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Albanesen in Slavonien. 1) 

Von Prof. Fr. Š. ｋｵｨ｡Ｎ＠

usser Serben und Kroaten finden wir in Sla vo-
nien auch deutsche und ｭ｡ｧｹ｡ｲｩｾ｣ｨ･＠ Ansied-
lungen, und auch eine albanische Colonie. Die . 
Mitglieder der letzteren nennen sich Klemen-
tiUS'Jl', sind seit 1737-38 in Slavonien und 
woh [len in den Ort.schaften Hrtkovci und Ni-
killce unweit der Stadt Mitrovica in Syrmien. 

Diese Klementiner erhielten ihren Stamm 
bi elwa zum Jahre 1848 rein und unver-
mischt; sieheirateten Dur unLer einander, und 
ein klementinisches Madchen, das die Hand ei-
nem Fremden gereicht hat te, wiirde die eigene 
Fa ilie aufs argste beleidigL haben. Heutzutage 

ＢＢＧｾＢＢＧ Ｓ＠ 'iod die Klementiner nicht mehr so skrupn-
los und machen kejne Einwendung, wenn ein 
klementinischer Jiingling ein kroalisches oder 

magyarisches Madchen heiralet, weil sie wissen, dass sich diese recht 
bald albanisieren. Gegen die Wahl eines deutschen oder serbischen 
Madehens lehnt sich jedoch die Familie auf, weil sie aus Erfahrung 
wissen, dass bei einer solchen Verbindung der Klementiner bald ver· 
loren geht. So haben sich z. H. jene Klementiner, die nach ｐ｡ｮｯｶ｡＠
iibersiedelten und dort Serbinnen heirateten, in kurzer Zeit serbisiert. 
Ein klementinisches Madchen jedoch darf auch heute noch keinen Frem-
den heiraten. Die Madchen heiraten gewohnlich mit 14-15 Jahren, 
die Jiinglinge mit 17-18 Jahren, so lange dies namlich noch er-
laubt war. 

I) Wir beginnen die Veri:lfi'entlichung diese8 Auf3atzes mit der ｺｷ･ｩｴ･ｾＬ＠
mehr fotkloristischen HiUfte und las3en darauf den ersten, mehr historischen Tel 
fo)gen. Red. 

Uorr, ... oo, Eth"ologioehe !dill.iluDgell. 211 3 
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Die alte Nationaltracht der syrmischen Klemenliner glich jener 
der heutigen Albanesen, Neugriechen, Bergscholten, oder der alten 
ROmer. Die Manner haben die alte Tracht schon langsl aufgegeben, 
l>elbst bei festlichen Geiegenheiten kleiden sie sich nicht anders als das 
kroatische Volk, aber vor elwa lfinfzig Jahren trugen sie bei Festlich-
keiten noch ihre alte Nlllionaltracht. Das weibliche Geschlecht behielt 
indess von der alten Tracbt noch einiges bei. l) 

Der Oberroek (dolama} !tes klementinischen Kriegers war aus 
rotem Tuche gemacht und sehr eng, die Waste weiss mit blauem Un-
terfutter. Rock und Waste wurden offen geiragen, llnd waren mit 
gllnzenden MetaUknOpfen vollig besaet. Der Kragen und die Aufscblage 
der Dolama waren vielfach und kunstlich ausgenaht. Das Hemd (che-
misa), das mehr einem Weiber-Unterrocke als einem Manneshemde 
!i.hnlich sah, war in Falten gebUgelt, und reichta bis an die Kniee. 
Um die Lenden halte er zwei GUrtel: einen breiten Unlergurtel (pus-
tat) aus roler Wolle und einen flchmalen Obergurtel (breE) aus Leder. 

Die Striimpfe waren aus Wo lie und gas!reift. Als Kopfbedeckung 
bau e er eine rote Kappe, wie solche die Likaner tragen. Seine Be-
waffnung bestand aus einer Handkeule (buzdovan). die er in der I"oob-
ten Hand trug, und mit der er rurchterliche Hiebe austeille, einem 
langen reich verziertem Gewehre (šarkija), das auf der Schulter hieng, 
einem Sabel an der SeBe und einem Handschar (handžar) und meh-
rere Pistolen im Giirte!. - Die einstige Kleidung der Weiber war f!irbi-
ger und bunter als die Federn des Pfaues oder des Spechtes, wie 
Stjepan ｍ｡ｲｪ｡ｮｯｶｩ＠ sagI, der die Tracht der Klementiner in No. 9. 
der Zeil .. chrift rDanica Ilirska" ... ·om Jahre 1839 ausfiihrlich beschrieb. 
Das Oberkleid (lij me-tuff) :war aus schOnem roten Tuche mit Fran-
sen, Pelzwerk und Stickereien geziert. Die Aermel reichten nur bis 
zu den Ellbogen, hatten einan dreifachen puffartigen Aufputz und kleine 
Schellenoder grosse Glasperlen. Das Hemd mit langen Aermeln reichte 
bis zu den Fussknocheln, war aher so enge, dass die Klementinerin 
nur ganz kleine Schl'itte machen konnte, weshalb die Kroaten den 
Klementiner Madchen den Schmeicbelnamen "prepelice" (Wachtein) 
beilegten. Beim Absteigen von einem Wagen musste die Klementine-
rin des engen Hemdes wegen mit geschlossenen FUssen herabspringen. 

Wie unser Initiale zeigt, ｾＩ＠ tragen die Klementinerinnen jetzt kein 
langes Hemd mehr, sondern einen Rock (fut-gunD, der von ausneh .. 
mend scbOner weisser Leinwand gemacht, kiinstlich aUflgenAht und 
mit Schlingereien versehen ist. Dass die Schlingereiem mehr zur Gel-
tung kommen, wird unter diaselben ein rotseidenes Band gegeben. 

1) Vrgl. du Werk Bretona <Illyrique et DaimaUe. auf Befehl Napoleona 1., 
als er Dalmatien und einen TheU Kroatiena occupiem, verfasste, im Jahre 1816 in 
deutscher Uebersetzung in Pesth erechienen. 

