
 

 

 

 

 

DISSERTATION 

 

 

Titel der Dissertation 

„Zwischen Gewalt und friedlicher Koexistenz – 

Muslime und Christen im spätosmanischen Kosovo, 1870-1913“ 

 

 

Verfasserin 

Eva Anne Frantz, M. A. 

 

angestrebter akademischer Grad 

Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) 

 

Wien, 2014 

 

 

 

Studienkennzahl lt. Studienblatt:  A 092 312 

Dissertationsgebiet lt. Studienblatt:  Geschichte 

Betreuer:     Univ.-Prof. Oliver Jens Schmitt 

  



 

  



 

Inhaltsverzeichnis 

Danksagung _______________________________________________________________ 9 

I. Einleitung __________________________________________________________ 11 

1. Gegenstand und Fragestellung ______________________________________________ 11 

2. Theoretisch-methodische Überlegungen ______________________________________ 15 

Lebenswelt und soziale Kommunikation ______________________________________ 16 

Soziabilität _____________________________________________________________ 19 

Ethnizität ______________________________________________________________ 21 

Konflikt und Gewalt ______________________________________________________ 25 

3. Forschungsstand _________________________________________________________ 27 

4. Verwendete Quellen ______________________________________________________ 35 

5. Zur Schreibung der Ortsnamen _____________________________________________ 40 

II. Kosovo als Teil des Osmanischen Reiches – ein historischer Überblick _______ 43 

III. Kulturelle, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Strukturen und 

 Kontinuitäten _______________________________________________________ 57 

1. Religiöse und ethnische Bevölkerungsgruppen in Kosovo ________________________ 57 

2. Berg und Ebene _________________________________________________________ 63 

Naturraum und Klima ____________________________________________________ 63 

Stammes- und komplexe Familienstrukturen ___________________________________ 65 

Die Bedeutung des Waffentragens bei den Albanern: Gewohnheitsrecht und Blutrache, 

Vorstellungen von Ehre und Heldentum ______________________________________ 71 

Die Wirtschaftsweise: Ackerbau und Viehzucht, Transhumanz, Wanderarbeit, Raub ___ 73 

3. Stadt und Land __________________________________________________________ 80 

Urbane Zentren und städtische Dorfstrukturen _________________________________ 80 

Das Aufblühen der Städte im östlichen Kosovo durch den Eisenbahnbau ____________ 85 

Städtische und dörfliche Selbstverwaltungsstrukturen ____________________________ 86 

Die städtische Gesellschaft: osmanische Beamte, Agas und Beys, die ulema, albanische 

Chefs, Priester, Lehrer, Missionare, europäische Konsuln, Händler und Handwerker __ 88 

Der ländliche Raum: Bauern und Grundbesitzer ________________________________ 93 

  



 

IV. Das Zusammenspiel lokaler, regionaler und internationaler Akteure _________ 97 

1. Der osmanische Staat _____________________________________________________ 97 

Staatliche Zentralisierungsmaßnahmen und ihr begrenzter Erfolg: Steuereintreibung, 

Rekrutierung, Entwaffnung, Bevölkerungsregistrierung __________________________ 99 

Die Reform des Steuersystems sowie des Militär- und Gendarmeriewesens __________ 107 

Die Reform der Verwaltungs- und Rechtsorgane: Versuche der Gleichstellung und 

Gleichbehandlung von Christen und Muslimen ________________________________ 113 

Der technologische Fortschritt ____________________________________________ 123 

Die Politik Abdülhamids II.: Die Stärkung eines albanischen Islam ________________ 124 

Die Jungtürken: zunehmende Vernetzung albanischer Muslime ___________________ 130 

2. Der zunehmende Einfluss der Großmächte und der Balkanstaaten _________________ 134 

Österreich-Ungarn ______________________________________________________ 134 

Italien ________________________________________________________________ 141 

Russland ______________________________________________________________ 143 

Serbien _______________________________________________________________ 149 

Montenegro ___________________________________________________________ 159 

3. Islam, Orthodoxie, Katholizismus: religiöse Akteure ___________________________ 161 

Das Bulgarische Exarchat ________________________________________________ 161 

Das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel und die serbische orthodoxe Kirche 166 

Die katholische Kirche ___________________________________________________ 172 

Der Islam _____________________________________________________________ 175 

4. Die Ausweitung des Schulnetzes und die Rolle der Lehrer _______________________ 178 

Islamische und staatlich-osmanische Schulen _________________________________ 179 

Europäische Privatschulen _______________________________________________ 186 

Das orthodoxe Schulwesen ________________________________________________ 186 

Das katholische Schulwesen _______________________________________________ 194 

V. Das Eigene und das Fremde: Wahrnehmungsmuster, Selbstverortungen, 

 Abgrenzungen _____________________________________________________ 201 

1. Regionale und lokale Bezugswelten_________________________________________ 201 

Regionale Kommunikationsnetzwerke _______________________________________ 201 

Lokale und kleinregionale Selbstverortungen: Janjevci, Goranci, Sirinićani, Kolašinci, 

Fandi ________________________________________________________________ 203 

Der Raum „Kosovo“ als Bezugspunkt für Serben und Albaner ____________________ 205 

Die albanische regionale Selbstwahrnehmung als Gegen ________________________ 208 



 

2. Religiös geprägte Eigen- und Fremdwahrnehmungen ___________________________ 210 

Christen: Raya, Latin, Katolik, Giaur _______________________________________ 211 

Muslimische Selbstbezüge und Abgrenzungen: Muslim und Osmanli _______________ 214 

3. Ethnische Eigen- und Fremdwahrnehmungen _________________________________ 217 

Arnauti, Arbanasi, Arnautaši, Latini Škipi, Shqiptar ____________________________ 218 

Türken _______________________________________________________________ 228 

Serben, Altserben, osmanische Serben, Bulgaren, Slawen, Shkje __________________ 229 

Ein slawisch-mazedonisches Bewusstsein ____________________________________ 232 

Die geringe Festigung ethnonationaler serbischer Konzepte innerhalb der slawisch-

orthodoxen Bevölkerung _________________________________________________ 233 

Heimat _______________________________________________________________ 235 

VI. Kommunikation und soziale Praxis ____________________________________ 239 

1. Sprache und Mehrsprachigkeit _____________________________________________ 239 

Albanisch-slawische Mehrsprachigkeit ______________________________________ 240 

Der Gebrauch der osmanisch-türkischen Sprache _____________________________ 247 

2. Mischung und Trennung in den Wohnvierteln von Städten und Dörfern ____________ 249 

Städte und größere Ortschaften ____________________________________________ 249 

Der ländliche Raum _____________________________________________________ 253 

3. Kontakte im öffentlichen Raum ____________________________________________ 257 

Wirtschaftsbeziehungen: Der Handel auf dem Markt und Schmuggelgeschäfte _______ 257 

Grundbesitzer und Bauern ________________________________________________ 259 

Albanische Muslime als Beschützer von orthodoxen Christen und Wächter von Kirchen und 

Klöstern ______________________________________________________________ 261 

Muslimisch-christliche Kooperation: Widerstand gegen osmanische Beamte und neue 

Steuern, Ablehnung des österreichisch-ungarischen Machtzuwachses in Bosnien und dem 

Sancak Yeni Pazar, Absprachen vor den jungtürkischen Parlamentswahlen _________ 263 

4. Das Private: Freundschaft und Heirat _______________________________________ 267 

Freundschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen _________________________ 267 

Heiratsverbindungen ____________________________________________________ 270 

5. Religiosität und religiöse Praxis im Alltag____________________________________ 272 

Islamische Glaubenspraxis _______________________________________________ 272 

Christliche Glaubenspraxis _______________________________________________ 276 

Transreligiöse Praktiken und volksreligiöse Elemente __________________________ 278 



 

VII. Konflikt und Gewalt in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit _________ 287 

1. Traditionale Formen von Alltagsgewalt ______________________________________ 288 

Raub und Diebstahl _____________________________________________________ 288 

Streit um Weideland und das Recht des Holzfällens ____________________________ 292 

Gewohnheitsrecht und Blutrache ___________________________________________ 296 

Mädchenraub und Zwangsheirat ___________________________________________ 306 

2. Religiös und ethnisch konnotierte Spannungen und Konflikte bis 1875 _____________ 309 

Das muslimisch-christliche Verhältnis: „Arroganz“ von Muslimen und Gefühle des 

Bedrohtseins bei Christen ________________________________________________ 309 

Albanisch-slawisch orthodoxer Antagonismus ________________________________ 313 

Der serbisch-aromunische Kirchenstreit in Prizren ____________________________ 314 

3. Die Auswirkungen der Ereignisse 1875–1878 _________________________________ 320 

Die Bedeutung der orthodoxen Aufstände in der Herzegowina, in Bosnien und Bulgarien in 

den Jahren 1875 und 1876 ________________________________________________ 321 

Die Auswirkungen der Kriegserklärung Serbiens und Montenegros Ende Juni und Anfang 

Juli 1876 und die Gewalt der Başıbozuks ____________________________________ 329 

Das muslimisch-christliche Verhältnis während der Zeit der Liga von Prizren _______ 335 

4. Kosovo als Grenzregion: Bandenkämpfe und Grenzkonflikte _____________________ 341 

5. Konflikt und Gewalt als Folge der osmanischen Reformpolitik ___________________ 350 

Die Ablehnung der osmanischen Reformpolitik und der rechtlichen Gleichstellung von 

Christen im 19. Jahrhundert ______________________________________________ 351 

Gewalt als Reaktion auf die Einsetzung von Christen als Gendarmen, Feldhüter und 

Gerichtsbeisitzer im frühen 20. Jahrhundert __________________________________ 353 

Überfälle auf Kirchen und Klöster und der Widerstand gegen den Bau von Kirchen und die 

Anbringung von Kirchenglocken ___________________________________________ 363 

Übertriebene Schilderung und Ethnisierung von Gewalt durch die lokale serbische 

Bevölkerung und serbische Diplomaten ______________________________________ 366 

VIII. Gewalt und Krieg: Erfahrungen, Wahrnehmungen, Deutungen ____________ 369 

1. Der serbisch-osmanische Krieg 1877/78 und seine Folgen _______________________ 369 

2. Der Erste Balkankrieg 1912/13 ____________________________________________ 378 

IX. Fazit _____________________________________________________________ 389 

  



 

Quellen- und Literaturverzeichnis __________________________________________ 395 

Nicht publizierte Quellen _____________________________________________________ 395 

Zeitungen _________________________________________________________________ 396 

Publizierte Quellen __________________________________________________________ 396 

Sekundärliteratur ____________________________________________________________ 404 

Anhang  ______________________________________________________________ 429 

Bildmaterial________________________________________________________________ 429 

Abkürzungsverzeichnis _______________________________________________________ 431 

Zusammenfassung ___________________________________________________________ 433 

Summary __________________________________________________________________ 435 

Lebenslauf _________________________________________________________________ 437 

 

 



 

 



9 

Danksagung 

Im Verlauf meiner Arbeit haben mich viele Menschen begleitet. Mein größter Dank gilt 

meinem Lehrer und Doktorvater Oliver Jens Schmitt, der mich mit großem Interesse für 

mein Thema über die Jahre begleitet, mich mit Nachdruck unterstützt und mir wichtige 

Anregungen und Impulse gegeben hat. Ebenso bin ich Arnold Suppan zu großem Dank 

verpflichtet, der die Zweitbetreuung übernommen und mir wertvolle fachliche Unterstüt-

zung gegeben hat. Michael Metzeltin hat Teile meiner Arbeit gelesen und mir konstruktive 

Kommentare gegeben, wofür ich sehr dankbar bin. Ganz besonders möchte ich Konrad 

Clewing danken, der die Idee zu dieser Arbeit in vielen Gesprächen entscheidend mitge-

prägt hat. Bereits während meines Studiums in München habe ich wichtige Impulse für 

meine Beschäftigung mit albanischen und serbischen Themen erhalten, allen voran von 

meinem Lehrer und Magistervater Peter Bartl. Daneben haben mich die Albanologen 

Wilfried Fiedler, Bardhyl Demiraj und Rexhep Ismajli geprägt, bei denen ich in München 

gelernt habe. Für konstruktive Kritik, kritischen Rückfragen und neue Anregungen möchte 

ich Nathalie Clayer, Sabine Rutar, Markus Koller, Hannes Grandits, Holm Sundhaussen 

und Philipp Ther danken. 

Während meiner Archivrecherchen in den unterschiedlichen Bibliotheken und Archiven 

habe ich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wertvolle Unterstützung erhalten. Ins-

besondere möchte ich Ernst Petritsch, Joachim Tepperberg und István Fazekas im Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv in Wien danken. Meine Arbeit in Belgrad wäre ohne die Hilfe von 

Arsen Đurović nicht möglich gewesen, von dem ich umfangreiche Hinweise und Unter-

stützung bei der Beschaffung von Literatur und Quellen erhalten habe. Er hat meine Arbeit 

mit großem Interesse mitverfolgt, ich bedauere sehr, dass er den Abschluss meiner Disser-

tation nicht mehr erleben konnte. Außerdem möchte ich Mile Stanić danken, der mir gehol-

fen hat, mich in der Bibliothek und im Archiv der Serbischen Akademie der 

Wissenschaften zurechtzufinden, ebenso den Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern im Staats-

archiv Serbiens. Meine serbischen Sprachkenntnisse konnte ich in Belgrad bei Marija 

Milosavljević Todorović weiter vertiefen, der ich deswegen sehr dankbar bin. Beim  

Transkribieren der handschriftlichen serbischen Texte haben mich Mina Kovač, Silvija 

Milenković und Snežana Milovanović unterstützt. 

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen meiner Assistententätigkeit am Institut für Osteu-

ropäische Geschichte der Universität Wien und meiner anschließenden Anstellung als 



10 

wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

entstanden, zunächst im Rahmen eines sechsmonatigen Stipendiums im Dissertationspro-

gramm der Philosophisch-historischen Klasse der ÖAW und dann als Mitarbeiterin in 

einem vom FWF geförderten Projekt, in dem ich derzeit eine Edition österreichisch-

ungarischer Konsulatsberichte aus Prizren, Mitrovica und Skopje von 1870 bis 1913 vorbe-

reite. Diese Quellen wurden in der vorliegenden Arbeit ausgewertet. An dieser Stelle möch-

te ich auch den studentischen Werkmitarbeitern Daniela Javorić, Sven Mörsdorf und 

Sophie Koppensteiner danken, die Teile der Konsulatsberichte abgetippt haben. Meine 

Archivaufenthalte in Belgrad wurden mit einem Kurzfristigen-Auslandsstipendium der 

Universität Wien gefördert. Eine große Anerkennung war für mich, dass ich 2011 den 

Theodor-Körner-Preis für mein Dissertationsprojekt erhielt. 

Besonders danken möchte ich Lisa Mayerhofer und Ulrich Hofmeister, die meine Ar-

beit Korrektur gelesen und mir wertvolle Verbesserungsvorschläge gegeben haben. Sie ha-

ben mich in vielen Gesprächen begleitet und mit ihren kritischen Nachfragen dazu 

beigetragen, dass ich manche Dinge klarer sehen konnte. Danken möchte ich auch Krisztián 

Csaplár-Degovics, von dem ich wertvolle inhaltliche Anmerkungen in zahlreichen Gesprä-

chen erhalten habe. Bei der Übersetzung schwieriger albanischer Textpassagen und in der 

Beschaffung von Literatur habe ich wesentlich Hilfe durch Blerta Ismajli, Gentiana Kera 

und Artan Puto erhalten. Für inhaltliche und moralisch unterstützende und stärkende 

Gespräche möchte ich Armina Galijaš, Meg Williams, Börries Kuzmany, Edvin Pezo, 

Nicole Immig, Hans-Ulrich Lempert, Konrad Petrovsky, Mustafa Cihangir, Astrid 

Istratescu und Susanne Klemm sowie weiteren Freundinnen und Freunden danken, die ich 

aus Platzgründen nicht alle aufzählen kann. Wesentlich unterstützt haben mich auch meine 

Eltern und mein Bruder. Von ganzem Herzen möchte ich aber an dieser Stelle Avdi Vrajolli 

danken, den ich 1995 kennengelernt habe und ohne den ich wahrscheinlich nicht zu einer 

Beschäftigung mit der Geschichte Albaniens und Kosovos gekommen wäre. 

 

 

  



11 

I. Einleitung 

1. Gegenstand und Fragestellung 

Seit Jahrhunderten sind weite Teile Südosteuropas durch das Zusammenleben von ver-

schiedenen ethnischen und religiösen Gruppen gekennzeichnet. Gänzlich unterschiedlich 

wird von Historikern hierbei die Epoche des Osmanischen Reiches in Südosteuropa bewer-

tet, das teils als „multikulturelles Paradies“, teils als „grausame Türkenherrschaft“ 

beschrieben wird.
1
 Das enge Zusammenleben von unterschiedlichen Sprach- und Konfes-

sionsgruppen zeigt sich auf kleinstem Raum gerade in Kosovo (alb. Kosova), wo im 19. 

Jahrhundert neben albanischen Muslimen und orthodoxen Slawen in kleinerer Anzahl auch 

albanische und slawische Katholiken, slawische Muslime, Türken, Roma, Tscherkessen 

und Juden lebten. Ihre Beziehungen waren wechselhaft und sowohl durch ein konstruktives 

und freundschaftliches Miteinander geprägt als auch durch gegenseitige Abgrenzung und 

Ablehnung bis hin zu gewaltsamem Konflikt. Im 19. Jahrhundert war Kosovo Teil des Os-

manischen Reiches, dessen Gesellschaftssystem Muslimen und Christen bis dahin relativ 

fest definierte Handlungsspielräume vorgegeben hatte. Nun kam es aufgrund des steten 

militärischen, wirtschaftlichen und politischen Machtverfalls des Osmanischen Reiches, 

aufstrebender Nationalbewegungen und Nationalstaatsgründungen sowie des zunehmenden 

Einflusses der europäischen Großmächte auf innerosmanische Belange zu einer einschnei-

denden Zäsur und einem Umbruch, der auch das Zusammenleben von Muslimen und Chris-

ten nachhaltig beeinflusste. In den unter osmanischer Herrschaft verbliebenen Gebieten 

versuchte Istanbul durch Reformen nach europäischem Vorbild einer weiteren Auflösung 

seiner Regierungsgewalt entgegenzuwirken. Neben Militär- und Verwaltungsreformen war 

die rechtliche Aufwertung und Gleichstellung von Nichtmuslimen eines der zentralen An-

liegen der Osmanen, um auf diese Weise die Unzufriedenheit weiter christlicher Bevölke-

rungskreise mit der osmanischen Herrschaft aufzufangen und ihre Legitimationskrise zu 

überwinden. 

Vor diesem krisenhaften Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der 

Frage nach unterschiedlichen Formen sowie den Dynamiken und Mechanismen des Zu-

sammenlebens der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen im spätosmanischen 

Kosovo in der Zeit von 1870 bis 1913. Ziel ist es, Antworten auf die Frage zu geben, in-

                                                 
1
 Vgl. hierzu Fikret ADANIR, Beziehungen von Muslimen und Christen im Osmanischen Reich, in: Thede 

KAHL/Cay LIENAU (Hgg.), Christen und Muslime. Interethnische Koexistenz in südosteuropäischen 

Peripheriegebieten. Münster 2009, 59-74. 



12 

wieweit neben Konflikt und Gewalt auch eine friedliche Koexistenz und ein Miteinander 

von Muslimen und Christen in Kosovo möglich war und wie sich dieses gestaltete. Gegen-

stand der Untersuchung ist der spätosmanische Kosovo. Das Territorium des Vilayets 

Prizren (1868–1874) und seines Nachfolgers, des Vilayets Kosovo (1877–1913), das ähnli-

che Verwaltungsgebiete wie das Vilayet Prizren umfasste, unterschied sich deutlich von 

dem Territorium des heutigen Kosovo. Die heutigen Grenzen Kosovos sind hingegen rela-

tiv jungen Datums. Sie wurden erst 1945/1946 gezogen und 1959 im äußersten Norden des 

Landes erweitert. Der Name selbst ist zwar seit dem 14. Jahrhundert belegt, doch bezeich-

nete er anfangs nur das Amselfeld (serb. Kosovo polje, alb. Fushë Kosovë), das heißt die 

Gegend südlich von Prishtina (serb. Priština, osm./türk. Priştine). Als Verwaltungseinheit 

existierte Kosovo erst seit 1877, als es als gleichnamiges Vilayet (osm./türk. Kosova 

Vilayeti) im Zuge der Tanzimatreformen und der neuen Grenzziehung der Verwaltungsbe-

zirke eingerichtet wurde. Neben dem engeren Kosovo, wie wir es heute kennen, umfasste 

das Vilayet auch den Sancak Yeni Pazar (alb. Pazari i Ri/Tregu i Ri, serb. Novi Pazar), die 

heute zu Montenegro gehörige Region um Plav (alb., osm./türk. Plava) und Gusinje (alb. 

Gucia, osm./türk. Gosine), heute nordostalbanische und mazedonische Gebiete um Skopje 

(alb. Shkup, osm./türk. Üsküb), Tetovo (alb. Tetova, osm./türk. Kalkandelen) and 

Kumanovo (alb., osm./türk. Kumanova), heute zu Serbien gehörige Gebiete um Preševo 

(alb. Presheva, osm./türk. Preşova) und bis 1878 den Sancak Niş (alb. Nish, serb. Niš) und 

das Gebiet um Dibra (mak. Debar, osm./türk. Debre). Abgesehen von kleineren territoria-

len Änderungen und einer größeren Gebietsabtretung an Serbien 1878 bestand das Vilayet 

mit diesen Grenzen bis 1913, lediglich der Sitz des Valis, des Provinzgouverneurs, wech-

selte 1888 nach Skopje.
2
 

Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Untersuchung des Verhältnisses zwischen 

albanischen Muslimen, albanischen Katholiken und orthodoxen Slawen, wobei auch die 

übrigen Bevölkerungsgruppen mitberücksichtigt werden, vor allem, wenn dadurch Er-

kenntnisse gewonnen werden, die Aufschlüsse über die Beziehungen von Albanern und 

Serben geben. Gänzlich ausgeschlossen wurden aus der Analyse Juden und Roma, zum 

einen, da dies den Rahmen der Untersuchung gesprengt hätte, zum Zweiten, da die Quellen 

nur sehr begrenzt auf diese Bevölkerungsgruppen eingehen. Die Aromunen konnten aus 

                                                 
2
 Vgl. hierzu Liman RUSHITI, Ndarja territoriale dhe rregulimi administrativ i Kosovës 1878-1941. Prishtinë 

2004; Hans-Jürgen KORNRUMPF, Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäischen Türkei. Vom 

Erlass der Vilayetsordnung (1864) bis zum Berliner Kongress (1878) nach amtlichen osmanischen 

Veröffentlichungen. Freiburg 1976. 
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diesen Gründen ebenfalls nur bedingt mit einbezogen werden. Auch der serbisch-

bulgarische Konflikt in Makedonien wird weitgehend ausgeklammert. 

Den zeitlichen Rahmen der Arbeit bilden die Jahre 1870 bis 1913. 1870 wurde das bul-

garische Exarchat gegründet, dessen Einflusssphäre bis in den östlichen und südöstlichen 

Kosovo reichte. Über das bulgarische Exarchat sowie das serbische Erzbistum in Belgrad 

und die orthodoxe Metropolie Raška-Prizren übten die neu gegründeten Balkanstaaten 

Druck auf die orthodoxe Bevölkerung aus, sich konfessionell zwischen der serbischen or-

thodoxen Kirche, das heißt dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, und dem 

Bulgarischen Exarchat zu entscheiden. Als Zäsur sind daneben die Jahre 1875–1878 zu 

betrachten, die einen radikalen Einschnitt im Leben aller ethnischen und religiösen Grup-

pen der Region bedeuteten. Das Zusammenleben wurde tiefgreifend durch den russisch-

osmanischen Krieg und den serbisch-osmanischen Krieg in den Jahren 1877/78 beeinflusst. 

Die Ansprüche Montenegros und Serbiens auf albanisch besiedeltes Gebiet und die syste-

matischen Vertreibungen der muslimischen Bevölkerung aus der von Serbien eroberten 

Region um Niš, Leskovac (alb. Leskovc, osm./türk. Leskofça), Vranje (alb. Vranja, 

osm./türk. Vranya) und Prokuplje (alb. Prokuple, osm./türk. Ürgüb) im Winter 1877/78 

trugen zu einer Verschlechterung der interethnischen Beziehungen bei, da eine große An-

zahl der Vertriebenen, vor allem albanische Muslime, nach Kosovo flüchtete. Die Arbeit 

schließt mit dem Ersten Balkankrieg 1912/13 und der militärischen Eroberung Kosovos 

durch Montenegro und Serbien und dem Ende der osmanischen Herrschaft in Kosovo. Der 

Untersuchungszeitraum stellt gleichzeitig die frühe Entstehungsphase des bis heute wäh-

renden albanisch-serbischen Konflikts in Kosovo dar und ist aus diesem Grund für das Ver-

ständnis heutiger Zusammenhänge von entscheidender Bedeutung.
3
 

Im Folgenden werden zunächst die theoretisch-methodische Herangehensweise, der 

Forschungsstand und die verwendeten Quellen vorgestellt. Danach folgt ein thematisches 

Einführungskapitel, das die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen in Kosovo seit der osmanischen Eroberung mit Schwerpunkt auf dem 19. 

und frühen 20. Jahrhundert beschreibt. Hier wird ein erster Überblick über den Untersu-

chungszeitraum gegeben. 

                                                 
3
 Vgl. Konrad CLEWING, Der Kosovokonflikt als Territorial- und Herrschaftskonflikt, 1878-2002. 

Chronologie und Beteiligte, in: Hermann BEYER-THOMA/Olivia GRIESE/Zsolt LENGYEL (Hgg.), Münchner 

Forschungen zur Geschichte Ost- und Südosteuropas. Werkstattberichte. München 2002, 181-214, der als den 

Beginn des Konflikts das Jahr 1878 ansetzt. 
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Nach der Einleitung und dem historischen Überblick beginnt mit dem dritten Kapitel 

der eigentliche Hauptteil der Arbeit, der thematisch gegliedert ist. Dieses dritte Kapitel be-

leuchtet nach einer kurzen Skizze der religiösen und ethnischen Gruppen in Kosovo die 

kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Zusammelebens. Hier 

geht es um Strukturen und Kontinuitäten der Lebensformen im städtischen und ländlichen 

Raum sowie im Bergland, die den Alltag der Menschen zu einem großen Teil prägten und 

während der gesamten Untersuchungsperiode ein hohes Maß an Beständigkeit aufwiesen. 

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen politische, religiöse und kulturelle Akteure. 

Einzelne Unterkapitel widmen sich dem osmanischen Staat, den europäischen Großmäch-

ten und den neuen Balkanstaaten, die über Konsuln auf das lokale Geschehen Einfluss 

nahmen. Weitere Unterkapitel widmen sich den religiösen Akteuren wie Priestern, Missio-

naren und islamischen Geistlichen sowie dem Ausbau des Schulnetzes und der Bedeutung 

der Lehrer. Neben lokalen und regionalen Akteuren traten nun auch internationale Akteure 

in Erscheinung, und der Einfluss von außen nahm zu, etwa durch die europäischen Groß-

mächte, aber auch durch christliche Missionare und Lehrer. Im Einzelnen geht es darum, 

aufzuzeigen, welche neuen Akteure präsent waren und wie sich das christlich-muslimische 

Verhältnis durch das Handeln lokaler, regionaler und internationaler Akteure veränderte. 

Daran anschließend untersucht das fünfte Kapitel der Arbeit Eigen- und Fremdwahr-

nehmungen und Formen der Abgrenzung innerhalb der verschiedenen ethnischen und reli-

giösen Gruppen und stellt gleichzeitig Wahrnehmungsmuster der osmanischen Beamten, 

europäischer Diplomaten, Priester und Reisender vor. Hierbei wird nach der Bedeutung von 

regionalen und kleinräumigen Kommunikationsnetzwerken und Selbstverortungen sowie 

nach religiösen und ethnischen Wahrnehmungsmustern und Eigen- und Fremdbezeichnun-

gen gefragt. 

Das sechste Kapitel untersucht Aspekte der interreligiösen und interethnischen Kom-

munikation und der sozialen Praxis. Hierbei steht die Frage im Vordergrund, in welchen 

Bereichen des Alltags Muslime und Christen in Kontakt zueinander traten und wie dieser 

Kontakt konkret aussah, wobei der Schwerpunkt der Analyse auf den verschiedenen For-

men der friedlichen Beziehungen liegt. Ausgehend von der Frage, wie verbreitet Mehrspra-

chigkeit in der Region war, wird dann analysiert, inwieweit die muslimische und die 

christliche Bevölkerung in gemischten Vierteln oder segregiert voneinander in den Städten 

und Dörfern lebte, welche Kontakte im öffentlichen Raum, im beruflichen und geschäftli-

chen Alltag bestanden, etwa auf dem Marktplatz zwischen Käufer und Händler oder im 
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ländlichen Raum zwischen Grundbesitzer und seinen Bauern. Daneben werden interreligiö-

se und interethnische Beziehungen im Privaten – Freundschaft und Heirat – thematisiert, 

auch wenn die zur Verfügung stehenden Quellen diesbezüglich nur begrenzt zufriedenstel-

lende Antworten zulassen. Zu engen Kontakten kam es auch im religiösen Bereich, was 

etwa zu synkretistischen Formen religiöser Praxis führte. 

Die beiden folgenden Kapitel widmen sich der Analyse von Konflikt und Gewalt inner-

halb der lokalen Bevölkerung. Hierbei wird zwischen Alltagsgewalt und Kriegsgewalt un-

terschieden, die getrennt voneinander untersucht werden. Zunächst werden verschiedene 

Formen von Alltagsgewalt wie Streit um Weideland und das Recht des Holzfällens, Raub 

und Diebstahl, Gewohnheitsrecht und Blutrache sowie Mädchenraub und Zwangsheirat 

behandelt, wobei auch nach der Relevanz von ethnischer und religiöser Zugehörigkeit 

gefragt wird. Alltagsgewalt war auch durch interreligiöse und interethnische Konflikte ge-

kennzeichnet. Hier werden zunächst Wesen und Aspekte dieser Alltagsgewalt bis 1875 

aufgezeigt werden und in einem zweiten Schritt dargelegt, wie sich die Ereignisse der Jahre 

1875 bis 1878 – die Aufstände in Herzegowina, Bosnien und Bulgarien sowie der Krieg 

Serbiens und Montenegros gegen das Osmanische Reich 1876/77, der sich jedoch nicht auf 

dem Gebiet des Kosovo abspielte – auf die Dynamiken und Mechanismen des gewalthaften 

Zusammenlebens auswirkten. Daran anschließend wird analysiert, wie Bandenkämpfe und 

Grenzkonflikte die Region weiter destabilisierten, nachdem Kosovo 1878 eine Grenzregion 

des Osmanischen Reiches geworden war, und in welchem Maße die osmanische Reformpo-

litik Konflikte innerhalb der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen verschärfte. 

Abschließend werden im achten Kapitel der russisch-osmanische und der serbisch-

osmanische Krieg 1877/78 und der Erste Balkankrieg 1912/13 beleuchtet, wobei hier die 

unterschiedliche Wahrnehmungen, Erfahrungen und Deutungen durch lokale albanische 

Muslime, albanische Katholiken und orthodoxe Serben erörtert werden. 

 

2. Theoretisch-methodische Überlegungen 

Neben einem geschichtswissenschaftlichen Ansatz greift die Arbeit methodisch auch kul-

turwissenschaftliche und soziologische Fragestellungen auf. Im Zentrum der Arbeit stehen 

die „Lebenswelten“, ein Konzept, das geeignet ist, um das Zusammenleben von verschie-

denen ethnischen und religiösen Gruppen in einer Gesellschaft zu untersuchen. Innerhalb 

des lebensweltlichen Ansatzes liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der sozialen Kommu-
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nikation zwischen den unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen, die sowohl 

verständigungsorientierte und friedliche, als auch gewaltsame Formen annehmen konnte. 

Die Textanalyse der ausgewählten Quellen folgt hierbei der historisch-kritischen Methode, 

indem auch die Denkkategorien und Wahrnehmungsmuster der Verfasser der Texte mit 

berücksichtigt werden. Daneben fand auch der methodische Ansatz der „Dichten Beschrei-

bung“ von Clifford Geertz Eingang in die Arbeit, ein ursprünglich aus der deutenden Eth-

nologie und der symbolischen Anthropologie stammendes Konzept.
4
 Die „Dichte 

Beschreibung“ ermöglicht gemäß Geertz einen methodischen Zugang zu menschlichen 

Handlungen, die zunächst genau beobachtet und beschrieben werden müssen, und in einem 

nächsten Schritt gedeutet werden. Diese Herangehensweise wurde gewinnbringend auch in 

den Geschichtswissenschaften
5
 und in der Gewaltforschung angewendet.

6
 Im Folgenden 

sollen zunächst die für die vorliegende Arbeit zentralen Begriffe und theoretischen Ansätze 

präzisiert werden. 

Lebenswelt und soziale Kommunikation 

Der Begriff „Lebenswelt“, der wissenschaftlich erstmals Ende des 19. Jahrhunderts ver-

wendet wurde, stammt ursprünglich aus der Philosophie und geht in seiner wissenschaftli-

chen Breitenwirkung auf Edmund Husserl zurück. Im Rahmen der von diesem als 

eigenständige Methode begründeten phänomenologischen Philosophie wurde unter „Le-

benswelt“ die selbstverständliche, vorwissenschaftliche Erfahrungswelt, das unmittelbare 

Wahrnehmen und Erleben verstanden.
7
 Alfred Schütz, der den Begriff in die Soziologie 

einführte, verstand darunter den „Gesamtzusammenhang der Lebenssphäre“,
8
 den er in em-

pirischen Arbeiten zum Alltag erforschte. In seinem Ansatz kommt der Kommunikation, 

die auch in der vorliegenden Arbeit zentral ist, eine bedeutende Rolle zu, da er Lebenswelt 

                                                 
4
 Clifford GEERTZ, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt am Main 

1987. 
5
 Anke STEPHAN, Von der Küche auf den Roten Platz. Lebenswege sowjetischer Dissidentinnen. Zürich 2005. 

6
 Vgl. Trutz von TROTHA, Zur Soziologie der Gewalt, in: Trutz von TROTHA (Hg.), Soziologie der Gewalt. 

Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 37. Opladen 1997, 9-56, insbesondere 

20-25. 
7
 Edmund HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 

Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. 2., verb. Aufl. hg. von Elisabeth Ströker. Hamburg 

1982, insbesondere XI, 45-46, 52-58, 64. Zur älteren Verwendung des Begriffs vgl. Christian BERMES, 

>Lebenswelt< (1836-1936). Von der Mikroskopie des Lebens zur Inszenzierung des Erlebten, Archiv für 

Begriffsgeschichte 44 (2002), 175-197. 
8
 Alfred SCHÜTZ, Gesammelte Aufsätze. Bd. 1: Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag 1971, 284. 

Vgl. auch Alfred SCHÜTZ, Theorie der Lebensformen. Frühe Manuskripte aus der Bergson-Periode. Hg. von 

Ilja Srubar. Frankfurt am Main 1981; Alfred SCHÜTZ/Thomas LUCKMANN, Strukturen der Lebenswelt. 2 Bde. 

