliedern sogar noch rühm en, verspottet  uns heute  noch das Ausland. Im 
Italienischen zum Beispiel wird das höchste Maß im Trinken, oder  vielmehr Saufen, m it 
„tr incare alla ted esca“ um schrieben  ! — Auch England und seine Bundesgenossen mögen 
auf unsere  besondere  Freude  am Essen und Trinken ge rechnet  haben, als sie den Aus- 
hungerungsplan  ausheckten, der allerdings an der hingebenden Vaterlandsliebe der Völker 
der  verbündeten Zentralm äcbte  zu schänden wurde. Freilich s ieht heute  ein Speisezetlel 
anders aus als damals,  als der Großvater die Großmutter nahm  !

Essen und Trinken war aber nicht nur  ein Vergnügen der höheren  Klassen, sondern 
es bildete auch bei der bäuerlichen Bevölkerung die reale  Festesfreude jeder ländlichen 
Feier, insbesondere  der Hochzeiten.
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Nachstehend seien einige Speisezettel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhundertes  
wiedergegeben, weiche ich den handschriftlichen Kochbüchern der Schwestern  Marie und 
Eleonore Pein tner aus Nesselwftngle im T annhe im erta le  (Nordtirol) entnehme. Diese 
Speisezettel gewähren uns einen liefen und  unverfä lschten Einblick in das L eben  einer 
Dorfwirtin, in ihre Freuden und Leiden, in ihre  Lernzeit,  den großen ländlichen Hochzeits
schmaus und den überraschenden  Besuch eines hohen  Herrn. Und wir sehen, wie ein 
Tal,  welches seine Bewohner nicht selbst e rnähren  kann und dessen männliche Bevölkerung 
jährl ich als Maurer, Gipser und dergleichen mehr weit ins Ausland wandern muß, um sich 
mühsam das tägliche Brot zu verdienen, dennoch bei feierlichen Anlässen ein wohl
schmeckendes Mahl nicht vermissen will. Doch gerade in ä rmeren Gegenden ist das 
eigentlich weniger zu verwundern. Der Bauer, der jahrein , jahraus mit der ärmlichsten 
Kost verlieb nehm en muß und nur an  den höchsten Feierlagen ein Stücklein Fleisch auf 
den Tisch bekommt, gerade er ist es, der an den höchsten Feiertagen seines Lebens auch 
einmal gut essen und trinken möchte, wie er es bei den vornehmen Herren in den großen 
Städten der F rem de  gesehen und vielleicht gar einmal ein klein wenig versucht hat,  wenn 
ihm das Glück besonders  hold gewesen ist. Und wenn er dabei des Guten m anchm al 
etwas viel lut, so ist  das gerade ihm am wenigsten zu verargen. — Doch will ich nicht 
Mißbrauche beschönigen oder ganz totschweigen. Auch Großtuerei und ländlicher Stolz 
spielen dabei eine sehr große Rolle ; und manch einer ha t  sich schon durch sein Hoch
zeitsmahl derar t ig  in Schulden gestürzt, daß er sich sein ganzes Leben lang nicht mehr 
davon erholte und schließlich daran  zugrunde  ging.

Nach der Verteilung der Kosten unterschied  m an nämlich bezahlte Hochzeitsmähler 
und „Fre im ähle r“. Letztere  waren natürlich viel vornehmer.  Acht Tage vor der Hochzeit 
ging das Brau tpaar  die Bekannten  zur Hochzeit einladen, wobei jedem der erwarteten 
Gäste ein kleines Geschenk gemacht w u rd e ;  zum Beispiel Taschentücher oder etwas 
Ähnliches. Das war gleichsam das Angeld für das Erscheinen bei der Hochzeit und 
zugleich ein Angeld dafür,  daß auch die Geladenen ihrerseits beim Hochzeitsmahle etwas 
spendieren sollten.  Am Schlüsse des Mahles gingen dann der „B rau tfüh rer“ und der 
„H uttrager“ *) unter  den Gästen herum, deren  Geschenke einzusammeln. Der Brautführer 
t rug  einen Topf, in welchen man je nach Vermögen, Freundschaf!, oder Verwandtschaft 
ein p aar  Gulden unter  eine Serviette schob, und der Huttrager trug auf einer Tasse eine 
Flasche voll Glühwein und  ein Glas, womit der jeweilige Spender auf das W ohl der 
Brautleute trank. Bei den Freimählern  blieb es bei diesen Spenden, welche in einer 
Liste verzeichnet wurden, bei den bezahlten  Mahlern wurde außerdem noch eine gewisse 
Summe für das Mahl bezahlt.  Schon zu Beginn der zweiten Hälfte des vorigen Jah r
hunde r te s  kamen diese großen Hochzeitsmähler mehr und m ehr  außer Übung. Die Braut
leute zogen es vor, in einem fremden Dorfe Hochzeit zu halten, um  den erheblichen 
Unkosten einer Hochzeitsfeier im Heimatdorfe zu entgehen. Allmählich bü rgerten  sich 
auch Hochzeitsreisen ein, ursprünglich nur  auf einen Tag, nach Reutte  oder Füssen, dann 
auch weiter, und in der neueren  Zeit wird nur  noch selten im eigenen Dorfe eine Hochzeit 
gehalten  und auch dann nur m ehr von armen Leuten,  welche eine Hochzeitsreise nicht 
zu erschwingen vermögen und noch viel weniger eine Feierlichkeit mit  einem großen Mahle.

(Totenmähler,  wie sie zum Beispiel im Unlerinntale  wegen ihres übermäßigen 
Lebensmittelverbrauches im jetzigen Kriege von den Behörden verboten werden mußten, 
waren im Außerfern nicht üblich.)

Marie und E leonore Pe in tner  waren die T ö ch te r  des k. k. Obersalzfaktors und 
Gastwirtes „Zum weißen K reuz“ in Nesselwängle Lorenz Peintner, der in den Tagen der 
Franzosenkriege  als L andsturm m ajor seine B auern  gegen den Feind geführt  hatte. 2)

l) Woher die Bezeichnung „H uttrager“ kom mt,  vermag ich nicht zu sagen. Er ist 
m it  dem B rau tfüh re r  der zweite Zeuge hei der Trauung.

s) Vergl. K n i t te t -R uepp : Ernberg  im Jahre  1809 und zur Zeit der Napoleoniscben 
Kriege. Innsbruck, Vereinshuchhandlung. 1910. — J. M. Metzler; Lorenz Peintner und 
das kaiserliche Freudenschießen zu Innsbruck 1816, in den „Innsbrucker Nachrichten“, 
63, Jahrgang,  Nr. 249 vom 27. Mai 1916,
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W ahrschein lich  um das Jahr  1838 lernten die zwei Mädchen im Gaslhause „Zur goldenen 
Sonne“ in der Neustadt (jetzt Maria Theresienstraße) in Innsbruck kochen, aus welcher 
Zeit mehrere  kulturhistorisch und volkskundlich nicht un in teressan te  Speisezettel erhalten 
sind. 1842 vermählte sich Marie m it dem  B regenzeiw älder Handelsm ann  Josef A. Metzler 
und führte gemeinsam mit diesem das ererbte  Gasthaus in Nesselwängle weiter,  während 
ihre Schwester E leonore sich mit  dem Goldschmied und Greifenwirt von Bichlbach Josef 
A. Jäger verehelichte und dort  vom Jahre  1837 bis 1843 das Gasthaus „Zum Greifen“ 
versah. Dabei darf nun nicht übersehen werden, daß diese beiden Gasthäuser an  der 
damaligen Hauptstraße zwischen Tirol und Bayern gelegen waren. Vor der Eröffnung der 
Bahn durch den Arlberg wickelte sich der ganze große H andelsverkehr aus Tirol nach Bayern 
auf dieser Houte ab und auch der nicht zu un terschä lzenae  F rem denverkehr  jener Tage 
benützte diesen Weg. Insbesondere  das Gasthaus „Zum weißen K reuz“ in Nesselwängle 
war weit und breit  bekannt und angesehen. Alle großen Hochzeitsmähler des ganzen 
Tales  wurden dort  abgehalten und alle A lpenwanderer hielten dort  Einkehr, worauf ich 
noch weiter unten des Näheren zuriiekkommen werde.

Was die Schreibweise der Speisezettel anlangt, so habe  ich im allgemeinen die 
ursprüngliche Form beibehallen und nur, wo es mir zum besseren Verständnisse notwendig 
schien, eine Erklärung in der Anmerkung beigefügt.