I) Das Portrait der Klementinerin Dolja (Dominikal ｎｩｫｩＬ＠ eines hilbschen 
Madchenl aus Hrtkovci, gezeicbnet von V. Bellošics, Mch einer Photographie, wel-
che der Schreiber dieses durch die Vermittlung des Gemeindevorst.andea Herm An-
ton ｋｯｬｩ＠ erhielt. 
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• 
Das Leibchen ist mit Perlen, Miinzen und sonstigem Klirrwerk derart 
geschmiickt, dass sich das Herannahen mebrerer Klementinerinnen so 
aRnon. als kame ein Schlitten mit Scbabracken-Rollern angefahren. 
Statt der Schiirze tragen die KIementinerinnen zwei kleine, meist schwarze 
Seidenliicher, das vordere nennen s,ie "pokeimi", das riickwii.rtige "ker-
kadena ". Um die Taille haben sie einen zwei- oder auch dreHachen 
GiirteI, der mit goldenen, silbernen oder gl!!.sernen Flittern geziert ist. 
Die Mii.dchen tragen am obersten (ledernen) Gurtel einen an einem 
Mettalkettchen hiingenden Schliissel, die Frauen ein Klappmesserchen. 
Die woHenen Slriimpfe Ｈ｡ｲ｡｢＠ gjalana) sind bei Miidchen bunt gefieckt, 
bei Frauen gestreift, die ausgeschnittenen Schuhe entweder aus Wolle 
gestrickt (skurtana) oder aus Leder (kpuc). Als Kopfbedeckung trageo 
sie ein kleines rates Kappchen (kunora'n kapic), von dem ein weisser 
Schleie .. auf den Hucken fa.llt. Die Kopfbedeckung der Briiute ist eine 
hohe Haube, geschmUckt mit kiinstlichen Blumen, Bll.ndchen, Fransen, 
Quastchen u. d gL, unter der die in zwei Zopfe geflochlenen Haare 
herabwallen. Die.<;e Brauthaube, oder rich tiger gesagt Brauthut (chessule) 
wird nicht albanischen sondern kroatischen Ursprungs sein, da solche 
Kopfbedeckungen auch die Kroatinnen um Agram, Oedenburg und auch 
die Lausitzer Serbinnen tragen. 

Die Hochzeilsgebriiuche der syrmischen Klementiner sind fol-
gende. Sobaid das Madchen das dreizehnte Jahr zurUckgelegt hat, wird 
um dessen Hand geworben. Sagt es zu, so wird bald darauf die Ver-
lobung, nach einem Jahr aber die Hochzeit (dasmor) gefeiert. Wil.hrend 
des Brautjahres wird die Ausstattung des Mii.dchens besorgt, und das-
selbe in der Hauswirtschaft unterwiesen. Beim Trauungszug zur Kirche 
wird grosser Pomp entwickelt, die Hochzeit selbst aber zwei Tage 
hindurch gefeiert. Nach der Trauung wird im Elternhause der Braut 
gespeist und gezecht. Abends wird die Braut in das Haus des I:lra.uti-
gams gebracht. Sobaid sie den Wagen de.'! Beistandes (kuparem, kum tr) 
bestiegen hat, darf sie sich zum Zeichen der Treue nicht mehr umse-
hen, und wurde man ihr was immer zurufen. Um zu erproben. wie 
fest die Braut in ErfuUung dieses Gebrauches ist, wird hinter ihr ge-
schossen, um Hure gern fen. oder es reUet ein junger Bursche in grosster 
Eile dem Wagen zu mit der Kunde, in dem Hause ihrer Eltern sei 
Feuer ausgebrochen oder sonst ein UnglUck geschehen. Wenn die 
Braut. die slehend im Wagen fahren mu!.!s, im Hause de!.! Brl1utigams 
angelangt ist, wird ihr ein mii.nnliches Kind in die Arme geworfen, 
das sie einigemale herzlich kusst, und dann zurUckgibt. Hierauf tritt 
ein Mann des Hauses zu und bittet den Beistand, die Braut vom Wa-
gen herabheben zu durfen. Der kumtr antwortet, dass er dies sehr 
gerne gestatten wolle, allein da nichts auf dieser Welt umsonst ist, 
insbesondere aber jede Ehre teuer bezahit werden mUsse, so verlange 
auch er fUr die Gewiihrung dieser Ehre einen Dukaten. Nun wird 
dem Beisland begreiflich gemacht, dass sein Preis viel zu hoch sei, 
bekommt ja doch ein Klementiner Soldat fur die Ehre den Heldentod 
sterben zu konnen vom Kaiser taglich nur fUnf Kreuzer. Nach vielem 
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Handein und Hin- und Herreden steHt sich der Beistand beleidigt, 
befiehlt dem Kutscher im ｢｡ｲｾ｣ｨ･ｮ＠ Tone um:r.ukehren und aus dem 
Hause zu fahren, die Umgebenden versichernd, dass er fUr sol ch einen 
herzlichen Schatz, wie es die Braut ist, anderwl1rts sogar mehr als ei-
nen Dukaten bekommen werde. Der Kutscher schickt sich nun an, den 
Befehl auszufiihren, a.ber in dem Momente slfirzt ein Mann aus der 
Ki.iche hervor nnd droht, mit einem brennenden Stii.ek Holze, das 
er in der Hand MIt, den Wagen anzuzi.inden, wenn sich dieser vom 
Fleck ri.ihren wi.irde. Ueberrascht erhebt sich der kumtr und spricht 
zur Menge: "Nicht deshalb. weil ich mich vor dem Feuer fUrchte, 
denn ein Klementiner kennt keine ｾＧｵｲ｣ｨｴＬ＠ begniige ich mich mit dem 
mir zuletzt angebotenem Losegelde, namIich mit einem Kronenthaier 
von der grossen Kaiserin Maria Theresia, die nnserem Stamme grosse 
Wohltbaten erwies und deren Name unter uns stets gefeiert sei: 
sondern weil ich ein guter Mann bin, wie es unser Held und Altva-
ter Klement war, dessen Andenken geheiliget sei. II Nachdem auf diese 
Weise der Handel geschiossen und der Kronthaler iiberreicht wurde, 
springt die Braut vom Wagen. Einer der Hochzeitsgaste f'angt sie im 
Fluge auf, und geleitet sie zum Eingange des Wohnhauses. Dort er-
war tet die Braut eine altere Frau, die ihr eine Flasche Wein. einen 
Laib Brot und eine Di.ite Salz i.iberreicht. Die Braut nimmt die Gaben 
in Empfang, tragt sie mit feierlicher Miene in das Wohnzimmer und 
Jegt sie auf den Tisch. Gleich darauf wird die Braut von derselben 
alten Frau in die Ki.iche gef'Uhrt. wo sie ihr die Feuerschaufel ､｡ｲｾ＠
reicht. Die Braut ergreift dieselbe, stiert damit im Herdfeuer und spricht: 
"So viel Funken spriihen, so viel Gllick und Segen sei dem Hause 
beschieden. " 

Nach dieser Ceremonie setzt man sich zu dem bereits aufgetra-
genen Nachtmahle und thut demselben "die gebiihrende Ehre" an. 
Am Schlusse wird der kroatische Reigen Ｂｋｯｬｯｾ＠ getanzt, der gewohn-
licb bis nach Mitternacht dauert. Bei dieser Geiegenheit muss sich der 
BrautfUhrer bemi.ihen, die Braut dem Beistande zu stehlen und sie 
ins Brautgemach zu bringen. Da der kumtr mit Falkenaugen auf die 
Braut Acht gibt und jeden Versuch. sie zu entfUhren, nach Moglich-
keit vereiteJt. sucht einer der Hochzeitsgaste die Aufmerksamkeit des 
Beistandes von der Braut dadurch abzulenken, dass er etwas Wich ti-
ges erzii.hlt, auf den kumtr eine Lobrede halt oder irgend ein Kunst-
stiick produciert. Uelingt ihm seine Aufgabe nicht. so werden auf ei-
nen Wink sii.mmtliche Lichter im Zimmer ausgeblasen oder sonst ein 
Schabernak ausgemhrt. 