Frankfurt am Main 1979. 
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als ein offenes System mit vielschichtigen intersubjektiven Beziehungen begreift. Zu einer 

wichtigen, auch die Geschichtswissenschaften beeinflussenden Neuformulierung des Kon-

zeptes kam es durch Jürgen Habermas in seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“, 

in der er den kommunikativen Aspekt der Lebenswelt bei Schütz aufgreift, diesen jedoch 

gleichzeitig kommunikationstheoretisch prominenter herausstellt. Gemäß Habermas repro-

duziert sich die Lebenswelt durch das kommunikative Handeln, das ihm zufolge ein ver-

ständigungsorientiertes Handeln ist.
9
 So vertritt Habermas eine akteursorientierte 

Perspektive, wobei er Kultur, Gesellschaft und Persönlichkeit als strukturelle Komponenten 

der Lebenswelt versteht
10

 und auf diese Weise auch die Einflüsse von außen auf die Le-

benswelten miteinbezieht.
11

 Habermas differenziert hier zwischen „Lebenswelt“, einer per-

sönlich erfahrbaren Binnenperspektive, auf der einen Seite und „System“ auf der anderen 

Seite, das die jeweiligen Strukturen beinhalte und eine Außenperspektive darstelle.
12

 

Auch innerhalb der Geschichtswissenschaften erwies sich der lebensweltliche Ansatz 

als äußerst fruchtbar. Hier setzten Rudolf Vierhaus und Heiko Haumann wichtige Impul-

se.
13

 Vierhaus versteht unter Lebenswelt „[…] die – mehr oder weniger deutlich – wahrge-

nommene Wirklichkeit […], in der soziale Gruppen und Individuen sich verhalten und 

durch ihr Denken und Handeln wiederum Wirklichkeit produzieren.“
14

 Des Weiteren be-

trachtet er Lebenswelt als „gesellschaftlich konstituierte, kulturell ausgeformte, symbolisch 

gedeutete Wirklichkeit.“
15

 Diese sei nicht statisch, sondern dem Wandel durch äußere Ein-

flüsse und innere Entwicklungen unterworfen. Er vertritt die Auffassung, dass sich in der 

Arbeit mit diesem Konzept sozial- und kulturwissenschaftliche Methoden verbinden und so 

„die Dichotomien zwischen objektiven Strukturen sozialer Wirklichkeit und subjektiven 

                                                 
9
 Jürgen HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt am Main 1995, 184. 

10
 HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2, 209. 

11
 HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2, 223. 

12
 HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2, 229-293. Zur Entwicklung des Lebensweltbe-

griffs siehe auch Heiko HAUMANN, Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den Jüdischen 

Studien: Das Basler Beispiel, in: Klaus HÖDL (Hg.), Jüdische Studien. Reflexionen zu Theorie und Praxis 

eines wissenschaftlichen Feldes. Innsbruck u. a., 105-122, hier 109-118. 
13

 HAUMANN, Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung; Heiko HAUMANN, Utopie einer 

herrschaftsfreien Gesellschaft und Praxis gewalthafter Verhältnisse. Offene Fragen zur Erforschung der 

Frühgeschichte Sowjetrusslands (1917-1921), Archiv für Sozialgeschichte 34 (1994), 19-34; Heiko 

HAUMANN/Martin SCHAFFNER, Überlegungen zur Arbeit mit dem Kulturbegriff in den 

Geschichtswissenschaften, uni.nova. Mitteilungen der Universität Basel 70 (1994), 18-21. Einen lebensweltli-

chen Ansatz wendeten unter anderem auch an: STEPHAN, Von der Küche auf den Roten Platz. sowie Sabine 

RUTAR, Kultur, Nation, Milieu. Sozialdemokratie in Triest vor dem Ersten Weltkrieg. Essen 2004. 
14

 Rudolf VIERHAUS, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner 

Kulturgeschichtsschreibung, in: Rudolf VIERHAUS/Roger CHARTIER/Hartmut LEHMANN (Hgg.), Wege zu 

einer neuen Kulturgeschichte. Göttingen 1995, 7-28, hier 13. 
15

 VIERHAUS, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten, 14. 
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Vorstellungen von dieser Wirklichkeit überwinden [ließen].“
16

 Ähnlich argumentiert 

Haumann. Er greift hierbei den Ansatz Habermas’ auf, der wie oben erwähnt Lebenswelt 

bestimmt sieht durch die Akteure und deren Binnenperspektive, aber auch durch Einflüsse 

von außen, das System. Im Gegensatz zu Habermas sieht Haumann aber für die Neuzeit 

kein Auseinanderdriften zwischen Systemen und Menschen mit ihren jeweiligen Lebens-

welten:  

 

„Die Systeme handeln nicht selbst, sondern vermittelt über Menschen: Angehörige 

der Bürokratie, Teilnehmer der Marktprozesse, Ausführende der Rechtsordnung. Für 

diese Menschen sind jene Systeme unmittelbare Teile ihrer Lebenswelt. Und für die-

jenigen, die von den systemischen Elementen eher betroffen sind als dass sie sie ak-

tiv tragen, sind sie es im Grund auch: Sie müssen sich ständig mit der Arbeits- und 

Sozialordnung, mit dem Recht, mit dem Markt auseinandersetzen. Indirekt gestalten 

sie damit diese Systeme mit. […] Insofern wäre es angemessen, auch für die Neuzeit 

nicht von einem Gegensatz von System und Lebenswelt, nicht von zwei voneinander 

weitgehend abgelösten Bereichen zu sprechen, sondern die systemischen Elemente 

partiell – und individuell unterschiedlich – in die jeweiligen Lebenswelten zu integ-

rieren.“
17

 

 

Eine Analyse von Lebenswelten umfasse Fragen nach dem Menschen, seinen Erfahrungen, 

Handlungs- und Wahrnehmungsmustern, Einstellungen und Werten, genauso aber auch 

nach seiner wirtschaftlichen und sozialen Lage, seinen Lebensverhältnisse, den Einflüssen 

der politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Ähnlich wie Habermas betont Haumann 

die Ebene der Kommunikation: 

 

„Und da das Individuum nicht isoliert existiert, sondern in einem Kommunikations-

prozeß steht, erschließen sich zugleich die Verbindungen zu anderen Lebenswelten 

und über sie Schritt für Schritt die Beziehungsgeflechte vieler Individuen in ihrer 

Vernetzung mit der strukturellen Vielschichtigkeit der Gesellschaft.“
18

 

 

                                                 
16

 VIERHAUS, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten, 14-15. 
17

 HAUMANN, Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung, 114. Vgl. auch Heiko HAUMANN, 

Lebenswelten und Geschichte. Zur Theorie und Praxis der Forschung. Wien, Köln, Weimar 2012. 
18

 HAUMANN, Utopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft, 28. Zur Verbindung von strukturgeschichtlichem 

Ansatz und akteursorientierter Perspektive innerhalb der Alltagsgeschichte vgl. Alf LÜDTKE, 

Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, historische Anthropologie, in: Hans-Jürgen GOERTZ (Hg.), Geschichte. Ein 

Grundkurs. Reinbek bei Hamburg 1998, 557-578, 562-563. Vgl. auch Alf LÜDTKE, Alltagsgeschichte. Zur 

Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen. Frankfurt am Main, New York 1989. 
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In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Lebenswelt Vierhaus und Haumann folgend 

in dem Sinne begriffen, dass die jeweiligen Lebenswelten nicht ohne die existierenden 

Strukturen verstanden und nicht losgelöst von diesen betrachtet werden können. Vor dem 

Hintergrund bestehender und sich wandelnder Herrschafts- und Machtstrukturen wird nach 

Wahrnehmungen, Erfahrungen und Handlungen von sozialen Gruppen gefragt.
19

 Ein be-

sonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem auf Habermans zurückgehenden Aspekt der 

Kommunikation,
20

 der nach Kommunikationsnetzwerken, Kommunikationsräumen und 

Kommunikationsregeln und nach dem Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungs-

gruppen fragt. Wie bereits Haumann angemerkt hat, ist Kommunikation nicht, wie 

Habermas postulierte, immer verständigungsorientiert, sondern kann auch konflikt- oder 

gewaltorientierte Interaktion einschließen.
21

 In der historischen Gewaltforschung wurde 

bereits gewinnbringend mit diesem Ansatz gearbeitet und Gewalt als „Form der kommuni-

kativen Auseinandersetzung über gesellschaftliche Probleme“ bezeichnet.
22

 Diesen Gedan-

ken nimmt die vorliegende Arbeit auf und fragt nach verschiedenen Formen von sozialer 

Kommunikation und des Umgangs mit den „Anderen“. Hierbei wird Kommunikation als 

menschliches Handeln und als ein Prozess sozialer Interaktion verstanden, der sich verbal 

wie nonverbal vollziehen kann.
23

  

Soziabilität 

Für die Untersuchung von Eigen- und Fremdwahrnehmungen, Beziehungsnetzwerken und 

Deutungsmustern im Rahmen von Alltagsbeziehungen, in denen sich Lebenswelten durch 

soziale Kommunikation konstituieren, bietet sich neben dem lebensweltlichen Ansatz auch 

die Analysekategorie Soziabilität an. Dieser Ansatz geht auf Georg Simmel und Max 

                                                 
19

 Ganz ähnlich versteht auch Aleida Assmann Lebenswelt als den „Sockel gemeinsamer Werte, Vorstellun-

gen, Meinungen, Präsuppositionen, auf denen soziales Handeln und Leben beruht.“ Vgl. Aleida ASSMANN, 

Kultur als Lebenswelt und Monument, in: Aleida ASSMANN/Dietrich HARTH (Hgg.), Kultur als Lebenswelt 

und Monument. Frankfurt am Main 1991, 11-25, hier 12. 
20

 In den Geschichtswissenschaften hat Rainer Lindner mit dem Konzept der sozialen Kommunikation gear-

beitet. Vgl. Rainer LINDNER, Unternehmer und Stadt in der Ukraine, 1860-1914. Industrialisierung und 

soziale Kommunikation im südlichen Zarenreich. Konstanz 2007. Lindner untersucht hier Handlungsräume, 

Kommunikationsformen, Symbolwelten, Identitäten und Lebenswelten. 
21

 HAUMANN, Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung, 114. 
22

 Neithard BULST/Ingrid GILCHER-HOLTEY/Heinz-Gerhard HAUPT (Hgg.), Gewalt im politischen Raum. 

Fallanalysen vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2008, 8. 
23

 Zum Kommunikationsbegriff siehe neben Habermas etwa Paul WATZLAWICK/Janet Beavin BAVELAS/Don 

D. JACKSON, Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 4., unveränd. Aufl. Bern u. a. 

1974; George Herbert MEAD, Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. 

Frankfurt am Main 1968. 
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Weber zurück
24

 und hat wissenschaftliche Breitenwirkung und eine Neudefinition vor 

allem durch die französische Geschichtswissenschaft erhalten. So verstand Maurice 

Agulhon darunter die Formen gesellschaftlichen Umgangs oberhalb der Familie und unter-

halb staatlicher Strukturen sowie die Fähigkeit einer Bevölkerungsgruppe, soziale Bezie-

hungen im öffentlichen Raum intensiv zu leben.
25

 Für die Untersuchung ähnlicher 

Fragestellungen im Osmanischen Reich haben den Ansatz in letzter Zeit die französische 

Osmanistik
26

 und vor kurzem Oliver Jens Schmitt
27

 aufgegriffen. Hierbei wurde die Ver-

wendung des Begriffs erneut erweitert. François Georgeon beschränkte sich nicht auf die 

Untersuchung von Strukturen, sondern rückte gerade auch informelle und spontane soziale 

Beziehungen wie Konversationen, Besuche, Vergnügungsspiele oder Handel in den Mittel-

punkt. Aufgrund des osmanischen Gesellschaftsmodells, das die Bevölkerung anhand reli-

giöser Gruppen unterteilte, sowie der staatlich-institutionell teils wenig durchdrungenen 

Gebiete und der daraus resultierenden regional unterschiedlichen Ausgestaltung des sozia-

len Lebens fragte er nach „Soziabilitäten“ – im Plural – innerhalb der verschiedenen ethno-

religiösen Gemeinschaften, nach Formen von sozialem Zusammenleben, Netzwerken, 

                                                 
24

 In den Forschungen seit den 1970er Jahren wurden Max Webers Schriften in Bezug auf den Ansatz der 

Soziabilität teilweise ungenau wiedergegeben. Tatsächlich verwendete Max Weber den Begriff „Soziabilität“ 

selbst nicht. Er betrachtete es aber als eine der wichtigsten Aufgaben der Soziologie, „diejenigen Gebilde zum 

Gegenstand ihrer Arbeiten zu machen, welche man konventionell als ‚gesellschaftlich’ bezeichnet, d. h. alles 

das, was zwischen den politisch organisierten oder anerkannten Gewalten – Staat, Gemeinde und offizielle 

Kirche – auf der einen Seite und der naturgewachsenen Gemeinschaft der Familie auf der anderen Seite in der 

Mitte liegt.“ Vgl. Max WEBER, Geschäftsbericht, Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 

19.-22. Oktober 1910 in Frankfurt am Main. Reden und Vorträge von Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, 

Max Weber, Werner Sombart, Alfred Ploetz, Ernst Troeltsch, Eberhard Gothein, Andreas Voigt, Hermann 

Kantorowicz und Debatten 1910. Das Verständnis von Soziabilität geht entscheidend auf Georg Simmel zu-

rück. Auch er verwendetete nicht den Begriff der Soziabiliät, sondern den der Geselligkeit, der wiederum im 

Englischen mit sociability und im Französischen mit sociabilité übersetzt wurde und auf diesem Wege wie-

derum Eingang in die deutsche Geschichtsforschung fand. Vgl. Georg SIMMEL, Soziologie der Geselligkeit, 

Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.-22. Oktober 1910 in Frankfurt am Main. 

Reden und Vorträge von Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Max Weber, Werner Sombart, Alfred Ploetz, 

Ernst Troeltsch, Eberhard Gothein, Andreas Voigt, Hermann Kantorowicz und Debatten. Tübingen 1911, 1-

16. Den Begriff prägte auch der Philosoph und Sozialwissenschaftler Francis Fukuyama, der den Einfluss von 

sozialen Normen, Werten und Familienstrukturen auf die soziale und wirschaftliche Entwicklung verschiede-

ner Gesellschaften untersuchte. Vgl. Francis FUKUYAMA, Konfuzius und Marktwirtschaft. Der Konflikt der 

Kulturen. München 1995, 45-46. 
25

 Maurice AGULHON, Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Étude d’une mutation de sociabilité. 

Paris 1977, 7. Die Intensität wurde für Agulhon deutlich in der „Dichte“ und der „Vitalität“ der sozialen Be-

ziehungen und Kontakte. Hier wurde der Begriff verwendet, um die Soziabilität einer Region zu beschreiben. 

Vgl. auch FRANÇOISE THELAMON (Hg.) La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges. 

Actes du Colloque de Rouen avec la participation de Jacques Le Goff, 14-17 novembre 1990. Mont Saint 

Aignan 1992; ALAIN LEMENOREL (Hg.) Sociabilité et culture ouvrières. Mont-Saint-Aignan 1997. 
26

 François GEORGEON/Paul DUMONT (Hgg.), Vivre dans l’Empire ottoman. Sociabilités et relations 

intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles). Paris 1997; Paul DUMONT/François GEORGEON/Robert ILBERT 

(Hgg.), Villes ottomanes à la fin de l’Empire. Paris 1992. 
27

 Oliver Jens SCHMITT, Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im 

osmanischen Reich im „langen 19. Jahrhundert“. München 2005. 
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sozialer Interaktion und sozialen wie kulturellen Praktiken innerhalb pluraler Gesellschaf-

ten. Auch wenn Georgeon den Faktor Gewalt nicht explizit untersucht, betrachtet er – ähn-

lich wie Haumann für die Kategorie der Kommunikation – Gewalt als eine Form der 

Soziabilität.
28

 Für die vielfältigen Kontakte und Kommunikationsformen, die sich zwischen 

den unterschiedlichen ethnischen und konfessionellen Gruppen entwickelten, war es essen-

tiell, wie auch Schmitt in seiner Arbeit über die Levantiner hervorhob, „Strategien und Me-

chanismen des Nebeneinander- und des Zusammenlebens [zu] entwickeln. Hier bildete sich 

ein komplexes System von Koexistenz aus.“
29

 

Ethnizität 

Der in der Arbeit untersuchte Zeitraum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war in ganz 

Europa eine Periode, in der die Idee der Nation entscheidend an Bedeutung gewann, in der 

nationale Bewegungen entstanden und Nationalstaaten gegründet wurden. Die Forschung 

bietet unterschiedliche Erklärungen des Phänomens „Nation“, stimmt aber in der Annahme 

überein, dass Nationen als Ergebnis historischer Prozesse entstanden sind und nicht, wie 

lange Zeit angenommen, schon immer existierten.
30

 Während bis vor kurzem davon ausge-

gangen wurde, Nationen hätten sich erst seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts her-

ausgebildet, wird heute in Anlehnung an Anthony D. Smith, der davon ausgeht, dass 

Nationen vormoderne ethnische Ursprünge haben,
31

 vermehrt diskutiert, inwieweit ethni-

sche und nationale Identitäten bereits Vorläufer im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 

hatten. Von einer Reihe von Historikern wird mittlerweile eine derartige These unterstützt 
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und etwa auf die Bedeutung von Sprache und Ethnizität für Loyalitäts- und Identitätsbil-

dung seit dem Mittelalter verwiesen.
32

 

Auch in der vorliegenden Arbeit wird nach der Rolle ethnischer Zugehörigkeiten in den 

Eigen- und Fremdwahrnehmungen und bei der Mobilisierung von sozialen Gruppen ge-

fragt. Hierbei werden Ethnizität und ethnische Gruppen nicht als primordiale, natürliche 

Einheiten, sondern ähnlich wie Nationen als sozial konstruierte und wandelbare Größen 

verstanden. Bereits Max Weber hob den subjektiven Gemeinsamkeitsglauben der Grup-

penmitglieder hervor: 

 

„Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Aehnlichkeiten des 

äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation 

und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit 

hegen, derart, daß dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig 

wird, […] ‚ethnische‘ Gruppe nennen, ganz einerlei, ob eine Blutgemeinsamkeit ob-

jektiv vorliegt oder nicht.“
 33

 

 

Während Anthony D. Smith die Langlebigkeit besonderer kultureller Merkmale sowie 

gemeinsamer Abstammungsmythen und Erinnerungen hervorhob,
34

 verwendete Clifford 

Geertz den Begriff der „primordialen Bindungen“, die seiner Meinung nach bei der 

Herausbildung ethnischer Gruppen eine wesentliche Rolle spielten. Hierunter verstand er 

bestimmte grundlegende Gegebenheiten der sozialen Existenz, Gefühle und Bindungen, die 

seit der frühesten Kindheit vermittelt werden, wie die Zugehörigkeit zu den nächsten Ver-
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wandten, zu einer bestimmten Religion, einer Sprache, besonderen Bräuchen und der enge-

ren Örtlichkeit, der Heimat.
35

 

Besonderes Augenmerk wird in der vorliegenden Arbeit auf die Interaktions- und Ab-

grenzungsmechanismen gelegt, deren Relevanz bei der Herausbildung von ethnischen 

Gruppen Fredrik Barth aufgezeigt und dabei ähnlich wie bereits Weber das subjektive 

Empfinden, zu einer Gruppe zu gehören, betont hat.
36

 Gleichzeitig wird Rogers Brubaker 

folgend nicht von fest abgegrenzten ethnischen Gruppen ausgegangen, sondern das 

„Zusammengehörigkeitsgefühl“ als analytische Kategorie in den Vordergrund gerückt. 

Brubaker plädierte dafür, das „Zusammengehörigkeitsgefühl als Ereignis“ und auf seinen 

Kontext bezogen variabel zu verstehen und zu untersuchen.
37

 Die sogenannte situative 

Ethnizität, die in der Ethnizitätsforschung in der Soziologie und Sozialanthropologie einen 

zentralen Platz einnimmt, betont, dass nicht die Kategorien, denen sich die Individuen zu-

schreiben, entscheidend sind, sondern die Situationen, in denen Eigen- und Fremdzuschrei-

bungen angewendet werden. Dieser Ansatz hat jedoch, wie der Ethnologe Karl-Heinz Kohl 

treffend hinwies, seine Grenzen. Das Problem könne nicht allein durch den Nachweis der 

Konstruiertheit ethnischer Gruppen gelöst werden: 

 

„Auch wenn sie auf nichts anderem als erfundenen Traditionen beruhen sollten, wer-

den ethnische Gruppen, sobald sie sich erst einmal als solche ausgebildet haben, zu 

realen Größen, zu geschichtswirksamen Faktoren. […] Ethnische Gruppen sind daher 

offensichtlich weit mehr als bloß situative Gebilde zur Realisierung von Partikularin-

teressen.“
38

 

 

Vielmehr sind sowohl situative als auch langlebige Momente von Bedeutung. Ethnische 

Gruppen werden im Folgenden als Wir-Gruppen verstanden, ein Begriff, den Georg Elwert 
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prägte
39

 und der nicht nur ethnische Zugehörigkeit, sondern auch die Relevanz von Religi-

on und anderen Merkmalen in Gruppenmobilisierungen hervorhebt. Indem im Folgenden 

der Fokus auf die Untersuchung von Formen der Interaktion, der Eigen- und Fremdwahr-

nehmung und der Abgrenzung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen gelenkt wird, soll 

auch die Verwendung des Identitätsbegriffs vermieden werden, dessen Problematik seit 

etwa zehn Jahren vermehrt diskutiert wurde.
40

 So plädierte Joachim Hösler in seiner Habili-

tationsschrift über die Anfänge der nationalen Differenzierungsprozesse in Krain und der 

Untersteiermark von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dafür, die Begriffe 

„Identität“, „kollektive Identität“ und „ethnische Identität“ in den Geschichtswissenschaften 

nicht zu verwenden. Er kritisierte unter anderem deren immer größer werdende Deutungs-

vielfalt und begriffliche Unschärfe und verwies auf die Problematik, dass die Verwendung 

des Begriffs „kollektive Identität“ – auch wenn postuliert würde, es handle sich lediglich 

um eine Denkkonstruktion – die Existenz derselben suggeriere. Während somit Identitäten 

quellenmäßig nur schwer belegbar seien, konstatiert Hösler gleichzeitig, dass „Proklamatio-

nen von Zusammengehörigkeitsbewußtsein, Identitätsangebote und Identitätsvorstellungen, 

aber keine ‚Identitäten‘ und kein Zusammengehörigkeitsbewusstsein“
41

 nachweisbar seien. 

Auch Hannes Grandits erachtet den Begriff der „kollektiven Identitäten“ aufgrund seiner 

oft essentialistischen Konnotation als problematisch und verwendet in seiner Habilitations-

schrift über die Herzegowina in der Tanzimat-Zeit im Rahmen eines lebensweltlichen An-

satzes den Begriff der Loyalität, ein Ansatz, mit dem er sowohl Herrschafts- und 

Machtstrukturen als auch die Rolle von beteiligten Akteuren erschließt.
42

 Auch wenn die 

jüngste Identitätsforschung diese Kritik aufgreifend den Konstruktcharakter, die Wandel-

barkeit und das Prozesshafte von Identität hervorhebt
43

 sowie auf multiple, plurale und 
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umstrittene Identitäten hinweist
44

 und die Notwendigkeit eines geeigneten Arbeitsbegriffs 

betont, scheint der Begriff gerade für die Untersuchung von vormodernen Gesellschaften 

fragwürdig. 

Konflikt und Gewalt 

Gewalt ist seit Jahrzehnten ein zentraler Gegenstand der historischen, soziologischen und 

ethnologischen sowie der kultur- und literaturwissenschaftlichen Forschung, wobei gerade 

in den letzten zehn Jahren erneut ein verstärktes Interesse an der Untersuchung von 

Gewaltphänomenen zu bemerken ist.
45

 Lange stand die Frage nach Gewalt zwischen ethni-

schen Gruppen und deren Ursachen im Fokus der Aufmerksamkeit,
46

 während die For-

schung jüngst Formen von Gewalt untersucht, die weder ethnisch noch religiös oder poli-

politisch-staatlich motiviert ist, und hierbei nicht nur nach der Praxis von Gewalt, sondern 

vor dem Hintergrund eines mangelnden staatlichen Gewaltmonopols und staatlicher Struk-

turen auch nach Gemeinschaftsbildung durch Gewalt fragt.
47

 Die Südosteuropa-Forschung 

konzentrierte sich nicht zuletzt angesichts der gewaltsamen Auseinandersetzungen im 

ehemaligen Jugoslawien bis vor kurzem auf die Untersuchung von ethnischer und politisch-

staatlicher Gewalt sowie Kriegsgewalt vornehmlich im 20. Jahrhundert.
48

 Nur wenige Ana-

lysen beschäftigen sich mit anderen Gewaltformen wie etwa dem frühneuzeitlichen Räu-

berwesen im osmanischen Südosteuropa.
49

 Welche Auswirkungen gewaltsame 
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Gruppenkonflikte auf Loyalitäten und Identifikationen von Menschen haben, zeigte jüngst 

Hannes Grandits in seiner Studie über die Herzegowina in der Tanzimat-Zeit, in der er 

sowohl nach der Bedeutung des traditionellen Räuberwesens als auch der Dynamik von 

Gewalt in Aufstandsperioden fragte. Er argumentiert, dass in Zeiten von eskalierender 

Gewalt eine Mobilisierung anhand religiöser Zugehörigkeit erfolgte.
50

 

In der vorliegenden Arbeit wird unter „Gewalt“ der enger gefasste Begriff der physi-

schen Gewalt verstanden, die von bestimmten Gruppen innerhalb sozialer Gruppen oder 

gegen andere soziale Gruppen ausgeübt wird.
51

 Hierbei wird das Augenmerk sowohl auf 

Formen von Alltagsgewalt gelenkt, die über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zuletzt 

aufgrund eines fehlenden staatlichen Gewaltmonopols Bestand hatten und einen allgegen-

wärtigen Bestandteil des Zusammenlebens darstellten, als auch auf die kurzen Phasen der 

„außergewöhnlichen Kriegskatastrophe“.
52

 Daneben zeigt sich, dass Gewalt nicht nur im 

Rahmen von Aufständen und Kriegen, sondern auch in Zeiten gesellschaftlicher und politi-

scher Umbrüche – wie beispielsweise infolge der Reformversuche des osmanischen Staates 

im 19. Jahrhundert – eskalieren konnte. Gewalt wird im Folgenden als soziale Kommunika-

tion, als eine „Form der kommunikativen Auseinandersetzung über gesellschaftliche Prob-

leme“
53

 betrachtet, wobei es hier nicht darum geht, Gewalt als eine Fortführung von 

Kommunikation mit anderen Mitteln oder als Ergebnis gescheiterter Kommunikation zu 

sehen, sondern als Mittel, Konflikte auszutragen.
54
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3. Forschungsstand 

Während mehrere Monographien und eine Vielzahl an Einzelstudien zu bestimmten Aspek-

ten der spätosmanischen Geschichte Kosovos aus der Feder albanischer und serbischer 

Historiker stammen, fällt auf, dass bis heute keine umfassende und detaillierte Untersu-

chung zur spätosmanischen Zeit in Kosovo in einer westlichen Sprache existiert. Zwar 

beschäftigte sich die Südosteuropa-Forschung seit den 1980er Jahren intensiv mit dem 19. 

und frühen 20. Jahrhundert, vor allem in Hinblick auf Fragen von Nation und Nationalis-

mus,
55

 dabei mangelt es jedoch, abgesehen von sehr wenigen Arbeiten zu Einzelaspekten, 

an umfassenden Studien zu denjenigen Gebieten Südosteuropas, die am längsten – bis 

1912/13 – Teil des Osmanischen Reiches waren, also zu Makedonien und Kosovo.
56

 

Aber auch die Anzahl an Gesamtdarstellungen von westlichen Wissenschaftlern, in 

deren Rahmen die spätosmanische Periode zumindest mitbehandelt wird, sind eher rar und 

vor dem Hintergrund der Kriege im ehemaligen Jugoslawien entstanden. Hier dominiert ein 

ethnozentrierter Blick auf die Vergangenheit, und nur bei sehr wenigen dieser Arbeiten 

steht nicht allein der albanisch-serbische Konflikt im Mittelpunkt. Unter diesen ragt die 

Monographie von Noel Malcolm hervor, der sich nicht darauf beschränkt, eine Geschichte 

der Serben und Albaner in Kosovo zu schreiben, sondern in eigenen Kapiteln auch die an-

deren Bevölkerungsgruppen thematisiert.
57

 Hervorzuheben ist auch die jüngst erschienene 

Arbeit von Oliver Jens Schmitt über Kosovo, die über eine reine Überblicksdarstellung hin-

ausgeht.
58

 Obwohl Schmitt die konkurrierenden albanischen und serbischen Geschichtsbil-

der in eigenen Kapiteln ausführlich beschreibt, steht der albanisch-serbische Konflikt nicht 

im Mittelpunkt seiner Untersuchung. Vielmehr verfolgt er vor dem Hintergrund sozial- und 

kulturgeschichtlicher Fragestellungen einen lebensweltlichen Ansatz. Abgesehen von die-

sen beiden Arbeiten sehen sämtliche Historiker die Region geprägt durch den Gegensatz 
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zwischen Serben und Albanern, ein Ansatz, der zu kurz greift.
59

 Zahlreiche Studien be-

schäftigen sich mit der Entwicklung des Kosovo-Konflikts.
60

 Aber auch bei diesen Arbeiten 

ist auffallend, dass die für den ethnopolitischen Konflikt so entscheidende Zeit des späten 

19. Jahrhunderts kaum ausführlicher behandelt wird. Innerhalb der Arbeiten, die auch die 

Anfänge des albanisch-serbischen Gegensatzes thematisieren, ist besonders der von Jens 

Reuter und Konrad Clewing herausgegebene Sammelband zum Kosovo-Konflikt zu er-

wähnen.
61

 

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Zeit wurde in einigen Artikeln behandelt 

und in den Kategorien des albanisch-serbischen Konflikts gedeutet. Konrad Clewing argu-

mentiert in diesem Zusammenhang, dass die Anfänge dieses Konflikts im Zeitraum zwi-

schen 1878 und 1912 liegen.
62

 Weitere Fragestellungen in der Untersuchung des 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts sind (nationale) Identitäten und Identitätskonstruktionen, hier 

besonders die Rolle der Religion,
63

 die Situation der Albaner in Jugoslawien
64

 sowie die 

Bedeutung Kosovos in der serbischen Politik und Nationsbildung.
65

 

Auffallend ist insgesamt, dass sich die westliche Historiographie zu Kosovo – abgese-

hen von den Arbeiten von Malcolm und Schmitt sowie von den Arbeiten über den serbisch-

albanischen Konflikt – fast ausschließlich mit der Geschichte der Albaner in Kosovo be-

schäftigt, während die Serben wenig Berücksichtigung finden. So wurde der Raum Kosovo 

von westlichen Historikern oft im Rahmen einer albanischen Geschichte und im Rahmen 

einer Geschichte der albanischen Nationalbewegung untersucht. Unter diesen Arbeiten ist 

die Dissertationsschrift von Peter Bartl über die Rolle der albanischen Muslime in der alba-
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nischen Nationalbewegung hervorzuheben.
66

 Besonders wertvoll sind hier die Angaben zu 

den konfessionellen Verhältnissen
67

 und die Untersuchungen zu religiösem Synkretismus 

und Kryptochristentum. Nur wenige Arbeiten über Albanien und Kosovo werten auch os-

manische Quellen aus.
68

 Bei diesen Studien steht die spätosmanische Politik in Albanien 

und Kosovo im Vordergrund.
69

 Eine Fülle an Arbeiten, die unter anderem auf osmanische 

Quellen aufbauen, legte die Historikerin und Osmanistin Nathalie Clayer zur albanischen 

Nationalbewegung und Nationsbildung vor. Beeindruckend ist ihre vor kurzem erschienene 

umfangreiche Monographie, in der sie die innerhalb der albanischen Elite und der albani-

schen Diaspora geführten Identitäts- und Nationsdiskurse zwischen 1850 und 1912 heraus-

arbeitet und analysiert.
70

 Wie bereits in früheren Untersuchungen argumentierte sie im 

Widerspruch zur albanischen, insbesondere der kosovarischen Nationalhistoriographie, dass 

Kosovo nicht als Zentrum der albanischen Nationalbewegung betrachtet werden könne,
71

 

und führte diese These weiter aus. Sie betont den traditionalen Charakter der Gesellschaft 

und argumentiert, dass bis 1912 innerhalb der albanischen Bevölkerung in Kosovo abgese-

hen von einer sehr kleinen Elite nationale Ideen nicht verbreitet waren. Konrad Clewing, 

der, wie bereits erwähnt, wichtige Aufsätze zur albanisch-serbischen Konfliktgeschichte 

verfasst hat und die Anfänge des Konfliktes in der Periode nach 1878 sieht, setzte sich 
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intensiv mit der albanischen Nationsbildung und der Bedeutung Kosovos für diese ausei-

nander. Analog zu innerer und äußerer Staatsbildung spricht Clewing überzeugend von 

innerer und äußerer Nationsbildung. Während sich innere Nationsbildung in Verknüpfung 

mit der Einrichtung staatlicher Institutionen vollzieht, versteht Clewing unter äußerer 

Nationsbildung „den Prozess der Bildung eines bewussten Abgrenzungsrahmens nach ‚au-

ßen‘ […], der eine Linie zwischen einem ‚wir‘ und den ‚anderen‘ zieht, […] ohne dass dem 

innerhalb des gezogenen Rahmens ein Staat mit moderner nationaler Vergemeinschaftung 

oder auch nur die Bereitschaft und Befähigung zu dieser entsprechen müssen […]“
72

 und 

postuliert für die Nationsbildung der Albaner auch in Kosovo, dass deren äußere Nations-

bildung bis 1912 weitgehend abgeschlossen gewesen sei.
73

 

Eine Vielzahl an Arbeiten wurde von albanischen und serbischen Historikern zu Koso-

vo verfasst, wobei die Geschichtsschreibung auf beiden Seiten stark politisiert und vor dem 

Hintergrund des bis heute währenden ethnopolitischen Konflikts zu sehen ist. Die 

Geschichte Kosovos ist ähnlich wie die vieler südosteuropäischer Regionen innerhalb der 

albanischen und serbischen Nationalhistoriographie wie auch der Publizistik und der öffent-

lichen Meinung heftig umstritten. Beide Seiten beanspruchen die alleinige Deutungshoheit 

über die Vergangenheit
74

 und legen ihre Sichtweisen in zahlreichen Publikationen vor.
75

 

Festzuhalten ist, dass sich die Historiker entweder lediglich mit der eigenen Bevölkerungs-

gruppe auseinandersetzen oder einen seit jeher bestehenden albanisch-serbischen Konflikt 

zeichnen, in dem jeweils die eigene Gruppe als Opfer betrachtet wird. Fragen des intereth-

nischen und interreligiösen Zusammenlebens werden ausschließlich in diesen Denkkatego-

                                                 
72

 Konrad CLEWING, Religion und Nation bei den Albanern. Von Anspruch und Wirkungsmacht eines 

Religionen übergreifenden Nationskonzepts, in: Alois MOSSER (Hg.), Politische Kultur in Südosteuropa. 

Identitäten, Loyalitäten, Solidaritäten. Frankfurt am Main 2006, 147-181, hier 151-152. 
73

 CLEWING, Religion und Nation, 152. 
74

 Vgl. die kritische Beleuchtung der beiden Sichtweisen bei SCHMITT, Kosovo, 27-34. und Konrad CLEWING, 

Mythen und Fakten zur Ethnostruktur in Kosovo – Ein geschichtlicher Überblick, in: Konrad CLEWING/Jens 

REUTER (Hgg.), Der Kosovo-Konflikt. Ursachen – Akteure –Verlauf. Klagenfurt 2000, 17-63, hier 21-22. Für 

die serbische Sicht vgl. Sabrina P. RAMET, The Kingdom of God or the Kingdom of Ends: Kosovo in the 

Serbian Perception, in: Mary BUCKLEY/Sally N. CUMMINGS (Hgg.), Kosovo. Perceptions of War and its 

Aftermath. London, New York 2002, 30-45. 
75

 Hier seien nur die wichtigsten Werke angeführt. So Dušan T. BATAKOVIĆ, The Kosovo Chronicles. 