S p e i s e z e t t e l  b e i  e i n e r  F a s t e n t a f e l  b e i  I n s t a l l i e r u n g  e i n e r  S t i f t s 
d a m e  i m k.  u, k.  a d e l i g e n  D a m e n  s t i f t e  i n  I n n s b r u c k .

1. Braune Suppe.
2. Eierspeis.
3. Gemüse und Anguilotti darauf.
4. Pastetteln .
5. Gebackene Hechten.
6. Sälbling in der Bultersoos frikassiert 

mit Butterkrapfen.
7. Reiskoch mit Fischkarbonadl.

8. Süße Krapflen mit Blamische *)-Sülze.
9. Heisgesottene Karpfen.

10. Aal am Spieß gebraten  mit Anflauf.
11. Gezierter Salat mit Rohnen .8)
12. Huchen am Rost gebraten.
13. Eier, Torten , Konfekt, Kastanien, Früchte  

verschiedener Art, Kaffee.

S p e i s e z e t t e l  b e i  e i n e r  P r i m i z  i m S e r v i t e n - K l o s t e r  z u  I n n s b r u c k -

1. Suppe mit Butterknödl und heißgesottener 
Kalbsbrust ;  oder Speckknödl.

2. Kalbskopf m it Bröseln abgeschmälzt und 
polnischer Soos dazu.

3. Rindfleisch mit Zugemüs, Sauerkraut  
mit  Salami und Zungen darauf.

4. Reh  mit Zwetschkensoos und kleinen 
Krachpastett len.

5. Pudding mit Chaudeau.
6. Gebratene Hasen mit  Orangensalat,

7. H ühner  eingemachte mit  Sehneewandlen.
8. Spielhahn mit  Schokolade-Sulzen.
9. Schneehühner  mit Punschsulzen.

10. Kleine Vögel mit Quittenkäse.
11. Indian mit grünem Salat.
12. T o r ten  zweierlei.
13. Gefrorenes von Himmbeer.
14. Konfekt.
15. Obst,  Trauben, Birnen, Pfirsiche.
16. Kaffee zum Schluß.

I m  S e r  v i t e n  - K l o s t e r  z u  I n n s b r u c k ,  a m  5. S e p t e m b e r  1 8 2 4  
b e i  I n s t a l l i e r u n g  d e s  n e u e n  S t a d t p f a r r e r s  Hr .  H a p t m a n n .

1. Suppe braune, mit Milzschnitten und 
verschiedenen Schöttlen.

2. Rindfleisch mit Kren und  Soos.
3. Sauerkraut mit Zungen.
4. Erbsen mit gebackenen Hühnern.
5. W andlen  verschiedene.
6. Rehschlögl und Rehziemer gebraten in 

Rahmsoos.
7. Gesülzte Zwetschken.

8. Paste ten  mit T auben  und gebackenen 
Knödelen.

9. Enten  gedünstet.
10. B lamaschee jedes verschieden geziert.
11. Kuch mit Limoni-Chaudeau.
12. Hasen gebraten.
13. Gesülzte Butler mit Vanille.
14. Mandlbögen.
15. A uerhahn  gebraten.

*) Blancmanger. — a) Rote  Rüben.

ii*
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16. Schokolade-Milch verschieden geziert, 21. Indian gebraten.
17. W ildhühner  gebraten.  22. Entiviensalat.
18. Pornerantschen Salat.  23. T orten  von Pom eran tschen  und Biskoten.
19. Spielhahn und -Henne. 24. Torten  von schwarzem Brot.
20. Limonisulze mit Arak gemacht.  2B. Konfekt.

S p e i s e z e t t e l  b e i  e i n e r  T a f e l  i m  K l o s t e r  W i l t e n  a m  27.  J ä n n e r  1 8 2 9 .

1. Suppe mit kleinen Maccaronen und 7. Gebratene Halbvögel mit Schokolade- 
10 Stück Händlen . oder Weinkoch.

2. Rindfleisch mit  Kren, Zwieblsoos, d a n n  8. Gebackene H ühner  mit Pom erantscben- 
Sauerkrau t  mit Zungen und kleinen Salat.
Kalbsvvürstlen. 9. Gebratene Rehschlögl mit Limonisulzen.

3. Pudding mit Chaudeau. 10. Federwildbret gebraten mit Himmbeer-
4. Schöps schlegel mit  Rahm soos und sulzen.

Mandlbögen. 11. Zwei gebratene Indian mit g rünem  Salat.
5. Paste ten  mit E ingesoltenem gefüllt. 12. Zwei T orten ,  Gefrorenes von Vanille.
6. Gebratene T auben  mit Kaffeesulzen. 13. Konfekt, Früchte,  Kaffee.

S p e i s e  Z e t t e l  
1 8 4 2  d e n  4. J u l i  a m  V e r  tu ä h  l u n g s t a g e  J o s e f  A n t o n  M e t z l e r  

u n d  M a r i a  J.  M. P e i n t n e  r.

F rü h s tü c k :
Kaffee, Schokolade, Liquer, Rosoli, Confekt 
Bischgoten, Torten ,  Caffeebrod und Glühwein.

An der Tafel:
1. Braune Suppe mit gebackenen Knödeln, Schnitten und Schettlen.
2. Rindfleisch mit Mandlkren, Gümorlen,1) Kraut und Zungen darau f .’)
3. Gebackenes Kalbfleisch mit grünem Salat.
4. Eingemachtes mit  Butterkrapfen.
5. Faschingkrapfen mit Glühwein.
6. Heiß gesottene Forellen mit  Essig und Öl.
7. Enten  mit Mariliensoos und Kemeterbrieflen.
8. Rehziemer in Wildbretsoos und Butterteigkrapflen.
9. Gebratene Hühner mit Weichsein und Punschsulzen.

10. Kalbsschlögl mit Rahm soos und Mandelbögen.
11. Weinkoch mit aufgelößtem Himmbeersaft.
12. Gespickte gebratene K apaune r  mit Quittenauflauf und Pom eran tschen  Salat.
13. Zweierlei T or ten ,3) Confekt, Gesülzter Butter  und Kirschen.

(Nesselwängle.)

Dieser — im Original auf Rosapapier  geschriebene •— Speisezettel ha t  auch einen 
gewissen literarhistorischen Wert,  indem nämlich der Reiseschriftsteller Ludwig Steub, der 
auch zu dieser Hochzeit geladen worden war, ebendieses Hochzeitsmahles in seinen „Drei 
Sommern in T iro l“ (München, Verlag der lit.-art. Anstalt,  1846, Seite 14 — 15) E rwähnung tut:  

„. . . Bequem er ist es allerdings durch den wilden, ehedem befestigten Paß der 
Garht hinaufzusteigen, durch denselben, den ich v o r  ein paar  Jah ren  einmal mit etlichen 
Herren von Reute  hinaufstieg, um ins Nesselwängle zu einer Hochzeit zu gehen . . . Die 
damalige Hochzeit  im Nesselwängle w u r d e . übr igens gefeiert zwischen einem braven

*) Guiken.
2) Sobald das Kraut aufgelragen wurde, w urden in der Nähe des Gasthauses m ehrere  

Böller — die sogenannten „Krautböller“ — gelöst, was bei keiner Hochzeit fehlen durfte. 
Je vornehmer die Hochzeit, um som ehr wurde geschossen. Der Böllerschießer und sein 
Gehilfe wurden hierauf ebenfalls mit  Kraut und Zungen oder Geselchtem bewirtet.

3) Jedes Stück Torte  war mit einem Blumensträußchen geziert, B rau t  und Bräutigam 
bekamen außerdem ein gleichfalls mit einem Sträußchen geziertes Biskottenherz,
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Handelsmanne, der lange in einem angesehenen Hause des Bregenzerwaldes gearbeitet 
hatte , und einer vermöglichen T och ter  des Dorfes, die viel Anstand und Bildung zeigte. 
An Gästen fehlte es nicht — war doch se lbst  Herr  Pe ter  Bilgeri sam m t Gattin aus dem 
Bregenzerwald herbeigekommen und Geistlichkeit wie Beamtenschaft  des Bezirkes reichlich 
vertreten. Der Luxus des Tafelzeuges, das Leckere der Speisen und das Feuer  der Weine 
erlaubte nicht daran  zu denken, daß man in einem Tale bei armen Hirten weile, während 
der fröhliche Tan« nach dem Mahle vermuten ließ, daß man noch nicht in jenem Tirol 
sei, wo, wie wir hören  werden, je tz t  sogar bei den Hochzeiten außer Essen und Trinken 
jede Kurzweil abgestell t  i s t .“

S p e i s e z e t t e l  v o m  H e r r n  W a l d m e i s t e r  J a u d  s e i n e r  H o c h z e i t .