Am folgenden Morgen wird die Braut durch einen Gewehrschuss, 
der vor ihrer Kammer abgefeuert wird, aus dem Schlafe geweckt. 
Erschrocken offnet dieselbe die Ture und fragt, was geschehen sei, 
ob Turken herannahen, oder ob Diebe oder Wolfe verfolgt werden. 
"Nichts von dem, liebes Brautchen, " antworten die vor der Ture 
versammelten Weiber, sondem die Gii.ste (welche natiirlicherweise die 
ganze Nacht hindurch zechten) wi.inschen dich zu sehen, und da sind 
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wir gekommen dir heim Ankleiden behilflich zu sein. "Das ist schon 
und lieb von Euch, meine Ciefahrtinnen Q - erwidert die Braut und 
heisst die Weibel' eintreten. Bald darauf steht die Braut wieder 
im festlichen Anzuge da, begibt sich zu den (jaslen, kussl dieselben der 
Reihe nach, und fordert sie zum Waschen des Gesichtes auf. 

Gegen Mittag bewegt sich der ganze Zug. begleitet von einem 
Dudelsackblaser in. das Haus des Oberswat (Hocbzeitsvater, Brautigams-
Begleiter j. woselbst die Braut Schmueksachen und Kuchen erwarten 
und wo auch zu MiUag gespeist wird. Nach dem Mahle heschenkt die 
Braut sammlliche Gaste mit feingearbeiteten Hand- oder Taschentii-
chern, Bandern, kiinstlicben Blumen u. d gl., wofiir sie von jedem 
ａｮｷ･ｾ･ｮ､･ｮ＠ einiges Geld bekommt. Gegen Abend wil'd Kolo getanzt, 
der abermais bis Mitternacht dauert. Derjenige, der den Reigen mit 
der Braut eroffnen will, muss fUr diese Ehre bei m kumtr einen Du-
katen erlegen. Auch die spateren Tanzer, welche mit der Braut tan-
zen, mU:3i"en etwas hezahlen. 

Nachdern man sich voil getrunken und 10dmMe gelanzl hat, 
wird die Braut nach Hause begleitet und hiemit die Hochzeilsfeier ge-
schlossen . 

. Am driUen Tage wird die BralIt von dem Weibe des Hausober-
hauptes in die WirtschafL eingefiihrl und mit ihrem Wirkungskrei!'le be-
kannt gemacht In den klementinischen so wie in vielen kroatischen 
Bauernhiiusern leben namIich mehrere Familien in Gemeinschaft, wo-
bei jede!' Mitglied eine beslimmte Autgabe hat. So hat sich einer bIos 
um die Pferde zu kummern, der andere bios um das Hornvieh, Schafe 
oder :::lchweine. der eine hat die Aufsicht uber den Getl'eideboden. der 
andere uber den Weinkeller u. s. w. Und so ist die Arbeit auch unter 
die weiblichen Mitglierler der Hauscommune verteilt. 

Von sonstigen Gebrauchen oder aberglaubischen Vorschl'iften, 
welche bei den Klementinern strenge befolgl werden, seien folgende 
erwuhnt: 1) Am Freitag darf nicht gesponnen werden. 2) Nach Son-
nenunIergang darf keine :llilch aus dem Hause gegeben, kein Essig aus 
dem Fasse gehoben werden. 3) Am Tage, an welchem Getreide ge-
saet wird. trage man kein Brot aus dem Hause. 4) Nur am Dienstag 
und Freitag angesetzter Essig wird sauer. 5) Die am Freitag angebau-
ten Gurken werden bitter. 6) ln der Palmwoche und an jenen Tagen, 
welche im Kalender das Zeichen der Jungfrau haben, darf gar nichts 
ge!'uet oder angebaut werden, weil die betreffenden Pflanzen bIos BIil-
ten, aber keine Fruchte bringen. 7) In der Osterwoche angebaute Erd-
lipfel werden wiisserig. 8) An jenem Tage der Wo che. auf welchen 
das Fest Johannes Enthauptung fii.!lt, darf nicht gea cker t werden, 
FaUt also das Johannesfesl z. B. auf einen Mittwoch, so ist jeder 
Mittwoch des ganzen Jah,'es Ackerfeiertag. De>!gleichen darf auch an 
den ersten sieben Donnerstagen nach dem Grundonnerstage nicht ge-
ackert werden, u. s. w. 

Dichterisch und musikaliseh sind die Klementiner bei weitem 
nicht so begabt wie die Kroaten oder Mai;yaren. Die Klementiner hal-
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ten gleich den Spaniern mehr auf Tanz als auf Gesang. Es wird ｾ｡ｲ＠
behauptet, dass die Klementiner in ihren ｌｩ･･ｲｮ＠ den Held Skender-
beg feiern, allein ich konnte keinen einzigen Klementiner linden, der 
ein solches Lied gekannt haUe. Die nach.stehenden ftinf Lieder hatte 
ich nul' mit schwerer Muhe aus ihnen herausgebracht: die MelQdien 
mogen albanischen Ursprunges sein, die Texte jedoch sind einfache 
Uebersetzungen oder Nachahmungen kroatischer ｖｯｬｫｳｬｩ･･ｲＮ＠ Dieselben 
sangen mir Martin und Marko ｊｶ｡ｮｩ［＠ die Texte verdolmetschten mir 
kroatisch die Herrn Anton ｋｯｬｩ＠ und Marko ｐ･ｰｩＮ＠ Den kroatischen 
Text hinweglassend, gebe ich hiel' eine deutsche Uebersetzung der-
selben. 

ｾ＠ J'71 

Iš i tuš gion e giat, 
No te fušo gjon e gjat 
Iš i pemo kubilite, 
Nar at pem kubilit 
Iš i štrat štmamit, 
Nat štrat štruamit 
Derdjej joj varuamit, 
Bedeo e ki bergjat, 
Bedroj i za zot vet: 
ｯｵ＠ ti, o zot, zoti em! 
Veno komen en škalj, 
Pšeti vart pr ša!j, 
Anit škojim en zezillt ton. 
Dno ljgošim na foš kojim, 
En dekšim na vajtojin: 
Omat tona per gjio mon, 
Motrat tona per djašt vjet, 
Vašat tona per djašt dit: 
Tri dit per mal štim, 
E kimen diten mu martua. 

Jekt konlk po va faljim, 
Ksaj Rorfs ｰｯ＠ digojin. 

War ein Feld lang und breit, 
Auf dem Felde lang und breit 
War ein Zwetschken-Obstbaum; 
Unter diesem ZwelRchkenbaum 
War ein ReU gebeuet, 
Auf dem Bett gebettet 
Lag ein V erwundeter; 
Ein Pferd haua er neben sich, 
Das Pferd sprach zu seinem Herrn: 
Steh' auf, o Herr, mein Herr! 
Gib den Fuss in den Steigbiigel, 
Lehne die Wunde an den Sattel, 
Und gehen wir in unser Land. 
Wenn wir erkranken. wird man unR heUen. 
Wenn wir sterben, wird man uns besingen: 
Unsere Mutter mr immer, 
Unsere Schwester Rechs Jahre lang, 
Unsere Weiber durch sechs Tage: 
Drei Tage fUr die Trauer, 
Drei Tage vor der Heiral. 