Beograd 1992; Radovan SAMARDŽIĆ, Kosovo und Metochien in der serbischen Geschichte. Lausanne 1989; 

Arshi PIPA/Sami REPISHTI (Hgg.), Studies on Kosova. Boulder, New York 1984; Jusuf BAJRAKTARI u. a. 

(Hgg.), The Kosova Issue – A Historic and Current Problem (Symposium held in Tirana on April 15-16, 

1993). Tirana 1996; Skënder RIZAJ, Falsifikimet e historiografisë serbe = The falsifications of Serbian 

historiography. Prishtinë 2006. 1993 erschien der – 1989 bereits in albanischer Sprache publizierte – Sam-

melband Kristaq PRIFTI u. a. (Hgg.), The Truth on Kosova. Tirana 1993., der Artikel von albanischen, 

kosovarischen, kroatischen, serbischen und französischen Wissenschaftlern in gekürzter Form abdruckte und 

sich als Antwort und Korrektiv auf den 1989 in Belgrad publizierten Sammelband Gordana FILIPOVIĆ (Hg.), 

Kosovo – Past and Present. Belgrade 1989. verstand. 



31 

rien untersucht.
76

 So sprechen albanische Historiker von Genozid, wenn sie die serbische 

Politik im 19. Jahrhundert beschreiben,
77

 während serbische Historiker auf ähnliche Weise 

der albanischen Bevölkerung des spätosmanischen Kosovo vorwerfen, sie würden einen 

geplanten Genozid an den Serben ausführen.
78

 Auffallend ist insgesamt, dass die kosovo-

albanischen Historiker, die sich mit der Region befassen, auch serbische Quellen und 

Sekundärliteratur heranziehen, während dies umgekehrt auf serbischer Seite nicht passiert. 

Albanische Historiker konzentrieren sich in ihren Arbeiten über das 19. und frühe 20. 

Jahrhundert sehr stark auf die albanische Nationalbewegung und Nationsbildung.
79

 Hierbei 

zeigt sich, dass Historiker aus Albanien in ihren Studien zur spätosmanischen Epoche die 

Entwicklungen in Kosovo wie Makedonien eher vernachlässigen, während kosovo-

albanische Historiker verstärkt Kosovo untersuchen und dabei argumentieren, Kosovo habe 

in der albanischen Nationalbewegung eine herausragende Rolle gespielt.
80

 Über den zu 

untersuchenden Zeitraum existiert lediglich eine einzige albanische Monographie, die über 

eine reine Darstellung der albanischen Nationalbewegung und der albanisch-serbischen 

Konfliktgeschichte hinausgeht und ausführlich die sozialen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse schildert.
81

 Eine große Anzahl von Monographien und Sammelbänden entstand über 

die sogenannte Liga von Prizren (1878–1881), zu der sich mehrheitlich muslimische Alba-

                                                 
76

 Eine der wenigen Darstellungen, die das serbisch-albanische Zusammenleben nicht als einen seit jeher 

existierenden Konflikt betrachtet, sondern auf die engen, friedlichen Beziehungen hinweist, stammt von 

einem Nichthistoriker. Petrit Imami, in Prizren geboren, studierte in Belgrad Dramaturgie und ist heute Pro-

fessor an der Fakultät für darstellende Kunst in Belgrad. Vgl. Petrit IMAMI, Srbi i Albanci kroz vekove. 

Beograd 1998. 
77

 Shaban BRAHA, Gjenocidi serbomadh dhe qëndresa shqiptare (1844-1990). Gjakova 1991; Hivzi ISLAMI, 

Spastrimet etnike. Politika gjenocidale serbe ndaj shqiptarëve. Shqyrtime, komente, elaborate, dokumente. 

Pejë 2003; Skënder RIZAJ, The Short Story of Genocide on Albanians and Bosniacs (1689-1995-1999). 

Prishtintë 2006. 
78

 Vgl. hier die Arbeiten insbesondere von Dušan Bataković, so etwa BATAKOVIĆ, The Kosovo Chronicles; 

Alex N. DRAGNICH/Slavko TODOROVICH, The Saga of Kosovo. Focus on Serbian-Albanian relations. New 

York 1984. und jüngst auch die Studie Miloš JAGODIĆ, Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu (1878-

1912). Beograd 2009. 
79

 Gelungen ist die umfassende und detailliert recherchierte Monographie von Stavro Skendi, der nach dem 

Zweiten Weltkrieg in die USA emigrierte. Zwar ist auch seine Sichtweise teilweise ethnozentriert, im Ver-

gleich mit anderen Historikern aber kritischer. So ist auch er einer der wenigen, der die Ziele der Liga von 

Prizren differenziert analysiert und die albanische Nationalbewegung nicht als eine einheitliche, überregionale 

Bewegung begreift. Stavro SKENDI, The Albanian National Awakening, 1878-1912. Princeton/NJ 1967; 

Stavro SKENDI, Albanian Political Thought and Revolutionary Activity, 1881-1912, Südost-Forschungen 13 

(1954), 159-199. 
80

 Zekeria CANA, Lëvizja kombëtare shqiptare në Kosovë, 1908-1912. Tiranë 1982; Tahir ABDYLI, Lëvizja 

kombëtare shqiptare më 1900-1903. 2. Aufl. Prishtinë 1982. 
81

 Shukri RAHIMI, Vilajeti i Kosovës më 1878-1912. Prishtinë 1969. Für die Jahre nach 1912 und den Ersten 

Weltkrieg vgl. Limon RUSHITI, Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë, 1912-1918. Prishtinë 1986. Einen 

Überblick über die osmanische Reformpolitik in Kosovo zwischen 1839 und 1912 und den Widerstand der 

albanischen Bevölkerung bietet Emin PLLANA, Kosova dhe reformat në Turqi (1839-1912). Prishtinë 1978. 

Zwar wird darauf hingewiesen, dass sich dieser aus teilweise ganz unterschiedlichen Motiven entwickelte, 

dennoch wird auch in dieser Analyse der Protest als fortschrittliche und nationale Bewegung interpretiert. 



32 

ner und einige slawische Muslime aus der Region zusammengeschlossen hatten und die als 

Beginn der albanischen Nationalbewegung betrachtet wird.
82

 Daneben wurde eine Reihe 

von Biographien zentraler Figuren der albanischen Nationalbewegung verfasst.
83

 Besonders 

hervorzuheben sind die die Arbeiten von Ramiz Abdyli, einem in Prishtina ausgebildeten 

Historiker und Osmanisten aus Mazedonien. Seine Studien, die eine etwas differenziertere 

Sicht darstellen, sind auch deswegen so interessant, da sie osmanisches Quellenmaterial 

einbeziehen.
84

 Weitere Untersuchungsthemen bilden die serbische, in geringerem Maße 

auch die montenegrinische Kosovo-Politik im 19. und frühen 20. Jahrhundert
85

 und die 

Vertreibung der Muslime aus dem Sancak Niş.
86

 Als einer der wenigen Historiker, die auf 

Polemik gegen die serbische Seite weitgehend verzichten, ist der 2009 verstorbene Histori-

ker Zekeria Cana zu nennen.
87

 Zu erwähnen sind die Arbeiten des Historikers und 

Osmanisten Skënder Rizaj, der bis zur Einrichtung des UN-Protektorates in Kosovo wis-

senschaftlich profunde Abhandlungen und beeindruckende Quellenpublikationen vorgelegt 
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hat,
88

 jüngst jedoch durch polemische Schriften auf sich aufmerksam macht.
89

 Besonderer 

Erwähnung bedürfen die Studien des albanischstämmigen, in den USA ausgebildeten His-

torikers Isa Blumi, der sich kritisch und differenziert mit der spätosmanischen Periode im 

albanischen Raum auseinandersetzt und sich den Interpretationen der albanischen National-

historiographie widersetzt. In einem Artikel kritisiert er, dass in bisherigen Studien zu sehr 

von ethnischen und religiösen Identitäten und von einem schon immer existenten albanisch-

serbischen Gegensatz ausgegangen werde, und argumentiert, dass ethnische oder religöse 

Zugehörigkeiten oft weniger handlungsleitend waren.
90

 

Ähnlich wie auf albanischer Seite existiert eine Reihe an Arbeiten über das spätosmani-

sche Kosovo aus der Feder serbischer Historiker. Die herausragende Rolle Kosovos in der 

serbischen Nationalhistoriographie wird an der Vielzahl der Konferenzen, die die Serbische 

Akademie der Wissenschaften und Künste zur Geschichte Kosovo organisiert hat und deren 

Ergebnisse in Sammelbänden vorgelegt wurden,
91

 deutlich. Seit 1990 gibt die Akademie 

der Wissenschaften sogar eine eigene Zeitschrift zur Geschichte und Kultur Kosovos 

heraus, in der ein Großteil der Beiträge das 19. Jahrhundert zum Gegenstand hat.
92

 Gerade 

in den letzten Jahren ist eine Fülle an neuen, meist mit nationalistischen Untertönen verse-

henen Publikationen über die Geschichte Kosovos erschienen, die vor allem im Zusam-

menhang mit der gegenwärtigen politischen Entwicklung in Kosovo zu sehen sind.
93

 Im 

Mittelpunkt des Interesses steht die Frage nach den serbisch-albanischen Beziehungen. Die 

Geschichte Kosovos wird hier als reine serbisch-albanische Konfliktgeschichte gedeutet, 

die seit jeher durch die Gewalt der muslimischen Albaner gegen die unterdrückten Serben 
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gekennzeichnet gewesen sei. Eine derartige Sicht vertritt etwa Dušan Bataković, einer der 

bekanntesten und auch öffentlichkeitswirksamsten serbischen Historiker, der zahlreiche 

Arbeiten zu Kosovo verfasst hat.
94

 Das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert wurde aber auch 

in der serbischen Historiographie mit wenigen Ausnahmen lediglich in Buchbeiträgen oder 

Zeitschriftenartikeln behandelt. Die 2009 erschienene Monographie von Miloš Jagodić über 

die serbisch-albanischen Beziehungen im spätosmanischen Kosovo der Jahre 1878-1912 ist 

bis heute die einzige Arbeit, die sich vertieft mit dem gesamten Untersuchungsraum der 

vorliegenden Arbeit beschäftigt. Jagodić sieht ähnlich wie die überwiegende Mehrheit der 

serbischen Historiker die spätosmanische Periode in Kosovo geprägt durch den serbisch-

albanischen Konflikt und die „Unterdrückung“ und „Vertreibung“ der Serben durch die 

Albaner.
95

 Daneben gibt es Arbeiten, die sich lediglich mit dem späten 19. Jahrhundert,
96

 

dem frühen 20. Jahrhundert befassen
97

 oder das gesamte 19. Jarhundert bis 1912 untersu-

chen.
98

 Neben den albanisch-serbischen Beziehungen bildet die Politik Serbiens,
99

 und hier 

insbesondere die serbische Schul- und Bildungspolitik in Kosovo, ein zentrales Thema,
100

 

in engem Zusammenhang mit der von Serbien im 19. Jahrhundert projektierten „Befreiung 

des serbischen Volkes“ vom Osmanischen Reich.
101

 In zahlreichen Artikeln wird intensiv 

das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Serben in Kosovo erforscht. Eine gewissen-
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hafte und detaillierte Analyse der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Serben im 

spätosmanischen Kosovo legte Đorđe Mikić vor.
102

 

 

4. Verwendete Quellen 

Der Quellenkorpus der vorliegenden Arbeit setzt sich aus nichtpubliziertem und publizier-

tem Archivmaterial – österreichisch-ungarischen und serbischen diplomatischen Berichten, 

Bittschriften der lokalen serbischen Kirchen- und Schulgemeinden sowie Berichten katholi-

scher Geistlicher und Missionare der Propaganda Fide in Rom –, lokalen Zeitungen und 

publizierten diplomatischen Berichten, Reisebeschreibungen, Memoiren und Tagebüchern 

zusammen. Für eine Rekonstruktion der Lebenswelten, der verschiedenen Formen des 

Zusammenlebens und der Eigen- und Fremdwahrnehmungen sind in erster Linie Ego-

Quellen von Bedeutung, in denen die lokale Bevölkerung ihre Gedanken, Gefühle und 

Wahrnehmungen mitteilt. Nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung im spätosmanischen 

Kosovo konnte jedoch schreiben und lesen, und so machen Memoiren und Tagebücher von 

lokalen Protagonisten nur einen kleinen, aber sehr wichtigen Teil der Quellen aus. Auf 

albanischer Seite liegen die – zum Teil sehr knappen – Erinnerungen von mehreren Akteu-

ren vor,
103

 die mit weiteren aus dem südalbanischen Raum ergänzt werden konnten.
104

 Eine 

Schwierigkeit für die Analyse ergab sich aus der Tatsache, dass die meisten dieser Quellen 

mit relativ großer zeitlicher Verzögerung, in einem Fall 1925, im einem anderen Fall sogar 

erst 1967 veröffentlicht wurden und der zeitliche Abstand zur Untersuchungsperiode die 

Wahrnehmung sicherlich beeinflusst und verändert hat. Daneben konnten jedoch Bitt-

schreiben albanischer Katholiken, die sich zum Teil in den nichtpublizierten österreichisch-

ungarischen Konsulatsberichten und in Berichten katholischer Geistlicher an die Propagan-
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da Fide befinden, herangezogen werden. Von albanisch-muslimischer Seite existieren Tele-

gramme, Petitionen und weitere Dokumente, die auf Osmanisch verfasst wurden und ins 

Albanische übersetzt wurden. Auch von serbischen lokalen Verfassern sind mehrere Selbst-

Quellen vorhanden, die auch umfangreicher sind.
105

 Hinzu kommt ein kleinerer Teil von 

nichtpublizierten wie auch publizierten Berichten der serbischen Schul- und Kirchenge-

meinden sowie serbischen Vertrauensleuten, die den Konsuln Bericht erstatteten. Daneben 

gibt es noch ein reiches Material, das von serbischen und kroatischen Geistlichen, Reisen-

den, Ethnographen, Diplomaten und Wissenschaftlern, die teils in engem Kontakt zur loka-

len orthodoxen Bevölkerung standen, verfasst wurde.
106

 

Um Antworten auf die Frage nach dem Zusammenleben im spätosmanischen Kosovo 

zu gewinnen, stützt sich diese Arbeit aufgrund der wenigen veröffentlichten Quellen von 

lokalen Akteuren sehr stark auf nichtpubliziertes Archivmaterial und publizierte diplomati-

sche Berichte. Hierbei handelt es sich im Besonderen um österreichisch-ungarische Konsu-

latsberichte und Denkschriften aus den Beständen des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in 

Wien, zu einem kleineren Teil um Situationsberichte der österreichisch-ungarischen 

Militärattachés aus dem Kriegsarchiv Wien. Bei diesen deutschsprachigen Berichten wur-

den in direkten Zitaten die originale Orthographie und Interpunktion, die sich zum Teil 

erheblich von den heutigen Regeln unterscheidet, übernommen. Auch wurde die Schreib-

weise der Orte, an denen die Berichte verfasst wurden, bei der Angabe der Quellen in den 

Fußnoten beibehalten, weswegen hier beispielsweise die Schreibweisen Prisren und Prizren 

auftauchen können. Daneben wurden serbische nichtpublizierte Konsulatsberichte und Bitt-
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schriften der serbischen Schul- und Kirchengemeinden aus dem Staatsarchiv Serbiens in 

Belgrad und aus dem im Archiv der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste 

aufbewahrten Nachlass des Dichters und im Zeitraum 1905–1911 als Konsul in Prishtina 

tätigen Milan Rakićs ausgewertet. Daneben wurde mit serbischen publizierten Akten gear-

beitet. Serbische Historiker haben eine beeindruckende Editionsarbeit geleistet, so wurden 

mehrere Bände mit ausgewählten Berichten serbischer Konsuln aus Kosovo veröffent-

licht,
107

 und in einem noch laufenden Editionsprojekt der Serbischen Akademie der 

Wissenschaften werden die Außenpolitik Serbiens betreffende Akten in mehreren Bänden 

publiziert,
108

 in denen auch eine Reihe von Konsulatsberichten und Berichten der serbi-

schen Schul- und Kirchengemeinden aus Prishtina, Mitrovica (serb. Kosovska Mitrovica, 

osm./türk. Mitroviça) und Skopje zu finden sind. In der vorliegenden Arbeit wurden außer-

dem österreichisch-ungarische und englische publizierte Konsulatsberichte verwendet.
109

 

Die Entscheidung, sich innerhalb der diplomatischen Akten auf serbische und österrei-

chisch-ungarische Konsulatsbericht zu konzentrieren und diese systematisch auszuwerten, 

hat besondere Gründe. Sowohl Serbien als auch Österreich-Ungarn hatten ein prominentes 

Interesse in der Region und forderten aus diesem Grund eine ausführliche Berichterstattung 

ihrer Konsuln. Die serbischen Diplomaten hatten die Möglichkeit, über die Sprache in 

engen Kontakt vor allem mit der slawischen Bevölkerung, aber aber auch mit demjenigen 

Teil der albanischen Bevölkerung in Kontakt zu treten, der auch die serbische Sprache 

beherrschte. Aber auch die österreichisch-ungarischen Konsuln, die an der Orientalischen 

Akademie in Wien studiert
110

 und dort neben einer juristisch-diplomatischen Ausbildung 

einen intensiven Sprachunterricht erhalten hatten, wurden speziell für ihren Einsatz in der 

sogenannten europäischen Türkei geschult. Das zunehmende Interesse Österreich-Ungarns 

an der albanischen Frage seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und wirtschaftliche Ambitio-

nen in der Region waren der Grund, weshalb Österreich-Ungarn um eine besonders gute 
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Ausbildung seiner Diplomaten bemüht war, die sich mit dem Gebiet sprachlich, geogra-

phisch, kulturell und wirtschaftspolitisch auskennen mussten. Die österreichisch-

ungarischen Diplomaten lernten Osmanisch und eine weitere Balkansprache, die jedoch 

nicht immer diejenige des Landes war, in dem sie eingesetzt wurden. Während manche der 

österreichisch-ungarischen Konsuln in Kosovo etwa weder die albanische noch die serbi-

sche Sprache beherrschten, waren andere mit beiden gut vertraut und konnten ohne Dol-

metscher mit der lokalen Bevölkerung kommunizieren. Für eine genaue Analyse der 

Konsulatsberichte müssen ebenso wie bei anderen Quellen stets die Denkkategorien und 

Wahrnehmungsmuster der Verfasser, die unter anderem durch die jeweilige Politik ihrer 

Herkunftsländer geprägt waren, miteinbezogen werden, wenn vermieden werden soll, dass 

die Perspektive des jeweiligen Konsuls unreflektiert übernommen wird. 

Mehrere österreichisch-ungarische Konsuln beschäftigten sich ähnlich wie die serbi-

schen Diplomaten auch wissenschaftlich mit der Region
111

 und erforschten seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts intensiv den albanischen Raum, vor allem Nordalbanien,
112

 aber auch 

Kosovo.
113

 Hierbei handelte es sich um Diplomaten, die Abhandlungen über ihre Einsatz-

gebiete verfassten und die von dem Interesse geleitet waren, den Raum auch wissenschaft-

lich genauer zu durchdringen. Während sich folglich ein Teil der österreichisch-

ungarischen Diplomaten durch ihr Interesse an der Region, ihre profunde Sprachausbildung 

und ihre häufig langjährige Beschäftigung in einem Konsulat oder zumindest in derselben 

Region mit den politischen und lokalen Gegebenheiten vertraut machten, waren andere 

wiederum nur bedingt vertraut mit den lokalen Verhältnissen. Insgesamt nimmt nicht nur 

die katholische Bevölkerung, zu deren Schutz die Diplomaten ja vor Ort waren, eine wich-
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tige Stellung in den Berichten der Konsuln ein; auch über die orthodoxe und vor allem die 

muslimische Bevölkerung wurde ausführlich berichtet. Von Konsul zu Konsul konnte die 

Wahrnehmung stark variieren, so waren beispielsweise einige entschieden prokatholisch 

und islamfeindlich eingestellt. Trotz ihrer fundierten diplomatischen Ausbildung hatten 

viele Konsuln gewisse Vorurteile und Vorbehalte gegenüber der osmanischen Verwaltung 

sowie der muslimisch-albanischen Bevölkerung und speziell der albanischen Bergbevölke-

rung. 

Neben den Darstellungen von österreichisch-ungarischen und serbischen Konsuln, aber 

auch der bereits erwähnten serbischen Reiseliteratur bieten Beschreibungen von west- und 

mitteleuropäischen Reisenden wertvolle Eindrücke in die lokale Gesellschaft.
114

 Für die 

Arbeit wurden außerdem auch bisher unpublizierte Berichte katholischer Geistlicher und 

Missionare, die der Propaganda Fide in Rom Bericht erstatteten, gewinnbringend herange-

zogen. In den Berichten steht zwar die katholische Bevölkerung besonders stark im Vor-

dergrund, wiederholt wird aber auch auf die muslimische und orthodoxe Bevölkerung 

Bezug genommen. Diese Quellen ermöglichen somit eine weitere Perspektive. 

Osmanische Quellen konnten nur zu einem kleineren Teil mitberücksichtigt werden, 

was auch damit zu begründen ist, dass die osmanische Sicht und die osmanische Politik 

nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen. Ganz ausgeklammert wird die osma-

nische Perspektive aber nicht, da die osmanische Herrschaft den Bezugsrahmen der unter-

schiedlichen Lebenswelten darstellte. Eine wichtige Quelle bieten die offiziellen Jahrbücher 

der osmanischen Provinzverwaltung in Kosovo, von denen einige in die Analyse mit einbe-

zogen werden konnten, indem von Osmanisten veröffentlichte Beiträge, die diese Quellen 

verwenden, ausgewertet wurden.
115

 Die Jahrbücher enthalten Angaben zu Steuerzahlungen, 

den Staatsbeamten, der Provinzverwaltung, Gesetzen und Bevölkerungszahlen, gerade die 

frühen Jahrbücher waren aber teils ungenau.
116

 Ergänzend wurden die in albanischer Über-
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setzung vorliegenden Publikationen osmanischer Quellen herangezogen.
117

 Eine weitere 

osmanische Perspektive bieten die regionalen Vilayetszeitungen, die zeitweise zweispra-

chig auf Osmanisch und Serbisch erschienen sind. Ausgewertet wurde die amtliche 

Vilayetszeitung Prizren, die zwischen 1871–1874 erschien, von der aber lediglich die Jahr-

gänge 1871–1872 im Archiv der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste 

ausfindig gemacht werden konnten.
118

 Daneben wurden die in den Jahren 1911–1912 in 

Skopje erscheinende albanische Zeitung Shkupi und die seit 1908 erscheinende serbische 

Zeitung Vardar ergänzend herangezogen. 

 

5. Zur Schreibung der Ortsnamen 

Erhebliche technische Schwierigkeiten ergaben sich in der vorliegenden Arbeit hinsichtlich 

der Schreibweise der Ortsnamen, da für die spätosmanische Periode nicht nur serbische und 

albanische, sondern auch offizielle osmanische Bezeichnungen existieren. Um ein Empfin-

den für die damalige Zeit zu vermitteln, müssten bei jeder Erwähnung eines Ortes stets alle 

drei Varianten angegeben werden, was jedoch den Lesefluss der Arbeit erheblich erschwe-

ren und stören würde. Auch eine bloße Verwendung der albanischen und serbischen Namen 

spiegelt die damaligen Verhältnisse nicht wider. Die Ortsnamen werden bei ihrer ersten 

Erwähnung im Text in ihrer osmanischen, slawischen und albanischen Bezeichnung ange-

führt, im Weiteren dann jedoch lediglich in der im jeweiligen Staat heute üblichen 

Schreibweise wiedergegeben. Für Orte, die auf dem Gebiet des heutigen Staates Kosovo 

liegen, wird die heute gültige albanische Orthographie verwendet, wobei bei Dörfern, in 

denen ausschließlich oder mehrheitlich orthodoxe Serben lebten, nach einer ersten Nennung 

aller vorhandenen Bezeichnung lediglich die serbischen Namen wiedergegeben werden. 

Dies gilt analog für die in Mazedonien liegende Stadt Debar, die im 19. Jahrhundert ein 

mehrheitlich von albanischen Muslimen bewohntes Dorf war und in der vorliegenden 

Arbeit im Regelfall als Dibra angeführt wird. Osmanische Bezeichnungen werden dann 
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verwendet, wenn sie sich auf heute nicht mehr existierende Territorialeinheiten wie Vilayet, 

Sancak und Kaza beziehen, wobei osmanische Namen und Fachtermini in der heutigen tür-

kischen Orthographie wiedergegeben werden. Von dieser Regel wird lediglich im Falle 

„Vilayet Kosova“ abgewichen. Aufgrund der international geläufigen Bezeichnung „Koso-

vo“ wird hier durchgängig die Variante „Vilayet Kosovo“ verwendet.  
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II. Kosovo als Teil des Osmanischen Reiches – ein historischer Über-

blick 

Die Osmanen begannen im späten 14. Jahrhundert im Zuge ihrer Westausdehnung auf dem 

Balkan auch das Gebiet des heutigen Kosovo zu erobern, das seit dem ausgehenden 12. 

Jahrhundert Teil des mittelalterlichen serbischen Staats der Nemanjiden gewesen war.
119

 

Die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 endete nicht mit einer katastrophalen serbischen 

Niederlage, wie teils behauptet wird, sondern führte zunächst zu einem Unentschieden zwi-

schen Osmanen und Christen. Erst 1455 wurde die Region vollständig osmanisch.
120

 In den 

folgenden Jahrhunderten kam es aufgrund von lokalen Migrationsbewegungen und osmani-

scher Zwangsumsiedlungen muslimischer Bevölkerungsgruppen in die Gebiete des heuti-

gen Kosovo mehrmals zu Bevölkerungsverschiebungen. Der Islam begann sich relativ 

rasch in Kosovo auszubreiten. Bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nahmen 

weite Teile der städtischen Bevölkerung den Islam an, der Islamisierungsprozess dauerte 

jedoch bis ins frühe 20. Jahrhundert an. Zu gewaltsamen Islamisierungswellen kam es 

durch eine gezielte Konversionspolitik der Osmanen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts 

infolge von Aufständen christlicher Bevölkerungsgruppen und militärischer Niederlagen 

der Osmanen.
121

 

Gesellschaftssystem und soziale Integration der Untertanen im Osmanischen Reich 

erfolgten bis zu den Tanzimat-Reformen im 19. Jahrhundert rechtlich anhand religiöser 

Zugehörigkeit und steuerlichem Status.
122

 Zum einen wurde die Bevölkerung in Muslime 

und Nichtmuslime gegliedert, wobei Letztere bis zu den Reformen und faktisch in vielen 

Bereichen auch danach rechtlich benachteiligt waren, wie in der vorliegenden Arbeit 

gezeigt wird. Christen und Juden als Angehörigen von Buchreligionen wurde das das Recht 
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zuerkannt, im Osmanischen Reich unter der Leitung von religiösen Würdenträgern ihren 

Alltag in kirchlichen und zivilrechtlichen Angelegenheiten selbstständig zu organisieren. 

Dies betraf jedoch ausschließlich Belange, die den osmanischen Staat und die muslimische 

Bevölkerung nicht tangierten. Bis zu den Reformen im 19. Jahrhundert wurde Christen und 

Juden der Status von „Schützlingen“ (zimmi) gewährt, womit jedoch rechtliche Forderun-

gen und Bestimmungen verbunden waren, die sie in bestimmten Bereichen benachteiligten. 

So mussten sie eine zusätzliche Kopfsteuer (cizye) bezahlen, durften ohne Genehmigung 

keine Gotteshäuser errichten und vor Gericht gegen Muslime nur in Anwesenheit von mus-

limischen Zeugen auftreten. Darüber hinaus existierte eine Reihe weiterer Bestimmungen. 

So mussten sie Muslimen auf öffentlichen Plätzen und Straßen und beim Betreten von Ge-

bäuden den Vortritt gewähren und durften bestimmte Farben nicht tragen.
123

 Wie in der 

vorliegenden Arbeit gezeigt wird, blieben die Muslime auch in der Zeit nach den Reformen, 

die nur teilweise umgesetzt werden konnten, rechtlich begünstigt und genossen einen her-

vorgehobenen sozialen Status. Sie bildeten weiterhin den staatstragenden Teil der Bevölke-

rung, hatten im Gegensatz zu der Mehrheit der Christen und Juden die Möglichkeit, eine 

Karriere im öffentlichen Dienst zu machen, und waren von der Zahlung bestimmter Steuern 

wie der Militärbefreiungssteuer (bedel-i askeriyye) enthoben, die nach 1857 die Kopfsteuer 

ersetzt hatte und die Nichtmuslime im Regelfall zahlen mussten. Diese auf religiöser Zuge-

hörigkeit basierende Ordnung der osmanischen Gesellschaft und die (kirchen)rechtliche 

Ausgestaltung der christlichen Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert werden als Millet-

System bezeichnet.
124

 Eine weitere Ausnahmeregelung betraf Christen, die Hilfsdienste für 
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den osmanischen Staat leisteten und beispielsweise in der Straßen- und Brückenerhaltung 

mitarbeiteten oder als irreguläre Hilfstruppen (başıbozuk) in Kriegszeiten und als Gendar-

men (zaptiye) zur Verfügung standen und in diesem Fall von der Zahlung der Kopfsteuer 

befreit waren.
125

 

Daneben existierte auch eine zweite, in den Anfängen der osmanischen Herrschaft reli-

gionsunabhängige Unterteilung der osmanischen Gesellschaft in Steuerpflichtige 

(reaya/raya, von arab. ra῾iyya behütete Herde)
126

 und steuerbefreite Privilegierte (askeri, 

von arab. al-῾askar Soldat).
127

 Nach der osmanischen Eroberung wurde Kosovo ähnlich 

anderen Teilen des Osmanischen Reiches in das sogenannte Timar-System integriert, das 

sich aber bereits seit dem späten 16. Jahrhundert aufzulösen begann. Zunächst erhielten 

jedoch muslimische und anfangs auch christliche Würdenträger, die in der osmanischen 

Reiterei dienten, für diesen Dienst ein Militärlehen (timar). Dadurch waren sie berechtigt, 

über die Abgaben eines Gebietes zu verfügen. Die direkte Herrschaft über das Land, das 

weiterhin dem osmanischen Staat gehörte, und die Menschen, welche das Land bewirt-

schafteten, erhielten sie hingegen nicht. Die Bauern, Christen wie Muslime, blieben in 

rechtlicher Hinsicht frei, mussten aber neben anderen Steuern auch Abgaben an ihren 

Lehnsherrn entrichten. Erst seit dem 17. Jahrhundert entstand mit den sogenannten çiftliks 

umfassender privater Großgrundbesitz.
128

 Zur Schicht der Askeri zählten nicht nur Soldaten 

(Lehensreiter) und Beamte, sondern auch Bauern und Handwerker, die bei der Versorgung 

oder Ausrüstung des Heeres dem osmanischen Staat wichtige Dienste erwiesen, Bewohner 

strategisch bedeutsamer Siedlungen oder Angehörige von Hilfstruppen. Für höhere Posten 

vor allem in der Verwaltung, dann aber auch im Militär, war seit dem späten 17. Jahrhun-

dert zunehmend die muslimische Religionszugehörigkeit Voraussetzung, obwohl auch hier 

Ausnahmefälle existierten, die es Christen ermöglichten, im Staats- und Militärdienst tätig 

zu sein. Einen herausragenden Status genoss auch die muslimische Geistlichkeit (ulema), 

die ebenfalls keine Steuern zahlen musste.
129
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Die osmanische Herrschaft war in Kosovo bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts 

hinein weitgehend stabil. Auch das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgrup-

pen scheint gemäß der heutigen Quellenlage friedlich gewesen zu sein. Von kriegerischen 

Auseinandersetzungen war Kosovo erstmals infolge des „Großen Türkenkrieges“ (1683–

1699) direkt betroffen, nachdem die Osmanen erfolglos Wien belagert hatten und habsbur-

gische Truppen 1689/1690 bis nach Kosovo vordringen konnten. Vor diesem Hintergrund 

kam es zu Aufständen gegen das Osmanische Reich, an denen sich Serben wie Albaner, 

Orthodoxe, Katholiken und Muslime beteiligten. Nach der Niederlage der Habsburger 

flüchteten Teile dieser Bevölkerungsgruppen auf habsburgisches Gebiet in Ungarn.
130

 Ähn-

liche Entwicklungen vollzogen sich 1737, als sich Teile der christlichen Bevölkerung 

erneut den nach Kosovo vordringenden habsburgischen Truppen anschlossen und nach de-

ren Niederlage flüchteten. 

Seit dem 17. Jahrhundert war die osmanische Herrschaft in Kosovo wie auch im Übri-

gen Südosteuropa zunehmend durch einen politischen, militärischen und wirtschaftlichen 

Machtverfall gekennzeichnet. Die sogenannte Orientalische Frage
131

 prägte das gesamte 19. 

Jahrhundert. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von den Großmächten,
132

 die sich verstärkt 

in die inneren Angelegenheiten des Osmanischen Reiches einmischten, wuchs stetig. Die 

Schwäche der osmanischen Zentralmacht in den Provinzen des Reiches führte zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts dazu, dass muslimische lokale Machthaber (ayane) ihre Herrschaftsbe-

reiche erfolgreich ausdehnen konnten;
133

 am mächtigsten und unabhängigsten agierten 
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Mehmed Ali Pascha in Ägypten und Ali Pascha Tepelena in Epirus um Ioanina (alb. Jani-

na, osm./türk. Yanya). Auf dem Balkan bildeten sich weitere lokale Machtzentren, im bos-

nisch-herzegowinischen Raum, in der Provinz Vidin und in Nordalbanien, ebenso in 

Kosovo.
134

 Obwohl es den Osmanen schließlich gelang, ihr Machtmonopol mit Ausnahme 

Ägyptens wieder herzustellen, war doch die Schwäche ihrer Herrschaft offensichtlich. 

Während in Kosovo die folgende Zeit durch lokale Revolten gekennzeichnet war, die 

sich gegen die osmanischen Reformversuche, gegen neue Steuern, Militäraushebungen und 

die Einführung von Uniformen nach westlichem Vorbild richteten, kam es im gesamten 

Osmanischen Reich gleichzeitig vermehrt zu Aufständen christlicher Bevölkerungsgrup-

pen, derer Istanbul nur sehr bedingt Herr zu werden vermochte. Die Aufstände hatten sozia-

le Ursachen und Auslöser und besaßen mehrere lokale Zentren, sie wurden jedoch stark von 

der Diaspora, die unter anderem von der Aufklärung und den Nationalbewegungen in 

Deutschland und Italien mitgeprägt war,
135

 beeinflusst und schließlich national umgeformt. 