1. Suppe m jt weißen und b raunen  Schöberln und gebackenen Semmeln,
H ennen  und Augsburger-Würstln .

2. Eingemachte  Hühner mit Karfiol, kleinen Knödelen und Butterschlangen.
3. Gebratene Enten und  Mandels trudel,  B iskotenste ine  mit  Mandelbögen 

garniert.
4. Rehschlögl in b rauner  Soos mit Schokoladetorte  in Bundmodel.
5. Gebratene Indian m it Marillen-Faum und Pomerantsclien-Sala t.
6. Heisgesottene Forellen.
7. Gebratene Hasen.
8. Kapaunen.
9. Schwarzebrod-Torte,  Bisquitt , Konfekt, geröstete  Mandeln, Zucker- 

Strauben, Apfel, Birnen, Kastanien, Schinken, Hohlhippen, weiße Sulz, 
rote Himmbeer-Sulz, Quittenschnee-Krebs.

S p e i s e z e t t e l  f ü r  d i e  H o c h z e i t  d e s  H r .  B.

Frühs tück :
Kaffee mit Eierkränzen, Schokolade, Liquer in Sorten, kleines 
Konfekt, Biskotentorten, Glühwein am Ende, verzuckerte Mandeln.

An der Tafel:

1. Suppe mit  heisgesottenen Hühndlen.
2. Rindfleisch m it Kren und Senf.
3. Braunes Kraut mit Zungen nebst Kohl 

und Würst .
4. Eingemachtes mit Rehpaste llen.
5. Gemsschlögl mit Blamischee.
6. Heisgesottene Forellen mit Butterkorb.
7. Falsche Morcheln in der Rahm soos mit 

Mandelkoch.
S p e i s e - Z e t t e l .

1. Speckknödel und Milzschnilten in Suppe.
2. Gröstel mit  gebackenen Zwetschken.
3. Voressen ') mit Krapllen.
4. Rindfleisch, Kraut et Geselchtes mit Kren.
5. Kälbernes E ingemachtes mit  Krapfen.
6. Kalbskopf mit K rös2) et gebackenes Bris et Fleisch.
7. Wildeingemachtes mit Biskoten.
8. Gebratene Kalbsschlögel mit g rünem  Salat,  Rohnen, gedünsteten 

Äpfeln et Zwetschken,
9. Gute Torten  et Gogelbopf.

*) Das „Voresseti“ bestand meist aus Zungen mit  Sauerkraut ,  gesottenem  sauren 
Kalbskopf oder aus einer anderen  sauren oder kleineren Speise,

2) Kalbsgekröse.

8. Enten  mit  Schneehallen in Chaudeati.
9. T auben  mit Schokolade-Milch.

10. Gebratene Hasen m it Limonisulzen.
11. Indian mit  Pomeranlschen-Salat.
12. Kapaune mit grünem Salat.
13 B raunebroJ-T orlen ,  Schinken.

Gonfekt.
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S p e i s e z e t t e l .

1. Suppe mit Griesknötleln,  Schöttlen und Milzschnitten.
2. Geschlögelte Kalbswürstlen mit Senf, hernach Hackpastetlen.
3. Rindfleisch mit  Spinat,  Zwiebelsoos, Kraut und Zungen.
4. Büdding mit Chaudeau.
5. Gebackenes Kalbfleisch mit grünem Salat.
6. Heisgesottene Forellen mit  Essig und Öl.
7. Gedünstete  Enten mit Hetschepetschensoos und Butterkrapflen oder
8. Faschingkrapfen mit  Glühwein.
9. Kalbsschlögl mit süßem Salat und Schokolade-Crem,

10. Gebratene Hühner mit Limonisulzen und Pomerantschen-Salat.
11. Torten, Gonfekt und Aspik zum Nachtisch.
12. Caf'fee,

K ü c h e n z e t t e l  f ü r  d e n  K r o n p r i n z e n  z u  M i t t a g .

1. Suppe mit Schneeballen. 6. Eingemachte  Hühner mit Krapflen.
2. Rindfleisch mit Kapernsoos u n d  Senf. 7. Gebratenes Wildbret mit Quitten.
3. Kohl mit Zungen. 8. Gebratene Indian mit Entiviensalat .
4. Blaue Forellen.  9. Sulzen m it Brodtorten,  Konfekt.
5. Weinkoch und Marillen-Faum. 10. Kaffee,

S p e i s e z e t t e l  z u  M i t t a g s  v o m  K r o n p r i n z e n .

1. Fleeklen-Suppe. 7. Spielhahn und  ein Haselhuhn.
2. Blaugesottene Forellen. 8. Griesauflauf.
3. Rindfleisch, Soos, Rohnen, Rettich, Senf. 9. Obstkuchen.
4. Gelbe R üben m it Karbonallen.  10. Desert, türkischer Turm von Biskoten,
6. Eingemachte  Hühner mit Krapflen. Bisquitt, Mandelkrapflen, Mandellaiblen,
6. Gemsbraten.  Muskazonen, Äpfel, Kaffee.

Von diesen zwei Speisezetteln läßt es sich leider unmöglich feststellen, ob sie von 
der Greifenwirtin in Bichlbach Eleonore Jäger s tamm en oder von deren  Tochter  Philippine 
Jäger, welche in den Sechzigerjahren auf der Post in Reutte kochen lernte. Dadurch läßt 
sich auch nicht feststellen, ob der e rwähnte  „Kronprinz“ der nachmalige König Maximilian II. 
oder Ludwig II. von Bayern war, welch beide ja von ih rem  lieben Schwangau oft ins 
Außerfern kamen. Volkskundlich ist  das aber auch nicht so wichtig, da  e rprobte  Speise
zettel von der Mutter auf die T öchter  übergehen  und bei der zähen Anhänglichkeit des 
Landvolkes an allem Alten generalionenlang dieselben bleiben.

Das W ort „S to c k " .

Mit diesem W orte  bezeichnen wir die Höhenabteilungen unserer  Häuser und auch 
ganze H äuser  selbst ,  nen n en  aber  die zweite Abteilung oder oft noch die dritte und  
einzeln sogar die vierte „ersten Stock“, weil aus Eitelkeit anders  benannte  Abteilungen 
e ingeschoben sind, um auch hö h e r  oben im „ersten S tock“ wohnen zu können. Richtig 
wäre es, s ta t t  Stock das W ort  Geschoß zu verwenden und mit dem ersten  Geschoß in 
der Straßenhöhe  zu beginnen, also Erdgeschoß, Ebenerd  oder Par te rre  erstes Geschoß zu 
nennen, so daß das zweite bis sechsle  Geschoß wirklich die Anzahl der Höhenabteilungen 
ausdrückt.  Auch in den romanischen Sprachen he rrsch t  eine ähnliche Gewohnheit .  — 
Der B auer nennt  das meist eingeschossige Haus des Altbauers, Ausnehmers „Stöckl“, und 
wenn ein solches vorhanden  ist, sein eigenes Haus W ohn- oder Hausstock, auch wenn es 
zwei Geschosse hat.  So heißt das Haus in Schönbrunn am Hietzinger Platz auch Stöckl, weil 
dort  gewöhnlich beim Aufenthalte  des Kaisers im Schlosse der Minister des Äußern wohnt. 
Für die HJhenabtei lnngen verwendet der Bauer in Bayern das W ort  „Gaden“ und nennt 
die Häuser ein- und zweigadig, wenn sie nur  Erdgeschoß oder noch dazu ein O ber
geschoß haben.
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Das W o rt  „ S t o c k “ bezeichnet daher  wirklich Haus und führt  auf die ältesten 
W ohns tä t ten  zurück. Aus der germanischen Heldensage können wir da rüber  lolgendes 
aufbringen: In König Völsungs Halle stellt ein herrlicher Baum, der mit seinem Stamm 
durch das Dach ragt und mit den Asten die Halle überscha tte t ,  um den sie gebaut  ist. 
Ein Greis, offenbar ist W odan gemeint,  bat in den Baum ein Schwert  gestoßen, dessen 
Wiederzurückziehen nur Siegmund gelingt. Richard W agner  ba t  dies im e is ten  Aufzug 
des ersten  Aktes der „W alküre“ („Ring des N ibelungen“) dargestellt . Im Innern  der Halle steht 
der Stamm einer mächtigen Esche, welche oben ein gezimmertes Dach trägt,  vom Stamme 
durchbrochen. Rundherum  bilden W ände einen Saal, im Vordergründe steht der Herd. 
Das Ganze zeigt uns das W erden  einer großen Behausung. Zuerst wohnte  man unter  
den Ästen eines großen Baumes am lodernden  Feuer,  dann schützten ein Dach, schließlich 
Umfangswände vor schlechter Wit terung, im Winter wohnte man in Erdhöhlen. Tacitus 
sagt in der „Germania“ : Auch unterird ische Höhlen graben  sie aus, die sie oben mit 
einer sta rken  Dungschicht belegen, als sichere  W o h n u n g  im Winter. Nach Anbringung 
des Daches konnte  man die Aste entfernen, so daß n u r  der astlose Stvvmm, n u n  nur  m ehr 
„Stock“ übrig blieb. Bei der unvollkom m enen Bauweise der Frühzeit  war eine große 
Halle n u r  durch die Anlehnung an den festen Stamm  eines starken Baumes möglich, so 
daß der Hauptleil  des Baues, der Stock, als Name des Hauses verblieb.