Die!;es Lied widme ich 
Der Gesellschaft. die da zuhi:irt. 

Auf dieselbe Melodie wird gesungen : 

Dijeli e Haraj malj, 
Kopilji ･ｴｩ＠ fjalen, 
Se ton Bosna jo robit; 

Die Sonne beschien den Berg, 
Ein Held brachte die Kunde, 
Ganz Bosnien sei gepliindert; 
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Kur knš nuk na pet, 
Por dil vaša ｩｴ＠ ne bar. 
Jora e Ijejll cIjal o zobn, 
Tjetra e Ijej6 vaiz ne zohn. 
DjaJjit ja ｩｴｮ･＠ ｒ｡､ｩＬ＠

Vaiz ja eitne Janozensen. 
Kur erz redi mu manua, 
ｩｴｩ＠ fjaljen ｒ｡､ｩｩＬ＠
Me mar Janozensen, 
BUot dasmor e kuparen. 
Kur jon nis šalI prov, 
6jit bedevat jo ljodruau, 
E i Janozenses moji forti. 
E irah ｫ･＠ ｒ｡､ｩｩｴＬ＠
E dzuar djiden, 
Ma djuaj t hedev l 

Bedevi l ｰ･ｬＧｩｴｩＬ＠

E e gjoji Jauozensen. 
Jana kje vaša e ivet, 
Kur kuj nuk i ftoji, 
Dzuar pamuk ｾ＠ zuh gjakun 
Dzuar mtaš e ljivi varen. 

Dualj nona para. dasmorme, 
E vo nona Janozenses : 
More, Jano, vajza eme, 
Po6em je vojt ｫ･＿＠
A tka ora uva e ljark? 
A tka ora šujta e pak? 
KW' jon škua gjiv dasmort, 
Janozenseja o dek. 
E nebi oma djalje vet: 
"Oj ti ｒ｡､ｩ＠ djalji em, 
Po ti pse e vrave Janozensen? 
Bedevit pljast šalj pruv, 
E tu tpJjast gjarpni." 

Ej, Bukara, ｩ＠ kie prome, 
ｩｭｯ＠ škelje prom en kom, 
E mi dzuar a to gjom, 
Nar at hijet ta saj SOll, 

Nar at revet II saj hon, 
Tu e puv, tu e gron! 

--------------------
Niemand hlieb daselbst, 
Nur zwei schwang're Weiber. 
Eines gebal' einen l'uhmreichen Sohn, 
Das andere ein ruhmvolles M1idchen. 
Der Knabe erhielt den Namen Hilarius, 
Das Madchen den Namen Agnes. 
Als die Zeit der Verheiratung kam, 
Gab Hilarius das Wort, 
Die Agnes zu ｮ･ｨｬｄｾＬ＠
Lud Hochzeitsgaste und den Beistand. 
Als sie auf der Reise waren, 
Tanzten alle Pferde, 
Das der Agnes aber am mejsten. 
Da kam Neid uber Hilarius, 
Er schwang die Lanze, 
Um zu schlagen die Stute, 
Aber die Stute wich aus, 
Und er traf die Agnes. 
Agnes ein rechlschaffenes Madchen 
Sagte niemandem etwas, 
Nahm Baumwolle und slillte das Blut. 
Nahm ein Seidentuch und verband die 

Wunde. 
Da kam die Mutter vor den Hochzeitszug, 
Und die Mutter sprach zu Agnes: 
Weh mir, Agnes, mein Kind. 
Warum bist du so gebrochen? 
Hat dico der lange Weg ermudet? 
Oder die kleine Wunde dich ermattet? 
Als die Hochzeitsgii.ste fort waren, 
War Agnes eine Leiche. 
Die MuHer flu::lhte ihrem Sohn: 
"O Hilarius, mein Sohn, 
Warum erschlugst du Agnes? 
Es bersie dir auf der Reise das Pferd, I 

Und dich zerreisse die Schlange!" 

O, du Schone, von gestern abend!.!. 
Die mir den Fus!! hat eingeklemmt, 
Und mich hat gebracht zum seufzen, 
In der Kiihle jene!'! SchaUen!", 
III dem SchaUen jenes Mondes, 
Die mich ktlsste und mich bis!!! . 
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FR S. ｋｕｈａＮ＠

OI du Branntwein, du Rosoli, 
Wohl mir, der ich dich trinke; 
Dich giess ich in den Schlund. 
Du wir (st mioh in den Kot. 

Hej! dimo zoto per .šum moh te, O! Gott hilf uns viele Jahre, 
" medjiz šoko me vlaznije, Der (ienossenschaft und den Brudern, 

bejo medjiz ｭｩ･＠ kumtri l Den Freunden und Gevallern l 
Auf meine Frage, ob die syrmischen Klementioer die schonen 

albanesischen Waffenliinze tanzen konnen, erhielt ich die Antwort, dass 
ihnen ihre Alten von diesen Nationalianzen wol erzillt hatten, aber 
dass kein einziger Klementiner dieselben tanzen konne. "Wozu nuch", 
fiel Marko ｉｶ｡ｮｩ＠ ins Wort, nda efi unmoglich einen schOneren Tanz 
geben konne, als der kroatische Kolo!" - Bei diesem von ｉｶ｡ｮｩ＠ und 
seinen Landsleuten so sehr ge!'cha.tzten Kolo singen jedoch die Kle-
mentiner nicht, wie die Kroaten und Serben, sondern der Dudelsack-
blaser schreitet den inneren Raum des Kreises ab, bleibt bald bei 
diesem, bald bei jenem T!inzer oder T!i.nzerin stehen, und blast ibm 
oder ihr ein Stiickchen Melodie ins Ohr. Mir fiel dieser gesangslose 
Tanz auf. und ich erkundigte mich deshalb um den Grund dieses 
Schweigens. Da sagte man mir, dass dies der gemi..:chten BevOlkerung 
wegen geschehe. So lange namIich in Hrtkovci und Nikince bIos K!e-
menU ner und Kroaten wohnten, wurde beim Kolo, den man im Ge-
meindewirtshause gemeinschaftlil!h tanzle, jederzeit gesungen, u. z. 
entweder in klementinischer oder in kroatischer Sprache; als jedoch 
Schwaben und Magyaren einwanderlen, welche keine der beiden Spra-
chen verstanden, gab es bei m Kolo fast jedesmal Schlagereien und 
blutige Kopfe, weil diese dachten (wahrscheinlich nicht ohne Grund), 
man mache sich Uber sie lust.ig. Um derartigen Zwistigkeiten aus zu-
weicben,wurde beschlossen beim gemeinschaftlichen Sonnlagstanze 
nicht mehr zu singen. Und so tanzen nun Klementiner, Kroaten, Schwa-
ben, Magyaran und Zigeuner in stummer Eintracht mit einander, und 
freuen sich des Lebens 