Während Serbien in Folge der beiden Aufstände 1804 und 1815 in den darauf folgenden 

Jahren stetig weiterreichende Autonomierechte zugesprochen bekam, führte der griechische 

Aufstand von 1821 im Jahr 1830 sogar zur völkerrechtlich anerkannten Unabhängigkeit 

vom Osmanischen Reich. Im gleichen Jahr wurde Serbien als autonomes Fürstentum vom 

Osmanischen Reich anerkannt.
136

 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts versuchte Istanbul, diesen Entwicklungen auch auf-

grund des zunehmenden Drucks, den die europäischen Großmächte auf das Osmanische 

Reich ausübten, durch Reformen in Militär und Verwaltung sowie auf dem Gebiet der Bil-

dung beizukommen. In der Tanzimat-Zeit (1839–1876)
137

 kam es zu verstärkten Reform-

bemühungen, deren Hauptziele neben einer allgemeinen Zentralisierung der osmanischen 

Herrschaft die rechtliche Aufwertung und Gleichstellung der Nichtmuslime und Reformen 

der Verwaltung, des Militärs und des Einberufungsmodus, des Gerichtswesens, der Steuer-

systems und des Bildungswesens waren. Aber auch die Tanzimat-Reformen konnten die 

Unabhängigkeitsbestrebungen der christlichen Balkanvölker nicht aufhalten. Nationale 

Bestrebungen in der Moldau und der Walachei führten 1861 schließlich zur Vereinigung 

der Donaufürstentümer und zur Gründung Rumäniens, und auch Serbien sowie Monteneg-

                                                                                                                                                     
ADANIR/Suraiya FAROQHI (Hgg.), The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography. Leiden 

2002, 351-381. 
134

 MALCOLM, Kosovo, 181-184; MIKIĆ, Društvene i ekonomske prilike, 15-18. 
135

 Vgl. hierzu etwa Holm SUNDHAUSSEN, Der Einfluss der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den 

Völkern der Habsburger Monarchie. München 1973. 
136

 Holm SUNDHAUSSEN, Geschichte Serbiens, 19.-21. Jahrhundert. Wien 2007, 65-76. 
137

 Zu den Reformen und ihrer Durchsetzung in Kosovo siehe Kapitel IV.1. 



48 

ro,
138

 das als Fürstentum nur nominell dem Osmanischen Reich unterstand, bemühten sich 

in der Folgezeit, ihren Autonomiestatus zu erweitern. 1870 gelang der bulgarischen ortho-

doxen Kirche gegen heftige Widerstände des Ökumenischen Patriarchen in Istanbul die 

Gründung des Bulgarischen Exarchats,
139

 und 1878 entstand Bulgarien als autonomes 

Fürstentum.
140

 Auch wirtschaftlich konnte sich das Osmanische Reich nicht mehr erholen 

und musste 1875 sogar seinen Staatsbankrott erklären, wodurch die Abhängigkeit vom rest-

lichen Europa weiter wuchs. 

Die sogenannte „Große Orientkrise“ markiert einen weiteren Entwicklungspunkt in der 

zunehmenden Schwächung des Osmanischen Reichs.
141

 Im Juli 1875 kam es in der Herze-

gowina zu einem Aufstand orthodoxer Bauern gegen ihre muslimischen Grundherren. Wäh-

rend sich die Erhebung auch auf Bosnien ausdehnte,
142

 folgte im April 1876 ein Aufstand 

in Bulgarien, der von den Osmanen blutig niedergeschlagen wurde. In Folge der Aufstände 

erklärten Serbien und Montenegro dem Osmanischen Reich den Krieg, zeitgleich kam es zu 

einer Krise in der osmanischen Regierung. Sultan Abdülaziz (1861–1876) wurde durch 

einen Militär- und Palastputsch abgesetzt und für geisteskrank erklärt. Sein Nachfolger 

Murad V. blieb nur wenige Wochen auf dem Thron. Er wurde für geistig ungeeignet erklärt 

und durch seinen Bruder Abdülhamid II. (1876–1909) ersetzt.
143

 Unter dem Druck der 

Großmächte führte der neue Sultan im Dezember 1876 eine Verfassung ein,
144

 die jedoch 
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durch die Vertagung des Parlaments im Februar 1878 faktisch außer Kraft gesetzt wurde. 

Abdülhamid II. weigerte sich gleichzeitig, auf weitere Forderungen der Großmächte bezüg-

lich Reformen zugunsten der christlichen Bevölkerungsgruppen einzugehen. 

Im April 1877 nahm Russland dies als Anlass, dem Osmanischen Reich den Krieg zu 

erklären, in dessen Verlauf auch Serbien und Montenegro, die bereits 1876/77 Krieg gegen 

die Osmanen geführt hatten, ihrerseits erneut in den Krieg zogen. Der russisch-osmanische 

Krieg 1877/78, der Frieden von San Stefano, der im März 1878 den Krieg beendete, und 

schließlich der Berliner Kongress, in dessen Verlauf wesentliche Bestimmungen des Frie-

dens von San Stefano abgeändert wurden, bilden gemeinsam eine wichtige Zäsur in der 

Geschichte des Balkans. Das im Frieden von San Stefano von Russland vorangetriebene 

Projekt eines großbulgarischen Fürstentums, das von der Dobrudscha über das östliche Mit-

telalbanien, von der Donau bis an die Ägais reichen sollte, wurde im Berliner Kongress zu 

Fall gebracht; lediglich ein territorial wesentlich kleineres Donaubulgarien wurde geschaf-

fen, während gleichzeitig als neue autonome Provinz des Osmanischen Reiches Ost-

Rumelien mit der Hauptstadt Plovdiv entstand, das die thrakische Tiefebene umfasste und 

im Norden durch das Balkan-Gebirge, im Süden durch die Rhodopen und im Osten durch 

das Schwarze Meer begrenzt wurde. Makedonien, das heißt der Sancak Üsküb und die 

Vilayete Manastır (alb. Manastir, maz. Bitola) und Selanik (gr. Thessaloniki), blieb Teil 

des Osmanischen Reiches. Rumänien, Serbien und Montenegro wurden zu völkerrechtlich 

anerkannten unabhängigen Staaten. Österreich-Ungarn okkupierte Bosnien und die Herze-

gowina und erhielt zudem die Erlaubnis, Garnisonen in Teilen des Sancaks Yeni Pazar zu 

stationieren, das Teil des Vilayets Kosovo war. Die Großmächte forderten außerdem, dass 

in den noch zum Osmanischen Reich gehörenden Provinzen mit hoher christlicher Bevöl-

kerung, insbesondere in Makedonien, aber auch in Kosovo, Reformen durchgeführt werden 

sollten.
145

 Zwar blieb diese Ordnung im Allgemeinen bis zu den Balkankriegen bestehen, 

die Orientalische Frage wurde jedoch nicht wirklich gelöst, da wichtige Fragen offengelas-

sen wurden und keine der beteiligten Mächte tatsächlich zufrieden war. 

Die Ereignisse im Gefolge des russisch-osmanischen Krieges, der Berliner Kongress 

und bereits der Vorfrieden von San Stefano hatten entscheidende Auswirkungen auf das 
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albanische Siedlungsgebiet und speziell auf Kosovo. Sie bildeten einen tiefen Einschnitt in 

den weiteren Entwicklungen in dieser Region. Zum einen wurde Kosovo nun endgültig zu 

einer Grenzregion des Osmanischen Reiches und blieb dies auch bis Ende der osmanischen 

Herrschaft. Zum Zweiten trat dem russisch-osmanischen Krieg 1877/78 im Winter 1877 

auch Serbien bei und eroberte bis Januar 1878 den Sancak Niş sowie die Städte Podujeva 

(alb. auch Besiana, serb. Podujevo), Gjilan (serb. Gnjilane, osm./türk. Gilan) und Kaçanik 

(serb. Kačanik, osm./türk. Orhanie). Serbische Truppen waren sogar bis Prishtina vorge-

drungen, mussten sich aber schließlich in den Sancak Niş zurückziehen, als Ende Januar 

1878 ein russisch-osmanischer Waffenstillstand geschlossen wurde. Die im Dezember 1877 

vorrückenden serbischen Truppen vertrieben in diesem Winter muslimische, vor allem al-

banische Muslime aus dem Sancak Niş um Leskovac, Vranje und Prokuplje, die in östliche 

Gebiete Kosovos flüchteten.
146

 

Im Gefolge der Kriegsentwicklungen formierte sich die sogenannte Liga von Prizren, in 

der sich knapp 40 vor allem albanische muslimische Notabeln vorwiegend aus dem nordal-

banischen Siedlungsgebiet zusammenschlossen und deren Ziel es war, territoriale Abtre-

tungen des Osmanischen Reiches an die Nachbarstaaten zu verhindern. Auch außerhalb 

Kosovos kam es zu albanischen Zusammenkünften gegen die Bestimmungen des Berliner 

Kongresses, wobei es jedoch keine einheitliche Richtung innerhalb der albanischen Bewe-

gung gab. Die verschiedenen Bündnisse vertraten meist unterschiedliche Forderungen, 

wobei sich zwei Hauptströmungen unterscheiden lassen: Vertreter aus dem südalbanischen 

Raum forderten die Gründung von Schulen mit albanischer Unterrichtssprache und eine 

Zusammenfassung der Vilayete İşkodra (alb. Shkodra, serb. Skadar), Yanya, Manastır und 

Kosovo zu einem Vilayet. Im nordalbanischem Raum, Kosovo und Makedonien hingegen 

waren kaum Stimmen vertreten, die kulturelle oder politisch-nationale Forderungen erho-

ben. Hier standen die Diskussion über Gebietsverluste und Vertreibungen sowie die Angst 

vor weiteren Vertreibungen im Mittelpunkt. Im Oktober 1879 akzeptierte eine Versamm-

lung der Liga in Prizren das Autonomieprogramm des südlichen Ligakomitees,
147

 wobei es 

aber erst im Laufe des Jahres 1880 zu einer Angleichung beider Strömungen und zu einer 

stärkeren Übernahme des Autonomieprogramms durch den Norden kam, der aber insge-

samt immer noch stark reformfeindlich eingestellt blieb.
148

 In der Forschung ist bisher nicht 

eindeutig geklärt, welche Rolle die osmanische Regierung in der Frühphase der Ligagrün-
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dung spielte, zumindest stand sie dieser aber wohlwollend gegenüber. Wahrscheinlich ent-

schloss sich die osmanische Regierung aufgrund des seit Herbst 1880 zunehmend unabhän-

gigeren Agierens der Liga in Kosovo und ihrer teils erfolgreichen Bemühungen, eigene 

Verwaltungsstrukturen aufzubauen, zu einem entschlosseneren Vorgehen gegen diese. Im 

Frühling 1881 wurden die Ligatruppen von den Osmanen militärisch besiegt. Während sich 

nun im Süden des albanischen Siedlungsraums die Forderungen albanischer nationaler Füh-

rer auf kulturelle Inhalte konzentrierten,
149

 war in Kosovo hiervon kaum etwas spürbar. Es 

kam weder zu Gründungen von Kulturvereinigungen noch zur Herausgabe von Zeitungen 

wie in Südalbanien, und auch das Interesse Österreich-Ungarns an einer Förderung natio-

nal-albanischer Kultur war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeprägt. 

Im Gegensatz hierzu ist die Lage der südslawisch-orthodoxen Bevölkerung in Kosovo 

zu sehen, die vom serbischen Staat seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kulturell-

national gefördert wurde. Auch wenn sich bis 1878 Serbiens außenpolitisches Interesse in 

erster Linie auf Bosnien und die Herzegowina konzentrierte und erst nach der Besetzung 

der beiden Gebiete durch Österreich-Ungarn Serbiens Expansionsdrang immer stärker nach 

Süden, nach Makedonien und Kosovo, richtete, waren diese Gebiete nicht nur kulturell, 

sondern auch militärisch bereits von großem Interesse.
150

 

Nach der Zerschlagung der Liga 1881 war Kosovo in den folgenden Jahren wie bereits 

in den 1860er Jahren durch lokale Erhebungen christlicher wie muslimischer Bevölke-

rungsgruppen geprägt, erst Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einem größeren Zusam-

menschluss albanischer Muslime ähnlich wie dem der Liga von Prizren. Aber auch jetzt 

standen nicht kulturelle, geschweige denn nationale Forderungen im Vordergrund. Viel-

mehr wirkte erneut eine territorial-militärische Bedrohung insbesondere auf die muslimi-

sche Bevölkerung. Zum einen schürten die Kretakrise und der darauf folgende osmanisch-

griechische Krieg von 1897, in dessen Verlauf ein Großteil der muslimischen Bevölkerung 

auf Kreta vertrieben wurde, auch in Kosovo Ängste gerade der muslimischen Bevölke-

rung.
151

 Den Hintergrund bildeten aber zum großen Teil die Makedonische Frage,
152

 die 
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Gründung der IMRO 1893
153

 und deren Bandenoperationen im makedonischen Raum 

sowie der damit verbundene zunehmende Druck der Großmächte auf das Osmanische 

Reich, Reformen in Makedonien, das heißt in den Vilayets Kosovo, Selanik und Manastır, 

durchzuführen, die eine Verbesserung der rechtlichen Stellung der Christen bewirken soll-

ten. Gleichzeitig forderten vor allem die Bulgaren ein autonomes Makedonien, das auch die 

Vilayete Manastır und Kosovo umfassen sollte. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verstärkten die Großmächte ihren Druck auf das Osma-

nische Reich, Reformen in Makedonien durchzuführen. Anfang Oktober 1903 schlossen 

Österreich-Ungarn und Russland das Abkommen von Mürzsteg, in dem Reformvorschläge 

für die Vilayete Selanik, Manastır und Kosovo formuliert wurden.
154

 Neben einer allgemei-

nen Entwaffnung war der wichtigste Bestandteil der Übereinkunft die Bildung einer neuen 

Gendarmerie, die von ausländischen Offizieren befehligt werden und zu der sowohl Chris-

ten als auch Muslime rekrutiert werden sollten. Unter anderem aufgrund des heftigen 

Widerstandes im Vilayet Kosovo wurde schließlich beschlossen, die Reformen, die in 

Mürzsteg beschlossen worden waren, in Gebieten mit mehrheitlich albanischer Bevölke-

rung nicht einzuführen. Die folgenden Jahre bis 1908 waren im Vilayet Kosovo geprägt 

durch lokale Revolten gegen osmanische Versuche, neue Steuern zu erheben und Rekrutie-

rungsmaßnahmen durchzuführen.
155

 

Im Osmanischen Reich hatte sich seit den 1890er Jahren die sogenannte jungtürkische 

Bewegung herausgebildet, deren Vorläufer die in den 1860er Jahren entstandene oppositio-

nelle Bewegung der „Jungosmanen“
156

 war und die das Ziel verfolgte, die autokratische 

Herrschaft Abdülhamids II. durch die Wiedereinführung der konstitutionellen Monarchie 

zu beenden und dadurch die anhaltende Krise des Osmanischen Reiches zu überwinden und 
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Staat und Gesellschaft zu modernisieren.
157

 Der Bewegung der Jungtürken hatten sich vor 

allem Studenten angeschlossen, die an den modernen, unter Abdülhamid II. gegründeten 

Hochschulen studiert hatten und dort mit westeuropäischen Ideen in Verbindung gekom-

men waren und die sich nun gegen die autokratische Herrschaft des Sultans wandten. Die 

jungtürkische Bewegung, die 1889 das geheime „Komitee für Einheit und Forschritt“ an 

der Hochschule für Militärmedizin in Istanbul gegründet hatte, war anfänglich vor allem 

unter Studenten und jungen Offizieren beliebt. Sehr bald schon zeigten sich jedoch die 

unterschiedlichen Richtungen innerhalb der Jungtürken. Die Bewegung spaltete sich 1902 

in die „Autonomisten“, darunter unter anderem Albaner, Armenier und christliche Araber, 

die für eine Dezentralisierung des Reiches eintraten, und die „Zentralisten“, die das Osma-

nische Reich in einen zentralistischen Nationalstaat umwandeln wollten. Die nahezu einzi-

ge Gemeinsamkeit zwischen beiden Richtungen war die Forderung nach der erneuten 

Einberufung des Parlaments und der Wiedereinführung der Verfassung. 

Die jungtürkische Bewegung hatte auch unter albanischen Muslimen in Kosovo Anhä-

nger gefunden, und lokale jungtürkische Komitees waren in Prizren, Mitrovica und Ferizaj 

(serb. Uroševac, früher Ferizović, osm./türk. Ferizovik) entstanden. Besonders aber unter 

den albanischstämmigen Offizieren und Soldaten der in Makedonien und Kosovo statio-

nierten dritten Armee wuchs der Widerstand gegen die absolutistische Regierung Sultan 

Abdülhamids II. im Sommer 1908 immer stärker an. Die jungtürkische Revolution, die un-

blutig und mit der Wiedereinführung der Verfassung durch den Sultan endete,
158

 führte in 

der ersten Zeit zu einem Auftrieb der albanischen Nationalbewegung, deren Hoffnungen 

jedoch schon bald enttäuscht werden sollten. In mehreren albanischen Städten wurden kul-

turelle und politische Vereinigungen und Druckereien für albanischsprachige Bücher 

gegründet und eine Reihe an neuen albanischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften publi-

ziert. Die kulturellen Aktivitäten fanden aber mit Ausnahme von Skopje nicht im Vilayet 

Kosovo statt.
159

 Innerhalb der jungtürkischen Bewegung begann sich immer mehr die 

national-türkische Richtung mit einem rigorosen Zentralismus durchzusetzen. Die nun fol-

genden Türkisierungsbestrebungen führten dazu, dass nach 1909 kulturelle Gesellschaften 

und Klubs und 1910 auch albanischsprachige Zeitungen verboten und Schulen mit 
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albanischsprachigem Unterricht geschlossen wurden.
160

 Die Wiedereinführung der Verfas-

sung und die Parlamentswahlen im Herbst 1908 führten zu einer Belebung des politischen 

und parlamentarischen Lebens auch im Vilayet Kosovo, wo sich albanische und serbische 

Konstitutionsklubs bildeten und mehrere Abgeordnete ins jungtürkische Parlament gewählt 

wurden.
161

 

Im Zuge der jungtürkischen Revolution annektierte Österreich-Ungarn im Oktober 1908 

Bosnien-Herzegowina und löste damit die sogenannte Annexionskrise aus,
162

 in deren Ver-

lauf Fürst Ferdinand von Bulgarien den Zarentitel annahm und die vollständige Unabhän-

gigkeit des Landes ausrief, zudem erklärte Kreta seine Vereinigung mit Griechenland. 

Unter anderem die fortschreitende Auflösung des territorialen Bestandes des Osmanischen 

Reiches führte im Frühjahr 1909 zu einem Putschversuch gegen die Jungtürken, der auch 

von einigen Albanern unterstützt wurde. Infolge dises missglückten Umsturzes wurde Sul-

tan Abdülhamid II. abgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt kam es in mehreren Teilen Kosovos 

erneut zu Revolten, deren Ursachen die zentralistische Politik der Jungtürken sowie die 

Versuche, neue Steuern einzuführen und die Aufforderungen zur Waffenabgabe waren. Die 

jungtürkischen Militärkampagnen blieben jedoch ohne Wirkung.
163

 

Die Jahre 1910 bis 1912 waren durch wiederkehrende, zunächst regional und lokal 

begrenzte Aufstände im albanischen Siedlungsgebiet gekennzeichnet, in denen vornehmlich 

albanische Muslime gegen die osmanische Regierung kämpften. So waren die Erhebungen 

im Frühling 1910 noch auf westliche Teile des Vilayets Kosovo beschränkt und richteten 

sich vor allem gegen neue Steuerforderungen, und die im Frühjahr 1911 im nordalbani-

schen Raum und in Dibra ausgebrochenen Aufstände dehnten sich nicht auf das Vilayet 

Kosovo aus.
164

 1912 war Kosovo erneut Ausgangspunkt von Aufständen, die sich aber nun 

auf sämtliche von Albanern bewohnten Gebiete des Vilayets und ebenso den nord- und 

mittelalbanischen Raum ausdehnten. Hintergrund waren die Neuwahlen des Parlaments, 

nachdem die jungtürkische Regierung dieses im Dezember 1911 aufgelöst hatte. Da es ihr 
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gelungen war, oppositionelle Kräfte durch eine neue Einteilung der Wahlkreise auszuschal-

ten, war eine Reihe von albanischen Abgeordneten in dem im April 1912 gewählten Parla-

ment nicht mehr vertreten. Nachdem es im Vilayet Kosovo im März und April zunächst 

erneut aufgrund von Steuereintreibungen zu gewaltsamem Widerstand gekommen war, 

nahm der Protest albanischer Nationalbewegter aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der 

Durchführung und des Ausgangs der Wahlen stetig zu. Nun wurde die Ablösung der jung-

türkischen Regierung gefordert und schließlich die Anerkennung der albanischen Nation, 

der freie Gebrauch der albanischen Sprache und eine Autonomie der Vilayete mit albani-

scher Bevölkerung. Nachdem die jungtürkische Regierung unter Mehmed Said Pascha im 

Juli 1912 zurückgetreten war, nahm die neue Regierung unter Gazi Muhtar Pascha Kontakt 

zu den Aufständischen auf, die zu diesem Zeitpunkt bereits Prishtina, Mitrovica und Ferizaj 

eingenommen hatten, und gingen auf einen Großteil der Forderungen ein. Wahrscheinlich 

hat auch der Erfolg dieses Aufstandes den Balkanbund, zu dem sich seit Frühjahr 1912 

Serbien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien zusammengeschlossen hatten, dazu 

bewogen, seinen Angriff auf das Osmanische Reich zu diesem Zeitpunkt zu beginnen.
165

 

Im Zuge des Ersten Balkankrieges eroberten serbische und montenegrinische Truppen 

Ende Oktober und Anfang November 1912 unter anderem Prishtina, Prizren, Peja (serb. 

Peć, osm./türk. İpek) und Mitrovica und zerstörten einen Großteil der Ortschaften. Als am 

28. November 1912 die Unabhängigkeit Albaniens in Vlora ausgerufen wurde, war nahezu 

das gesamte albanische Siedlungsgebiet durch montenegrinische, serbische, griechische 

und bulgarische Truppen besetzt. In den von Serbien und Montenegro eroberten Teilen 

Kosovos kam es zu Zwangskonversion von Muslimen und Katholiken zur Orthodoxie.
166

 

Im Dezember 1912 wurde das von Serbien eroberte Gebiet unter serbische Militärverwal-

tung gestellt und die Bevölkerung entwaffnet. Auf der Londoner Botschafterkonferenz, die 

seit Dezember 1912 in London tagte, wurde entschieden, dass Serbien keinen Zugang zur 

Adria erhalten und Albanien ein autonomes Fürstentum werden sollte. Die genauen Gren-

zen mussten jedoch noch durch eine Kommission festgelegt werden. Im Frieden von Buka-

rest am 10. August 1913 wurden Serbien neben Nordmakedonien auch Kosovo und der 

nördliche Teil des Sancaks Yeni Pazar zugesprochen. Die Eroberung und tatsächliche Ein-

gliederung Kosovos in Serbien erfolgte erst im Laufe des Jahres 1913 und war verbunden 
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mit heftigen serbisch-albanischen Kämpfen und massiven Ausschreitungen des serbischen 

Militärs sowie paramilitärischer Verbände.  
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III. Kulturelle, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Struk-

turen und Kontinuitäten 

1. Religiöse und ethnische Bevölkerungsgruppen in Kosovo 

Der spätosmanische Kosovo war geprägt durch eine religiöse und ethnische Vielfalt, die 

eine österreichisch-ungarische Statistik aus dem Jahr 1877 besonders eindrücklich vor 

Augen führt und die aus diesem Grund im Folgenden näher vorgestellt werden soll. Die 

Statistik, die sowohl nach konfessioneller als auch nach ethnischer Zugehörigkeit unter-

scheidet, ist nicht als eine exakte Darstellung der Bevölkerungsstruktur Kosovos zu diesem 

Zeitpunkt zu verstehen, sondern soll vielmehr einen Einblick in die Bevölkerungsverhält-

nisse sowie die Wahrnehmungs- und Deutungsstrukturen der Zeit bieten. Tatsächlich ist es 

äußerst schwierig, für das 19. Jahrhundert genaue und zuverlässige Angaben über Bevölke-

rungszahlen im Osmanischen Reich zu finden, da Volkszählungen erst nach 1831 und nicht 

in allen osmanischen Territorien durchgeführt wurden und außerdem bis ins 20. Jahrhun-

dert häufig ungenau blieben. Sowohl osmanische Steuerregister, die ebenfalls als Quelle für 

eine Untersuchung der Bevölkerungszahlen herangezogen werden können, aber meist 

lediglich die religiöse Zugehörigkeit angeben, als auch frühe osmanische Volkszählungen 

verzeichneten ausschließlich die männliche Steuern zahlende Bevölkerung.
167

 

Weder im Vilayet Prizren noch im Vilayet Kosovo wurden umfassende Volkszählungen 

durchgeführt. Die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnenen Bevölkerungsregistrie-

rungen waren lokal begrenzt und scheiterten aufgrund des Widerstands der Bevölkerung.
168

 

Die Angaben zu Bevölkerungsverhältnissen, die die osmanischen amtlichen Jahrbücher 

(salname)
169

 des Vilayets Kosovo enthalten, können ebenfalls nur eine Annäherung an die 

wirklichen Bevölkerungszahlen darstellen.
170

 Es ist davon auszugehen, dass die weibliche 

Bevölkerung nicht aufgenommen wurde, da häufig lediglich die allgemeine Bezeichnung 

„Bewohner“ (nüfus) aufscheint. Möglicherweise wurde hier ähnlich wie bei den Steuerre-

gistern nur die männliche Bevölkerung verzeichnet. Wie bei den Steuerregistern wurde 

lediglich nach Muslimen und Nichtmuslimen differenziert, und nur in ganz seltenen Fällen 
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 Kemal H. KARPAT, Ottoman Population, 1830-1914. Demographic and Social Characteristics. 

Madison/WI, London 1985, 6-11. 
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 Vgl. hierzu Kapitel IV.1. 
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 Die Salnames erschienen zum ersten Mal 1847, wurden aber je nach Region unregelmäßig publiziert und 

waren unterschiedlich genau. 
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 Gerade die früheren Salnames waren teils sehr ungenau. Vgl. Hickel an Kálnoky, Prisren, 27. August 

1885, Nr. 79. HHStA PA XXXVIII/Kt. 256. 
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wurde die Konfessionszugehörigkeit der Nichtmuslime angegeben, während die ethnische 

Zugehörigkeit erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend verzeichnet wurde.
171

 

Aufgrund des lokalen Widerstandes gegen Bevölkerungsregistrierungen konnten die 

Osmanen die Einwohnerzahl in Kosovo oft lediglich schätzen und gingen hierbei von der 

Anzahl der Häuser aus, die in den Salnames aufgenommen wurde.
172

  

Zudem ist bei den Salnames auch nicht immer sicher, ob sich die Zahlenangaben tat-

sächlich immer auf die Kazas oder nicht vielmehr lediglich auf die Städte bezogen. Oft 

beruhen die Zahlen – insbesondere in abgelegenen Gebirgsdörfern – auf den Angaben der 

Bevölkerung, die ein Interesse daran hatte, die Zahlen möglichst niedrig zu halten, um 

Steuerzahlungen und Rekrutierungen zu entgehen. Ebenso müssen Angaben in Reisebe-

schreibungen, zeitgenössischen ethnographischen Abhandlungen, Berichten von Konsuln 

und katholischen Missionaren, deren Zahlen mitunter erheblich voneinander abweichen, 

mit Vorsicht interpretiert werden. Die Bevölkerungsstatistiken, die europäischen diplomati-

schen Berichten beigelegt wurden, enthalten nur selten Angaben, woher die Zahlen stam-

men. Im Allgemeinen beruhten die Zahlen auf osmanischen Steuerregistern und 

Ergebnissen von Volkszählungen, Angaben von Reisenden, die ihrerseits die Bevölkerung 

befragt hatten,
173

 und Geistlichen. Aufgrund der wenig überprüfbaren, teils widersprüchli-

chen und auf Schätzungen beruhenden Angaben ist insgesamt große Vorsicht bei der Ein-

schätzung und Verwendung statistischen Materials geboten, das nur eine grobe Vorstellung 

von den damaligen Verhältnissen geben kann. 

Gemäß der österreichisch-ungarischen Statistik von 1877 lebten im gesamten Vilayet 

Kosovo 389 000 „mohammedanische Albanesen“, 15 000 „römisch-katholische Albane-

sen“, 361 500 „griechisch-orientalische Bulgaren“, 8500 „mohammedanische Bulgaren“, 

174 000 „griechisch-orientalische Serben“, 50 000 „mohammedanische Serben“, 1000 

„römisch-katholische Serben“, 71 000 „Mohammedaner gemischter Race“, 13 000 

„Tscherkessen“, 23 500 „mohammedanische Zigeuner“, 2000 „griechisch-orientalische 

                                                 
171

 Vgl. die Salnames des Vilayets Prizren 1873/74 und 1874/75 in KALESHI/KORNRUMPF, Das Wilajet 
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Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe. Bd. 2. 2. Aufl. London 1877, 272. 
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Zigeuner“, 3000 „Wlachen“ und 2000 „Israeliten“.
174

 Deutlich wird, dass die Muslime im 

Vilayet Kosovo mehrheitlich albanischsprachig, zu nicht unerheblichen Teilen – dies aber 

lediglich in den Sancaks Prizren und Yeni Pazar – auch slawischsprachig waren. Die Grup-

pe der Muslime umfasste zudem kleinere Gruppen von Tscherkessen
175

 und Roma sowie 

ethnische Türken, wobei Letztere in der Statistik nicht explizit erwähnt werden. Sicherlich 

bilden diese einen Teil der „Mohammedaner gemischter Race“. Die orthodoxe Bevölkerung 

war hauptsächlich serbisch- oder bulgarischsprachig,
176

 in geringerem Maße umfasste sie 

auch Aromunen
177

 und einen Teil der Roma. Die Katholiken wiederum waren sowohl alba-

nisch- als auch slawischsprachig. Insgesamt waren folglich die Muslime mehrheitlich 

albanischsprachig, die Orthodoxen mehrheitlich slawischsprachig. Gemäß Midhat Frashëri 

lebten in Peja auch einige orthodoxe Familien, deren Muttersprache albanisch war,
178

 wäh-

rend die österreichisch-ungarische Bevölkerungsstatistik keine albanischsprachigen Ortho-

doxen angibt.
179

 Albanischsprachige Orthodoxe lebten hingegen im Rekatal bei Dibra.
180

 

Gemäß der Statistik scheint das Zahlenverhältnis von Muslimen (555 000) und Christen 

(556 500) relativ ausgeglichen zu sein. Tatsächlich variierte die Verteilung der ethnischen 

und religiösen Gruppen im Vilayet Kosovo je nach Region sehr stark, wobei die verschie-

denen Teilregionen des Vilayets eigene Charakteristika aufwiesen. So war der westliche 

und südwestliche Teil des heutigen Kosovo (Sancak Prizren) mehrheitlich, etwa zu 60–

70 %, von albanischsprachigen Muslimen besiedelt,
181

 wobei die christliche Bevölkerung 

auch einen kleineren Anteil an albanischsprachigen Katholiken aufwies. Der nordöstliche 
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 Vgl. die Interpretation der Bevölkerungsangaben der Statistik der Sancaks Priştine und Prizren bei 
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Srbija, 135-136. 
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 Zur den Aromunen, insbesondere in Prizren, vgl. Petar KOSTIĆ, Cincarska naseobina u Prizrenu i crkva Sv. 

Spasa, Brastvo 19 (1925), 294-301. 
178

 SKENDO, Albanais et Slaves, 19. 
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 Shkupi, 15. Oktober 1911, Nr. 7, 2; DODA/NOPCSA/ELSIE, Albanisches Bauernleben, 15. 
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 Noch in den 1830er Jahren scheint jedoch das Verhältnis etwas ausgewogener gewesen zu sein, gemäß 

Müller 114 000 Muslime und 81 000 Christen. Joseph MÜLLER, Albanien, Rumelien und die österreichisch-

montenegrinische Gränze. Prag 1844, 12. Gemäß der Statistik lebten im Sancak Prizren 189 000 muslimische 

Albaner, 13 500 katholische Albaner, 26 500 orthodoxe Bulgaren, 3 500 muslimische Bulgaren, 34 000 or-

thodoxe Serben, 15 000 muslimische Serben, 3000 Muslime „gemischer Race“, 8 000 muslimische Roma, 

1000 muslimische Roma und 2000 Aromunen. 
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Teil (Sancak Priştine) wies ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Muslimen und Chris-

ten auf,
182

 wobei hier davon auszugehen ist, dass die Mehrheit im ländlichen Raum, insbe-

sondere südlich und östlich von Prishtina, slawisch-orthodox war.
183

 Im Norden des 

Vilayets (Sancak Yeni Pazar) lebte eine relativ hohe Anzahl serbisch-, aber auch 

albanischsprachiger Muslime,
184

 ebenso im Nordosten in den Sancaks Niş
185

 und Şehirköyü 

(alb., serb. Pirot).
186

 Im Süden des Vilayets (Sancak Üsküb) waren die Muslime mit ca. 

43 % in der Minderheit.
187

 Eine hohe Anzahl an „Bulgaren“ lebten nicht nur im Vilayet 

Üsküb, wo dies weniger erstaunen mag, sondern auch in den Sancaks Priştine, Prizren, Niş 

und Şehirköyü. Teils wurden so orthodoxe slawische Bevölkerungsgruppen bezeichnet, die 

dem Exarchat angehörten,
188

 teils wurden aber auch muslimische „Bulgaren“ in den 

Sancaks Prizren und Üsküb gezählt, bei denen es sich in der Region südlich von Prizren um 

die Gruppe der Goranen (südslawischsprachige Muslime), in Makedonien um Torbeschen 

handelt.
189

 Jüdische Bevölkerungsgruppen finden sich in größerer Anzahl lediglich in Novi 

Pazar und Prishtina,
190

 während ethnische Türken vor allem in größeren Städten wie 

Prizren und Skopje lebten. Daneben gab es auch einzelne kleinere ethnisch türkische Dörfer 

wie beispielsweise Mamuşa (alb. Mamusha, serb. Mamuša) südöstlich von Rahovec (serb. 

Orahovac).
191

 

Die in diplomatischen Berichten häufig verwendete Bezeichnung „Christen“ wird der 

Tatsache nicht gerecht, dass die christlichen Bevölkerungsgruppen keine homogenen Ein-

heiten waren. Wenn der Begriff in bestimmten Situationen, wie etwa in fiskalpolitischen 
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Belangen, zutreffen mag – obwohl auch hier zahlreiche steuerpolitische Ausnahmen exis-

tierten –,
192

 ist er in den meisten Fällen irreführend. Aber auch in steuerlichen Belangen 

bestanden teils große Unterschiede zwischen Teilen der katholischen und der orthodoxen 

Bevölkerung. Die katholische Bevölkerung war zum großen Teil albanischsprachig (um die 

15 000) und lebte vorwiegend in der Region um Prizren, Gjakova (serb. Đakovica, 

osm./türk. Yakova)
193

 und Peja sowie in kleineren Gruppen in den Dörfern Stublla und 

Letnica und Umgebung. In den letztgenannten Ortschaften lebten auch slawische Katholi-

ken.
194

 Muslimische wie katholische Bevölkerungszahlen wiesen im 19. Jahrhundert, aber 

auch in der Zeit davor, erhebliche Schwankungen auf, die sich auf Islamisierungsprozesse 

und Migrationsbewegungen zurückführen lassen. Seit dem Mittelalter wanderten 

albanischsprachige katholische Bevölkerungsgruppen aus den Gebirgszonen des heutigen 

Nordalbanien in die fruchtbaren Ebenen des westlichen Kosovo, wobei Wanderungsbewe-

gungen auch von Kosovo nach Nordalbanien festzustellen sind.
195

 Außer dem katholisch 

besiedelten westlichen und südöstlichen Kosovo existierte auch in Skopje eine kleine 

albanischsprachige Gemeinde, die von Händlern aus Shkodra abstammte.
196

 Seit 1870 wa-

ren die Orthodoxen unterteilt in Patriarchisten, die dem Ökumenischen Patriarchat unter-

standen, und dem bulgarischen Exarchat zugehörige Exarchisten, die großteils auf heute 

mazedonischem Gebiet, aber auch im engeren Kosovo und heute südserbischen Gebieten 

lebten. 