Ein weiterer Beleg für die hier dargelegte Ansicht ist  in der „Odyssee“ enthalten.  
Im Gespräche Odysseus mit Penelope, Gesang 23, S trophe 190, spricht  ers terer  über 
sein H aus:

Innerhalb des Gehegs war ein weitum schattender Ölbaum,
Stark und blühenden W uchses ;  der Stamm  glich Säulen an Dicke.
Rings um diesen erbaut ich von dicht geordneten  Steinen 
Unser Ehegemach, und wölbte die obere Decke,
Und verschloß die Pforte mit festeinfugenden Flügeln.
Hierauf k ap p t ’ ich die Aste des weitumschaltenden Ölbaumes 
Und behau te  den Stamm  an der Wurzel,  glättet ' ihn ringsum 
Künstlich und schön mit dem Erz und nach dem Maße der Richtschnur.

In einer anderen  Weise läßt sich die Angelegenheit  mit der ge rm an h eh en  Frühzeit 
in Verbindung bringen. Der „Stock“ (d. h. B aum stam m ) als Mittelpunkt und Träger des 
ganzen Hauses, beziehungsweise Daches e rinnert  an die Firstsul des bayrischen Hauses 
in den Zeiten der Volksgesetze, welche, in der Mitte des Hauses stehend, die starke 
Firstplatte  in der Mitte un ters tü tz t  und damit m eh r  als die Hälfte der Dachdeckung, also 
den größeren Teil des Daches Irägt. Der Fo rtschr i t t  im Baue vom „Stocke“ aus wäre 
daher wie folgt anzunehm en:  Das Haus hätte  außen noch eine runde  W and,  wie dies in 
römischen Abbildungen germanischer oder auch andere r  Häuser auf den Triumphbögen 
der Kaiser öfter vorkommt, die Sparren  stehen wie die Baumäste  strahlenförmig vom 
„Stock“ bis auf die Außenwand. Als man der Bequemlichkeit der Benützung halber 
versuchte, auf ein rechteckiges Haus überzugehen, legte man auf den „Stock“ (oder 
Baumstamm) die Firstpfette so auf, daß sie in der L ängenrich tung  des Hauses mit ihrer 
Mitte auf der F irstpfelte  auflag. Die Enden derselben ruhten  auf den beiden kürzeren 
Giebelwänden auf. Gleichlaufend mit der Firstpfette  waren die Langw ände aufgestellt  
und bildeten mit den Giebelwänden den rechteckigen Umfang des Hauses.  Die Sparren 
oder Raffen lagen jeder auf der F e s tp la t te  etwas hö h e r  und auf den Langwänden niederer 
auf, wodurch das viereckige Haus mit  Satte ldach und W asserablauf entstand. Durch 
Verwendung m ehrerer  F irstsäulen und Firstpfetten konnte  man das Haus beliebig ver
längern und damit große Hallen hers te l leu . Bei s tärkeren Firstpfetten ist es auch möglich, 
die Firstsäule wegzulassen, wenn die Hausbreite mäßig groß ist.

A n t o n  D a c h  1 e r.
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Ausstellung des Kaiser Karl-Museums „Z u r Volkskunde der besetzten Balkan
gebiete".

Mit Unterstü tzung  der Orientabte ilung des k. u. k. Kriegsministeriums veransta lte t  
das Kaiser Karl-Museum unter  Vorführung der  Ergebnisse  der von ihm veranlaßten 
wissenschaftl ichen und künst lerischen Arbeiten in Montenegro und Albanien eine volks
kundliche Ausstellung im großen Festsaal der Universität,  welche vom 5. bis 27. Jänner  
jederm ann zugänglich sein wird. Die Eröffnungsversammlung, bei welcher Professor 
Dr. M. H a b e r l a n d t ,  Rittmeister Dr. Richard K ü h n  e i t  namens der Orientgruppe 
und Fähnrich Leopold F o r s t n e r  Zweck und Art der Ausstellung erläutern werden, 
findet bei geladenem  Publikum Sam stag  den 5. Jänner,  abends 6 Uhr,  im kleinen 
Festsaa l  der Universitä t s t a t t ;  Sonntag den 6. Jän n e r ,  10 Uhr vormittags,  Dienstag 
den 8. und  Donnerstag den 10. Jänner  schließen sich rnit. Vorträgen verbundene  Führungen  
durch die Ausstellung an, zu welchen die Mitglieder der Österreichischen und Ungarischen 
Delegation, der Nieder 'österreichischen Handels- und Gewerbekammer, des öste rre ich ischen  
Industriellen-Bundes,  des Niederösterreichischen Gewerbevei eines,  der Verein für öster
reichische Volkskunde, die k. k. Geographische Gesellschaft, die Anthropologische Gesell
schaft und der  Wissenschaftliche Klub korporativ eingeladen worden sind.

Zweck der  Ausstellung ist, ein Bild der  kulturellen Entwicklung sowie der gewerb
lichen und kunstgewerblichen Leistungsfähigkeit der m on tenegrin ischen  und a lbanischen 
Bevölkerung zu gewähren, um den Versuchen und B em ühungen ,  die einheimische Arbeit 
daselbst aufs neue  zu beleben und höher zu entwickeln, eine feste Grundlage zu schaffen. 
Die Aufsammlungen sind den Herren Leu tnan t  d. R. Dr. Artur H a b e r l a n d t  (Sommer 1916), 
Fähnrich  Leopold F o r s t n e r ,  Luigi J a k o v i c in Skoüra, Oberleutnant  E rn s t  N e w e- 
k l o w s k i  zu verdanken und sind nur  durch  die re ichen Bestände, welche das Kaiser 
Karl-Museum auf anderem Wege aus den genannten  Gebieten erworben hat,  ergänzt.  
Eine besondere  Zierde und  einen wichtigen belehrenden  Teil der Ausstellung bilden die 
zahlreichen (66) meisterhaften zeichnerischen und aquarell istisehen Aufnahmen des Herrn  
Fähnrichs Leopold F o r s t n e r ,  welcher Landschafts typen, H a u s - u n d  Wirtschaftsgebäude, 
technologisch bemerkenswerte  Objekte, Volkstypen und Volkstrachten aus allen von ihm 
durchforschten  Gebieten mit m eisterhafter  Klarheit und Treue festgehalten hat.  Es besteht  
die Absicht, Reproduktionen dieser glänzenden Aufnahmen in e iner Kunstm appe der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Balkan-Ausstellung im E rzherzog  Rainer-Museum in Brünn.
Angeregt durch die im Herbst  1916 vom Kaiser Karl-Museum für österreichische 

Volkskunde im Österreichischen Museum veransta lte te  Ausstellung von Volksarbeilen aus 
den Balkanländern, ha t  das Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe in Brünn 
auf W unsch  der Orientabteilung des Kriegsministeriums in der Zeit vom 16. Dezember 
bis Ende  Jä n n e r  1918 eine ähnliche Veransta ltung, wenn auch in kleinerem Umfang und 
Rahmen, durchgeführt ,  für welche das Kaiser Karl-Museum, die anth ropologisch-ethno
graphische Abteilung des Naturhistorischen Hofmuseums, das Heeresmuseum und das 
Österreichische Museum aus ihren  einschlägigen Beständen reiche Beiträge beigesteuert 
haben. Namentlich ha t  unser Museum interessante  Kostümstücke und Stickereien sowie 
verschiedene Ethnograpliica  in größerer Zahl aus NorJalbanien  und Allserbien, Pho to 
graphien u. s, w. der Ausstellung zur Verfügung gestellt.