Agram, am 10. Juni 1890. 
(SChlU8S folgt.) 
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COLONlEN DER SPANlER IN UNGARN. 
---------

diese Bewegung, wabrend L. Hecht (Nancy 1879) ausflihrlich uber 
die Ansiedelung der EIsa5ser und Lothringer schreibt (Les colonies 
Lorrains et AIsaciens en Hongrie.) llber die spanischen Niederlassun-
gen beric'ltet Joh. MiZetz: "Adatok a delmagyarorsza.gi spanyol tele-
pek tOrlenetehez" (Beitrage zur Geschichte der spanischen Niederlas-
sung en in Sudungarn) in der Zeitschrift: Delmagyarorszagi tort. es reg. 
ert. 1878. Miletz hat die auf die Verba!tnisse der vom Generalen Mercy 
circa 1733 in Werschel.7. und Temesvar, besonders ab<1r in Gross-
Becskerek angesiedelten Spanier bezuglichen Daten sorgfaltig gesam-
melt. Diese Spanier wanderten aus Murcia, Arl'agonien, Byscaja eiJ;l 
und wohnten zum grossten Teil in Gross-Becskerek, so dass diese 
Stadt auch Neu-Barcellona genannt wurde. EinzeIne spanische Namen 
waren: Donna Anna Novarra (nus Murcia) Josef Novarra's Witwe, 
Anna Maria Abbadia (aus Arragonien), Josef Calon, Don Alfons En-
tero, Don Johann Kristof Garcia, Donna Maria Serra y Laguna, Don 
Joannes Calcagin de Toledo, Fernandez, Alvarez Lopez. Donna Ger-
trud Ximenez, Don Josephus a Castro et Gongora u. s. w. Ihre Pfarrer 
waren: Valdoriola Franz, VilIatersana Josef, Brihuega Alfons, Cutlie 
Salzedo Anton. Auf koniglichen Befehl - wie dies Ludwig Nemeth!] 
Est.ergomer Kaplan, der griindlichste Kenner der Geschic'lte Budapest'i:t, 
so freundlich war uns mHzuteilen, - wurden diese Spanier aus Sudun-
garn 1738 nach Budapest ubersiedelt, wo laut den Matrikeln schon 
1717 spaniscbe Colonisten waren. Am 14. Apl'jJ 1715 wurde in der 
Festung,;kirche in der Sct. Stefan'l·CapeUe der Pfarrel' der Spanier Mi-
chael Guadancara begraben. Sie halten hier ihre eigene span ische 
Kirchengemeinde, deren Pfarrer (Capellani curati inclytae lIationis His-
panicae) eben Antonius Cuttie a Salcedo und AlfonslIs de Brihuega 
wal'en. Was aus dieser span ischen Colonie geworden. wissen wir nicht. 
Solche Namen in BUdapest, wie: Rodriguez, Las Torres, Valduaga, 
Villas, konnen die letzten Nachkommen dieser CoioniHten sein. 

Die Klementiner in Slavonien. 
Von Prof. Fr, Š. ｋｵｨ｡＠

(FortsetzlllIg u. Sehlu8s l. 

Das Stammland der Klementiner ist Albanien welches von ｋ｡ｳｴｲｩｯｬｩ＠
1433-1457 gegen die Ti.irken I.apfer vertheidigt, schliesslich der 
Uebermacht unterlag. Die grausamen Verfolgungen unter Sultan Mu-
rat IL veranlassten viele der romisch-katholischen Albanesen den mu-
hamedanischen Glauben anzunehmen; diese fielen nun uber ihre cbrisl-
lichen 9ruder her, und uberhoLen die Ti.irken an Grausamkeit und 
'rreulosigkeit. Da entschloss sich ein grosser Thei1 der christlichen Al· 
banesan, (die Turken nennen sie &.rnauten, sie sich selbst aber Ski-

Herrmann, ｅｬｨｄｾｬｯｧｩＮ｣｢･＠ l\Iilteilu'gea. U. 169 
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patal'i oder Skipitari. *) sich ein neues Heim zu grtinden. Im Jahre 1465 
sammelte Klemen' gegen zweitausend Krieger, und ftihrle sie sammt ihren 
AngehOrigen aus dem Lande ihrer Viiter. Nach vielen Hindernissen 
und Angriffen seitens der Tiirken und der albanesischen Renegaten 
gelangten sie in eine damals unbewohnte Gebirgslandschaft zwischen 
Albanien und Serbien, eine kleine Hochebene von ungefahr einer hal-
ben Slunde im Umfange in der prokleitischen Bergkette, von allen 
SeHen von unzugii.nglichen Abgrunden umgeben. mit einem einzigen 
sehr beschwerlichen aber leicht zu vertheidigenden Zugang. 

Zum Oberhaupte ihres kleinen Freistaates wahlten sie ihren An-
fiihrer Klement, nannten ihre Volkerschaft "Klemenlinci" oder "Bru-
derschaft des Klement", und richteten ihr Staatswesen nach patriarcha-
lischer Art, nach Bruderschaften ein. Diese Bruderscha.ften der Alba-
nesen durften den Serben, Montenegrinern und Kroaten ｡ｬｾ＠ Muster 
gedient haben, da solche bratovštine (Bruderschaflen) nur bei den 
Sudo, nicht aber auch bei den West- oder Nordslaven anzutreffen ｾｩｮ､Ｎ＠

Hier lebten die Klementiner ft.infzig Jahre frei und unabhlingig, 
und schlugen jeden Angriff der Tiirken lapter 7.uruck. Allein als im 
Jphre 1526 nach der Moh9.cser Schlacht ein Theil Ungam!!, Slavo-
nig ns und der ganze Balkan unter tiirkische Herrschaft gelangte. muss-
ten sich die Klementiner wenn auch nicht ergeben. so doch bequemen, 
eintn jahrlichen Tribut von 4.000 Dukaten dem Sultan 7.U geben, wo-
rur ihnen von Seile der Ttirken Ruhe und Friede garantiert wurde. 

ln diesem Verhl!.ltnisse lebten die Klementiner in ihrer kleinen 
Republik gegen zweihundert Jahre ganz unbehelIigt. vermehrten sich 
ausserordentlich, und gelangten sogar zu einem gewissen Wohlstande. 
Der Friede, welcher wahrend dieser Zeit zwischen Tiirken und Kle-
mentinern herrschte, batte ?Ur Folge, dass das kleine Volk ganz in 
Vergessenheit geriet. Selbst die einheimischen Volksdichter erzii.hlen 
aus dieser Periode gar nichts, was insofern begreifIich ist, da keine 
Heldenthaten, Raufereien, Verrii.tereien u. d. gl. staUfanden. Wo aber 
nietis geschiebl, kann auch nichts erzihJt werden. 