Auch die Muslime Kosovos sind nicht als eine homogene Einheit zu verstehen. Neben 

einer sunnitischen Mehrheit gab es Anhänger verschiedener mystischer Derwischorden, 

deren Strukturen und Regeln im Vergleich zu den Sunniten weniger dogmatisch und starr 

waren und synkretistische, christliche und vorchristliche Elemente integrierten.
197

 Am 
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meisten verbreitet waren die im 11. Jahrhundert in Persien gegründete Ḳādiriyya sowie die 

Khalwatiyya,
198

 die im späten 14. Jahrhundert entstanden war und sich weiter in die 

Ḥayātiyya, die Ḳarābāshiyya und die Djarrāḥiyya untergliederte. Der Orden der 

Khalwatiyya breitete sich seit dem 17. Jahrhundert von Albanien Richtung Makedonien 

und Kosovo aus, wo in den Jahren 1667–1700 in Prizren ein Kloster gegründet wurde. Pil-

gerzentren existierten auch in dem Dorf Nanga im Luma-Gebiet.
199

 Die Bektāshiyya, die in 

Albanien sehr präsent war und eine wichtige Rolle in der albanischen nationalen Bewegung 

spielte,
200

 war in Kosovo zahlenmäßig weniger bedeutend und lediglich in den Gebieten 

Gjakova und Prizren sowie in der Dibra-Region, Tetovo, Veles (osm./türk. Köprülü) und 

seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Skopje und Štip (alb. Shtip, osm. İştip) vertreten. 

Eines ihrer bedeutendsten Klöster war das Ende des 16. Jahrhunderts gegründete in Tetovo, 

das seit dem 18. Jahrhundert für andere Tekke in Kosovo und Makedonien als Asitane 

(Mutterhaus) eine übergeordnete Funktion innehatte.
201

 Über beträchtlichen gesellschaftli-

chen Einfluss in Kosovo verfügte der Orden der Rifā’iyya, der teilweise Rituale wie das 

Durchstechen von Lippen und Wangen mit Nadeln praktizierte. Er war in mehreren Städten 

Kosovos vertreten und besaß Ende des 19. Jahrhunderts ein bedeutendes Zentrum in 

Gjakova, das zu dieser Zeit als Asitane für die Rifā’iyya in Kosovo, Makedonien und Alba-

nien diente.
202

 

In Kosovo existierte auch eine Vielzahl kleinerer Sekten, wie etwa die seit dem 17. 

Jahrhundert in Gjakova anzutreffende Sa’diyya oder die kleinere und weniger einflussrei-

che, von Ibrahim Ümmi Sinan gegründete Sināniyya-Sekte, die sich von der Khalwatiyya 

abgespalten hatte. Eine im albanischen Raum selbst entstandene Derwischsekte war die 
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Malāmiyya,
203

 die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Albanien, Makedonien und 

Kosovo wirkte und mehrheitlich in Städten sowie in gebildeten Kreisen vertreten war und 

teilweise der militärischen und geistlichen Funktionärselite sowie der jungtürkischen 

Bewegung nahestand. Führende Anhänger waren in Kosovo der albanische Gelehrte und 

Schriftsteller Hilmi Abdyl Maliqi (1856–1928) aus Rahovec und der Dichter Haxhi Ymer 

Lutfi Paçarizi (1871–1929) aus Prizren. Weitere in Kosovo tätige Orden waren unter ande-

rem die Naḳshbandiyya in der Region Prizren und den Bergzonen entlang der heutigen al-

banisch-kosovarisch-mazedonischen Grenze, die Bayrāmiyya, die Mawlawiyya, die 

Badawiyya und die Yasawiyya.
204

 

 

2. Berg und Ebene 

Naturraum und Klima 

Die alltäglichen Lebenswelten im spätosmanischen Kosovo waren zu einem großen Teil 

durch die naturräumlichen Gegebenheiten der Landschaft geprägt. So unterschied sich das 

politische, soziale und wirtschaftliche Leben in den kleinen Siedlungen im Hoch- und Mit-

telgebirge deutlich von dem im Hügelland und in den Städten und Dörfern der Ebenen und 

fruchtbaren Täler. Im schwer zugänglichen Hochland war der osmanische Staat weitaus 

weniger präsent als in den Ebenen und konnte daher seinen Machtanspruch kaum durchset-

zen. Aber auch im Mittelgebirge, in den Hügelregionen und teils sogar in der Ebene setzte 

der osmanische Staat auf ein System der indirekten Herrschaft und versuchte erst im Rah-

men der Zentralisierungsbestrebungen der 1830er, vor allem aber der späten 1860er Jahre, 

die Region politisch, sozial und wirtschaftlich stärker zu durchdringen. In das Leben der 

Menschen griffen die osmanischen Behörden häufig lediglich durch das jährliche Eintrei-

ben der Steuer ein, der Aushebung von Rekruten und in gewissem Maße in der Urteilsfäl-

lung.
205

 

Die Mobilität zwischen den verschiedenen Dörfern im Gebirge, vor allem aber zwi-

schen Bergland und Ebene, war aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten kleinräumig 
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und wegen der schlechten oder fehlenden Straßen äußerst schwierig. So existierte im 19. 

Jahrhundert im Norden lediglich eine Hauptstraße, die von Shkodra in einem weiten südli-

chen Bogen am Fluss Drin entlang nach Prizren, Gjakova und Peja führte.
206

 Dennoch wa-

ren die Gebirgsketten keine unüberwindbaren Grenzen. Mehrere teils beschwerliche und 

nicht ungefährliche Pässe erlaubten den Verkehr innerhalb des Vilayets und über dessen 

Grenzen hinaus und waren aus diesem Grund von herausragender Bedeutung. Über den 

Pass von Morina (alb. Qafa e Morinës) waren heute nordostalbanische Gebiete mit Gjakova 

verbunden. Von Shkodra war es im Sommer möglich, über Puka und Vau Spas innerhalb 

von drei Tagen zu Pferd nach Prizren zu gelangen.
207

 Durch das Rugova- (serb. Rugovo-) 

Tal war Peja mit dem Sancak Yeni Pazar verbunden, und Skopje war über den Pass von 

Kaçanik zu erreichen, strategisch einer der wichtigsten Punkte, der leicht von Straßenräu-

bern und Aufständischen gesperrt werden konnte. Ansonsten gestatteten das Šar- (alb. 

Sharr-) Gebirge und die „Schwarzen Bergen von Skopje“ (maz. Skopska Crna Gora, alb. 

Mali i Zi i Shkupit, osm./türk. Karadag) jedoch nur wenig Durchlass, ganz im Gegensatz 

zum Mittelgebirge und dem Hügelland, das die Dukagjin-Ebene (alb. Rrafsh i Dukagjinit, 

serb. Metohija) von der Kosovo-Ebene trennte. 

Die Kommunikation zwischen den Dörfern im Gebirge und zwischen Berg und Ebene 

variierte ja nach Jahreszeit und Klima.
208

 Insbesondere im Winter kam der Kontakt teils 

gänzlich zum Erliegen.
209

 Trotz der Abgeschiedenheit der Gebirgsgegenden waren die 

Lebenswelten im Gebirge und den Ebenen aber nicht völlig isoliert voneinander. Besonders 

im Frühling und Herbst kam es zwischen Hochland und Ebene zu regem Kontakt und Aus-

tausch. Dies war die Zeit, in der beispielsweise vermehrt Migrationsbewegungen stattfan-

den. An die Jahreszeiten und das Klima waren ebenso der Wechsel zwischen Sommer- und 

Winterweide, die Transhumanz sowie die im Herbst beginnende saisonale Wanderarbeit 

gekoppelt. Im Westen bildete Prizren mit seinem wöchentlichen Markt einen wichtigen 

Bezugspunkt für Bauern und Hirten aus dem Hochland,
210

 die ihre Waren hierherbrachten, 

während im Osten die Märkte in Prishtina, später in Mitrovica und Ferizaj große Bedeutung 
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besaßen.
211

 Frühling und Herbst war auch die Zeit vermehrter Blutrachefälle sowie der ver-

stärkten Versuche des osmanischen Staates, seine Autorität mit Militärexpeditionen durch-

zusetzen, die Bevölkerung zu entwaffnen oder Reformen umzusetzen.
212

 Das Klima hatte 

außerdem einen starken Einfluss auf das Wirtschaftsleben. Teilweise waren die Winter lang 

und streng, wie beispielsweise derjenige der Jahre 1874/75, als die Hirten in der Dibra-

Region einen Großteil ihres Viehbestandes verloren und lediglich eine reiche Ernte eine 

Hungersnot verhindern konnte.
213

 

 

Stammes- und komplexe Familienstrukturen 

Angesichts fehlender staatlicher Strukturen und politischer Autorität regelte die Bergbevöl-

kerung sämtliche Bereiche des sozialen Zusammenlebens im Rahmen des Gewohnheits-

rechts selbst.
214

 So hielt auch der österreichisch-ungarische Konsul in Prizren 1874 fest, 

dass „[l]es montagnes jouissent d’une autonomie de facto qui ne diffère en rien d’une 

indépendance absolue.“
215

 Dies änderte sich bis zum Ende der osmanischen Herrschaft 

nicht,
216

 auch wenn der osmanische Staat seit den 1860er Jahren zunehmend versuchte, 

gegen gewohnheitsrechtliche Bestimmungen vorzugehen. Letzlich erfolglos, existierten 

häufig gewohnheitsrechtliche und staatlich-osmanische Regelungen nebeneinander.
217

 

In Hochgebirgsregionen war die albanische, in Montenegro teils auch die slawische Be-

völkerung in patriarchal und patrilineal strukturierten Stämmen
218

 organisiert, die sich wie-
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derum in Bruderschaften und Familien untergliederten und der Begrifflichkeit des französi-

schen Soziologen Emile Durkheim folgend auch als „segmentäre Gesellschaften“
219

 be-

zeichnet werden können. Während Stammesstrukturen jedoch im gesamten heute 

nordalbanischen Raum existierten,
220

 war dies im Falle Kosovos nur für das an Nordalbani-

en und Montenegro angrenzende Hochgebirge der Fall. So lebten westlich und nordwest-

lich von Gjakova im sogenannten Bergland von Gjakova (alb. Malësia e Gjakovës)
221

 die 

muslimischen albanischen Stämme der Krasniqi
222

 und der Gashi,
223

 die der österreichisch-

ungarische Vizekonsul Lippich 1870 als die „mächtigsten“ der Gegend bezeichnete,
224

 

außerdem die muslimischen Bytyçi.
225

 Westlich von diesen siedelten die katholischen 

Stämme der Nikaj und Merturi,
226

 die nach 1900 teilweise den Islam annahmen.
227

 

In den übrigen Hochgebirgszonen des Vilayets, wie im Šar-Gebirge oder in der Luma 

und in der Region Has südlich und westlich von Prizren, lebte die Bevölkerung nicht in 

festgefügten Stammesverbänden, obwohl auch hier der osmanische Staat praktisch kaum 

präsent war, sondern in komplexen Familien, deren Mitglieder sich aus den jeweiligen 

Stämmen rekrutierten und in denen mehrere Kernfamilien einen Haushalt bildeten.
228

 Dies 
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traf ebenso auf die übrigen Vilayetsteile im Mittelgebirge und im Hügelland sowie in der 

Ebene zu. So siedelten auf der Pešter (alb. Peshter) Hochebene Teile der Kuči sowie einige 

Familien der mehrheitlich muslimischen Shala und Hoti, die ursprünglich um Shkodra an-

sässig waren und nach ihrer Wanderung Richtung Norden und Nordosten großteils den 

Islam angenommen hatten. Familien des nordalbanischen ehemals rein katholischen, dann 

auch muslimischen Stammes der Kelmendi
229

 waren in Rugova, Rožaje (alb. Rozhaj, 

osm./tük. Tırgovişte), Plav und Gusinje und in der Pešter-Region wohnhaft.
230

 In der Ge-

gend von Rožaje lebten daneben auch einige Familien der Hoti, der Shala, der Gashi und 

der Krasniqi,
231

 in der Region um Gjakova und Peja wiederum Familien aus den Stämmen 

der Berisha, der Shala und der Mirditen, während in Vuçitërn (alb. auch Vushtrri, osm/türk. 

Vuçıtırın, serb. Vučitrn) Familien der Shala, um Prishtina Familien der Krasniqi und der 

Gashi, in dem westlich von Prishtina gelegenen Mittelgebirge des Goljak Familien der 

Kelmendi und Krasniqi und in der Region Gjilan Berisha
232

 und Krasniqi siedelten.
233

 Im 

Dorf Zhur südwestlich von Prizren hatten sich Gashi und Berisha, im Dorf Mushutisht 

(serb. Mušutište) Krasniqi und Gashi niedergelassen.
234

 Unter anderem aufgrund des 

gleichberechtigten Männererbes blieben die Brüder im Haus ihrer Eltern und lebten dort 

mit ihren Frauen und Kindern gemeinsam in einem Haushalt, der teilweise sogar 40 bis 80 

Mitglieder, selten auch mehr zählen konnte.
235

 Der starke Zusammenhalt der Familie spie-

gelte sich im Stadt- und Dorfbild 

wider, da meist Angehörige einer Familie in einem Dorf- oder Stadtviertel lebten. 

Bis zu den Reformen im 19. Jahrhundert integrierte der osmanische Staat die albani-

schen Stammes- und Familienstrukturen in sein Militärsystem.
236

 Über die territoriale Ein-
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heit des bayrak (dt. Banner), einem Komplex von meist mehreren Familien, wurde die 

männliche Bevölkerung in die osmanische Heeresorganisation eingegliedert, wobei diese 

Praxis keinem einheitlich geregelten System folgte, sondern den jeweiligen Bedürfnissen 

angepasst wurde. Die Grenzen der Bayraks entsprachen oft nicht denjenigen der Stämme; 

diese waren nicht selten auf mehrere Bayraks aufgeteilt, die dann im Kriegsfall eine be-

stimmte Anzahl an bewaffneten Männern stellen mussten.
237

 In Kosovo bestanden die 

Bayraks aus mehreren Familien und bildeten kleine territoriale Einheiten. So war die 

Region um Prizren in die Bayraks Suhareka (alb. auch Theranda, serb. Suva Reka), 

Astrozub (serb. Ostrozub), Polluzha (serb. Poluža), Hoça e Vogël (serb. Mala Hoča), Opoja 

(serb. Opolje) und Lubi/Lubinja (serb. Ljubinje) eingeteilt.
238

 Den einzelnen Bayraks stand 

jeweils ein Bayraktar vor, dessen Würde stets in einer Familie weitervererbt wurde und 

dessen Dorf auch namengebend für die einzelnen Territorialeinheiten war.
239

 

Die Bölükbaşı vertraten die verschiedenen Stämme und Bayraks und fungierten als 

Verbindungsmänner zu den osmanischen Behörden, von denen sie auch bezahlt wurden.
240

 

Der österreichisch-ungarische Vizekonsul berichtete 1870, dass den Stämmen im Gebirge 

von Gjakova eine bestimmte Anzahl von Gendarmen (zaptiye) zugesprochen wurde, die aus 

den Stämmen rekrutiert wurden und die die Befehle des Provinzgouverneurs überbringen 

und ausführen sollten. Es scheint jedoch, dass die Macht der Bölükbaşı auf die Gebirgszo-

nen begrenzt war, da sie nicht in den Räten der Stadt saßen.
241

 Im Gegensatz zum Hochge-

birge war das alltägliche Leben in der Ebene, in erster Linie aber auch hier nur in größeren 

und strategisch wichtigeren Städten, durch eine stärkere Präsenz des osmanischen Staates 

gekennzeichnet. So kam es in der Ebene vermehrt zu Kontakten zwischen der lokalen 

Bevölkerung und dem Staat.
242

 

Religion und religiöse Zugehörigkeit spielten im ländlichen Alltag der bäuerlichen 

Bevölkerung insbesondere in abgeschiedenen Bergregionen eine untergeordnete, nicht sel-

ten auch gar keine Rolle. Hier kam nicht die Scharia, das islamische Recht, sondern ledig-
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lich das Gewohnheitsrecht zur Anwendung.
243

 Dass das Leben in diesen Gebieten vielmehr 

durch die Zugehörigkeit zum Stamm oder zur Großfamilie sowie durch sozioökonomische 

Gegebenheiten geprägt war, wird auch in den Beschreibungen Bajazid Elmaz Dodas deut-

lich, der den Alltag in dem Dorf Štirovica (alb. Shtirovica) bei Dibra schildert und auf den 

Faktor Religion kaum eingeht.
244

 Im Alltag der lokalen Bevölkerung spielten die Zugehö-

rigkeit zu einem bestimmten Stamm oder einer bestimmten Familie und die entsprechenden 

Verwandtschaftsnetzwerke eine herausragende Rolle und waren mehreren zeitgenössischen 

Einschätzungen zufolge oft wichtiger als die ethnische und religiöse Zugehörigkeit.
245

 Wie 

stark das Stammesbewusstsein der komplexen albanischen Familien in Kosovo im 19. 

Jahrhundert war, verdeutlichen die Beobachtungen Ippens:  

 

„Obzwar die Einwanderung der Albanesen nicht stammweise erfolgte, indem aus 

allen in Ost-Albanien vertretenen Stämmen bloss einzelne Familien auswanderten 

und diese wiederum ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit sich ansiedelten, so ist 

das bei den Albanesen so stark entwickelte Gefühl der gleichen Abstammung auch 

bei diesem ausgewanderten Volksteile nicht erloschen und jede Familie kennt genau 

den fis – Stamm zu welchem sie gehört.“
246

  

 

Komplexfamiliäre Strukturen mit einer patriarchalischen Lebensweise waren nicht nur bei 

muslimischen und katholischen Albanern, sondern Ende des 19. und zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts auch bei den Slawen verbreitet. So beschreibt Ippen zu Beginn der 1890er 

Jahre die Lebensweise der slawischen Bevölkerung des nördlichen Vilayets Kosovo bis 

Mitrovica als eine 

 

„im allgemeinen […] patriarchalische, an dem Herkommen festhaltende. […] Der 

Hausvater hat über die Familienmitglieder eine von denselben streng respektierte 

Gewalt, und selbst erwachsene Angehörige unterordnen sich seinen Verfügungen.“
247 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Nušić zufolge die Familie der Doganjdžići die größte 

noch im östlichen Kosovo existierende Zadruga (dt. Genossenschaft, Hausgemeinschaft), 

die 30 Häuser umfasste und das Dorf Donja Gušterica (alb. Gushterica e Poshtme) nordöst-

lich von Lipjan (serb. Lipljan, osm./türk. Liplan) bewohnte.
248

 Die serbischen komplexen 

Familien teilten sich aber seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend.
249

 Eine 

der wichtigsten Ursache hierfür war gemäß Nušić die Tatsache, dass Serben meist als 

Pachtbauern arbeiteten und nur selten als Grundbesitzer eigenes Land besaßen, weshalb es 

auch nur wenig gemeinschaftlichen Landbesitz gegeben habe. Die Zadruga habe sich vor 

allem dort gehalten, wo Serben Land besaßen. Ebenso seien Schulgründungen ein Grund 

für Familienteilungen gewesen, da sich die Familien wegen der Frage, ob ein Kind die 

Schule besuchen sollte, zerstreiten konnten.
250

 aber noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

beschrieb Edith Durham „[…] typical Servian zadrugas, family groups of houses enclosed 

in huge palisades (palanka)” auf der Hochebene nördlich von Gjakova.
251

 Durham führte 

die soziale Verfasstheit der serbischen Familien nicht weiter aus; möglicherweise handelte 

es sich hier aber bereits um getrennte Haushalte. 

                                                 
248

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 122. Vgl. hierzu auch MIKIĆ, Društvene i ekonomske prilike, 157-158. Mikić zu-

folge existierte der Name Dogandžić gegen Ende der osmanischen Herrschaft nicht mehr in diesem Dorf. 

Freibauern waren aber mehrere serbische Familien. 
249

 POPOVIĆ/BOVAN, Život Srba, 37-39.  
250

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 121-122. Zur serbischen zadruga vgl. auch Felix KANITZ, Serbien. Historisch-

ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868. Leipzig 1868, 79-82. Zu veränderten Dorfgemein-

schaften in Serbien vgl. Joel M. HALPERN, The Changing Village Community. Englewood Cliffs/NJ 1967; 

Joel M. HALPERN/Barbara KEREWSKY HALPERN, A Serbian Village in Historical Perspective. New York u. a. 

1972. 
251

 DURHAM, High Albania, 251. Die südslawische Bevölkerung verwendete, ähnlich wie die Albaner, die 

Bezeichnungen „großes Haus“ (velika kuća), „ungeteiltes Haus“ (neodeljena kuća) oder „genossenschaftli-

ches Haus“ (zadružna kuća), während der heute gebräuchliche Begriff „zadruga“ außer in Kroatien lediglich 

von Wissenschaftlern gebraucht wird. Vgl. Philip E. MOSELY, The Peasant Family: The Zadruga, or 

Communal Joint-Family in the Balkans and its Recent Evolution, in: Robert Francis BYRNES (Hg.), 

Communal Families in the Balkans. The Zadruga. Essays by Philip E. Mosely and Essays in his Honor. 

London 1976, 19-30, hier 22. Zum Begriff „Zadruga“ und dessen Kritik vgl. Ulf BRUNNBAUER, 

Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan. Wirtschaft und Familienstrukturen im Rhodopengebirge (19./20. 

Jahrhundert). Wien, Köln, Weimar 2004, 35-42; Maria TODOROVA, Myth-Making in European Familiy 

History: The Zadruga Revisited, East European Politics and Society 4 (1990) H. 1, 30-76. Auch Kaser lehnt 

den Begriff der zadruga ab und plädiert für die Bezeichnung „Balkanhaushalt“. Vgl. Karl KASER, Familie und 

Verwandtschaft auf dem Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur. Wien, Köln, Weimar 1995. Siehe auch 

SUNDHAUSSEN, Geschichte Serbiens, 149-160. 



71 

Die Bedeutung des Waffentragens bei den Albanern: Gewohnheitsrecht und Blutrache, 

Vorstellungen von Ehre und Heldentum 

Für die albanische Bevölkerung wird regelmäßig über die Bedeutung des Waffentragens 

berichtet, das nicht nur innerhalb der muslimischen Bevölkerung, sondern in Gebirgszo-

nen
252

 sowie in Peja und Gjakova auch bei albanischen Katholiken
253

 weit verbreitet war. 

Zum einen hing dies mit dem fehlenden staatlichen Monopol und der hiermit im Zusam-

menhang stehenden Praxis des Gewohnheitsrechts und der Selbstjustiz zusammen. Dane-

ben war der Besitz von Waffen für Muslime aufgrund der bis zu den Tanzimat-Reformen 

üblichen militärischen Rekrutierungspraxis der Osmanen, der gemäß Muslime im Kriegs-

fall eine bestimmten Anzahl an waffenfähigen Männern zu stellen hatten, auch für albani-

sche Muslime selbstverständlich. Aufgrund des muslimischen Widerstands gegen die 

Reformen dienten Muslime in Kosovo im Kriegsfall weiterhin mehrheitlich als irreguläre 

Hilfstruppen (başıbozuk) oder als Redifs. Gleichzeitig versuchte der osmanische Staat seit 

der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederholt, die Bevölkerung zu entwaffnen, blieb dabei aber 

ohne längerfristigen Erfolg. Das Verbot, Waffen zu tragen, konnte lediglich und auch nur 

zeitlich begrenzt in größeren Städten durchgesetzt werden, während das Waffentragen in 

Dörfern, in denen der Staat abwesend war oder lediglich bei Militäraktionen Präsenz zeigte, 

weiterhin Teil der Lebenswelt blieb. So hielt der österreichisch-ungarische Vizekonsul in 

Prizren 1874 fest:  

 

„Das Waffentragen ist daher, wenn auch nicht in den Städten, so doch außerhalb der-

selben, wieder allgemein geworden, ein sicherer Beweis, daß man geordnete Rechts-

zustände und eine rasche Justiz vermißt.“
254

 

 

In der obigen Interpretation des Diplomaten hing das Waffentragen vor dem Hintergrund 

einer fehlenden staatlichen Strafjustiz mit dem Gewohnheitsrecht und der Blutrache
255

 zu-
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sammen. So war es für die Praxis der Selbstjustiz Voraussetzung, eine Waffe zu besitzen. 

Die Bedeutung des Waffentragens für das Selbstverständnis innerhalb der albanischen 

Bevölkerung und die soziale Stellung in der lokalen Gesellschaft wird auch in einer 

Beschreibung des österreichisch-ungarischen Konsuls in Skopje 1890 eindrücklich vor 

Augen geführt: 

 

„Lesen und Schreiben überläßt man hierlands den Chodschas und Popen; wer lesen 

und schreiben kann wird höchstens wie ein wildes Thier angestaunt, schließlich wird 

aber ein Albanese der drei und mehr Morde aus Blutrache aufzuweisen hat und bei 

dem geringsten Anlasse zu den Waffen greift, mehr gefürchtet und steht daher im 

größeren Ansehen und Einfluß als alle Weisen des Morgendlandes.“
256

 

 

Ganz ähnlich berichtete der serbische Konsul in Prishtina von einem Gespräch zwischen 

einem osmanischen Beamten und einem Albaner, der auf die Frage, weshalb sich die Alba-

ner weigerten, die Waffen abzugeben, die Furcht vor einer fremden Okkupation äußerte 

und gleichzeitig erklärte, bei den Albanern würde ein Mann ohne Waffe als Frau angesehen 

werden.
257

 Neben Männlichkeitsbildern zeigt sich hier freilich gerade die Bedeutung der 

Waffe als Selbstverteidigung und Schutz angesichts territorialer Expansionsbestrebungen 

der Nachbarstaaten. Dass mit dem Waffentragen Vorstellungen von Mut, Tapferkeit, Ehre 

und Vergeltung verbunden waren,
258

 zeigt sich auch in den Statuten der Liga von Prizren 

1878, in dem die bewaffneten Muslime festhielten, sie seien „Deputirte der unbesiegbaren 

Helden aus Nordalbanien, Epirus und Bosnien […], jener Männer, die von Geburt auf kein 

anderes als das Waffenspiel kennen […].“
259

 Die hier angesprochenen Waffenspiele waren 

weit verbreitet. Rexhep Mitrovica beschrieb in seinen Erinnerungen Ritterspiele, die frei-

tags in Mitrovica veranstaltet wurden. Pferde wurden festlich geschmückt, und die gegenei-

nander antretenden Reiter bekämpften sich mit Stöcken. Daneben waren die Albaner 
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berühmt für ihren Brauch, auf Hochzeiten und bei Geburten mit Gewehren zu schießen,
260

 

wobei das Schießen auf Hochzeiten gemäß Nušic auch bei der orthodoxen serbischen 

Bevölkerung auf dem Land verbreitet war.
261

 

Obwohl ausschließlich Muslimen der Besitz von Waffen gestattet war, scheint nicht nur 

die albanische katholische Bevölkerung Waffen besessen zu haben. Auch Teile der ortho-

doxen Christen verfügten über Waffen, durften diese jedoch nicht tragen und bewahrten sie 

im Haus auf.
262

 Spätestens seit 1899 wurde die orthodoxe slawische Bevölkerung verstärkt 

mit Waffen aus Serbien versorgt, die über Diplomaten, Lehrer und Priester nach Kosovo 

geschmuggelt wurden. Die lokalen Serben versteckten die Waffen in ihren Häusern.
263

 

Lokalen albanischen Muslimen widerstrebte es deutlich, wenn Orthodoxe Waffen trugen 

oder von diesen Gebrauch machten.
264

 

Die Wirtschaftsweise: Ackerbau und Viehzucht, Transhumanz, Wanderarbeit, Raub 

Die Wirtschaftsweise und die Wahl der Anbauprodukte unterschieden sich im Gebirge und 

der Ebene stark voneinander. In den Ebenen und fruchtbaren Tälern wurde Ackerbau 

betrieben und Getreide, Hafer, Gerste, Weizen, Mais und Buchweizen angebaut,
265

 während 

in höheren Lagen mit Waldbewuchs, wie etwa in der Region um Rožaje, die Bevölkerung 

auch einen lebhaften Holzhandel trieb. Hier wurde das Holz zu Brettern und Balken verar-

beitet und teilweise auf dem Ibar nach Mitrovica geflößt und dort verkauft.
266

 Neben 

Ackerbau wurde in den Ebenen und dem Hügelland auch Wein angebaut, so etwa um 

Rahovec und dem südlich davon gelegenen fast ausschließlich von orthodoxen Christen 

bewohnten Dorf Velika Hoča (alb. Hoça e Madhe). Diese Weinberge waren gemäß 

Jastrebov im Besitz der Stadtbewohner von Prizren, die Wein und Schnaps für die ganze 

Umgebung produzierten und bis nach Shkodra exportierten, sowie des Klosters Visoki 

Dečani und des Pećer Patriarchatsklosters.
267

 In der Ebene und dem Hügelland wurde 

außerdem Viehzucht betrieben. So war das Amselfeld bekannt für seine Pferdezucht, die 
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gegen Ende des 19. Jahrhunderts gemäß Ippen in den Händen der dortigen Tscherkessen 

lag.
268

 Viehzucht war aber in erster Linie für das Hochland charakteristisch, wo nur 

begrenzt Ackerbau betrieben werden konnte:
269

 

 

„Die Einwohner sehen sich wie die Bewohner aller Hochländer daher genötigt, sich 

ihren Lebensunterhalt auf andere Weise zu erwerben. Die Existenz zahlreicher 

Hochweiden wies die Rekaner von selbst auf die Schafzucht, […].“
270

 

 

Auf diese Weise beschrieb Bajazid Elmaz Dodas, ein muslimischer Albaner, in einer Stu-

die, die 1914 unter Mitwirkung des ungarischen Albanien-Forschers Franz Baron Nopcsa 

entstand,
271

 das Leben in Štirova, einem Dorf in der Region Oberreka (alb. Reka e Epërme, 

mak. Gorna Reka), in dem er aufwuchs und das sich am Osthang des an der heutigen alba-

nisch-makedonischen Grenze befindlichen Korab-Gebirges im Staatsgebiet der Republik 

Mazedonien befindet. Neben Schafzucht wurde vor allem Ziegen- und Rinderzucht betrie-

ben. 

Ausführlich schilderte Doda die sogenannte Transhumanz, eine besondere Form der 

Weidewirtschaft, bei der im jahreszeitlichen Wechsel hoch gelegene Sommerweideplätze 

und in der Ebene befindliche Winterweideplätze aufgesucht wurden.
272

 In Reka wanderten 

die Hirten mit dem Vieh in die Ebenen des unteren Vardar und bis nach Serres, während 

Mitte Mai Herden aus so weit entfernten Regionen wie Thessaloniki nach Reka zogen. Die 

Almen, die Allgemeingut waren, mussten für den Sommer von der Gemeinde gepachtet 

werden. Je nach Qualität der Weiden schwankte in Reka die Pachtsumme für drei Monate 

zwischen 60 und 100 türk. Pfund, umgerechnet 1300–2200 Kronen.
273

 Weiter hielt Doda 

fest: 
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„Auf je einer Alm finden ca. 3000–10 000 Schafe genügend Weide. Die Obhut über 

diese Tiere ist den im Dienste der einzelnen Eigentümer stehenden Hirten anvertraut. 

Zwei Wochen vor der Ankunft der Herden in Reka kommen die den Winter über 

gleichfalls nach Saloniki geschickten Pferdetrupps mit ihrem Eigentümer, ihrem Ge-

päck, und einigen Hirten und etwaigen Dorfgenossen, die, in die Heimat zurückkeh-

rend, sich dem Trupp angeschlossen haben. […] Alle Hirten sind natürlich 

beritten.“
274

 

 

Der österreichisch-ungarische Diplomat und Balkangelehrte Ippen beschrieb 1892 die 

„Entwicklungsstufe“ des Ackerbaus und der Viehzucht im Sancak Yeni Pazar und im 

Gebiet des heutigen Kosovo als eine sehr niedrige. Die Felder wurden nicht sorgfältig bear-

beitet, es mangelte an Dünger und nur einfache Geräte wie Holzpflüge und aus mit Steinen 

beschwerten Weidengeflechten hergestellte Eggen standen den Bauern zur Verfügung. Das 

Getreide wurde mit Sicheln geschnitten und durch Pferde ausgedroschen.
275

 Im Hochland 

war neben der Viehzucht die saisonale Wanderarbeit im Ausland (osm./türk. gurbet, serb. 

pečalba) eine bedeutende Möglichkeit des Gelderwerbs: 

 

„Populärer als die Schafzucht, weil weniger Anlagekapital erfordernd, ist das Kur-

betgehen. Kurbet nennt man, wenn einer seine engere Heimat verlässt und sich zeit-

weilig ins Ausland begibt, um dort Geld zu verdienen. […] 

Die türbesch (mohammedanische Slawen) aus den südlich von Prisren gelegenen 

Dörfern Restelitza [Restelica], Brod, Krusch [Kryshefc/Kruševo] und einigen ande-

ren bevorzugen bei ihren Kurbetgängen Serbien und Bulgarien
276

 und betreiben bei 

ihrer Heimkehr einen lebhaften Waffenschmuggel mit Gewehren, Revolvern und 

Patronen. Die Rekaner bevorzugen die türkischen Gebiete, weil dort das hałva-

Essen
277

 und bosa-Trinken
278

 mehr verbreitet ist als in den übrigen Gebieten. In Reka 

gehen alljährlich sämtliche Männer in kurbet und nur die Knaben unter 15 Jahren 

und die alten Leute bleiben zuhause. Von den Dibranern ist es bekannt, dass sie als 
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Kurbetgänger hauptsächlich das Maurerhandwerk in der Türkei betreiben. Welche 

Ausdehnung das Kurbetwesen genommen hat, geht daraus hervor, dass die 

Kurbetgänger sich nicht nur auf die Balkanhalbinsel und Rumänien, sondern mit 

hałva und Limonade auch nach Nordungarn ziehen. Um die türkische Grenze über-

schreiten oder auch nur in die Türkei reisen zu können, bedurften alle Kurbetgänger 

eines Passes, den sie sich bei der vorgesetzten Behörde erwirken mussten. Wurde ein 

Kurbetgänger in der Türkei ohne Inlandspass angetroffen, so wurde er im Schubwege 

in seine Heimat zurückgeschickt. […] 

Das Gewerbe armer Kurbetgänger bildet Hausierhandel mit Süßigkeiten oder Klei-

derwaren, Arbeit an Bahnstrecken, Tabakschmuggel und Feldhüterdienste. Manche 

gehen auch einfach deshalb in Kurbet, um zu stehlen. Wohlhabendere Kurbetgänger 

eröffnen, wenn sie das Hausiererstadium überwunden haben, kleine Läden. Das Ziel 

der meisten Kurbetgänger aus Reka ist Konstantinopel, die Mittelmeerküste, 

Adrianopel, Kleinasien, Bulgarien und Rumänien. Der Aufbruch aus der Heimat er-

folgt nach dem Umherziehen zu verschiedener Zeit, stets im Herbst und zwar verei-

nigen sich die Kurbetgänger jedes Dorfes zu Gruppen. Am Abend vor dem 

Aufbruche veranstaltet jeder Kurbetgänger zuhause ein großes Abschiedsmahl. In der 

Nacht selbst enthalten sich einige des Beischlafes, weil es heißt, dass hiedurch das 

beabsichtigte Unternehmen gefördert werde. In der Frühe steht man zeitig auf, badet 

sich, zieht neue Kleider an und isst noch einmal mit seiner Familie tengenitza. Man 

achtet auch darauf, dass vor dem Abschied frisches Wasser ins Haus gebracht wird, 

und dass man noch vor Sonnenaufgang das Dorf verlässt. Der Abschied erfolgt unter 

Tränen. Wenn man sich vom Hause entfernt, wird geschossen. Meistens wird der oft 

selbst weinende Kurbetgänger von seinen Angehörigen eine Strecke weit begleitet. 