O bsorge für die Volksdenkm äler in den Kriegsgebieten.
In Anknüpfung an die kürzlich an  der Sü d w es tf ro n t  verfugte Obsorge um die 

Kunstdenkm äler aller Art, die sich im Operat ionsraum  befinden, ha t  die Direktion des 
Kaiser Karl-Museums die nachfolgenden Ausführungen an das k. u. k. Kriegsministerium,
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Orientabteilung, an das Arm eeoberkomm ando und an  die k. k. Zentralkommission für 
Denkmalpflege zur Erwägung und Berücksichtigung gerichte t :

Die kriegerischen Operationen in den Balkanländern, Rum änien  sowie G a l i z - i e n  
der  B u k o w i n a  und S i e b e n b ü r g e n  haben es mit  sich gebracht,  d a ß  s e h r  v i e l  
V o l k s g u t  u n d  b e s o n d e r s  a u c h  s e h r  v i e l  v o l k s k u n d l i c h e r  B e s i t z ,  
von Stickereien und W ebereien angefangen bis zum Mobilar und künstlerischen Hausrat,  
Kirchenzier aller Art h e r r e n l o s  d e r  V e r w a h r l o s u n g ,  Z e r s t ö r u n g  o d e r  
V e r s c h l e p p u n g  p r e i s g e g e b e n  w u r d e .

Verschiedene Nachrichten von Frontoffizieren haben  ergeben, daß vielfach der Wille 
und verständnisvolle W unsch zur Bergung solcher Besitztümer vorhanden  waren, jedoch 
am Mangel irgendeiner diesbezüglichen Organisation gescheitert  shid. Es sind solcher
maßen für die Volksvvirt'chaft (Hausindustr ie)  und kulturelle  Z ukunft  d ieser Länder  
unersetzliche Werte  an origineller Arbeit und Kunst verloren gegangen. Dabei ist  zu 
betonen, daß in diesen Ländern  m it  ihrer  relativen Rückständigkeit  gegenüber den Leistungen 
der westlichen hohen Kunstschule der volkskünsllerische Besitz eine weitaus größere W ert
schätzung von Seite der Bevölkerung genießt und verdient,  als im Bereich der in te r 
nationalen  westlichen Zivilisation. Ein großer Teil des nationa len  Fuhlens und Denkens 
der Bevölkerung hängt an diesem Besitztum und  wird von h ier  aus mächtig  beeinflußt. 
Es wäre in Hinkunft somit mit  Rücksicht auf die Haltung der Bevölkerung angezeigt, die 
folgenden Maßnahmen gegenüber überflüssigen Zers törungen zu treffen:

1. Der künstlerische Besitz des Volkes ist auch während der kriegerischen Operationen 
nach Möglichkeit mit  Schonung zu behandeln. Requisit ionen zu ärarischen Zwecken 
(wertvolle Teppiche als Pferdedecken, Stickereien, zu W asch tüchern  u. s. w.) sind zu ver
meiden.

2. Besondere  Schonung gebührt  auch den hölzernen  Kunstobjekten. Geschnitzte 
und bemalte  Möbel, Kirchenschnitzereien u. s. w. sind nicht als wertloses Holzmaterial 
oder gar Brennholz zu behandeln.  Auch kleinere Holzobjekte: geschnitzte Holzbecken, 
Hirtenstöcke, Käsemodel, Holzlöffel besitzen öffentlichen musealen Wert.  Diesbezüglich 
ist  die Mannschaft in allen Unterabteilungen zu be lehren  und ihr schonende  Behandlung 
im Verkehr mit der Bevölkerung aufzutragen.

3. H e r r e n l o s  oder f l o t t a n t  gewordenes Gut, geschenkte, getauschte, gekaufte 
Sachen sind nach Möglichkeit zu bergen. Hiezu wäre jede selbständige Unterabteilung 
in den von ihr bezogenen Quartieren, B auernhäusern ,  städtischen W ohngebäuden u. s. w. 
aufzufordern,  un te r  Angabe des patriotischen und öflenlliclien Zweckes dieser Tätigkeit.  
Fü r  die Ablieferung von herrenlosen Objekten könnten  gegebenenfalls  Prämien ausgesetzt 
werden, etwa 20 Prozent des Schätzungswertes, den das K. k. Kaiser Karl -Museum ein
zulösen sich verpflichten würde.

4. Diesbezüglich wären bei den Sta tionskommandos oder Sammelstellen oder im 
Anschluß an die F a s s u n g s k o m m ' i n d o s  für Fu tter  und sonstige Bedarfsartikel 
B e r g e s t e l l e n  einzurichten, deren  Beaufsichtigung Offizieren zu überan tw or ten  wäre, 
die mit  Sinn und Verständnis für  den öffentlichen W ert  dieser Arbeiten begabt sind.

Von hier sind dann die Objekte an das jeweils höchste  Kommando in direktem 
Wege m it einer kurzen Liste der Gegenstände und Namenliste der Sammler (in Form von 
Abfuhrbescheinigung) — gegebenenfalls  an  die dortigen Sammelstellen — einzuliefern 
und von hier aus  monatlich Meldung an das k. u. k. K r i e g s m L n i s t e r i  u m,  0  r  i e n t- 
g r u p p e  u. s. w. zu e rstatten,  die sich dann, ins Einvernehmen m it der Direktion 
setzen würde.

5. Zwecks einer kurzen Bestandaufnahme über die E rha l tung  der bedeutendsten 
Denkmale, Holzkirchen, künstlerische Hausformen u. s. w. und die praktische Durchführung 
der im Vorangehenden dargelegten Maßnahmen w ü r d e  e i n  m i t  d e r  e r f o r d e r 
l i c h e n  v o l k s k u n d l i c h e n  S a c h k e n n t n i s  a u s g e s t a t t e t e r  O f f i z i e r  
v o m  k. u.  k. K r i e g s m i n i s t e r i u m  a n  O r t  u n d  S t e l l e  z u  e n t s e n d e n  
s e i n .

Z eitscliriit für ö s terr, V olkskunde. XXX II. 12
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Heim atarbeit in Braunau am Inn.

Wo imm er von der Heimatpflege in Oherösterreich die Rede ist, gebührt eine erste 
Rangstelle dem Innviertel ,  in dessen drei Hauptorten Ried, Braunau, Schärding seit Jahren 
tätige Heimatforscher eifrig am Werke sind.

Schärding besitzt als Mittelpunkt und Sammelstelle heimatlichen Arbeitsfleißes ein 
Heimatmuseum.

In Ried ist die seit längerer Zeit geplante Errichtung eines Heimatmuseums bisher 
nicht zur Durchführung gelangt. Daß es auch dort  reichen Heimatschatz gibt, bewies die 
vor einigen Jah ren  daselbst veransta lte te  Ausstellung von Bildwerken der Schwanthaler,  
deren S tammort Ried ist. Gerade in den Ielzten Jahren  blühte  die Rieder Heimalforschung 
erfreulich empor, ein Hanptverdienst Prof. W. G ä r t n e r s ,  der auch die Veröffentlichungen 
der „Rieder H e im atkunde“ leitet. Von ihm wird im Aufträge des Innviertler Heimatbundes 
auch der „Innviertler H e im alkalender“ hei ausgegeben, der, in den Abhandlungen und 
Bildern gleich treffl ich,  Stadt und Land für die Heimatpflege gewinnen will.

Was die Heimatbestrebungen in B raunau anlangl, so sind h ier  alle Arbeiten mit 
dem Namen des akademischen Malers Hugo v. P r e e n ,  Gutsbesitzer auf Osternberg bei 
Braunau, verbunden. H. v. P reens  Heimatarbeit  reicht in eine Zeit zurück, da Heimatforschung 
noch zu den ganz seltenen Bestrebungen gehörte , in eine Zeit, da die, so sich damit 
beschäftigten, nicht nur  noch keine Anhänger fanden, sondern gar vielfach mit  Gering
schätzung, Spott, ja offener und versteckter Gegnerschaft schwer zu kämpfen hatten. 
Unbeküm mert  darum  h a t  II. v. Preen seit ungefähr 30 Jah ren  eine Sammlung „Alt- 
innvierller B auernhausverzierungen“ in Bildern angelegt,  die heute  schon bedeutenden 
Heimatkunst- und K ul lu rw eit  besitzt, da  vieles von den buntbemalten Türen,  den schön 
gedrechselten Schroten, den geschnitzten Verschalungen und Giebelkrönungen verschwunden 
ist. Die Sammlung ist in ihren Urbildern im Linzer Landesm useum  hinterlegt.  Abbilder 
davon ha t  v. Preen  für Vortragsreisen in der Heimat hergeste ll t  und bereits in Braunau, 
Ried, Schärding, Salzburg erfolgreich vorgeführt.