Erst in den Jahren 1737-1739 geschah der Klementiner wieder 
Erwii.hnung. Es war dies zur Zeit, als Kaiser Carl VI. im Bunde mit 
Russland gegen die Tiirkei Krieg fiihrte, und Oesterreich die katholi-
sehen Albanesen, besonders aber den Stamm der Klementiner fUr einen 
Aufstand gegen die Tilrkei gewann. Die Albanesen hielten treu zu 
Oesterreich. Aber leider hat sich Oesterreicb durch i.ibertriebene Stren-
ge und all7.ugrosse Harte des Obersten Strasser die Sympathien der 
Albanesell derart verwirkt, dass diese sich in den darauf folgemlen 
Kampfen ganz passiv verhielten. Dies ihr Schmollen wird viel beige-

.. AdeluDg sagt (Mithridates Il. pag. 792), das Wort ｾｫｩｰ｡ｴ｡ｲ＠ oder ｾｫｩｰｩｴ｡ｲ＠
lIei unbekannter Bedeutllng, Anton und andere legen ihm die Bedeutung .. Bergbe-
wohner" bei, lI'1ihrend die syrmischen Klementiner meinen: Skipet oder Skit bedeute 
･ｩｾ･ｮ＠ Wanderer, Skipitari daher ein Wandervolk. Hauptmann ｂ｡ｫｩ＠ (ein geborener 
ｾｉｫｩｮ｣･ｲＩ＠ Bagte mir jedoch, das in der alten albaniseben Sprache ＢｩＭｰ･ＨｲＩＭｴ｡ｲＢ＠ so 
Viel bedeute, als "ein Unsriger, Einer, der das Unsrige versteht." 
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tragen haben, dass das osterr. Heer. das auf Novi Bazar gieng, bei 
Niš eine fi.irchterliche Niederlage erlitt. Gleich nach der Schlacht trenn-
ten sich die Albanesen von den Triimmern des osterr. Heeres, und 
wanderten als Fliichtlinge mit Sack und Pack, Weib und Kind tiber 
Ušica nach Ser bien. Als sie am Fusse des Berges Alava lagerten, wnr-
den sie von den Tiirken tiberfallen und zum grllssten Theile nieder-
gemacht. Die Wenigen, welche diesem Blutbade entkamen, trachteten 
den Samrnelplatz des osterr. Heeres: Šabac, zn erreichen. von wo aus 
sie die Save uberschritten. und sich mit Erlaubnis Kaiser Carls in 
Syrmien nieder1iessen. 

Dies ist im Kurzen die Vorgeschichte unserer Klementiner. die 
ich -teil s den nA1bane5ischen Studien" von Dr. Joh. Georg von Hahn 
(Jena 185-1), tt'!i1s anderen Quellen und vieifachen miindlichen Mit-
teilungen enlnommen habe. Fur die neuere Geschichte der syrmi-
sehen Klementiner lieferten mir, als ich im Jahre 187b Hrtkovci und 
Nikinei besuchte, der damalige Hrtkoveer Gemeindevol':'!tand Het'r An-
ton ｋｯｬｩ＠ und der Gemeindenotar Herr Markus ｐ･ｰｩＮ＠ beide geborene 
Klementiner, wie auch der k. u. k. Hauplmann in Pension Herr Mar-
kus ｂ｡ｫｩＮ＠ der gegenwarlig in Agram lebi, schii.tzenswerle Beitrage. 
mr die ich ihnen hiel' meinen Dank ausspreche. 

Als sich die Klementiner im Jahre 1737 oder 1738 in Slavonien 
niederliessen, wohnten sie lange Zeit hindurch in Wii.ldern. in zer!!treu· 
len EinzelngehOften, in Familien oder Bruderschaften geteilt. Doch 
bauten sie bald nach ihrer Ankunft zwei Kirchen, und griindeten im 
Jahre 1785 zwei P/arren. Im Jahre ] 8(1iJ, als das Grenz-(imndgeset7. 
ins Leben trat, wurden die Klemenliner aufge.fordert, ihre isolierten 
GehOfte zu riiumen und in geschlossenen D6dern zu wohnen. Da sie 
sich dieser kaiserlichen Anordnung widersetzten, so wurden sie mit 
WafTengewalt. wobei nicht wenig -Blut floss, gezwungen. Gehorsam zu 
leil'ten. Nun rotteten sie grosse Strecken Walder aus, und legten um 
ihre Kirchen die zwei grossen Ortl'1chaften Hrlkovei nnd Nikinei an. 

Im Pfarrhofe zu Nikinci befindet sieh jetzt noch dn h61zernes 
Kreuz, welches die Klementiner bei ibrem Auszuge aus der alten Hei-
mat vorantrugen, und unter dessen Schutz sie nach Slavonien ge-
!angten. Friiher befand sich das Kreuz, das die Klemenliner als ein 
Heiligtum verehren, in der Kirche zu Nikinci, da aber die Hrtkovcer 
Insassen drohten, das Kreuz mit Gewalt zu nehmen, so musste das-
selbe der Sicherheit wegen, in das Wohnzimmer des Nikincer Pfar-
rers gebracht werden. 

Kaum einige Jahre spiiter, als sich die Klementine!' in Slavonien 
festsetzten, erhielten sie neuen Zuwachs aus Italien, wohin sich viele 
albanesische Familien nach dem }l'alle Škender beg's gelltichtet hat· 
ten, und wo sie wie nomadi!'lierende Zigeuner leblen. Diese italieni-
schen Albanesen !iihrte ihr Erzbischof Summa nach Slavonien unter 
dem SchUlze eines Marienbildes, das sich heute noch in der Hrtkoveer 
Kirche befindet, und welches Bischof Strossmayer vor etwa zwanzig 
Jahren renovieren liess. Kaiser Carl VJ. wies dem albanesischen Erz-
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bischof die innere Stadt Eszek (Feslung) als Sitz an, und gab ihm 
einen Jahresgehalt von zwei tausend Gulden. Summa starb zu Eszek 
am 20. November 1777, und wurde dort im Sanclnarium der Fran-
ziskaner-Kirche beigeseh:t. 

Mit den 8riidern der alten Heimat stehen die svrmischen Kle-
mentiner in gar keiner Verbindung. Das was sie von' dem weitereo 
Schicksale ihrer allen Slammesgenossen wissen, teilte ihnen ein vor-
nehmer Albanese mit. der die beiden Orlschaften Hrlkovci und Nikinei 
im Jahre ld40 be!mchte. Die Klementiner in Albanien gedenken uber-
haupt sLets der syrmischen Colonien, wilhrend sich diese um das alte 
Vaterland nicht im mindesten kiimmern, wie dies bei Auswanderero 
gewohnlich der Fall is!. So kam in dem sti1rmhlChen Jahr 1849 ein 
Abgesandter Albaniens zu unseren Klementinern, um nachzusehen, ob 
die:se irgend welchen 8eisland von Seite Albaniens benotigen ; im 
Jahre 1865 kam wieder ein albanesischer Monch alls Constantinopel, 
der sie aufmunterte ihrer Sprache und ihrer Religion treu zu bleihen, 
und ihnen zu ､ｩ･ｾ･ｭ＠ Zwecke ein gedruckles Psaltir, ein Evangelium 
und ein Gebetbuch in albanischer Sprache brachte. 

Die Sprache der Klementiner is! der albanesische Gegedialekt, 
der in Nordalbanien gesprochen wirel, und sich von dem toskischeo, 
der in Mittelalbanien zu Hause und voli Gracismen ist, dadurch un-
terscheidel, dass er trOIZ vieler slavischen und tilrkischen Worler iller 
uni i urwiichsiger ist. 