Er schenkt dann, zumal den kleinen Kindern, als Andenken Äpfel, Süßigkeiten u. 

dgl. Die je eine Gruppe bildenden Kurbetgänger vereinigen sich unterwegs, bevor sie 

Gostivar erreichen.“
279

  

 

Deutlich wird hier die soziale Schichtung der Bevölkerung. Gemäß Doda verkauften „arme 

Kurbetgänger“ Süßigkeiten, Getränke oder Kleider, manche konnten sogar lediglich ihre 

Arbeitskraft anbieten und waren als Maurer, Schienenarbeiter oder Feldhüter tätig. Wohl-

habendere Kurbetgänger eröffneten eigene Läden, um ihre Waren anzubieten. Eine weitere 
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wichtige Form des Lebensunterhalts stellte der Schmuggel
280

 von Waffen
281

 und Tabak dar, 

aber auch der einfache Diebstahl. Die slawischen Muslime südlich von Prizren, die Gora-

nen, die Doda als Torbeschen bezeichnete, wanderten diesem zufolge nach Bulgarien und 

Serbien und schmuggelten bei ihrer Rückkehr Waffen in die Region.
282

 In dem Erzählaus-

schnitt Dodas wird außerdem die bereits beschriebene Bedeutung von Waffen deutlich. So 

wurde bei der Verabschiedung der Kurbetgänger in die Luft geschossen. Daneben zeigt 

sich, dass die Bevölkerung selbst in abgelegenen Berggebieten zumindest sporadisch mit 

den osmanischen Behörden in Kontakt treten musste, wie beispielsweise im obigen Fall, 

um sich einen Pass zu besorgen. 

Ähnlich den slawisch-muslimischen Goranen waren die albanischen Muslime der süd-

lich von Prizren gelegenen Region Opoja
283

 und die orthodoxe Bevölkerung der mehrheit-

lich von Slawen bewohnten Region Sirinić (alb. Siriniq) als saisonale Wanderarbeiter tätig. 

Auf die pečalba – meist nach Rumänien – gingen Nušić zufolge alle Dorfbewohner der 

Sirinić-Region. Sie arbeiteten fast ausnahmslos als Schneider, vererbten ihr Handwerk von 

einer Generation zur nächsten weiter, boten ihre Näharbeiten auch in Kosovo an und waren 

außerdem als gute Maurer bekannt.
284

 Die serbische Bevölkerung in Prizren wiederum ging 

gemäß Nušić unter anderem wegen der häufigen Raubüberfälle auf Wanderarbeit,
285

 ein 

Grund, den auch Jastrebov im Falle der Goranen südlich von Prizren hervorhob, die sich 

außerdem aufgrund des starken Bevölkerungswachstum veranlasst sahen, außerhalb ihrer 

Wohnorte Arbeit zu suchen. Als Hersteller von Salep
286

, Boza und Halva arbeiteten sie in 

Serbien, Bulgarien, Südalbanien, Griechenland und Anatolien.
287

  

Frühling und Herbst waren außerdem die Jahreszeiten, in denen vermehrt bewaffnete 

Bergbewohner Raubzüge in die Ebenen unternahmen. So berichtete der serbische Konsul 

Nušić im Januar 1896: „Die Zeit der Gewalttaten ist gewöhnlich im Frühling, wenn das 
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 JASTREBOV, Stara Srbija, 124. 
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 NUŠIĆ, S Kosova, 21. 
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 NUŠIĆ, S Kosova, 47. Auch JASTREBOV, Stara Srbija, 135 erwähnt, dass die Prizrener Bevölkerung „in 

früheren Zeiten” auf Wanderarbeit nach Bulgarien ging. 
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 So JASTREBOV, Stara Srbija, 140. 



78 

Volk aufs Feld geht, um zu arbeiten, oder im Herbst, wenn der Bauer von seiner Arbeit 

Geld vom Markt trägt.“
288

 Das Jahr 1896 war aber ein besonderes Jahr, wie Nušic berichte-

te, da „wie noch nie zuvor“ die Gewalttaten auch den ganzen Winter über andauern und es 

keinen Tag gibt, an dem nichts geschieht.“ Als besonders gefährlich galt die Drenica-

Region: 

 

„In Drenica, dem berüchtigten Räuber-Refugium westlich der Bahnlinie Priština-

Vučitrn, soll gleichfalls seit Anfang April das öffentliche Waffentragen überhand 

nehmen und damit in ursächlichem Zusammenhang die Raufhändel vorderhand noch 

unter Albanesen auf der Tagesordnung stehen.“
289

 

 

Die öffentliche Sicherheit war auch in anderen Gebieten durch Raubüberfälle gefährdet, 

während die Bemühungen der osmanischen Verwaltung, hiergegen vorzugehen, häufig 

kaum fruchteten, da sich Räuber schnell ins Gebirge zurückziehen konnten. Räuber und 

andere gerichtlich Verfolgte wurden dadurch zu Flüchtlingen, auf Albanisch zu sogenann-

ten kaçak (aus dem Osm./Türk. kaçak, Flüchtling).
290

 So waren beispielsweise Reisende auf 

dem Weg von Mitrovica nach Prijepolje regelmäßig Opfer von Räubern, die sich im 

Rogozna- (serb. Rogozno-) Gebirge zwischen Mitrovica und Novi Pazar sowie zwischen 

Novi Pazar und Dugopoljana versteckten. Gerade abgelegene Dörfer, die aufgrund eines 

fehlenden osmanischen Beamtenapparats und Polizei schlechter bewacht waren, waren Ziel 

von Überfällen.
291

 

Das Räuberwesen war eine wichtige Einnahmequelle, um den Lebensunterhalt zu 

bestreiten, und war insbesondere im Hochland, aber auch in der Ebene weit verbreitet, wo-

bei neben dem Einbruchsdiebstahl der Viehdiebstahl gerade in Berggebieten prägend war. 

Gemäß Elmaz Bib Doda konnten Räuberbanden, die sich aus „Malsoren“ (alb. malësor, 

Bergbewohner) und Konskriptionsflüchtlingen zusammensetzten, bis zu 200 Mitglieder
292

 

zählen. Die Raubzüge der Hochländer von Kičevo (alb. Kërçova) beispielsweise dehnten 
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292

 Vgl. auch Ivanić an Lozanić, Priština, 23. August 1894, Nr. 81. AS MID PO 1896 Fasz. V/Dos. VII über 

den bekannten Räuber Rustem Kabash, der mit seiner Bande von 150–200 Räubern Prizren überfiel und Pfer-

de und Schafe raubte. Insbesondere die Räuber aus Luma waren gefürchtet, vgl. Muthsam an Gołuchowski, 

Prisren, 20. November 1900, Nr. 155. HHStA PA XXXVIII/Kt. 399. 
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sich bis ins Šar-Gebirge aus; die Beute wurde meist auf dem Markt in Gjakova verkauft.
293

 

Raub und Diebstahl fand unabhängig von religiöser und ethnischer Zugehörigkeit statt. 

Auch für serbische Bevölkerungsgruppen bildete Raub eine Lebensgrundlage.
294

 

Zeitgenössische osmanische Quellen beschreiben das System des sogenannten 

deruhdecilik, das in Kosovo verbreitet war. Hier zwangen Räuber, aber auch einflussreiche 

lokale Muslime die Dorfbewohner unabhängig von religiöser und ethnischer Zugehörigkeit, 

eine Art „Schutzgeld“ zu zahlen, das von einigen auch als „Sicherheitssteuer“ bezeichnet 

wurde.
295

 Ähnlich schilderte Elmaz Bib Doda das Leben albanischer Hirten. So mussten 

Pächter von Sennhütten den bekannten Räuberhäuptlingen meist einen jährlichen Tribut 

zahlen.
296

 Dörfer wiederum waren verpflichtet, mehreren sogenannten sejmen eine jährliche 

Abgabe zu entrichten, damit diese mit den Räubern verhandelten und sich dafür einsetzten, 

einen Überfall auf das jeweilige Dorfes zu verhindern oder bei einem bereits ausgeführten 

Raub das geraubte Gut wieder zurückzuerlangen. Da der Einfluss der sejmen auf die Räu-

ber sehr hoch sein musste, versuchten die Dörfer gemäß Bib Doda die Räuberhäuptlinge als 

sejmen zu gewinnen. 

 

„Diese erstatteten zuweilen, freilich stets in der Begleitung von 30–50 Bewaffneten, 

dem schutzbefohlenen Dorfe wiederholt freundliche Besuche ab, bei denen sie sich 

Essen und Trinken wohl schmecken ließen und gern Geschenke annahmen. Sie 

bezogen ferner einen jährlichen regelmäßigen Gehalt [sic] von 200–1000 Kronen, 

der ihnen durch den Dorfältesten ausgezahlt werden musste, schützten aber dafür das 

Dorf vor den in ihrem Machtbereiche lebenden Räubern.“
297

 

 

Dennoch stellte das Schutzgeld häufig keine wirkliche Garantie dar. So überfielen 1876 

gemäß dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul Räuber aus Luma das Dorf Jolovce bei 

Gostivar, obwohl dieses ein Schutzgeld von 1500 Piaster bezahlt hatte.
298

 Phasenweise war 

die alltägliche Bedrohung durch Raub und Diebstahl so stark, dass innerhalb der albani-

schen Bevölkerung gewohnheitsrechtliche Regelungen außer Kraft gesetzt werden konnten. 

                                                 
293
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Aus Angst, ausgeraubt zu werden, wurde beispielsweise in der Reka nur Bekannten Gast-

freundschaft gewährt.
299

 

 

3. Stadt und Land 

Urbane Zentren und städtische Dorfstrukturen 

Kosovo war in spätosmanischer Zeit eine stark ländlich geprägte Region mit nur wenigen 

größeren Städten, die tatsächlich als urbane Zentren bezeichnet werden können. Die beiden 

größten Städte waren Skopje – seit 1888 Hauptstadt des Vilayets Kosovo –, das 1869 

gemäß dem Schriftsteller und Reisenden Henry Fanshawe Tozer 21 000 Einwohner,
300

 

1908 jedoch, wie der Reisende Gabriel Louis-Jaray festhielt, bereits über 45 000 Einwohner 

zählte,
301

 und Prizren mit nicht weniger als 30 000 Einwohnern in den frühen 1870er Jah-

ren.
302

 Zwar existierte eine Reihe von mittelgroßen und kleineren Städten, aber auch hier 

waren Dorfstrukturen charakteristisch. So war Prishtina zunächst eine kleine Stadt, deren 

Bedeutung erst mit dem 1874 abgeschlossenen Bau der Eisenbahnlinie Thessaloniki-

Skopje-Mitrovica zu wachsen begann. Dies war einer der Gründe dafür, 1877 den Sitz des 

Valis von Prizren nach Prishtina zu verlegen. Aber auch 1877 war Prishtina mehr eine länd-

lich geprägte Kleinstadt und gemäß den Empfindungen des österreichisch-ungarischen 

Vizekonsuls, der die Stadt als „elende[n] Flecken“ bezeichnete, kaum tauglich als Verwal-
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tungszentrum.
303

 Die durch den Eisenbahnverkehr zunehmende Bedeutung wird unter ande-

rem im Anstieg der Bevölkerungszahlen deutlich. So zählte Prishtina 1877 gemäß Branis-

lav Nušić lediglich etwa 1800 Häuser, 1902 hingegen bereits 3760,
304

 eine Zahl, die 

annähernd den Angaben von Galanti entspricht, der 1901 eine Einwohnerzahl von 21 000 

angab.
305

 Die übrigen Städte zählten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr als 15 000 

Einwohner
306

 und müssen entsprechend ihrer Größe als Kleinstädte, Städtchen oder Dörfer 

bezeichnet werden.
307

  

Die prominente Stellung von Prizren, Prishtina und Skopje ist vor allem im Zusammen-

hang mit ihrer Funktion als Vilayetshauptstädte zu sehen, die auch städtebaulich sichtbar 

wurde. Das städtische Erscheinungsbild prägten öffentliche osmanische Gebäude, allen 

voran der Amtssitz (konak) des Valis oder des Mutessarifs. Der dreistöckige Konak in 

Prishtina, gemäß Nušić „das angesehenste Gebäude“
308

 der Stadt, war nicht nur die Resi-

denz des dortigen Mutessarifs, sondern beherbergte auch das lokale Gericht, die Polizei, das 

Post- und Telegraphenamt, die Sparkasse und andere amtliche Behörden. Weitere öffentli-

che Gebäude waren in diesen drei Städten ausländische Konsulate sowie Schulen, über die 

freilich auch kleinere Städte und größere Dörfer verfügten. Ein anderes typisches Kennzei-

chen waren die in größeren Städten in Vielzahl vorhandenen Gasthäuser (han), von denen 

Prishtina beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwölf besaß.
309

 

Der dörfliche Charakter mittelgroßer und kleinerer Städte hingegen zeigte sich durch 

die kaum vorhandene Industrie und die landwirtschaftlichen Strukturen, des Weiteren durch 

das schlecht ausgebaute Straßensystem. Kennzeichnend waren kleine, verwinkelte und 

krumme Gassen, und – je kleiner und politisch sowie wirtschaftlich unbedeutender ein Ort 
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war – kaum oder schlecht gepflasterte Wege.
310

 Oft war lediglich die Hauptstraße gepflas-

tert – in Dörfern freilich auch diese nicht. In Mitrovica, das Ippen Ende des 19. Jahrhun-

derts als „kleine, unansehnliche Stadt“ beschrieb, waren die Gassen und Plätze im 

Gegensatz zur breiten Hauptstraße, die durch den Ort führte, nicht gepflastert.
311

 Der dörfli-

che Charakter auch von größeren Siedlungen wurde dadurch unterstrichen. Über den 

schlechten Zustand der Straßen in Gjakova berichtet auch Durham: 

 

„The streets, kaldrmi in the middle, and a sea of mud or a bed of dust on either side, 

according to weather, are incomparably filthy and stinking. All the muck from the 

privies, and every sort of refuse, are thrown out on to any open spot – street corners 

and cross roads, and the river bank – and left to fester.”
312

 

 

Wie Durham hier eindrücklich schildert, existierte in kleineren Städten – und sicherlich 

auch in den größeren – weder eine geregelte Kanalisation noch eine Art von Müllentsor-

gung. 

Wie stark präsent der osmanische Staat war, unterschied sich in der Stadt und auf dem 

Land, aber auch innerhalb des städtischen Raums. Einen umfangreichen osmanischen Be-

amtenapparat, osmanische Militärgarnisonen und Gendarmerie gab es in der 

Vilayetshauptstadt und den Sancakzentren, das heißt insbesondere in den strategisch wich-

tigen Städten wie Prizren, Skopje und Prishtina. In kleineren Städten wie Gjakova und Peja, 

die Sancak- oder Kazazentren waren, war dies bereits weniger der Fall. Häufig befanden 

sich hier nur wenige osmanische Beamte und zeitweise nur eine begrenzte Anzahl an Gen-

darmen, die großteils aus der lokalen muslimischen Bevölkerung rekrutiert wurden.
313

 Oft 

zeigte sich der osmanische Staat erst, wenn die Bevölkerung rebellierte und er diese im 

Rahmen von Militäraktionen zu befrieden oder zu entwaffnen suchte. Nicht selten waren 

diese Aktionen jedoch lediglich auf die Städte beschränkt, und auch dort wenig erfolgreich, 

während das Umland von diesen Maßnahmen überhaupt nicht betroffen war. Nach derarti-
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gen Militäraktionen, in denen teils die Häuser von Aufständischen und gesuchten Verbre-

chern niedergebrannt wurden, zog sich das osmanische Militär wieder zurück, bis es erneut 

zu Aufständen kam.
314

 

Der in anderen Regionen des Osmanischen Reiches typische religiöse und sprachliche 

Unterschied zwischen überwiegend muslimischer türkischsprachiger Stadt und mehrheit-

lich christlichem Land war in Kosovo aufgrund der seit dem späten 16. Jahrhundert starken 

Islamisierung weitaus weniger ausgeprägt. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Städte 

ethnisch und religiös gemischt, wobei stets die muslimische Bevölkerung dominierte. Ge-

rade größere Städte besaßen eine starke islamische Ausstrahlung.
315

 Charakteristisch waren 

hier der „orientalische“ Bazar (serb. čaršija, alb. pazar/çarshi), der sich häufig in der Mitte 

der Stadt entlang der Hauptstraße befand,
316

 die Hauptmoschee sowie mehrheitlich religiös 

und ethnisch segregierte Stadtviertel (mahale).
317

 Zeitgenossen berichten über die Vielzahl 

an Moscheen und Derwischklöstern; meist besaßen jedes Stadtviertel und jede Dorfge-

meinde eine Moschee, die von einem Imam geleitet wurde.
318

 Ende des 19. Jahrhunderts 

verfügte Prizren über 24 Moscheen
319

 und, wie der österreichisch-ungarische Vizekonsul 

1871 festhielt, über etliche Derwischklöster.
320

 Gerade Prizren und Skopje nahmen mit 

ihrer ausgeprägten osmanisch-türkischen Stadtkultur eine herausragende Stellung ein, die 

sich auch in den vorhandenen Medresen und Hamams ausdrückte. 

Neben der städtisch-osmanischen Kultur von Prizren und Skopje besaßen aber auch die 

kleineren Städte einen ausgeprägten islamischen Charakter. So zählte Gjakova 16 

Moscheen mit Minarett, drei ohne Minarett sowie zwölf Tekke und verfügte darüber hinaus 

über zwei berühmte Medresen, weswegen die Stadt gemäß Jastrebov als ein „Pflanzgarten 
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95. Neben den wöchentlichen Märkten gab es auch Märkte, die seltener, ein-, zwei- oder auch dreimal jährlich 

stattfanden. Im Osm./Türk. existiert hierfür neben der Bezeichnung „Pazar“ auch der Begriff „panayır“. Zur 

Entwicklung dieser Märkte auf dem Balkan bis zum 17. Jahrhundert vgl. Suraiya FAROQHI, The Early History 
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islamischer Rechtgläubigkeit“ betrachtet wurde.
321

 Gleichzeitig hatten vor allem die Städte 

auf dem Gebiet des heutigen Kosovo eine deutlich albanische Färbung, war hier doch die 

überwiegende Mehrheit der Muslime albanisch. Dieser Faktor spiegelt sich auch in der Ein-

schätzung Edith Durhams wider, die Gjakova und Peja als „albanische Städte“ wahrnahm, 

in denen Serben und Katholiken nur eine kleine Minderheit darstellten.
322

 Das Land war im 

westlichen Teil des heutigen Kosovo überwiegend albanisch, in den östlichen Gebieten 

wiederum stärker slawisch orthodox geprägt. Während Städte und größere Ortschaften sich 

durch eine Vielzahl an Moscheen auszeichneten, war dies in ländlichen und insbesondere 

gebirgigen Region nicht der Fall, wie beispielsweise in der mehrheitlich von slawischen 

Muslimen bewohnten Gora, die lediglich sieben Moscheen
323

 und in der Opoja-Region, die 

mit 17 Dörfern fünf, gemäß Jastrebov sehr einfache, Moscheen zählte.
324

 Gleichzeitig gab 

es in größeren Städten wie Prizren sowohl eine orthodoxe als auch eine katholische Kirche, 

an denen jedoch teils erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts Glocken angebracht wurden.
325

 

Insgesamt waren katholische Kirchen, auch wenn man die geringere Anzahl an Katholiken 

berücksichtigt, seltener anzutreffen als orthodoxe Kirchen,
326

 teils wurden katholische Got-

tesdienste bis Ende des 19. Jahrhunderts im katholischen Pfarrhaus oder im Freien abgehal-

ten. Gjakova besaß 1904 gemäß einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht trotz 

seiner etwa 50 Häuser umfassenden katholischen Gemeinde zu diesem Zeitpunkt keine ka-

tholische Kirche. Der Gottesdienst fand in einem Zimmer der Pfarre statt.
327

 Im späten 19. 
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Jahrhunderts existierte darüber hinaus in Prishtina, Pirot und Skopje jeweils eine Synago-

ge.
328

 

Das Aufblühen der Städte im östlichen Kosovo durch den Eisenbahnbau 

Im östlichen Kosovo führte der bereits erwähnte Eisenbahnbau zu einem wirtschaftlichen 

und demographischen Aufschwung und zur Ausdehnung städtischer Strukturen. Industriali-

sierungsansätze waren zwar abgesehen vom Eisenbahnbau kaum spürbar, die Impulse im 

Osten erleichterten jedoch die Entstehung erster kleiner Fabriken. In Mitrovica und 

Prishtina wurden dampfmaschinenbetriebene Sägewerke und motorisierte Getreidemühlen 

errichtet.
329

 Das Aufblühen der Städte im östlichen Kosovo führte dazu, dass Prizren als 

überregionales wirtschaftliches Zentrum an Bedeutung verlor, was sich an der Entwicklung 

des Marktes von Prizren verdeutlichen lässt, für den die Stadt berühmt war. So soll dieser 

1863 gemäß dem österreichischen Konsul und Albanien-Kenner Johann Georg von Hahn 

1200 Läden umfasst haben,
330

 während 1891 deren nur noch 100 existierten. Diese Zahlen 

verdeutlichen dennoch, dass die Bedeutung Prizrens über die enge Lokalität hinausging.
331

 

So diente der Bevölkerung der Region Štirovica im Sommer neben Gostivar auch Prizren 

als Marktzentrum.
332

 Die Größe des Marktes und die Vielfalt der dort angebotenen Waren 

machten das Florieren des städtischen Handels und Gewerbes sichtbar. Hahn schrieb über 

die Stadt Niš, die er 1858 besucht hatte, dass „[…] der ausgedehnte mit Brettern bedeckte 

Bazar auf blühenden Verkehr [hinweise], und dass die Stadt im raschen Zunehmen sei, das 

beweisen die zahlreichen Neubauten derselben.“
333

 Gerade für kleinere Städte wie 

Mitrovica
334

 und Ferizaj, aber auch die Dörfer der Umgebung wie Lipjan spielte die Eisen-

bahn eine herausragende Rolle. So entstand Ferizaj als eigentliche Stadt überhaupt erst in-

folge des Eisenbahnbaus. Gemäß Nušić hatte es dort vorher lediglich einen Wald und 

einige „Zigeunerhäuser“ gegeben, wohingegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits eine 

kleine Stadt mit 400 Häusern und 150 Geschäften entstanden war, deren Einwohner meist 
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„Fremde“ waren und sich aus Aromunen, Katholiken und Serben aus Prizren und anderen 

Orten aus der Umgebung, aber auch Bosniaken zusammensetzten.
335

 Die wirtschaftliche 

Bedeutung Ferizajs zeigt sich auch darin, dass dort im Gegensatz zu anderen Städten der 

Markt jeden Tag abgehalten wurde.
336

 

Städtische und dörfliche Selbstverwaltungsstrukturen 

Nicht nur das Bergland, auch Städte und Dörfer besaßen die Möglichkeit, ihre Angelegen-

heiten weitgehend selbständig zu regeln. Gemäß Nušić verfügten die Städte im östlichen 

Kosovo jeweils über eine eigene Stadtverwaltung (belediya), die sich aus einem Vorsitzen-

den (reyza) und sieben Mitgliedern (azaye) zusammensetzte, wobei Letztere zu zwei Drit-

teln muslimisch waren. Auch die einzelnen Viertel hatten eigene Vorsteher (muhtar, hoca-

başı
337

), die sich in erster Linie um die Steuerabgaben kümmerten, zum Teil aber sogar für 

mehrere Dörfer zuständig waren.
338

 Die Selbstverwaltung der orthodoxen Bevölkerung 

erfolgte innerhalb kirchlich-religiöser Strukturen. Ausführlich beschrieb Nušić das Leben 

der Serben in den Städten auf dem Amselfeld, seine Ausführungen mögen aber sicherlich 

auch für andere von Serben bewohnte Orte in Kosovo Gültigkeit haben. Hier bildete die 

lokale „Gemeinde“ (opština), die durch die aus zwölf Mitgliedern zusammengesetzte „ser-

bische Kirchen- und Schulgemeinde“ (srpska crkvena-školska opština) repräsentiert wurde 

und „die wichtigste Tatsache […] und gleichzeitig die einzige“ im Alltag der Serben. An 

der Spitze der Gemeinde, die durch das „Volk“ und die Zünfte (esnafe
339

) gewählt wurde 

und in der möglichst alle Zünfte vertreten sein sollten, stand der jeweilige Priester als Ver-

treter des Metropoliten, wobei Letzterer stets die Wahl der Gemeinde bestätigen musste. 

Aus dieser Gemeindeleitung wurden wiederum zwei Vorsitzende gewählt, von denen einer 

für schulische, der andere für kirchliche Angelegenheiten zuständig war. Gegenüber den 

osmanischen Behörden waren stets die Priester der jeweiligen Städte verantwortlich, die als 

Vertreter des Metropoliten fungierten.
340
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Ebenso besaßen die Dörfer eigene Verwaltungsstrukturen. Hier wählte die Bevölkerung 

ihre eigenen Dorfvorsteher (hoca-başı,
341

 serb. kmet, osm./türk. auch muhtar), deren Wahl 

die lokale osmanische Verwaltung bestätigen musste und die sich gemeinsam mit den bei-

den Ortsältesten um die Belange des Dorfes kümmerten und die alleinige Entscheidungsbe-

fugnis innehatten. Zu den wichtigsten Aufgaben des Kmeten zählte es, die Steuern, deren 

Höhe in Absprache mit den Dorfbewohnern festgesetzt wurde, einzusammeln und in Kon-

fliktfällen zu schlichten. Bei kleineren Vorkommnissen wurde versucht, innerhalb des Dor-

fes eine Lösung zu finden. Erst wenn keine Einigung gefunden wurde oder der Täter sich 

dem gefällten Urteil widersetzte, wurde dieser dem osmanischen Gericht in der Stadt über-

geben. Für die Wahl des Kmeten waren Nušić zufolge weniger dessen Tauglichkeit, als 

vielmehr dessen Alter und Reichtum ausschlaggebend. Noch häufiger war aber, dass die 

Dorfbewohner reihum das Amt des Kmeten übernahmen.
342

 Quellen thematisieren kaum 

die Frage, welche ethnische oder religiöse Gruppe in gemischt besiedelten Dörfern das Amt 

des Kmeten übernahm. Es ist sicherlich davon auszugehen, dass in Orten, in denen (albani-

sche) Muslime die Mehrheit bildeten, diese auch den Dorfvorsteher stellten. Ebenso ist an-

zunehmen, dass in Dörfern, in denen Christen in der Mehrheit waren, diese nicht 

automatisch das Amt des Kmeten ausübten. Inwieweit jedoch die Anmerkung Branislav 

Nušićs tatsächlich zutrifft, dass in sämtlichen Dörfern, in denen „auch nur ein einziger Al-

baner“ lebte, dieser „gewöhnlich“ auch den Kmeten stellte,
343

 lässt sich aufgrund der für die 

vorliegende Arbeit herangezogenen Quellen nicht beantworten. Sicherlich zeigt sich hier 

die Wahrnehmung des serbischen Konsuls, der eine starke soziale Dominanz der „Albaner“ 

konstatierte. 

Gemäß Nušić verfügten die Dörfer über keine den Städten ähnlich strukturierte und ge-

wählte Kirchen- und Schulgemeinden. Besaß ein Dorf aber eine Kirche, gab es zumindest 

einen Verantwortlichen für den kirchlichen Bereich, der sich, falls das Dorf über eine Schu-

le verfügte, auch um diesbezügliche Angelegenheiten kümmerte. Die lokalen serbischen 

Kirchen- und Schulgemeinden in den Städten waren abgesehen von kirchlichen und schuli-

schen Belagen, um die sich die Dörfer selbst kümmerten, auch für die umliegende Dörfer 

betreffenden Angelegenheiten zuständig.  

Ähnlich wie die Bölükbaşı in den Stammesgebieten und Bayraks sowie die Kmeten und 

orthodoxen Priester in den serbischen Stadtvierteln und Dörfern die Verbindungsglieder 
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zwischen lokaler Bevölkerung und osmanischen Behörden waren, fungierten in albanischen 

Dörfern sogenannte Dorfälteste (alb. plaku i katundit) als Vermittler. Elmaz Bib Doda zu-

folge wurden die Dorfältesten in den Dörfern der Oberreka von den Häuptern sämtlicher 

Familien des jeweiligen Dorfes gewählt und erhielten von diesen 24–30 türkische Pfund als 

Entlohnung. Die Wahl des Dorfältesten musste stets der Kaymakam von Žirovnica (alb. 

Zheranica) bestätigen, indem er den Dorfältesten mit vier oder fünf angeseheneren Perso-

nen empfing und ihnen als Zeichen seiner Zustimmung das Siegel des Dorfes übergab. Nur 

selten kam es vor, dass die Wahl eines Dorfältesten nicht anerkannt wurde. Ähnlich wie die 

Kmeten war er dafür verantwortlich, die festgesetzten Steuern dem Steuereintreiber zu 

übergeben, daneben den Gendarmen und dem Militär Beihilfe bei der Verfolgung von Ver-

brechern zu leisten, aber auch den Schriftverkehr zwischen osmanischen Behörden und 

lokaler Bevölkerung zu regeln. Solange die Steuern pünktlich bezahlt wurden, so Doda, 

mischten sich die osmanischen Beamten in die Art und Weise der Steuereinhebung nicht 

ein. In der Oberreka waren alle Einwohner verpflichtet, dem Dorfältesten jährlich ein Pfund 

zu zahlen. Weigerte sich jemand, konnte die lokale Gendarmerie im Einverständnis mit 

dem Dorf beispielsweise ein Pferd beschlagnahmt und verkaufen und auf diesem Wege die 

Steuer entrichten. Im Falle besonders armer Familien übernahmen Wohlhabendere die 

Bezahlung der Steuern. Die Verhaftung von Verbrechern, eine Aufgabe der Dorfältesten 

und ihrer zur Verfügung stehenden Gendarmen, war nahezu unmöglich, wenn in einem 

Dorf kein Militär stationiert war. Denn Dorfälteste und Gendarmen, die ebenfalls häufig 

aus dem jeweiligen Dorf stammten, wollten Konflikte mit den mit ihnen befreundeten 

Dorfbewohnern vermeiden. Doda zufolge hatten folglich Dorfbewohner und Räuber außer-

halb des Ortes wenig zu fürchten. „Gefährlicher, ja geradezu lebensgefährlich war für alle 

Übeltäter das Verbleiben im Dorfe nur dann, wenn Militär dort lag.“
344

 

Die städtische Gesellschaft: osmanische Beamte, Agas und Beys, die ulema, albanische 

Chefs, Priester, Lehrer, Missionare, europäische Konsuln, Händler und Handwerker 

Städtische und dörfliche Gesellschaften waren vielschichtig und komplex, was sich auch 

durch die Anwesenheit unterschiedlicher Akteure zeigt. Neben osmanischen Beamten, mus-

limischen und zu einem sehr kleinen Teil auch christlichen
345

 Grundbesitzern, muslimi-
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schen Geistlichen, christlichen Priestern und einflussreichen lokalen Muslimen war die lo-

kale Gesellschaft durch muslimische und christliche Händler und Kaufleute gekennzeich-

net. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, ermöglicht durch die Tanzimat-Reformen, nahm 

die Anwesenheit von christlichen Lehrern und katholischen Missionaren deutlich zu, nicht 

nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. In den Städten waren zudem zunehmend 

„Ausländer“ präsent: Neben den katholischen Missionaren und Reisenden waren dies die 

Vertreter der europäischen Großmächte sowie Serbiens.
346

 

Die lokale politische und soziale Führungselite war muslimisch geprägt. Hierzu zählten 

der Vali, der Mutessarif, der Kaymakam und der Mudir. Zum Teil bestanden enge Verbin-

dungen zwischen lokalen einflussreichen Muslimen und osmanischen Beamten. Während 

der Vali meist nicht aus der Region stammte, wurden die unter diesem stehenden Beamten, 

seltener der Mutessarif, öfters aber der Kaymakam und der Mudir häufig aus den lokalen 

einflussreichen Familien rekrutiert. So war beispielsweise der Mudir von Peja in den 

1860er Jahren ein „Arnaout Bey“ aus Prizren,
347

 während Abdullah Bey aus Gjakova 1873 

dortiger Kaimakam wurde.
348

 Die Machtposition, die manche albanischen Muslime in der 

lokalen Verwaltung erlangten, konnten sie durch ihre engen Verwandtschaftsnetzwerke 

ausbauen. 

Eine sozial herausragende Stellung besaß die Gruppe der „Osmanlı“
349

, die auch nach 

den Reformen im 19. Jahrhundert in erster Linie osmanische Staatsbedienstete und die 

muslimische städtische Oberschicht umfasste. Bei dieser Gruppe handelte es sich keines-

wegs ausschließlich um ethnische Türken, sondern generell um Muslime unabhängig von 

ethnischer Zugehörigkeit. So zählten in Kosovo zu dieser Gruppe auch lokale muslimische 

Albaner, die in der örtlichen Verwaltung oder im Militär tätig waren und nicht selten sich 

an westeuropäischen Normen und Vorstellungen orientierten. Der Mudir von Peja, den bri-

tischen Reisenden Georgina Muir Mackenzie und Adeline Paulina Irby zufolge ein 
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„Arnaout Bey of Prizren, proved an aristocratic-looking personage in an European suit of 

white.“
350

  

Einfluss besaßen in der städtischen Gesellschaft daneben die grundbesitzenden Beys 

und Agas, die in Kosovo – anders als in heute südalbanischen Gebieten mit sehr reichen 

großgrundbesitzenden Beyfamilien – mittleren und kleineren Grundbesitz besaßen,
351

 ihre 

Wohnsitze meist in den Städten hatten und dort über beträchtlichen wirtschaftlichen und 

sozialen Einfluss verfügten,
352

 auch wenn die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen 

im spätosmanischen Kosovo seit dem 19. Jahrhundert zu einem Verarmungsprozess in 

manchen Beyfamilien führten.
353

 In Anlehnung an osmanische Vorbilder und mit dem An-

spruch, nur innerhalb sozial gleichgestellter Familien zu heiraten,
354

 befolgten Bey- und 

Agafamilien üblicherweise eine strenge Endogamie,
355

 die der kosovarische Soziologe 

Gjergj Rrapi auch für Kosovo festhält.
356

 Innerhalb der jüngeren Generation der Beys und 

Agas entstand seit dem späten 19. Jahrhundert eine intellektuelle Elite, die jedoch zahlen-

mäßig sehr beschränkt blieb. 