Im vergangenen Jahre  veranstaltete  v. Preen in Braunau  eine Gesamtausstellung 
seiner Schöpfungen. Was es da in Federzeichnungen („Alt-B raunau“), Aquarellen („Braunau 
und Umgebung“), Ölbildern und  Paste llen („Innviertler Bauerntypen “) zu sehen gab, war 
eine Heimatkunstausslel lung in des W ortes  bestem Sinne. Die Ausstellung halte  eine 
Einladung der Salzburger Heimatfreunde zur Folge. Dort führte  H. v. P ienn heuer  im 
Frühjahr  seine „B auernhausverz ie rungen“ vor und vor kurzem wurde ihm nach Ankauf 
eines seiner Bauernköpfe durch  das Salzburger Künstlerhaus die Silberne Medaille verliehen.

Nicht gering sind auch v. Preens  Verdienste als Leiter der vorgeschichtlichen Aus
grabungen im Innviertel, die m anchen wertvollen Fund  aus der Bronze- und La-Tène-Zeit 
(es sei nur  erinnert  an  die Sunzinger Schnabelkannen und den Utlendorfer Goldfund) 
zutage brachten und das Linzer L andesm useum  um m anch  wertvolles Schaustück bereicherten.

Auf dem Gebiete der Volkslitera tur m achte  v. Preen einen Fund, dessen Bedeutung 
erst jetzt allmählich zutage tritt . E r erwarb zwei alte geschriebene Liederbücher, Auf
zeichnungen eines Bauern aus den Jahren  1796 bis 1815, deren  Inhalt ,  geistliche und 
weltliche Volkslieder (ungefähr 700 Stück zusam m en),  bisher zum Großteil noch gar nicht 
veröffentlicht ist.

Vor Jah ren  ging v. Preen  daran, eine Sammlung aller für Heimatkultur und Ileimat- 
kunst wertvollen Gegenstände anzulegen, um sie der Heimat zu erhallen. Leider fanden 
damals seine Bestrebungen in der Heimat seihst weder Verständnis noch Unterstützung. 
So war v, Preen gezwungen, das Ergebnis langjähriger, mühevoller Sam melarbeit  (es 
befand sich darunter  eine Zusammenstellung von Beleuchtungsgeräten aus dem Innviertel 
vom Kienspan bis zur Öllampe) an das Museum für Volkskunde in Berlin abzugeben, wo 
diese Schätze echter  Altinnviertler Heimatkunst als v. P r e e n s  c h e  S a m m l u n g  (auch 
eine  alte Innviertler B auerns tube  wurde eingerichtet) einen se lbständigen Raum angewiesen 
bekamen.
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Unterdessen haben sich glücklicherweise die Zeiten für Heimatforschung im Lande 
selbst geändert.  Ehe es zu spä t  war, ist die Anteilnahme an H eimatbestrebungen auch 
bei uns eine bedeutend größere geworden. Noch einmal ging v. Preen das mühevolle 
Sammelwerk an, wiederum gelang ihm reiche Ernte . Und diesmal bleiben die Schätze 
der Heimat erhalten. Nach langen Bemühungen ist  v. P reen  die Schaffung eines Heimat
hauses in Braunau gelungen. Vor einem halben Jahre  e rwarb  der Musealverein in einer 
der allerschöusten Straßen der Stadt  ein Gebäude, das sich trefflich wie kaum ein anderes 
für die Zwecke eines Heimatmuseums eignet.  Bestehend aus einem zweistöckigen Vorder
haus st raßenseitig und einem geräumigen Hinterbau gegen die S tad tm auer  hin, bietet das 
zukünftige Heimathaus reichlich R aum  für zweckmäßige Verteilung und Aufstellung der 
Heimatschätze, die bisher in zyvei Gebäuden ge trennt  un tergeb rach t  waren. Dazu kommen 
noch als besonders sehenswerte  Neueinrichtungen:  die W iederhers te l lung  der alten 
Glockengießwerkställe (das Haus ist eine alte Glockengießerei) im Gewölbe ebenerdig, wie 
sie seit Anfang des 15. Jah rbunder tes  in Verwendung stand, die Einrichtung einer Bürger
wohnung aus dem 18. Jahrhundert ,  bestehend aus Küche, W ohnraum  und Erkerschlafzimmer 
im .Vordergebäude, und der Einhau einer Altinnviertler B auerns tube  sam t Zubehör  im 
Hinterhaus.  Im anschließenden Gärtlein am Stadtwall wird außer sehensw erten  Grab
kreuzen aus Schmiedeeisen eine Waldkapelle  aufgebaut,  wie sie v. Preen  seinerzeit dem 
Museum für österreichische Volkskunde in Wien zusammenstellte .  Schon in den W inter
m onaten dürften die E inrichtungsarbeiten vollendet werden und das neue  „Heirnaihaus“ 
alle Heimatfreunde zum Besuche einladen können. W iederum  ist damit eine bedeutende 
Heimatta t  geleistet,  auf die nicht bloß die S ta d t 'u n d .  das Innviertel  stolz sein können.

D r .  W i l l i  K r i e c l i b a u  m.

n f .  L itera tu r der ö sterre ich isch en  V o lk sk u n d e.
Die Anzeigen rühren , wofern nicht ein anderer B erichtersta tter  genann t  ist , von der

Schriftleitung her.)

1. Besprechungen:
7. Aus Adalbert Stifters Heimat. Auswahl der beliebtesten Volkslieder aus dem 

Böhmerwald. Für Pianoforte  mit. unterlegtem Text zusammengestell t  von Josef Kahatnik 
Verlag der Böhmerwaldlieder in W interberg.  Band I IC 3 =  M. 2 50, Band II Al 2 =  M. 1 80 
Band III/IV IC 3 60 =  M. 3.

Der erste Band dieser Sam mlung ist zum größten Teile solchen Liedern gewidmet’ 
die den Böhm erwald  besingen. So ist das Lied „Tief im B öhm erw ald“ in verschiedenen 
Les- und Singarten mitgeteilt, auch fehlt Jnngm anns Lied „Erhalt  uns Gott den Böhmer
w a ld“, das volkstümlich geworden ist, nicht. Von den Gesängen des Höritzer Passions
spiels werden die Stücke „Vor dem Paradeisspie l“ und „Einzug in Je ru sa lem “ mitgeteilt. 
Eine treffliche Schilderung des Lebens und der Arbeit der  Böhm erwälder Glasmacher 
enthalten die fünf Gesätze des „Glashüttenm arsches“ im zweiten Hefte. Die ersten zwei 
Hefte bringen leider fast nur  vertonte M undartd ichtungen;  e is t  das dritte Heft ist fast 
ausschließlich dem wirklichen Volksliede gewidmet. Hier m erk t  m an  an der Auswahl die 
H and  des Sammlers der meisten dieser Lieder,  des leider gegenwärtig  als Offizier in 
Rußland gefangenen Volksliedforschers Dr. Gustav Jungbauer.

Die Nennung Dr. Jungbauers  auf dem Titelblatte  von Band IV und V hätte  die 
Lieder vor allen (hier ebenso willkürlichen wie auch sonst unvorteilhaft  wirkenden) 
Abänderungen des W ortlautes behüten  sollen. Die V ertonung  is t  im ersten Bande gar 
nicht volksliedmäßig, im letzten erschlägt sie stellenweise den Volkston, so zum Beispiel
S. 11 (letzte Zeile), wo eine der bekanntesten he i te ren  Volksweifen des Böhmer- und 
Bayerwaldes von M o l l k l ä n g e n  begleitet wird.

Von einzelnen Liedern möchte  ich e rw äh n e n :  „So leb ’ denn wohl, du stolzes 
F ran k re ich “, ein Lied aus dem Kriege 1870/71, aus dem nahen Bayern über  die Grenze 
gekom m en; das Tanzlied der Glasmacher „’s H ü t tn m a d l“; das Lied „Der R ek ru t“ , in
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welchem Bub, Dirndl und Kaiser sich redend folgen. Es beginnt mit der Zeile , A Sträußal 
am Hüatal, den Stab in der Hand“ und dürfte über  hundert  Ja h re  alt sein, da der Kaiser 
„Franz iskus“ den Buben „zum Franzosen ins F e ld “ ruft. Ein Lied „Der S tu rm w ind“ 
besingt die Bork'jnkäferzeit (nach 1870), ein anderes „In Frankreich ba t  der P räs iden t“ 
die französische Kirchenpolitik der Zeit nach 1900 und zeigt, wie sehr damals unser Land
volk über diese Vorgänge erreg t  war. Neben Jäger- und Wildschützen-, dann Fensterl- 
liedern fehlt auch das Bauernlied nicht.  So freute es mich, auch eine Abänderung des 
alten Liedes „Die zehn Gebote“ mit dem Anfänge „Es fuhr, es fuhr“ in der Sammlung 
zu finden.