Das Valer Unser und der Englische Grusti lautet in der Sprache 
del' syrmischen Klementiner nach Aufzeichnung des Herrn Marko 
ｐ･ｰｩＧ＠ folgendermassen: 

Ati iln ｩ＠ je n ｩｪ･ｬＬ＠ šl'jlmla kjost, emnit tat, a rodjenija jote, bolst 
volundedeia jote, si kur sen ｩｪ･｝Ｌ＠ a štu egsen ze. 8nken ton per ､ｩｭ･ｮ＠
nepot v mazi zot, nep ena dije, si kursem diem na fajtorsit tan, mosna 
Ije o zot me ra ne ｫ･＠ po ljargona pre (\asil ｫ･ｩｴＮ＠ Amen: Ašlu kjost. 
-- - Valjemi Mri ilji pljota, zoti uhn me liih bekua je pigji; (pigjirslr) 
grah, e hekua furt e barkut tit Jesus: šentnuame Mri, oma e tim 
zot. ljutu perne patnuamit Lašen fil mors san Amen: Aštu kjost. 

Diese Sprache sprechen die syrmischen Klementiner heute noch 
unter sich, doch kann jedel' Mann auch kroatisch. Anfangs gieng es 
ihnen mit der richligen Belonung der kroatischen Worter schlecht, 
unel sie accentuierten jedes zwei- oder mehrl-1ilbige Wort derart, dass 
sie die erste Silbe uber die Massen dehnten z. B. nisam bto tamo; 
moja je mari zdrava Heute sprechen sie jedoch so correct, dass man 
der Aussprache nach den Klementiner vom Kroaten nicht unterschei-
den kann. Die Klementiner bedienen sich des lateinischen Alphabetes, 
dem sie noch drei eigene Schriftzeichen beirIigen: E, ｾ＠ und ;. Der 
Laut des ersten Zeichens wird wie das kroatische z oder dass deut-
sche s in "Rose" ausgesprochen (EOt = ZOI, der Herr; ｩｾ｡ｮ･＠ = izane, 
der Sklave), der zweite wie das deutsche u (sl:ll:l = siiti, das Auge) 
und der dritte wie ein lispelndes aber etwas schnarrendes r (;re = 
rIsree, die Erde; ｨ･ｲｾ･＠ == herrsire,. das Nest). 
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DIE KLEMENTINER IN S[,AVONIEN. 

Jene Albanesen (in Albanien), welche den toskischen Dialekt 
sprechen, und grosstenteils der griechiscb-orthodoxen Kirche angeha-
ren, hedienen sich des griechiscben Alphabetes. 

His zum Jahre 1785 erhielten dit! syrmischen Klementiner ihre 
Priester aus Rom von der "Propoganda fide", da kein Priester der 
Diakovarer Diocese (ZU der die beiden Orlschaften Hrlkovci und Ni-
kind gehOren) albanesisch zu sprechen ver:ltand. Um diesem abzuhel-
ten verordnete Kaiser Joseph Il. im Jahre Ina, dass je zwei kleo 
mentinische Jiinglinge, welche sich dem geisLlichen Stande widmen 
wollen, und vom Haus aus die Sprache der Klementiner kennen, auf 
Staa!skOl';ten erzogen werden mogen. Infolge dessen erhielten unsel e 
Klementiner bereils im Jahre 1786 zwei Pfarrer aus ihrem Stamme, 
und halten solche Lis zum Jahre 1855 Die letzlen zwei Pfarrer, weI-
che Klementiner von GeLurt waren, und dem Volke in dessen Sprache 
predigen konnten, hiessen Paul ｇｪｯｬｩ＠ und Peter Malja. *) 

Als im Jahre 1822 die fruher erwahnte Verordnung Kaiser Jo-
sephs aussei' Kraft geselzt wurde, die Klementiner abel' ihre Sohne 
auf eigen e Kosten nicht sludieren lassen wollten. gab es auch keinen 
geistlichen Nachwuchs mehr, und so mussten sie schliesslich solche 
Pfarrer annehmen, (lie der albanesischen Sprache ganzlich ｵｮｫｵｮ､ｩｾ＠
waren. **) Immerhin wird ｡ｾ｣ｨ＠ jel?l noch in ihren Kirchen, wenn auch 
nichl in ihrer Sprache gepredigt. ｾｯ＠ doch albanesisch das Gebet ver-
rich tet. 

E:rwahnenswert ist, dass die Klemenliner, als sie sich in i'lavo-
nien ｮｩ･､･ｲｬｩ･ｳｾ･ｮＬ＠ keine eigentlichen Zunamen halten, sondern ihrem 
Taufnumen die Taufnamcn de:> Allvatel's, UI'gl'o!-l!;valel's, Grossvaters 
und Vater!; beifliglen. ｈｩ･ｳｾ＠ z. B. einer Mraš (d. i. Mal'kus). sO nannte 
er sich: Mraš·Gjot-Gig· Nik-Prek. d. h. Markus vom Johann, Georg, 
Nikolaus der Sohn Peters In den dreissiger Jahren, als in der Mili-
liirgrenze Conscriptionslisten angelegt wurden, mussten sich auch die 
Klemf3ntiner eines Zunamens bedienen. Diesem 8efehle nachkommend 
wiihlten sie den Taufnamen des Vaters odel' Grossvaters, und fUgten 
demselben nach kroalischer Art die Silbe Ｂｩ ｵ＠ bei, z. B. ｇｪｯｴｩ＠ (von 
GjOl), ｋｯｬｩ＠ (v. Kolja), ｂ｡ｫｩ＠ (v. Hakai), ｍ｡ｬｩ＠ (v. Malja) u. s. w. 

Das Klima iles gesegneten Flachlandes an der Save wirkte auf 
die Klementiner, die an trockene Berglufl gewohnt waren, sehr un-
gunslig; deshalb verminderte sich auch ihre ZahI von Jahr zu .Jahr. 
Nach der Volkszahlung vom Jahre 1870 gab es in Hrtkovci nur mehr 
913 mannliche und 94 weibliche. in Nikinei aber 94 miinnliche, und 
10:3 weibliche Klementiner, im Ganzen also 387 Seeien. Manche glau-

*) Malja, Dr. der Theologie und Dechant, hatte eine wertvolle Bibliothek 
mit viel en albanesischen Schriften, welche nach seinem Tode jedoch verschwand. 
Moglich, dass sich ein Teil dieser BlIcher in der Diakovarer ｢ｩｳ｣ｨｦｩＮ＠ Bihliothek 
befindet. 