Über bedeutenden Einfluss in der städtischen Gesellschaft verfügten in Kosovo neben 

den Beys und Agas die sogenannten „Chefs“, ein Begriff, den auch österreichisch-

ungarische und serbische Diplomaten und Reisende verwendeten. Als Chefs wurden die 

Führer der albanischen Stämme im Bergland von Gjakova bezeichnet, aber auch machtvol-

le albanische Muslime, die Posten in der osmanischen Gendarmerie, in der Armee oder der 

Verwaltung erhalten hatten, zudem Beys und andere Notabeln. Ihre gesellschaftliche 
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354
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Machtposition, die sich über den städtischen Raum auch in das Umland ausdehnte, konnten 

die albanischen Chefs aufgrund verwandtschaftlicher Solidaritäten, die auf etablierten Hei-

ratsbeziehungen beruhten, und enger Freundschaftsverbindungen aufbauen. Daneben konn-

ten sie bei verschiedenartigen Konflikten auf die Unterstützung benachbarter albanischer 

Stämme zählen.
357

 

Gemäß dem französischen Konsul in Skopje konnten bestimmte Albaner, die mächtigen 

Stämmen angehörten und Einfluss gewonnen hatten, zu „Chefs“ aufsteigen. Sie waren 

reich, und ihre Macht konnte auch an der Anzahl ihrer „Gewehre“ gezählt werden, was 

gleichbedeutend war mit der Anzahl an waffenfähigen Männern, die sie im Bedarfsfall zu 

rekrutieren in der Lage waren. Die Chefs entschieden über die Zusammenkunft von Ver-

sammlungen, um gesellschaftlich relevante Probleme zu diskutieren und diesbezüglich Ent-

scheidungen zu treffen.
358

  

Lokaler Einfluss und Machtausbau beruhte nicht nur auf engen Familien- und Ver-

wandtschaftsnetzwerken, sondern auch auf guten Freundschafts- und Allianzbildungen 

(taraf). Letztere wurden durch Heiraten geschmiedet, die meist innerhalb eines lokalen und 

regionalen Rahmens stattfanden. So war etwa der herkunftsmäßig dem Stamm der Krasniqi 

zugehörige Haxhi Zeka in Peja sehr einflussreich, wo er erfolgreich Handel trieb, Geschäfte 

sowie Grundbesitz erwarb und eine Mühle erbauen ließ. Aufgrund seiner wirtschaftlichen 

Macht sicherte er sich die weitere Unterstützung der Krasniqi und konnte erfolgreich mit 

der alteingesessenen Familie der Begolli in Peja rivalisieren.
359

 Allianzen reichten im 19. 

Jahrhundert in den nordalbanischen Raum und in den Sancak Yeni Pazar, wobei es auch 

enge Verbindungen zwischen albanischen und slawischen Muslimen gab.
360

 

Über beträchtlichen sozialen Einfluss in den Städten verfügte die hohe islamische Geist-

lichkeit, insbesondere die Religionsgelehrten (ulema), hier allen voran die Muftis und Ka-

dis, aber auch die rangmäßig unter diesen stehenden Imame und Hodschas, sowie die 

Vorsteher von mystischen islamischen Orden, die Scheichs. Eine sozial hervorgehobene 

Stellung besaßen Kaufleute und Händler.
361

 Seit dem späten 18. Jahrhundert waren ver-
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mehrt nichtmuslimische Bevölkerungsgruppen, vor allem orthodoxe Südslawen, Aromunen 

und Juden im Handel erfolgreich tätig. Dies verdeutlicht etwa die Anmerkung des österrei-

chisch-ungarischen Vizekonsuls 1875, in Prizren besitze der Kaufmann Sligo Janić mit 

seinen Brüdern „die angesehenste Firma“ der Stadt,
362

 während Mackenzie und Irby, die in 

den späten 1860er und frühen 1870er Jahren die Region bereisten, die Aromunen als die 

„wohlhabendsten Bürger“ Skopjes bezeichneten.
363

 Nicht zu vergessen ist auch die Bedeu-

tung von muslimischen Händlern, deren Rolle in Kosovo bisher kaum untersucht wurde.
364

 

In der serbischen Bevölkerung standen neben Kaufleuten insbesondere Priester- und 

Lehrerfamilien in hohem Ansehen wie beispielsweise die Popovići, die nicht nur in 

Gračanica (alb. Graçanica), sondern auch in Prishtina und in der Kosovo-Ebene bekannt 

und einflussreich waren. In Prizren spielte Petar Kostić, zunächst Lehrer, dann Direktor der 

dortigen Bogoslovije, eine herausragende Rolle.
365

 

Die städtische Gesellschaft war des Weiteren durch ein reiches und spezialisiertes 

Handwerk gekennzeichnet. Prizren – von Johann Georg als „Hauptwaffenschmiede“ des 

Balkans bezeichnet –
366

 war bekannt für seine Büchsenmacher, die Gewehre herstellten und 

einen lebhaften Handel trieben, daneben prägten Schneider, Sattler, Gold-, Eisen- und 

Scherenschmiede sowie Ziegenhaarverarbeiter, die Taue und Decken herstellten, das Stadt-

bild. Gerber erzeugten Saffian und anderes Leder, das von Kaufleuten aus Bosnien, Serbien 

und Österreich-Ungarn gekauft wurde. Posamentierer stellten Kordeln, Bänder, Knöpfe, 

Garn und Fäden aus Silber, Wolle und Seide her.
367

 Jastrebov zufolge zählte Gjakova 150 

Geschäfte, in denen Seide hergestellt wurde. Die Seidenproduzenten waren am vermö-

gendsten, danach folgten die Schneider, die 200 Geschäfte in Gjakova betrieben.
368

 Wäh-

                                                                                                                                                     
Begriff auf ähnliche Weise seit dem Ende des 118. Jahrhunderts und spricht von „neuen Mittelklassen“, die 

sich durch die strukturellen Veränderungen im Osmanischen Reich herausgebildet hätten. Vgl. auch KARPAT, 

Millets and Nationality, 156; KARPAT, An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman 

State, 58-59. Im Unterschied zu Clayer zählt Karpat auch die lokale Ulema zur Mittelklasse. 
362

 Lippich an Andrássy, Prisren, 5. Oktober 1875, Nr. 24. HHStA PA XXXVIII/Kt. 207. 
363

 MACKENZIE/IRBY, Travels, Bd. 2, 165. 
364

 Vgl. zu den Kaufmannsgruppen, unter anderem auch zu der nicht gänzlich unbedeutenden Rolle von mus-

limischen Händlern in gewissen Teilen des Osmanischen Reiches Donald QUATAERT, The Age of Reforms, 

1812-1914, in: Halil İNALCIK/Donald QUATAERT (Hgg.), An Economic and Social History of the Ottoman 

Empire, 1300-1914. Cambridge 1994, 759-943, hier 837-841. 
365

 Vgl. POPOVIĆ/BOVAN, Život Srba; KOSTIĆ, Crkveni život. 
366

 Ami Boué hielt in seinem 1840 erschienen Werk über die „europäische Türkei fest, dass die meisten Ge-

wehrhändler in Prizren zu finden seien. Ami BOUÉ, Die europäische Türkei. Bd. 2. Wien 1889, 56. Und Jo-

hann Georg von Hahn bezeichnete Prizren als Hauptwaffenschmiede“ des Balkans. Vgl. HAHN, Reise durch 

die Gebiete, 80. 
367

 Gemäß der Salnames des Vilayets Prizren 1873/74 und 1874/75 untersucht in KALESHI/KORNRUMPF, Das 

Wilajet Prizren, 206-207. 
368

 JASTREBOV, Stara Srbija, 178. 



93 

rend die Ausübung bestimmter Handwerke, wie etwa das des Büchsenmachers, lediglich 

Muslimen gestattet war,
369

 dominierten Christen andere Handwerke. So waren gemäß Edith 

Durham ähnlich wie in ganz Nordalbanien auch in Gjakova, Prizren, Prishtina und 

Mitrovica nahezu alle Silberschmiede Katholiken, deren Beruf von Familie zu Familie 

weitervererbt wurde.
370

 Die Organisation der Handwerker in Gilden und Zünfte hatte im 

späten 19. Jahrhundert an Bedeutung verloren, ihr Einfluss in der lokalen Bevölkerung war 

gesunken, war aber nicht gänzlich verschwunden. Gemäß Nušić, der sich in seinen Ausfüh-

rungen auf die serbische Bevölkerung im östlichen Kosovo bezog, hatten die esnafe „frü-

her“ das „Volk“ und dessen Wünsche vertreten und wichtige Entscheidungen gefällt. Hier-

Hierfür sei nun aber die lokale orthodoxe opština verantwortlich, wobei die esnafe in den 

Gemeindesitzungen weiterhin präsent waren und jede Handwerkszunft das Ziel hatte, ver-

treten zu sein.
371

 Auf einen anhaltenden Einfluss der esnafe auf das Lokalgeschehen weisen 

die Bittschriften und Eingaben der serbischen Kirchen- und Schulgemeinden hin, die teils 

von Vertretern mehrerer esnafe unterzeichnet wurden.
372

 

Der ländliche Raum: Bauern und Grundbesitzer 

Der ländliche Raum war bäuerlich und landwirtschaftlich geprägt. Die zahlenmäßig um-

fangreichste Bevölkerungsgruppe bildeten christliche und muslimische Bauern, wobei hier 

zwischen mehrheitlich muslimischen, aber auch christlichen Freibauern und wirtschaftlich 

und sozial stärker abhängigeren christlichen, in erster Linie orthodoxen sowie muslimi-

schen Kolonen und Pachtbauern zu unterscheiden ist. So hielt Ippen wie folgt fest: 

 

„[…] der Grund und Boden gehört den mohammedanischen Grundherren und wird 

von christlichen Kolonen bearbeitet; doch existieren aber sowohl mohammedanische 

als auch einige christliche Freibauern, sowie christliche Grundherren aus den Städ-

ten, welche ebenfalls über Kolonen verfügen.“
373
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Oft lebten muslimische landbesitzende Notabeln – und wie obiges Zitat verdeutlich auch 

christliche Grundbesitzer – in den Städten und ließen ihr Land von christlichen Pachtbauern 

bebauen.
374

 Neben großem Landbesitz, praktisch ausschließlich in muslimischen Händen, 

gab es auch eine Vielzahl an kleinerem Grundbesitz, der meist in den Händen unabhängiger 

albanischer Landwirte,
375

 selten auch in serbischem Besitz war.
376

 Abgesehen von einer 

Vielzahl von Albanern war der größte Teil der Serben als Pachtbauern oder Halbpächter bei 

albanischen oder türkischen Beys und Grundbesitzern tätig.
377

 Auch wenn die steuerliche 

Last christlicher Bauern durch die Bezahlung der Kopfsteuer höher als diejenige von Mus-

limen war, unterschied sich der tägliche Überlebenskampf einfacher, armer muslimischer 

Bauern nicht wesentlich von dem christlicher Bauern, da die Steuerlast auch für Muslime 

trotz Befreiung von der Kopfsteuer sehr hoch sein konnte und die Steuern im Laufe des 19. 

Jahrhunderts regelmäßig erhöht wurden.
378

 Daneben waren bestimmte christliche Familien 

und Dörfer bis in die 1860er Jahre durch Fermane von Steuern befreit, was aber durch die 

osmanische Reformpolitik immer stärker eingegrenzt wurde. Zu dieser Gruppe zählten die 

albanischen katholischen Fandi oder die serbische Familie der Doganjdžići, die per Ferman 

von der Zahlung der Kopfsteuer enthoben waren. Letztere waren im Gegenzug verpflichtet, 

für die Sultane Falken zu züchten.
379

 Auch das serbische Dorf Babuš (auch Srpski Babuš) 

musste keine Kopfsteuer zahlen, da die Vorfahren des Dorfes als Späher gedient hatten; die 

Bewohner des Dorfes waren bis zum russisch-osmanischen Krieg selbst Grundbesitzer.
380

 

Im westlichen Kosovo wurden als lokale Gendarmen neben Muslimen auch albanische Ka-

tholiken aus der Gegend um Gjakova und Peja, vorwiegend die sogenannten Fandi einge-

setzt, die eine Untergruppe und einen Bayrak innerhalb der nordalbanischen 
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Stammeskonföderation der Mirditen
381

 bildeten und neben anderen Katholiken im 19. Jahr-

hundert, möglicherweise auch schon früher, in die Gebiete um Peja, Gjakova und Prizren 

eingewandert waren.
382

 Als Gendarmen und irreguläre Hilfstruppen spielten die Fandi eine 

bedeutende Rolle in der Bekämpfung von Räubern und Aufständischen.
383

 Seit 1903 wur-

den auch vermehrt Katholiken und Orthodoxe in die lokale Gendarmerie aufgenommen, 

was zu starken Spannungen und Konflikten in der Bevölkerung führte.
384

 

Manche Zeitgenossen nahmen große Unterschiede zwischen albanischen und serbi-

schen Dörfern war. Ein serbischer Soldat, der im 1. Balkankrieg im Herbst 1912 mit seiner 

Brigade durch Kosovo zog, hielt fest: 

 

„Die albanischen Dörfer sind viel besser, viel reicher als die serbischen, es gibt viel 

Vieh dort. Manch einer hat 50 oder 80 Pferde, Tausende von Schafen. Bei einem tür-

kischen Bauern fanden wir zehntausende Schafe und eine halbe Million Kilogramm 

Weizen in den Speichern. Ihre Häuser sind schöner, zweistöckig; manch einer, in 

Badrovci zum Beispiel, bei Skopje, hat neue landwirtschaftliche Geräte. Die Serben 

können sich nicht dazu entschließen, Vieh zu halten, weil es sonst die Kotschaki, 

albanische Banditen, wegnehmen würden. Die Serben, sogar die reichen, bauen in 

den Dörfern, wo es Albaner gibt, auch keine schönen Häuser. Und wenn ein Serbe 

ein zweistöckiges Haus hat, dann streicht er es nicht an, damit es nicht besser aus-

sieht als die albanischen Häuser.“
385

 

 

Daneben trat die orthodoxe serbische Kirche mit ihren Klöstern als Großgrundbesitzer 

auf.
386
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IV. Das Zusammenspiel lokaler, regionaler und internationaler 

Akteure 

1. Der osmanische Staat 

Der osmanische Staat befand sich im 19. Jahrhundert in einer starken Umbruchszeit, einer 

Zeit des Machtverfalls, den er mit Reformen aufzuhalten und sogar rückgängig zu machen 

versuchte. Auch wenn der Erfolg der Reformversuche in weiten Teilen äußerst begrenzt 

blieb, hatten diese dennoch massive Auswirkungen auf die interreligiösen und interethni-

schen Beziehungen. Zum einen war es das Ziel des osmanischen Staates, ehemals indirekt 

beherrschte Gebiete, so auch Kosovo, staatlich stärker zu durchdringen und zu kontrollie-

ren. Zum Zweiten sollte das christlich-muslimische Verhältnis neu geregelt und eine 

Gleichstellung und Gleichbehandlung durchgesetzt werden. Beide Vorhaben konnten nur 

teilweise umgesetzt werden. Im Folgenden sollen zunächst die staatlichen Zentralisie-

rungsmaßnahmen und ihr begrenzter Erfolg aufgezeigt werden, um dann im Anschluss da-

ran die Reformen des Steuersystems, des Militär- und Gendarmeriewesens, der 

Verwaltungs- und Rechtsorgane zu beleuchten und hier insbesondere der Frage nachzuge-

hen, inwieweit sich das christlich-muslimische Verhältnis in Kosovo änderte. Zentrale Re-

formen der Tanzimat-Zeit wurden während der Herrschaft Abdülhamids II. und der 

Jungtürken nicht abgebrochen, sondern fortgeführt; dennoch wiesen beide Regierungszeiten 

Charakteristika auf, die sie von der Zeit davor unterscheiden. 

Die Reformbemühungen des Osmanischen Reiches hatten bereits zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts im militärischen Bereich eingesetzt
387

 und wurden in der Tanzimat-Zeit in den 

Jahren 1839 bis 1876 intensiviert.
388

 Bei dem von Sultan Abdülmecid 1839 verkündeten 

                                                 
387

 Die Reformbemühungen des Osmanischen Reiches setzten bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein, als 

Sultan Selim III. (1789–1807) das Militärwesen reformierte und eine zusätzliche Infanterieeinheit (Nizâm-ı 

Cedîd) schuf. In seiner Regierungszeit wurden auch erste ständige Gesandtschaften in den europäischen 

Hauptstädten aufgebaut. Vgl. Klaus KREISER, Der osmanische Staat, 1300-1922. München 2001, 34-36. In-

tensiver wurden die Reformbemühungen unter Sultan Mahmud II. (1808–1839), der die Janitscharen (1826) 

und das Timar-System (1831) auflöste. Erste Ministerien wurden gebildet und Reformen im Bildungssystem 

durchgeführt. Zum ersten Mal wurden muslimische Knaben zu einem Studium ins Ausland geschickt und 

Staatsschulen, in denen Offiziere und Beamten ausgebildet werden sollten, gegründet; Presse und Druck er-

lebten einen Aufschwung, wirtschaftliche Abkommen wurden mit Europa geschlossen. Vgl. Bernard LEWIS, 

The Emergence of Modern Turkey. 2. Aufl. London 1968, 76-103. Über die Entstehung der modernen Büro-

kratie im Osmanischen Reich vgl. FINDLEY, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, 36-38. 
388

 DAVISON, Reform in the Ottoman Empire, 38-44; FINDLEY, The Tanzimat; Niyazi BERKES, The 

Development of Secularism in Turkey. New York 1998; Maurus REINKOWSKI, Die Dinge der Ordnung. Eine 

vergleichende Untersuchung über die osmanische Reformpolitik im 19. Jahrhundert. München 2005; Halil 

İNALCIK, Application of the Tanzimat and its Social Effects, Archivum Ottomanicum 5 (1973), 97-128; 



98 

Edikt Hatt-ı Şerif-i Gülhane („Großherrliches Dekret von Gülhane“) handelte es sich zu-

nächst lediglich um eine allgemein gehaltene Absichtserklärung und Grundsatzentschei-

dung für die zu verfolgende Reformpolitik der kommenden Jahre, deren Hauptziele darin 

bestanden, die offensichtliche Schwäche des Osmanischen Reiches zu bekämpfen, seine 

militärische Niederlagen aufzuhalten und den technischen Fortschritt Westeuropas aufzuho-

len. Im Vordergrund standen eine stärkere Integration ehemals indirekt beherrschter Gebie-

te des Osmanischen Reiches, eine Zentralisierung der Verwaltung nach französischem 

Vorbild
389

 sowie eine Ausweitung und Neugestaltung des Bildungssystems. Zentral war 

daneben die Neugestaltung des Militärs durch den seit Beginn des 19. Jahrhunderts in An-

griff genommenen Aufbau eines stehenden Heeres und die Reform des Gerichts- und des 

Steuerwesens. Eine wichtige Komponente des Reformvorhabens war die Frage nach dem 

Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, welches neu geregelt werden sollte. So 

wurde festgehalten, Leben, Ehre und Eigentum für alle Untertanen unabhängig von religiö-

ser Zugehörigkeit zu garantieren. Das Edikt Hatt-ı Hümâyûn (1856) wiederum, in dem die 

Reformvorhaben bestätigt und erweitert wurden, enthielt keinen Passus über die Gleichstel-

lung von Nichtmuslimen und Muslimen, was dem weiterhin geltenden religiösen Gesetz 

auch widersprochen hätte, sondern hielt lediglich fest, dass die neuen Regelungen für Mus-

lime und Christen galten.
390

 Eine Karriere in Verwaltung und Militär sollte nun unabhängig 

von religiöser Zugehörigkeit möglich sein, die seit dem späten 18. und frühen 19. Jahrhun-

dert neu gegründeten Zivil- und Militärschulen allen Konfessionen geöffnet und Muslime 

und Christen für fünf Jahre zum Militärdienst verpflichtet werden.
391

 Im Bereich der 

Rechtspflege wurden gemischte Gerichte für Verfahren zwischen Muslimen und Christen 

eingerichtet. Bei Streitfällen innerhalb einer Religionsgemeinschaft wurden jedoch weiter-

hin getrennte Verhandlungen geführt. Insgesamt wiesen die Reformen zwar gewisse säkula-

re Tendenzen auf,
392

 ihre religiösen Bezüge sind aber unverkennbar, was sich etwa darin 

zeigt, dass das im Zivilgesetzbuch kodifizierte Scheriat in Kraft blieb und der Einfluss der 
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Ulema im Alltag der Bevölkerung, in den religiösen Schulen und den Gerichten in weiten 

Teilen des Osmanischen Reiches bestehen blieb.
393

 

Staatliche Zentralisierungsmaßnahmen und ihr begrenzter Erfolg: Steuereintreibung, Rek-

rutierung, Entwaffnung, Bevölkerungsregistrierung 

In Kosovo war die Tanzimat-Zeit, wie auch in anderen Teilen des Osmanischen Reiches, 

zunächst durch den Versuch geprägt, die Region unter direkte Staatsgewalt zu bringen. 

Dies scheiterte jedoch großteils aufgrund des lokalen Widerstands der Bevölkerung, der 

sich zu Beginn der 1830er Jahre gegen die Versuche der Osmanen richtete, Steuern einzu-

treiben und Rekruten für das stehende Heer (nizam) auszuheben, wobei es hier zu gemein-

samen Aktionen von albanischen und slawischen Muslimen kam.
394

 Zwar konnte 

schließlich die Macht lokaler einflussreicher Führer wie Arslan Pascha Begollis in Peja, 

Jashar Pascha Gjinollis in Prishtina sowie Mahmud und Emin Pascha Rotuls in Prizren er-

folgreich gebrochen werden. Die Zentralisierungsmaßnahmen konnten aber auch in der 

Folgezeit nicht umgesetzt werden, da die lokale muslimische und christliche Bevölkerung 

weiterhin gegen Steuereintreibungen, Rekrutenaushebungen für das stehende Heer und 

Entwaffnungsversuche revoltierte.
395

 Muslime lehnten die stärkere Rekrutierungsversuche 

gerade hinsichtlich militärischer Einsätze in entfernteren Gebieten des Osmanischen 

Reiches ab. So zeigt sich, dass der Kriegsdienst für Muslime ähnlich wie andere Dienste für 

den osmanischen Staat mit einem hohen sozialen Prestige verbunden war, gleichzeitig aber 

auch als Belastung empfunden werden.
396

 Aufstände brachen 1843
397

 erneut aus, konnten 
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aber von den Osmanen 1844/45 durch Militärexpeditionen vorübergehend unterdrückt wer-

den. 

Um der Einberufung in das stehende Heer zu entgehen, fanden Muslime, die von dieser 

Regelung in erster Linie betroffen waren, verschiedene Wege. In mehreren Fällen erklärten 

sich beispielsweise Muslime zu Christen, da diese trotz der Reformvorgaben praktisch 

kaum zum Militärdienst eingezogen wurden.
398

 Die Erfolge der Osmanen blieben insge-

samt begrenzt und nur so lange gesichert, wie osmanisches Militär vor Ort war. Zog sich 

dieses zurück, stellten sich die vorherigen Zustände bald wieder ein, weswegen die Militär- 

und Steuerreformen in Kosovo zunächst nicht weiter verfolgt wurden. Dass es sich hierbei 

lediglich um einen „äußeren Schein der Ergebenheit und Unterwürfigkeit“
399

 handelte, der 

osmanische Staat aber über kein Gewaltmonopol in der Region verfügte, wird auch in den 

Beschreibungen des katholischen Erzbischofs von Skopje deutlich, der die Situation in Ko-

sovo 1845 trotz nicht vorhandener größerer Aufstände aufgrund der gewaltsamen, teils töd-

lichen Übergriffe als die einer „permanenten Revolution und Anarchie“ beschrieb.
400

 

Die erneuten Versuche seit Mitte der 1860er Jahre, die Reformen umzusetzen, scheiter-

ten am heftigen Widerstand insbesondere der albanischen Bevölkerung, die eine Einmi-

schung des osmanischen Staates in lokale Angelegenheiten ablehnte: So zahlte die 

Bevölkerung in den Sancaks İpek und Prizren nur einen Teil der ursprünglich vorgeschrie-

benen Steuern; auch Rekruten waren sie nur begrenzt bereit zu stellen.
401

 Während in den 

Städten die Reformen, wenn auch lediglich nominell und ansatzweise, umgesetzt werden 

konnten, zeigte sich in den abgelegeneren Berggebieten, in denen der osmanische Staat 

kaum präsent war, eine gänzlich andere Situation. Eine staatliche Integration in diesen Re-

gionen misslang großteils. Die neuen muslimisch-christlich gemischten Gerichte existierten 

hier überhaupt nicht. Ebensowenig konnten die Konskriptionen für das stehende Heer 

durchgeführt werden, wobei die Bergbewohner jedoch im Kriegsfall häufig weiterhin als 
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irreguläre Truppen (başıbozuk) Heeresfolge leisteten.
402

 Die Bergbevölkerung stand den 

Reformen besonders ablehnend gegenüber, wie ein Bericht des österreichisch-ungarischen 

Vizekonsuls aus Prizren 1870 zeigt, in dem dieser schreibt, dass die „Bergbewohner Hoch-

albaniens die Institutionen des Vilayets verabscheuen […].“
403

 Bis zum Ende der osmani-

schen Herrschaft blieben die Militärexpeditionen der Osmanen gegen Aufständische, 

Räuber und Kriegsdienstverweigerer erfolglos oder positive Resultate lediglich von kurzer 

zeitlicher Dauer.
404

 

Aber nicht nur die Gebirgsgegenden, sondern der gesamte westliche Kosovo um 

Gjakova und Peja bereitete den Osmanen Schwierigkeiten. Gjakova wurde in einem Bericht 

eines albanischen Pfarrers aus der Region als eine „[…] republica tanto mal governato che 

ogni malanno, e sceleragine vien commesso tutto dì, senza che il governo possa agire e far 

osservare le sue leggi, non avendo forza a falle osservare […]“
405

 beschrieben. 

Der Widerstand der Bevölkerung gegen die Zentralisierungsmaßnahmen des osmani-

schen Staates äußerte sich in besonderem Maße in der Ablehnung von Bevölkerungs-

registrierungen, die den Osmanen als Grundlage für Steuereinziehungen und Rekrutenaus-

hebungen dienten. Albanische Muslime stellten sich hier besonders stark der Registrierung 

der Frauen entgegen, weil sie diese gemäß einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbe-

richt vom Beginn des 20. Jahrhundert als „Demütigung“ empfanden.
406

 Die Erfolglosigkeit 

dieser Zentralisierungsmaßnahmen war noch unter der Regierungszeit der Jungtürken, die 

derartige Reformen weiterverfolgten, spürbar. Die Bevölkerung widersetzte sich den Ver-

suchen der Jungtürken, Steuern zu erheben, die Blutrache einzuschränken und Raub einzu-

dämmen.
407

 

Der Widerstand insbesondere albanischer Bevölkerungskreise gegen die staatlichen 

Zentralisierungsbestrebungen nahm nicht selten gewaltsame Formen an. Die Unzufrieden-

heit der lokalen Bevölkerung, die sich häufig gegen die Provinzgouverneure und die osma-
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nischen Beamten richtete, äußerte sich auf unterschiedliche Weise. In den 1870 und 1880er 

Jahren wurden osmanische Garnisonen angegriffen,
408

 Wachhäuser angezündet,
409

 die Re-

gierungspost von Räubern überfallen,
410

 blutige Zusammenstöße mit osmanischen Wach-

posten ereigneten sich,
411

 Telegraphenämter wurden besetzt
412

 und Telegraphenleitungen 

unterbrochen.
413

 Der österreichisch-ungarische Vizekonsul Lippich in Prizren berichtete 

1872 etwa von einer „Bande“, die sich der Ausmessung eines Weingartens widersetzte. Sie 

verjagte die hiermit beauftragte staatliche Kommission und beschoss die Mitglieder des 

Ausschusses. Der Diplomat hielt weiter fest, dass am Tag darauf 

 

„[…] eine bewaffnete Schaar von Bergalbanesen eine die Stadt beherrschende Anhö-

he [besetzte], von welcher sie hinabschrien, daß sie von Vali und Vilajet nichts wis-

sen wollten und eine Gewehrsalve herunterfeuerten, zum Zeichen, daß sie 

entschlossen seien, sich mit den Waffen in der Hand dagegen zu wehren.“
414

 

 

Die Abneigung der albanischen Bevölkerung gegen die osmanische Provinzverwaltung 

führte häufig dazu, dass osmanische Beamte verjagt wurden. So hielt Ippen über Novi 

Pazar fest: 

 

„Der Kajmakam oder andere Beamte, welche ihr aus irgend einem Grunde nicht ge-

nehm sind, werden einfach davongejagt; wagt der Missliebige den Willen seiner 

Vorgesetzten mehr zu achten als den der unbotmäßigen Bürgerschaft und lässt nicht 

freiwillig sein Amt im Stiche, so wird thätlich bedroht und ist seines Lebens nicht 

mehr sicher. Der Brigadegeneral Hassan Pascha, welcher 1880 auf kaiserlichen 

Befehl die Entwaffnung durchführen wollte, wurde bei einem Volksauflaufe auf der 

Strasse erschlagen, ohne dass die Schuldigen eine empfindliche Strafe erfahren hät-

ten.“
415
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Ähnlich berichtete der serbische Konsul Luka Marinković in Prishtina im Frühjahr 1890 

über den Widerstand der albanischen Bevölkerung in Drenica gegen den gerade dort im 

Dorf Vërboc (serb. Vrbovac) bei Gllogoc (alb. auch Gllogovc, Drenas, serb. Glogovac) 

installierten Kaymakam, der sich schließlich gezwungen sah, seinen Sitz vorübergehend 

nach Prishtina zu verlegen.
416

 Bereits im Januar 1891 berichtete der serbische Vizekonsul 

Todor Stanković über die erneute Erhebung der albanischen Bevölkerung gegen den 

Kaymakam, dessen Abzug gefordert wurde. Der Kaymakam floh gemeinsam mit 50 Gen-

darmen nach Mitrovica, während die Albaner gleichzeitig den Konak und die übrigen staat-

lichen Gebäude in Brand setzten und der Mutessarif sich zunehmend machtlos gegenüber 

den aus den Regionen Drenica, Gjakova und Peja versammelten Albanern zeigte, deren 

Anzahl auf 2000 angewachsen war.
417

 Auf die Frage der Abgesandten des Mutessarifs von 

Mitrovica, warum sie die Gebäude in Brand gesteckt hätten, erklärten die Albaner: „Seit 

500 Jahren hat es in Drenica keine staatliche Obrigkeit gegeben, sie ist weder erforderlich, 

noch wird es sie geben, solange wir leben!“
418

 In der Interpretation Branislav Nušićs, der in 

seinem zweibändigen Werk über Kosovo – gemeint ist hier die Region zwischen Mitrovica 

und Kaçanik – die Ereignisse in Drenica schilderte, leistete die „zügellose“ und „eigenwil-

lige“ Bevölkerung in Drenica erfolgreich Widerstand gegen die neue administrative Eintei-

lung des Gebietes. In der Region war der osmanische Staat praktisch nicht existent, die 

Bevölkerung zahlte keine Steuern, und die staatlichen Gesetze besaßen keine Geltungskraft, 

während gleichzeitig die „albanischen Oberhäupter“ herrschten und die Angelegenheiten 

nach dem Gewohnheitsrecht geregelt wurden. Auch stellte Drencia keine Soldaten für die 

reguläre Armee, zog aber im Kriegsfall mit Başıbozuk-Truppen unter der Führung von 

albanischen Chefs in den Kampf.
419

 Ähnliche Entwicklungen vollzogen sich 1904 in der 

serbischen Region Stari Kolašin (serb. auch Ibarski Kolašin, alb. Kolashin i Ibrit), das ad-

ministrativ zur Kaza Mitroviça gehörte und wo sich die orthodoxe Bevölkerung gegen den 
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dortigen Kaymakam auflehnte und forderte, ausschließlich zu Prishtina zählen zu wollen.
420

 

Im Sommer des gleichen Jahres verjagten die Bewohner von Gusinje die osmanischen Ge-

richtsbeamten, die in ihren Augen nicht energisch genug gegen Grenzüberfälle der Monte-

negriner vorgegangen waren,
421

 während im Frühjahr 1905 die osmanischen Beamten aus 

den muslimischen Dörfern der Region Mitrovica aus Protest gegen neue Steuervorschriften 

vertrieben wurden und der Markt in Mitrovica boykottiert wurde.
422

 Auch kamen osmani-

sche Beamte zu 

Tode; so wurde etwa im April 1904 der Kaymakam von Vuçitërn mutmaßlich von einem 

Albaner erschossen.
423

 

Eines der Hauptziele der Reformen war es, die Bevölkerung zu entwaffnen oder zumin-

dest das weit verbreitete öffentliche Tragen von Waffen zu verbieten, nicht zuletzt, um 

bewaffnete Aufstände gegen die osmanische Zentralregierung zu verhindern.
424

 Aufgrund 

des heftigen Widerstands der Bevölkerung konnte aber auch dies lediglich in einigen Städ-

ten durchgeführt werden – und auch nur für gewisse kurze Zeiträume.
425

 Die Militärexpedi-

tionen der Osmanen brachten, wie bereits erwähnt, nur kurzen Erfolg, und das 

Waffentragen der muslimischen Bevölkerung und in geringerem Maße der albanischen 
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Katholiken blieb an der Tagesordnung,
426

 während die orthodoxe Bevölkerung mit Aus-

nahme weniger orthodoxer Dörfer bis in die 1890er Jahre großteils unbewaffnet war.
427

 

Gemäß österreichisch-ungarischer Konsulatsberichte war noch im frühen 20. Jahrhun-

dert das Waffentragen weit verbreitet, wenn es auch zeitweise etwas kontrolliert werden 

konnte.
428

 Während nicht selten aber das Tragen von Waffen innerhalb der muslimischen 

Bevölkerung toleriert wurde, ergriffen die osmanischen Behörden, wenn sie Christen be-

waffnet antrafen, Maßnahmen dagegen: 

 

„Die Mohammedaner von Ipek und Gjakova tragen wieder allgemein und öffentlich 

Waffen, […]. Nur wenn ein Christ betroffen wird, daß er dem Beispiele seiner mo-

hammedanischen Nachbarn folgend zur eigenen Sicherheit bewaffnet ausgeht, 

schreiten sofort Polizei und Gendarmerie ein, indem sie den Mann entwaffnen und 

der Strafbehörde einliefern.“
429

 

 

Es kam auch vor, dass eine Art Kompromiss zwischen den osmanischen Regierungsbehör-

den und der lokalen muslimisch-albanischen Bevölkerung geschlossen wurde, wie etwa im 

Frühjahr 1904, als auf eine allgemeine Entwaffnung verzichtet wurde, die Bevölkerung 

aber im Gegenzug die Waffen in Depots lagern sollte.
430

 Im Sommer des gleichen Jahres 

trugen die Albaner auf dem Land und in den Bergregionen nordwestlich von Mitrovica, in 

dem Rogozna-Gebirge, aber erneut Waffen.
431

 Albanische Muslime argumentierten gegen 

eine Entwaffnung, indem sie darauf hinwiesen, dass die christliche orthodoxe Bevölkerung 

von den benachbarten Balkanstaaten mit Waffen versorgt wurde. Berichtet wird, dass os-

manische Beamte, wie etwa der Kaymakam in Novi Pazar, immer wieder versuchten, das 

Waffentragen zu verbieten, und wie sich die muslimische Bevölkerung widersetzte und 

argumentierte, dass die Serben auch bewaffnet seien.  