Es wäre zu wünschen, daß die weiteren Folgen, wie es der Titel der Sammlung 
verspricht,  sich (auch mit W eglassung von „Tänzen und Volksweisen“) des V o l k s l i e d e s  
ausschließlich annehmen. Kommt dann noch getreue Wiedergabe von W ort  und Weise 
und genaue Angabe von Quelle und Verbreitung dazu, so wird die Sammlung auch ihren 
wissenschaftl ichen und dauernden W ert  haben. Möge die Arbeit, die trolz  ih ie r  Mängel 
der Opferwilligkeit und Heimatliebe des Herausgebers  viel E hre  macht, glücklichere For t 
führung finden! B l a u .

8. Das Bodenseebuch 1917. Ein Buch für Land und Leute. Vierter Jahrgang, 
Reuß & Itta,  Verlagsanstalt,  Konstanz (Baden). 172 Seiten. M. 2.

Dieses nach Inhalt  und Ausstattung künstlerisch besonders hervorragende he im at
liche Jahrbuch verdient seines starken volkskundlichen Einschlages wegen in unserer  
Zeitschrift besonders hervorgehoben zu werden. Die von Peter  Helm und Stasia Szadurska 
gezeichneten Bilder zeigen uns die Anwohner des Bodensees bei den Arbeiten an ihren 
Fischnetzen, bei der Schnitzelbarik (die aber in der Unterschrift irrig als Schleifstein 
bezeichnet wird), die Reichenauer Blutfestprozession, den Hemdglonkerumzug in Konstanz, 
die Arbeit in den Meersburger W einbergen, einen Bauerntanz in Appenzell u. a. Volks
tümliche. Ergreifend wirkt die urzeitl ich anmutende Zeichnung „Die E r n te “ von Karl 
Einliart. Die Geschichten vom Wagale  (Blümel) werden ähnlich auch im Böhmerwalde 
erzählt.  E. Felirle berichtet  über eine merkwürd ige Fastnachtsgesta l l  der  Seegegend, den 
Schnabelgyri von Meersbürg; 0  Hoerth  findet gute W orte  zu d e r .  heute  mannigfach 
umstrit tenen Frage der Heimatmuseen,  für die er w an n  ein tr i l t ;  zeitgemäße Bedeutung  
haben die Mitteilungen von W angart  über  das deutsche Vaterlands- und Soldatenlied im 
F e ld e ;  viel Vergleichsstoff bietet  die volkskundliche Darbietung von W, Z immermann aus 
dem badischen Oberlande ü b e r  „Som mersprossen und W arz en “. Das österreichische Ufer 
des Sees ist in diesem Jahrgange  wenig berücksichtigt.

Das Bodenseebuch kann unseren  ähnlich gerichteten (und zum Beispiel in Ober
österreich rech t  lebhaft  geförderten) B estrebungen ein treffliches Vorbild sein.

Blau.
9. W . Ahrens (Rostock): S t u d i e n  ü b e r  d i e  „ m a g i s c h e n  Q u a d r a t e “ 

d e r  A r a b e r .  Der Islam. Zeitschrift für  Geschichte und  Kultur des islamischen Orients.  
Mit 11 Abbildungen und 4 Tafeln. Straßburg 1916. Verlag von Karl J. Trübner.

Die in der Volksmedizin so häufig als Amulette und Talismane vorkommenden 
„magischen Q u adra te“ finden sich zuerst  in der arabischen L ite ra tur  bei dem berühmten 
Alchimisten des achten Jahrhundertes  G e b e r  sowie bei G h ä k ä i  (1058—1111), und 
zwar erscheinen sie dort  in einer Urform, das heißt in Gestalt eines neunzeil igen 
Quadrats, in welchem sich um die in der Milte befindliche Zahl 5 die übrigen Zahlen 
so gruppieren,  daß die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8 in den vier Eckfeldern, die ungeraden 
1, 3, 7, 9 in den Mittelrandfeldern un tergebrach t  sind. Aus diesem neunzelligen Quadrat  
lassen sich in m athematischer Beziehung 8 Nebenformen ableiten,  doch wächst deren 
Anzahl in rascher Weise, je mehr die Anzahl der Grundzellen von 3 3 zunimmt, also
16, 25, 36 u. s, w. : ja, der Philosophenorden der „Lauteren B rüder“ soll bereits Quadrate 
von 4 “, 5 2, 6 2, 7 “, 82, 9 “ Zellen gekannt und gebildet haben. Eingehende Arbeiten über 
die Quadrate  verfaßte ferner der Arzt Täbit  ben  Korrah  (826—901), ferner der u n te r  dem 
Namen Alharen bekannte Pnysiker Ihn al-H.iilam (965— 1039), Geber schreibt ihnen die 
Kraft zu, leichte Entbindungen zu bewirken. V ,  H o v o r k a ,
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V. M itteilungen aus dem V erein  und dem k . k . l e i s e r  l^arl-M useum  
für ö sterre ich isch e  V o lk sk u n d e.

a) Verein.
1. Mitgliederbewegung.

Neu eingetreten sind als ordentliche Mitglieder: Direktor Paul Hammerschlag, 
Verlagsbuchhändl-T Otto Fromme, knis. Rat J. Freudenberg,  Oberrechnungsführer  Engel- 
breclitsmüller,  Königl. Bibliothek in Dresden, Rittm eister  Dr. R. Kühnelt,  Dr. Ed, Kriecbbaum, 
Notar Dr. G. Müller, Wilhelm Wazel,  Anton Wildgans.

Verstorben sind di'e^Mitglieder: Hofrat Prof. Dr. J. K. Jirecek, Direktor Alois Menghin 
in Meran und Hermann Meyersberg.  Diesen Mitgliedern werden wir ein dankbares 
Andenken bewahren.

2 . Neue Ausschußmitglieder.
ln der Sitzung am 16. November 1917 wurden in den Ausschuß einstimmig gewählt:  

R ittmeister Dr. Rudolf re iherr  v. Dräsche, Hauptmann Karl W erkm ann,  Museumsvorstand 
Dr. V iktor v. Geramb, Graz, welche in l iebenswürdigster  W eise  ihre Bereitwilligkeit zu 
eifriger Mitarbeit kundgegeben haben.

3 . Ergänzungsband X II zur „Zeitschrift für österreichische Volkskunde".
Von dem im November 1917 erschienenen W erke „Kulturwissenschaftliche Beiträge 

zur Volkskunde von Montenegro, Albanien und Serb ien“ wurden dem k. k. Ministerium 
für Kultus und Unterricht 80, dem k. u. k. Ministerium des Äußern 70, dem k. k. Schul- 
bücherverlag 102 Exemplare abgegeben. Im, Aufträge des Unterrichtsministeriums und des 
Kaiser Karl-Museums wurden an verschiedene militärische Stellen in den besetzten Gebieten, 
an zahlreiche Bibliotheken, Lehranstalten,  Universitätsseminare sowie an  hei vorragende 
Fachm änner  Ostene ich-Ungarns und Deutschlands W idmungsexemplare  übersendet ,  für 
welche uns von zahlreichen Sieben Dank und Anerkennung ausgesprochen worden sind. 
Der noch vorhandene  Rest  der Auflage wird zum Preis von IC 10 samt Postpoito  (70 Heller) 
per  Exemplar gegen Bestellung bei der Kanzlei- abgegeben.

b) K. k. Kaiser Karl-Museum.
1. Neue Stifter, Gründer und Förderer.

Seit dem letzten Ausweis (abgeschlossen am 30. September 1917) haben  sich in 
Würdigung der hervorragenden  wissenschaftl ichen und vaterländischen Bedeutung der 
Museumsbestrebungen die nachfolgenden Persönlichkeiten zur Unterstützung derselben 
a n g e m e ld e t .

A l s  S t i f t e r :  Kommerzialrat Oskar T  r  e b i t s c h (IC 2000). Sektionschef Doktor 
Artur B r e y c h a, Hauptmann Alfred W a l c h e r  Ritter v. Mo I t h  e in ,  Kurt W i t t g e n s t e i n  
(je K  1000).

A 1 s G r ii n d e r : A. G e r n g r o ß  A. G,, Phil ipp H a a s  & S ö h n e, Siegmund 
J  a r  a y, Bernhard L u d w i g ,  G e h  r ü d e r  T h o n e t ,  Eveliue v, W a Ii 1, Kommerzialrat  
A. Z i r n e r  (L. Zwieback und Söhne), kais. R at  Albert P o l l a k  (Salzburg), W i e n e r  
W e r k s t  ä 1 1 e.