**j Vom etbnographiscben Standpunkt ist es gewiss recht schade. dass diese 
BO Ilberaus interessante .-pracheninsei auf diese Weise der haidigen giinzlicben 
"Oberllatung lI.usgesetzt jqt. Red. 
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ben zwar. dass die Klementine!' durch die in dell Jahren 1809-1812 
eingewanderten Kroaten aus der ehemaligen Karlsta.dter Grenze, dm'ch 
die im Jahre 1839 eingewanderten Schwaben, und durch die in 
den Jahren 1865-1870 eingewanderten Magyaren verdrii.ngl wur-
dea; aber dem ist nicht so, da sich der Klementiner aus seinem syr-
mischen Stammsitz durchaus nicht verrtriingen lasst; sondern sie wur-
den, wie gesagt, durch Epidemien. zumeist aber durch das Fiebel', 
welches in diesen Gegenden herrscht, hinweg gerafft. Indess forderte 
auch das Jahr 1848 viele Opter; damals war ,namIich die Aufregung 
unter den Klementinern so gross, dass sie mit den dori igen Schwaben 
und Serben im buchstii.blichen Sinne des Wortes Krieg fUhrten, wo-
bei viele, sowol von den ersleren als von den letzteren ums Leben 
kamen. Denn es muss gesagt werden, dass die Klementiner mit den 
Kroatea, so wie auch mit den splHer eingewanderlen Magyaren stets 
sympathisierten, die Schwaben aber ihrer Habsucht, und die Serben ih-
res spattischen Wesens wegen nicht leiden mogen. Das Benehmen der 
Serben entspringt fibrigens nicht aus SpoU, sondern aus Bass und 
Verachtung, da sich die Klementiner l'Uhmen. bei der fUr die Serben 
nngli1cklichen Schlacht am Kosovopolje (138\J) den Ausschlag gegeben 
Zli haben. Der Kampf, so erzahlt die Tradition der Klementiner. wahrte 
sehr lange ohne Entscheidung, und da sammtlicie tUrkische Krafte be-
reits aufgebraucht waren, so beschloss der Sultan den RUckzug. ln 
diesem entscheidenden Momente bol sich der Anfilhrer des kleinen 
albanesischen Hilfscorps dem Sultan an. auf die Serben einen Sl.urm 
zu wagen. Der Sultan lehote anfang!S dies Anerhieten mit den Wort en 
ab: ,. Wie wird eine hand volI Leute, eine so grosse Schlacht zur Enl-
sl'heidung bringen?" Als jedoch der verwegEme Albanese erwiderte: 
ｾｈ･ｲｲＬ＠ der Feind ist erschapft, die Siegeszuversicht geschwunden, 
der Gehorsam und die Eintra.cht gelockert, lass mich daher den Ver-
such machen!" so antworteLe der Sultan: "Also haDdJe, wie du sagst l" 
- Als die Albanesen den Stoss mit dem ihnen eigenen Elan wagten, 
fieng der Gegner an zu weichen, das ti1rkische Heer aber lehte neu 
auf, ri.ickte vor und - slegle Nach vollbrachter 'fat ritt der SuILan 
auf den albanesischen Fahrel' zu und dank te ihm mit dem Ausrufe: 
"mir dit!U d. h. wol geral en, oder auch: "li!uten Tag, Segenstag." 
Diese Worte des Sultans sollen Veranlassung gegeben haben. dass sich 
ein Stamm der Albanesen Mirditen nannle, den Serben aber, dass sie 
die Albanesen bis auf den heutigen Tage hassen. 

Die Klementiner wurden, als sie sich in Slavonien niederliessen. 
als ein sehr emsiges und fleissiges Volk geriihml, das - wie Taube 
sagt - seine faulen Nachbaren heimlich auslachte. Sie bebauten ihre 
Felder ("bast.inene me punuem"), hatten vortremichen Tabak. dessen 
Samen Rie aus Albanien gebracht. hielten Bieneo ("mialzate") und be-
trieben Viehzucht. Sie hatten schOnes Hornvieh ("brij deUeiaM

). Schweine 
(;ijrlsrij) besonders aber schane Schafe ("grigi"), die sie eb en falls 
aus der allen Heimat mitgebracht haben, und die eine vorzUllliche. 
RPicienartige Wolle geben. Die Weiber waren nicht minder fleissig und 
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geschickt, sie sponnen, webten und verfertigten sowol ihre Kleidung 
als auch die ihrer Manner. Die Schafwolle, welche sie gewannen, farh-
ten sie, mit dem Sane gewisser Krl!.uter, welche Farbe besonders schOn 
und dauerhaft war. Ihre Teppiche, die sie fabrizierten waren von 
ganz besf)nderer SchOnheit und Gute. Heute kummert sich der Kle-
mentiner bei weitem nicht mehr so viel um Wirtschaft und Erwerb, 
weiss er ja doch. dass einst fremde Leute Erben seiner Habe sein 
werden. 

Die Gestalt der Klementiner ist gross und schlank, Augen und 
Haare sind gewohnlich dunkelbraun oder schwarz, die Gesichtzuge 
sehr regelmii.ssig. Cretins gab es weder fruher unter ihnen, noch gibt 
es jetzt solche, doch sind die Weibel' gegenwiirtig nicht mehr so gross 
und schlank wie ehedem. Immerhin findet man aber auch heute noch 
klementinische Miidchen, die gerade von entzuckender Schonheit sind. 

Dem Tempal'amente und Ch arak ter nach sind die Klementiner 
hitzig lind roh, aber nicht wild; sie sind ehrlich, treu, verschwiegen, 
lapfer, voli des Nalionalstolzes und dem Herscher und der Kirche bis 
zum Aussersten ergeben Anderseit aber sind sie wieder rachsUchtig, un-
versohnlich und liber alle Massen eiferslichtig. Darum ist es nicht 
ratsam mit einer klementinischen Braut oder einer jungen Frau ohne 
Zeugen zu f;prechen. wenn auch auf olrener Strasse und bei hellem 
Tage, denn wenn der Klementiner von einem derartigen Zwiegesprache 
Kunde erhalt, so ist der Betrelrende, liei er ein Klementine!' oder ein 
Fremder, seinel'; Lebens nicht sicher. Lohenswert ist dagegen ihre Gast-
freundschaft und Zuvorkommenheit. Tritt man in ein klementiniscbes 
Hauli, so kommen sie einem mit dem Grusse: "Miresete giaagn l" 
("Willkommen, mein Herr!") oder mit: lIMiresete giaagn mich!" ("Will-
kommen, Freund l") enlgegen, heissen einen in ihrem schonslen mit 
kostbaren Teppichen beJegten Zimmer Platz nehmen, und bringen 50-

gleich Erfrischungen: Wein, Mehlspeisen, Obst u d. gl. 
Geistig sind die Klementiner sehr begabt und aufgeweckt Jene 

Jtlnglinge ihres Stammes, welche die Konigin Maria Theresia sludieren 
liess, gelangten zu hohen Aemlern und Wiirden, jene aber, die als 
Hussaren in dem slavonisehen Reiterregimente dienten, zeichneten sich 
jedeJ'zeit durch Tapferkeit, gutes Ve'l'halten und Hitterlichkeit aus. 

Pa.ul Hunfa.lvy t 
1!;1O-1891. 

Paul Hnnfalvy, del' Begriinder der wissenschaftlichen Ethnologie 
in Ungarn, der Praesident der Gesellschaft fUr die Volkerkunde Un-
garns. unser Vorbild und Meister, ist am 30. November 1891 in 
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