A l s  F ö r d e r e r :  F rau  Margarete Trebitsch.  F rau  Baronin E. Jorkasch-Koch, 
F. Schönthaler  & Söhne, Jak. und Josef Kohn (je IC 100).

Sämtlichen genannten  Persönlichkeiten und Korporationen gebührt  der wärmste 
Dank der Vereins- und Museumsleilung für ihre edelmütige Förderung  der Museumszwecke, 
welche in weiten Kreisen begüter te r  Valerlandsfieunde weiterhin vorbildlich wirken möge.

2 . Subventionen und Spenden.
Auf Grund einer Präsidialeingabe ha t  das k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten 

als Beitrag zur Bestl eitung der einmaligen Ubersiedlungskosten und der laufenden Museums- 
auslagen pro 1917 den Betrag von IC 9000 überwiesen. Der Gemeinderat der Stadt Wien 
hat,  wie alljährlich, den Betrag von IC 1200 als ün ters tü tzungsbei t rag  bewilligt. In neu er
licher Betätigung hochherzigster  Munifizenz haben die r-lifter des Kaiser Karl-Museums 
Präsiden t  J. M a u t n e  r den Betrag  von K  5000 und H err  Generalrat Bernhard  W e t z l e r  
die Summe von IC 30.000 für Museumszwecke überwiesen. Das Präsidium und die Direktion 
sprechen den hochherzigen Spendern  den wärm sten  und verbindlichsten Dank für diese 
überaus  bedeutungsvolle Förderung  der M useumshestrebungen aus,  wodurch es auch 
ermöglicht wurde, eine Reihe kostbarer  und dringend erwünschter  Erwerbungen (namentlich 
gelegentlich der Versteigerung der bekannten Keramischen Sam mlung Alfied v. Walcher) 
für die LVIuseums^ammlungen zu sichern. Im gleichen haben  für die Erwerbung einer sehr 
wertvollen Sammlung von 31 in te ressanten  Zunt'tzeichen, zumeist  aus Kärnten, Herr



138 Mitteilungen aus dem Verein und  dem k. k. Kaiser Karl-Museum für öst. Volkskunde.

Präsident Paul Ritter v. S c h o e l l e r  den Betrag von K  4000, für den Ankauf eines in 
reichster Metalltreibearbeit gefertigten, versilberten Gabenlichierbaumes aus Istrien der 
Ö s t e r r e i c h i s c h e  L l o y d  durch gütige Vermittlung des Herrn Generaldirektors 
Hofrates Albert F r a n k f u r t e r  den Betrag von IC  1800 gewidmet.

Dein k. k. M i n i s t e r i u m  f ü r  K u l t u s  u n d  U n t e r r i c h t  sowie dem k, u. Io 
M i n i s t e r i u m  d e s  Ä u ß e r n  schulden wir für die Gewährung von namhaften  
Druckkostenbeiträgen zur Herausgabe des 12. Ergänzungsbandes unserer  Zeitschrift den 
ehrerbietigsten Dank,

3 . M useumsarbeiten.
Die no twendigen  baulichen U m änderungen  an und in dem neuen Museumsgebäude 

sind trotz der widrigsten Verhältnisse bis zum YVintei eintri lt  fertiggestellt  worden, wofür 
der rühmlich bekannten Bauflnua Emanuel Kainenitzky, die sich der schwierigen Arbeit 
mit  anerkennenswertem  Eifer und Entgegenkom m en unterzog, der beste Dank ausgesprochen 
sei. Dagegen sind die vom Gemeinderat der Stadt zur Erhaltung des Gebäudes bewilligten,
dringend notwendigen baulichen Renovierungsarbeilen, weh he die teilweise Erneuerung
des Dachstuhles,  der Ziegeldeckung, der Wasserahflußrinnen und -Röhren sowie die
besonders  dringliche E rneuerung  der Fas.-aden beinhalten,  e rs t  im Beginn der Ausführung. 
Inzwischen ist dank dem Entgegenkommen des k. u. k. Kriegsministeriums, ökonomische 
Sektion und Orientallteilung, des k. u. k. Wiener Militärkommandos, der Militärarbeiter- 
Sammelstellen, der k. u. k. Befestigungsbaudirektion infolge Beistellung von Militär- 
professionisten (Tischler, Schlosser, Glaser, Anstreicher, Tapezierer) sowie durch Freigabe 
der notwendigen Mateiialien aller Art die Inneneinrichtung der 52 Museumsschauräume 
nahezu ferliggestellt  worden. Für die leihweise Überlassung einer größeren Anzahl von 
Ausstellungskasten und T bch p u R en  ist die Direktion dem Herrn Ministeriah at im 
k, k. Ministerium für öffentliche Arbeiten Fre iherrn  v. Klimburg sowie dem Direktor
des k. k. Technologischen Gewerbemuseums Hofrat Gustav Lauhöck zu ergebenstem Dank 
verpflichtet.

Mit dem Auspacken der Objekte aus den Kisten ist bereits für verschiedene Partien 
der Sam mlung begonnen w o rd en ;  ebenso ist die Mobiliareinrichtung der 12 Bauerns tuben 
an Ort und Stelle u n tergeb rach t ;  endlich sind die Möhelsammlungen geordnet  und in den 
betreffenden Räumen zur Aufstellung gebracht  worden. Der zahlreiche neue Sammlungs
einlauf wurde ordnungsgemäß invenlarisiei.t und eingereiht. Für die Balkan-Ausstellung 
in Brünn und die eigene volkskundliche Balkan-Au-stellung im großen Festsaal der 
Universität (siehe S. 132) sind die entsprechenden  Vorarbeiten durchgeführt  worden. Von 
Herrn  O berhaura t  Erhard,  dem Direktor des Technischen Museums, sind aus den Sam m 
lungen dieses Museums eine größere Anzahl volkskundlicher Objekte leihweise übergeben 
worden. Fü r  das Museum für Völkerkunde in Hamburg. Europäische Abteilung, wurde 
eine Anzahl entbehrlicher albanischer ethnographischer Gegenstände, zumeist textiler Art, 
aus den Tauschbeständen ausgewählt  und an dasselbe zur Absendung gebracht.

4 , Verm ehrung der Sammlungen.

E t h n o g r a p h i s c h e  H a u p t s a m m l u n g .
Bis 30. September war ein Sammlungszuwachs von 448 ausgewählten N um m ern  

zu verzeichnen, eine seh r  bemerkenswerte  Zahl, die sich bis zum Jahresende zufolge 
günstiger Gelegenheiten und dank der Munifizenz der Herren Generalrat B. Wetzler,  
P räs iden t  J. Mautner,  Paul Ritter v. Schoeller, kais. Rat Albert Pollak in Salzburg, 
kais. R a t  Ernst Pollak, Alois Moch. Stephan  Mautner, Oberleutnant  Robert  Maier, Alfred 
Ritter v. W elcher noch um 250 Nummern, zumeist  hervorragende Arbeiten der  öster
reichischen Volkskunst, vermehrte .  Es dürfen daraus die hei der Versteigerung der 
Keramischen Sammlung des Herrn Alfred Ritter v. W a l  e h e r  erstandenen 42 keramischen 
Objekte, eine gesehenkweise von Präsidenten Paul Ritter v. Schoeller überwiesene 
Sammlung von 31 Zunftzeichen, zumeist aus Kärnten, 56 prächtige Holzfiguren des
18. Jahrhundertes ,  Szenen aus dem Leben Jesu darstellend, aus Niederösterreich, eine 
große Sammlung montenegrinischer und albanischer Ethnographica  des Fähnrichs Leopold 
Forstner,  eine Anzahl hervorragender Holzschnitzwerke aus Tirol u a. m. hervorgeliohen 
werden. Besondere Anerkennung und Dank verdient eine W idmung wertvoller Volks
kunstgegenstände, zumeist aus dem Pinzgau, die wir dem Herrn kais. Rat und Hofantiquar 
Albert Pollak in Salzburg verdanken.

B i b l i o t h e k .
Der Bihliolhekseinlauf betrug seit dem letzten Ausweis (außer den zahlreichen 

Fachzeitschriften) bis zum Jahresschluß 45 Nummern.

P h o t o g r a p h i e n  u n d  A b b i l d u n g e n .

Der Zuwachs an  Photographien  und  Abbildungen belief sieh im gleichen Zeitraum 
auf 261, beziehungsweise 162 Stück.

Schluß der Redaktion; 31. Dezember 1917,
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