 

„[…] und soll man sogar beschlossen haben das Verbot mit dem Hinweis darauf 

nicht zu beachten, daß die Serben nächst der türkischen Grenze nicht nur stets be-
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waffnet auftraten, sondern in letzter Zeit auch wieder fleißig an Feldbefestigungen 

(: genaue Ortsangaben konnten leider nicht gemacht werden :) arbeiten.“
432

 

 

Die Bemühungen, die Bevölkerung zu entwaffnen, zogen sich auch unter jungtürkischer 

Herrschaft bis 1912 hin, ohne dass die Entwaffnungsaktionen, ähnlich den anderen 

Reformbemühungen, einen längerfristigen Erfolg gezeigt hätten. Bedenkt man, dass in 

erster Linie muslimische Bevölkerungsgruppen bewaffnet waren, und zieht man die 

schwierige außenpolitische Situation in Betracht, die gekennzeichnet war durch fortlaufen-

de territoriale Verluste an die Balkanstaaten und zunehmende Grenzkonflikte mit Serbien 

und Montenegro, lässt sich freilich fragen, wie stark das Interesse des osmanischen Staats 

überhaupt gewesen sein mag, seine muslimische Bevölkerung zu entwaffnen. Auf der 

Grundlage der für die vorliegende Arbeit verwendeten Quellen lässt sich hierauf keine be-

friedigende Antwort geben. Es ist jedoch vorstellbar, dass eine völlige Entwaffnung mögli-

cherweise gar nicht beabsichtigt war oder die osmanische Politik zumindest zwiegespalten 

war in dieser Frage angesichts der Tatsache, dass Sultan Abdülhamid II. die Muslime sei-

nes Reiches als eine Art Bollwerk und „Wächter des Reiches“
433

 gegen die christlichen 

Nachbarstaaten betrachtete. Eine Interpretation von zeitgenössischen „Türken“ in Kosovo, 

die in diese Richtung zeigten, beschrieb der österreichisch-ungarische Konsul in Mitrovica 

1904. So sei 

 

„[…] aus dem Munde etwas aufgeklärterer Türken öfters zu vernehmen, daß das 

Wichtigste bei der vorjährigen Aktion in Albanien: die allgemeine Entwaffnung der 

Albanesen und Christen unterlassen wurde, daß es ohne diese keine ernstliche [sic] 

Reformen geben könne und daß dieselbe entgegen anderweitigen Behauptungen von 

dem damals in Ostalbanien konzentrierten Truppenaufgebote bei vorhandenem Wil-

len und entsprechenden klaren Befehlen aus Constantinopel ohne besondere Schwie-

rigkeiten hätte durchgeführt werden können.“
434
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Die Reform des Steuersystems sowie des Militär- und Gendarmeriewesens 

Neben dem Widerstand gegen Entwaffnungsversuche richtete sich der Protest der muslimi-

schen wie christlichen Bevölkerung gegen die Einführung neuer Steuern oder die Erhöhung 

bestehender Steuern
435

 für Muslime und Christen
436

 und die Eintreibung bereits bestehender 

Steuern.
437

 Ende des 19. und im frühen 20. Jahrhundert mussten einen großen Teil der 

Steuern sowohl Muslime als auch Christen zahlen, wobei die Steuereintreibung jährlich 

stattfand und häufig nach Dörfern und Stadtvierteln abgerechnet wurde. Direkt in die 

osmanische Staatskasse flossen die Viehsteuer auf Schafe, Ziegen und Schweine (agnam) 

und die Gebäudesteuer, außerdem der Zehent (aşar/uşur) und verschiedene Verkehrssteu-

ern (russumat), die beide Steuerpächtern übertragen wurden, sowie eine Bildungssteuer, 

gegen die sich ebenfalls Widerstand regte.
438

 Christen mussten darüber hinaus, falls sie 

weiterhin keinen Militärdienst leisteten – und dies war, abgesehen von den Fandi, stets der 

Fall –, die sogenannte Militärbefreiungssteuer (bedel-i askeriyye) zahlen, die nach 1857 die 

Kopfsteuer (cizye) ersetzt hatte.
439

 Hinzu kamen weitere Steuern wie beispielsweise soge-

nannte Hilfssteuern (jané), die unabhängig von religiöser Zugehörigkeit ab dem 15. Le-

bensjahr gezahlt werden mussten und 1877 in den Sancaks Prizren und Üsküb 10 Piaster 

für ärmere, 20 Piaster für wohlhabendere Personen betrug,
440

 die 1885 im Sancak Priştine 

neu eingeführte Mautabgabe für Wagen und Tiere
441

 und ab 1904 eine Großviehsteuer auf 

Pferde, Ochsen und Kühe.
442

 Der Widerstand richtete sich freilich ebenso gegen die Will-

kür der Beamten, die aufgrund von Eigeninteressen Steuern einführen konnten. So legte 
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Mazhar Bey, der im Herbst 1909 neuer Vali von Kosovo geworden war und gemäß Vlora 

lediglich an Aufstieg und Bereicherung interessiert war, im Frühjahr 1910 eine Steuer fest, 

um Verschönerungsarbeiten in Skopje durchzuführen. Vlora bezeichnet diese Steuer, die 

niemals offiziell beschlossen worden war, als schwere Last für die Bevölkerung.
443

 

Entgegen früheren Bestrebungen der Tanzimat-Zeit konnte die Steuerpacht bis ins frühe 

20. Jahrhundert nicht abgeschafft werden,
444

 Missbräuche waren weit verbreitet. Zum Teil 

verzeichneten Steuerpächter die eingenommenen Steuern nicht korrekt, um ihren eigenen 

Gewinn zu vergrößern. Auch kam es vor, dass bereits bezahlte Steuern an einen zweiten 

Pächter bezahlt werden mussten.
445

 Erst im frühen 20. Jahrhundert wurde erneut versucht, 

im Rahmen des Reformprogramms für Makedonien auch in Kosovo das System der 

Zehentpacht, bei der es besonders häufig zu Missbräuchen kam, zu reformieren. Neben der 

Höhe des Zehents, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die größte Steuerlast für die bäuerli-

che Bevölkerung darstellte, war es vor allem die Art und Weise, wie die Steuer eingezogen 

wurde, unter der große Teile der Bevölkerung litten. Die Zehentsteuern wurden jährlich 

versteigert, wobei der Hauptpächter eines bestimmten Sancaks die Zehnten der einzelnen 

Kazas an Unterpächter und diese wiederum die einzelnen Nahiye an weitere Unterpächter 

versteigerten.
446

 Im Vilayet Kosovo hatte die Zehentreform zu einigen Verbesserungen ge-

führt. Neben der Neuberechnung der Steuer auf der Grundlage einer fünfjährigen Durch-

schnittssumme wurde das Pachtsystem des Zehents reformiert, wobei 1903 die oben 

beschriebene Großpacht abgeschafft wurde und 1906 ein neues Reglement in Kraft trat, 

demgemäß unter anderem die ländlichen Gemeinden den Zehent gemeinschaftlich pachten 

konnte.
447

 Mit der Reform wurde auch versucht, die Zahl der christlichen Steuerpächter zu 

erhöhen, was jedoch nur begrenzt umgesetzt wurde. Während davor fast ausschließlich 

Muslime als Pächter anzutreffen gewesen waren, notierte der österreichisch-ungarische 

Konsul im März 1905, dass es im Sancak İpek nun auch einige, wenn auch wenige christli-
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che Zehentpächter gab, wobei bereits im Frühjahr 1905 nur ein kleiner Teil der Steuern 

gezahlt und diese wirtschaftlich ruiniert würden.
448

 

Auch im militärischen Bereich gelang es praktisch nicht, die Ungleichbehandlung von 

Muslimen und Christen aufzuheben. Obwohl ursprünglich so vorgesehen, wurden die 

Christen in Kosovo – wie auch in anderen Regionen des Osmanischen Reiches – nicht in 

das osmanische Militärsystem integriert, sondern zahlten die sogenannte Militärbefreiungs-

steuer, eine Steuer, die erst 1909 abgeschafft wurde und die als Kopfsteuer auch vorher 

bestanden hatte und lediglich umbenannt worden war. 1910 kam es zu ersten Versuchen, 

auch Serben in den Militärdienst aufzunehmen.
449

 Dass sich in diesem Punkt folglich kaum 

etwas geändert hatte, spiegelt sich auch in der Wahrnehmung der lokalen Bevölkerung 

wider, die die Militärbefreiungssteuer großteils weiterhin als Kopfsteuer bezeichnete.
450

 

Gleichzeitig zeigt sich aber, dass zum einen der Betrag der neuen Militärbefreiungssteuer 

denjenigen der alten Kopfsteuer zeitweise überstieg. Gemäß dem österreichisch-

ungarischen Vizekonsul in Prizren betrug die Militärbefreiungssteuer 1875 für die Katholi-

ken 30 Piaster für jeden männlichen Bewohner von Geburt an bis zum Tod und wurde so-

gar für Verstorbene erhoben, wohingegen lediglich Männer im erwachsenen Alter bis 60 

Jahre aufgefordert gewesen waren, die Kopfsteuer zu zahlen; Beschwerden der Christen 

gegen die Steuer mehrten sich.
451

 Zum Zweiten wurde mit der Reform versucht, steuerliche 

Ausnahmen für Christen, die dem osmanischen Staat zwar besondere Dienste leisteten – 

auch im militärischen und sicherheitspolitischen Bereich –, aber nicht in der regulären Ar-

mee dienten, abzuschaffen und das Steuersystem zu vereinheitlichen.  

Als besonders schwierig und nahezu unmöglich erwies es sich, die Privilegien der ka-

tholischen albanischen Fandi abzuschaffen, die, wie bereits beschrieben, aufgrund ihres 
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Polizei- und Militäreinsatzes als irreguläre Hilfstruppen und lokale Hilfspolizisten vor den 

Reformen keine Kopfsteuer gezahlt hatten und zunächst auch keine Militärbefreiungssteuer 

entrichten mussten. Seit den 1860er Jahren wurden auch sie zur Zahlung der Militärbe-

freiungssteuer aufgefordert, da sie gemäß der osmanischen Argumentation nicht als regulä-

re Truppen dienten.
452

 Tatsächlich zogen die Fandi aber auch als irreguläre Hilftruppen 

nicht immer für die Osmanen in den Krieg. So berichteten die Fandi aus Peja den beiden 

Reisenden Mackenzie und Irby, dass lediglich sie selbst Hilfstruppen im Krieg gegen Mon-

tenegro gestellt hätten, nicht jedoch die ländliche Bevölkerung. Die Fandi in Peja empfan-

den es nun als ungerecht, dass sie alle die Militärbefreiungssteuer zahlen sollten.
453

 Das 

Beispiel der Fandi, denen es bis 1883 gelang, die Zahlung der Steuer abzuwenden,
454

 zeigt 

wie schwierig es für die Osmanen war, die Reformvorhaben umzusetzen. 

Die Militärbefreiungssteuer mussten aber auch Muslime zahlen, wenn sie keinen Mili-

tärdienst leisteten. In der Regel war eine Befreiung vom Militärdienst möglich, wenn man 

beispielsweise als einziger Sohn eine Familie ernähren musste.
455

 Durch die Zahlung der 

Militärbefreiungssteuer konnten sich Muslime lediglich von dem Eintritt in die aktive 

Truppe der Nizam-Einheiten loskaufen, trotzdem konnten sie jederzeit als Redif (Reserve-

truppen)
456

 einberufen werden. Gerade in Zeiten von erhöhtem Truppenbedarf konnte es 

dazu kommen, dass die osmanische Regierung die Höhe der Militärbefreiungssteuer für 

Muslime herabsetzte. Während der Aufstände in der Herzegowina, in Bosnien und Bulgari-

en in den Jahren 1875/1876 wurde der Betrag für Muslime von 100 Lire auf 50 Lire ge-

senkt, die muslimische Bevölkerung betrachtete dies dem österreichisch-ungarischen 

Vizekonsul zufolge jedoch nicht als Begünstigung, sondern „[…] vielmehr [als] eine ihr 

von der Regierung gelegte Falle, um möglichst viele Individuen zur Erlegung des ermäßig-

ten Betrages zu ermuntern.“
457

 Tatsächlich gab es aber Bib Doda zufolge „zahlreiche 

Hintertüren“, um dem Militärdienst zu entgehen. So wurden beispielsweise Bestechungs-

gelder gezahlt, häufig waren aber auch nicht alle Dienstpflichtigen korrekt in die Bevölke-
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rungsregistrierungen aufgenommen worden. Ein Vater konnte etwa seine Söhne als Kinder 

seiner verschiedenen kinderlosen Brüder angeben.
458

 

Die lokale Gendarmerie wies erhebliche Defizite auf. Einem österreichisch-ungarischen 

Konsulatsbericht von 1900 zufolge waren Gendarmerie und Polizei unzulänglich organi-

siert, sie waren nicht in der Lage, die öffentliche Ruhe aufrechtzuerhalten, die Beamten 

hatten monatelang kein Gehalt bekommen, weswegen sie gezwungen waren, sich mit Räu-

bern zu verbünden. Darüber hinaus wurden auch „übelbeleumndete [sic] Individuen“ zu 

Gendarmerieoffizieren und Gendarmen ernannt. Bajram Curri, der zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts Gendarmeriekommandant in Prizren war, konnte beispielsweise durchsetzen, dass 

der dortige Polizeihauptmann abgesetzt und sein Neffe, „[…] ein übelbeleumndeter 

Mensch, der bisher in Djakova in Verwendung gestanden ist und von Mitteln lebte, die er 

einerseits von Katholiken und Serben, andererseits auch von Mohammedanern erpreßte 

[…]“, ernannt wurde.
459

 Im Rahmen des Makedonischen Reformprogramms und des 

Mürzsteger Abkommens von 1903, das Österreich-Ungarn und Russland ausgehandelt hat-

ten,
460

 sollte nun unter anderem auch die Gendarmerie in den Vilayets Kosovo, Manastır 

und Selanik umgestaltet und von internationalen Offizieren der Großmächte überwacht 

werden. Nachdem in der Gendarmerie bisher – mit Ausnahme der katholischen albanischen 

Fandi im westlichen Kosovo – nahezu ausschließlich Muslime gedient hatten, sollten nun 

Christen aus der lokalen Bevölkerung
461

 entsprechend ihrem Bevölkerungsteil als Gendar-

men aufgenommen werden. Die Reformgebiete wurden in mehrere Sektoren aufgeteilt und 

Offizieren der Großmächte zugeteilt.
462

 Albanische Muslime betrachteten die Reformen als 
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eine Unterwerfung unter einen christlichen Staat.
463

 Ihr Widerstand richtete sich besonders 

stark gegen den Einfluss der ausländischen Gendarmerieoffiziere. Die Sancaks Taşlıca 

(serb./mont. Plevlje) und Yeni Pazar und die westlichen Gebiete der Vilayete Kosovo und 

Manastır mit überwiegend albanischer Bevölkerung wurden von der Reorganisation der 

Gendarmerie und der Einteilung in Sektoren mit internationalen Offizieren ausgeschlossen, 

auch die Reformen wurden nur ansatzweise durchgeführt,
464

 wobei die Reformen in nahezu 

dem gesamten Territorium der Sancaks Debre und Prizren sowie in den südwestlichen Ge-

biete des Sancaks İpek „à une autre époque“ umgesetzt werden sollten. Der österreichisch-

ungarische Sektor wurde später erweitert und das nicht reorganisierte Gendarmeriebataillon 

in Prishtina, das heißt zunächst die beiden Kompanien Preševo und Gjilan, miteinbezo-

gen.
465

 Die Anwesenheit der österreichisch-ungarischen Offiziere im Sancak Üsküb wurde 

aber auch im restlichen Kosovo heftig diskutiert und abgelehnt. So berichtete 1904 der 

österreichisch-ungarische Vizekonsul über Treffen von reformfeindlichen Muslimen aus 

Novi Pazar, Mitrovica, Prishtina, Vuçitërn und Gjilan,
466

 an denen „einflussreiche Türken“ 

teilnähmen, die die Reformen und hauptsächlich die Tätigkeit der ausländischen 

Gendarmerieoffiziere ablehnten. Bei den „einfussreichen Türken“ handelte es sich in erster 

Linie um albanische Muslime; geleitet wurde die Bewegung vom Mufti Hatim Efendi aus 

Mitrovica, von Ferhad Bey und Hoca Hafiz Ibrahim.
467

 Während eine umfassende Reorga-

nisation der Gendarmerie unterblieb, wurden aber auch in den übrigen Sancaks des Vilayets 

Kosovo nun vermehrt Christen in die Gendarmerie aufgenommen.
468

 Albanische Muslime 

lehnten insbesondere die Aufnahme von orthodoxen Gendarmen ab, während sich gleich-

zeitig katholische Albaner gegenüber den Orthodoxen zurückgesetzt fühlten.
469

 Eine Folge 

hiervon waren gehäufte gewalttätige Konflikte.
470

 Albanischen Muslimen widerstrebte auch 

deshalb die Gendarmeriereform, weil sie eine allgemeine Entwaffnung fürchteten.
471

 Der 
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gewaltsame Widerstand richtete sich infolgedessen auch gegen die erneut strenger durchge-

führten osmanischen Kontrollen des Waffentragens und erneute Entwaffnungsversuche.
472

  

Die Reform der Verwaltungs- und Rechtsorgane: Versuche der Gleichstellung und Gleich-

behandlung von Christen und Muslimen 

Die Reformen betrafen des Weiteren die Verwaltungs- und Rechtsorgane, in denen nun 

auch Christen und Juden vertreten sein sollten. Hier zeigt sich aber zum einen, dass die 

Einbeziehung der Christen in einem äußerst begrenzten Maße gelang, und zum Zweiten 

religiös geprägte Strukturen großteils bestehen blieben. So existierten neben den neu einge-

richteten Zivil- und Strafgerichten die Scheriatgerichte weiter,
473

 und für Verfahren zwi-

schen Angehörigen gleicher Konfession blieben getrennte Gerichte bestehen. Auf den 

administrativen Ebenen vom Vilayet bis zur Kaza wurden Verwaltungsräte mit gewählten 

muslimischen und christlichen sowie amtlichen osmanischen Mitgliedern gebildet. Zusätz-

lich sollte eine Generalversammlung einmal pro Jahr auf Vilayetsebene mit Vertretern aller 

Bezirke zusammentreten. Anhand der amtlichen osmanischen Jahrbücher, der Salnames, 

von 1873/74 und 1874/75 rekonstruierten Hasan Kaleshi und Hans-Jürgen Kornrumpf die 

verschiedenen Verwaltungs- und Justizorgane im Vilayet Prizren.
474

 Die wichtigste neue 

Einrichtung im Vilayet Prizren war der Verwaltungsrat des Vilayets unter dem Vorsitz des 

Valis. Die amtlichen Mitglieder setzten sich aus dem Richter (naib),
475

 dem Finanzdirektor, 

dem Mufti, dem Vilayetskanzler, dem Rechnungsführer für die religiösen Stiftungen und 

dem Hauptschreiber zusammen. Als gewählte Mitglieder waren vier Muslime, ein Katholik 

und ein Orthodoxer vertreten. Die Aufgaben des Vilayetsrates umfassten den Ausbau, die 

Finanzierung und die Sicherheit der Straßen, Brücken und öffentlichen Einrichtungen, 

Handel, Landwirtschaft und Steuereinziehung, wobei Erkundigungen über die Verhältnisse 

in den einzelnen Kazas und die Probleme der Bewohner eingeholt werden sollten. Gemäß 

Kaleshi sollte der Rat zwar „eine Art Wilayetsparlament“ darstellen, in dem jedes Kaza 

vertreten war, die Angaben der beiden Salnames würden dies jedoch für das Vilayet Prizren 
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nicht bestätigen. Seiner Meinung nach handelte es sich um eine „allgemeine 

Notabelnversammlung“.
476

 

Neben dem Verwaltungsrat existierte auf der Vilayetsebene ein zentrales Appellations- 

und Strafgericht unter dem Vorsitz eines Richters, das zwei muslimische und zwei christli-

che gewählte Mitglieder zählte.
477

 Hier wurden vermögens- und strafrechtliche Fälle 

behandelt, die nicht in die Kompetenz der Scheriatgerichte und der christlichen Gemein-

schaften fielen. Außerdem gab es ein Handelsgericht mit einem muslimischen Vorsitzen-

den, in dem drei muslimische und drei christliche gewählte Beisitzer saßen. Dieses Gericht 

befasste sich in erster Linie mit den handelsbezogenen Streitfällen zwischen Muslimen und 

Christen, die nicht vom Strafgericht behandelt wurden. Neben diesen Räten erwähnen die 

Salnames eine Reihe von weiteren kleineren Verwaltungsorganen auf Vilayetsebene.
478

 Auf 

den unteren Verwaltungsebenen existierten ähnliche Räte, so stand etwa dem Verwaltungs-

rat des Sancaks Prizren der dortige Mutessarif vor. Neben den amtlichen muslimischen 

Mitgliedern und dem orthodoxen Metropoliten, der ebenfalls als Mitglied in den Salnames 

angeführt wird, saßen dort auch drei Muslime und drei Christen als gewählte Mitglieder. 

Dem Appellations- und Strafgericht stand ein Richter vor, dem zwei muslimische und sogar 

drei christliche Beisitzer beigeordnet waren. Daneben existierten wie auf Vilayetsebene ein 

Handelsgericht und weitere Behörden. Ähnlich war auch die Verwaltung der Kaza organi-

siert. In der Kaza Priştine beispielsweise war der Mutessarif gleichzeitig der Vorsitzende 

des Verwaltungsrats, während die übrigen Organe stets von einem Richter oder muslimi-

schen Präsidenten geleitet wurden und die gewählten Mitglieder die gleiche Anzahl an 

Muslimen und Christen aufwiesen. In der Grundstückskommission übertraf jedoch die An-

zahl der gewählten christlichen Mitglieder die der gewählten muslimischen. So waren 

neben dem muslimischen Vorsitzenden, einem Schreiber und zwei muslimischen Mitglie-

der drei christliche Mitglieder vertreten.
479
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Festgehalten werden kann, dass in den neu gebildeten Räten stets ein Scheriatrichter 

den Vorsitz führte. Diesem waren – theoretisch – je drei muslimische und christliche Bei-

sitzer zugeordnet. Auch wenn nicht immer drei gewählte Christen in den Räten vertreten 

waren, stellte allein die Tatsache, dass diese überhaupt vertreten waren, eine große 

Neuerung dar. Insgesamt blieben die Räte jedoch muslimisch dominiert, und so bezeichnen 

auch Kaleshi und Kornrumpf die Einbeziehung der Christen in das Verwaltungs- und Ge-

richtswesen als „fiktiv“. Sie halten fest, dass die neue Verwaltungsordnung zwar ein großer 

Fortschritt im Vergleich zu der Zeit davor gewesen sei, von einer wirklichen Gleichberech-

tigung der Christen könne aber nicht gesprochen werden.
480

 War das Verhältnis gemäß den 

Salnames zwischen den Konfessionen innerhalb der gewählten Mitglieder relativ ausgegli-

chen, zeigt sich, dass sowohl im Vorsitz als auch innerhalb der Mitglieder weiterhin ein 

muslimisches Übergewicht bestand, das freilich den tatsächlichen Bevölkerungsverhältnis-

sen im Vilayet Prizren insgesamt entsprach.
481

 Gerade die leitenden Funktionen waren 

sämtliche mit Muslimen besetzt. Ähnlich waren die Verhältnisse auch nach der Errichtung 

des Vilayets Kosovo 1877. Ippen zufolge hatte den Vorsitz des Zivilgerichts der Kadi inne, 

während das Strafgericht von einem eigenen Präsidenten, dem ceza reisi, geleitet wurde. 

Beide Gerichte besäßen darüber hinaus je einen muslimischen und christlichen Beisitzer 

aus der Bevölkerung.
482

 Neben den bereits erwähnten Räten wurden auf Vilayets- sowie auf 

Sancak- und Kazaebene Bildungsräte und -kommissionen gegründet, die ähnlich funktio-

nierten. Zu ihren Aufgaben zählte, neben der Schulaufsicht auch die Anzahl der Schulen zu 

erhöhen. Hier waren in Kosovo wiederum ausschließlich muslimische Ratsmitglieder ver-

treten.
483

 

Die Salnames sagen freilich nicht unbedingt etwas darüber aus, ob die offiziellen Vor-

gaben auch eingehalten wurden. Für Kosovo scheint in der Tat, dass dies nur zum Teil der 

Fall war. So existierten die Räte nur in den wichtigeren Städten, waren aber selbst auch hier 

nur begrenzt arbeitsfähig. Die neu eingerichteten gemischt muslimisch-christlich besetzten 

Strafgerichte in Peja und Gjakova zu Beginn der 1860er Jahre etwa funktionierten nur sehr 

bedingt.
484

 Wie auch andere Reformgesetze konnten die Bestimmungen, die sich auf die 

gewählten christlichen Mitglieder bezogen, zunächst nicht oder nur teilweise umgesetzt 

werden. 1861 saß gemäß Mackenzie und Irby lediglich ein gewähltes christliches Mitglied 
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im Stadtrat von Prizren, was auch den späteren Beschreibungen der Gerichte durch Ippen 

entspricht. Bezogen auf alle Mitglieder hielten die beiden Reisenden fest, dass mit Aus-

nahme des gewählten christlichen Mitglieds alle übrigen muslimisch und die wichtigsten 

Posten mit den „most influential chiefs of the Arnouts“ besetzt seien.
485

 Ein ganz ähnliches 

Bild zeigte sich gemäß Hahn in Niš: 

 

„Der Vorschrift nach sollen die grossherrlichen Administrativbeamten nur die Präsi-

denten der aus den Sommitäten aller Confessionen gebildeten Provinzial- und 

Kreisräthe oder Medschlis sein und von diesen Räthen die ganze Verwaltung ausge-

hen. In Praxi regelt sich jedoch der Machtumfang zwischen diesen grossherrlichen 

Beamten und den ihnen zur Seite stehenden Municipalkörpern nach dem Gewichte 

der betreffenden Persönlichkeiten. Ist der Pascha ein energischer Charakter und fin-

det er in dem Rathe keine ihm gewachsenen Persönlichkeiten, so muss sich der Rath 

in der Regel zur Rolle des Statisten bequemen, und fällt dieselbe wenigstens seiner 

christlichen Fraction zu. Es gibt jedoch bereits Provinzialräthe, in welchen sich das 

christliche Element so kräftig fühlt, dass es mitunter selbst dem auf die türkische 

Fraction gestützten Pascha die Stirne zu bieten wagt.“
486

 

 

Deutlich wird hier, wie ausschlaggebend die Rolle des muslimischen Vorsitzenden in den 

neu gebildeten Räten (meclis) war, der je nach Einfluss und Persönlichkeit umfassende 

Macht innehaben konnte. Außerdem zeigt sich in den Bemerkungen Hahns, wie in man-

chen Gegenden christliche Vertreter durch die neu gewonnenen Macht- und Einflussmög-

lichkeiten selbstbewusst auftraten und sich dem Vorsitzenden entgegenstellten. 

Mackenzie und Irby zufolge sei die Tatsache, dass die christlichen Gemeinden in den 

Städten eher klein waren, ein Vorwand für die osmanische Lokalregierung „[…] for 

restricting Christian representation in the medjliss to a single member, or, if there are both 

Roman Catholic and Oriental Christians, to two members.”
487

 Die beiden Reisenden ver-

mitteln hier den Eindruck, als würde die osmanische Regierung gezielt und vorsätzlich 

gegen Christen vorgehen. Dass die islamkritische Haltung der beiden Reisenden gleichzei-

tig auch ihre Wahrnehmung und Deutung beeinflusste, ist hier mit zu berücksichtigen und 

muss die Interpretation zumindest hinterfragen. Tatsächlich ist eine verallgemeinernde Ar-

gumentation, sämtliche osmanischen Beamten und Vilayetsregierungen seien christenfeind-
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lich eingestellt gewesen – wie etwa auch eine Reihe von serbischen Historikern argumen-

tiert
488

 –, nicht haltbar. So waren lokale Serben selbst der Ansicht, dass der Vali auf Anwei-

sung aus Istanbul ein Vorgehen der Albaner gegen die Serben duldete und diese deshalb 

sogar zur Auswanderung genötigt würden. Der serbische Konsul in Prishtina war der Mei-

nung, dass es nicht schwer sei, diesen Rückschluss zu ziehen, da die osmanischen Behörden 

nicht gegen die Albaner vorgingen.
489

 Doch zeigen die Quellen, dass die Einstellung osma-

nischer Beamten sehr unterschiedlich sein konnte und neben besonders christenfeindlich 

gesinnten Staatsdienern
490

 sich auch viele für rechtliche und soziale Besserstellung der 

Christen einsetzten. Dem serbischen Konsul in Prishtina zufolge entließ beispielsweise der 

Mutessarif in Prishtina die Gerichtsmitglieder und -schreiber des Kazas Gilan, „[…] die 

bisher die Christen gequält, drangsaliert und mit Geld erpresst […]“ hatten.
491

 Nicht zuletzt 

aufgrund des Einflusses der russischen und serbischen Konsuln waren manche osmanische 

Beamte probulgarisch oder proserbisch
492

 eingestellt. Gemäß Todor Stanković besaß bei-

spielsweise der Vali Abdurrahman Pascha, der 1872/1873 dem Vilayet Prizren vorstand, 

eine bulgarophile Einstellung und setzte sich – ohne Erfolg – dafür ein, die in Prizren auf 

Osmanisch und Serbisch erscheinende amtliche osmanische Zeitung nicht in serbischer, 

sondern bulgarischer Sprache zu veröffentlichen.
493

 Mackenzie und Irby wiederum hielten 

fest, dass einige osmanische Beamte die Benachteiligung der Christen kritisierten und deren 

Position gegenüber Muslimen zu stärken versuchten, sich in ihrer Machtausübung jedoch 

stark eingeschränkt fühlten: 

 

“[…] and certain Turkish governors, who would be glad to use the Christians against 

the local Mussulmans, have themselves described to us the treatment which deprives 
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the rayah member of the medjliss of all power. In the first place, he is one against 

many; secondly, he is used as a servant to hand pipes and coffee to the Mussulmans; 

thirdly he is sent out of the room whenever anything of importance is to be discussed. 

In consequence, few Christians, except such as are willing to expose themselves to 

ill-treatment, will consent to sit in the medjliss. Sometimes a poor wretch is put in 

and paid for it; sometimes a creature of the bishop’s or the governor’s is got in by in-

trigue, and then becomes the scourge of his own community.”
494

 

 

Auch hier wird deutlich, dass die Einrichtung der Räte, wie bereits von Kaleshi und Korn-

rumpf ähnlich festgehalten wurde, nicht selten wirkungslos blieb. Die Stellung von Chris-

ten verbesserte sich nicht automatisch, sondern blieb nicht selten weiterhin geschwächt und 

untergeordnet.
495

 

Während die Räte in den Städten zumindest ansatzweise arbeiteten, lehnte die Bergbe-

völkerung diese vehement ab, sie war auch nicht bereit, in diesen vertreten zu sein.
496

 Le-

diglich das Gewohnheitsrecht wurde anerkannt.
497

 In diesen Gebieten hatten die Osmanen 

zunächst darauf verzichtet, die Bevölkerung in die reformierten Verwaltungsorgane zu in-

tegrieren. Bis 1870 waren die Bergbewohner in den neu eingerichteten, mit muslimischen 

und nichtmuslimischen Mitgliedern besetzten Verwaltungsräten nicht vertreten. Als der 

Vali Ismail Rahmi Pascha zu Beginn des Jahres 1870 anordnete, dass auch die Bergbewoh-

ner im Verwaltungsrat von Gjakova vertreten sein sollten und sich hierfür Binek Ali, der 

Stammeschef der Krasniqi, bereit erklärt hatte, rebellierten die Bergbewohner dagegen: 

„Des représentants des tribus déscendirent à Djakova et déclarèrent qu’ils ne permettraient 

à aucune des leurs de siéger au medjliss.“
498

 Im Frühjahr erschienen gemäß dem österrei-

chisch-ungarischen Vizekonsul in Prizren 300 Bergbewohner der Stämme Gashi, Krasniqi, 

Bitushi und Berisha und erklärten, nachdem der Vali nicht bereit gewesen war, ihren Be-

schwerden Gehör zu schenken, erneut, 
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„[…] qu’au delà du Drin ils ne voulaient pas de vilayet, qu’ils ne voulaient plus rien 

avoir à démêler avec le medjliss de Djakova et qu’ils insistaient sur le retour de Bai-

ram et Chakir Aga. Ils déclarèrent hautement que, plutôt que d’accepter le vilayet, ils 

expatrieraient, et que, le gouvernement ne leur assignant pas d’autres demeures, ils 

sauraient bien en trouver eux-mêmes. Cette menace n’est pas sérieuse. Ces Albanais 

sont très attachés à leur patrie et préfèrent la mort même à l’exil. Mais elle a un sens 

caché qui s’explique par leur déclaration que dorénavant ils feraient ce qui leur plai-

rait, qu’ils ne laisseraient pas toucher à leur indépendance et que, si on osait le faire, 

ils se soumettraient au Prince du Monténégro. Même si l’on voulait encore conserver 

des doutes à ce sujet, ce serait une erreur fatale.
499

 

 

Die Diskrepanz zwischen Gesetz und dessen Umsetzung schildert eindrücklich auch Ippen: 

 

„Die Organisation der Verwaltung ist demnach eine ganz gute; die bestehenden Ge-

setze und Verwaltungsvorschriften sind von modernem Geiste erfüllt und fussen auf 

den besten Grundsätzen – dennoch funktioniert die Verwaltung gar nicht oder in 

durchaus ungenügender Weise und, was noch schlimmer, in einem verderblichen, 

demoralisierenden Geiste. Die Regierung besitzt gar keine oder bestenfalls nur eine 

nominelle Autorität. In den Bezirken Kolašin, Bjelopolje, Rožhaj [sic] und Drenica 

bestehen wohl alle organisationsgemässen Behörden und öffentlichen Organe; die-

selben funktionieren jedoch nur so weit, als die Bevölkerung es ihnen erlaubt; eine 

Massregel, welche aus irgend einem Grunde missliebig ist, kann nicht durchgesetzt 

werden, mag sie auch durch eine kaiserliche Verordnung dekretiert worden sein. […] 

Die Justiz ist den Verbrechern gegenüber machtlos; diese fliehen in das Gebirge, und 

die Behörden haben nicht die Macht, ihrer habhaft zu werden; Mord, Raub und Dieb-

stahl bleiben daher zumeist ungeahndet.“
500

 

 

Ippen zufolge hatte der größere Teil der Beamten kein Interesse an einer besseren Ordnung 

und war mit der „Wahrung des Scheins einer Administration und Einhaltung der wesenlo-

sen Förmlichkeit“ zufrieden. Daneben gebe es in jedem Bezirk 

 

„[…] ehrgeizige und einflussreiche Personen, welchen der Fortbestand solcher unge-

ordneten Zustände sehr erwünscht ist, weil sie in diesem Chaos ungehindert ihren 

Leidenschaften und Begierden die Zügel schiessen lassen können. Dem oft bedeu-
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tenden Einflusse solcher Persönlichkeiten, welche allerding nicht ‚aktive‘ Räuber“ 

sind, aber die Oberherren und Schützer aller unruhigen Elemente spielen, beugen 

sich auch viele Beamte, welche oft direkte Vorteile aus dieser Situation ziehen oder 

es mit Jenen, wegen deren bis in die höchsten Regierungskreise reichenden Konne-

xionen nicht verderben wollen. Die auf solche Weise korrumpierten Beamten schrei-

ten selbstverständlich nicht gegen ihre Komplizen und Protektoren ein und machen 

sich dadurch teils direkt, teils indirekt zu ihren Mitschuldigen.“
501

 

 

Zwar gebe es auch Funktionäre, die bestrebt seien, bessere Verhältnisse herbeizuführen, 

diese seien jedoch in der Minderheit. Sowohl die katholische wie die orthodoxe Bevölke-

rung richteten neben Bittbriefen an das österreichisch-ungarische sowie das serbische und 

das russische Konsulat auch Petitionen und Beschwerdeschreiben an den Vali. So erhielt 

gemäß einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht der Vali Ismail Rahmi Pascha 

1870 einen anonymen Beschwerdebrief in serbischer Sprache, in dem die Amtsführung des 

Valis kritisiert wurde. Vorgeworfen wurden ihm seine Trägheit, „[…] seine Geringschät-

zung der Christen und sein Fanatismus.“ Man fragte, ob er „[…] ignorieren würde, dass 

sich die Hohe Pforte auf dem Pariser Kongress verpflichtet habe, die Rechte seiner christli-

chen Untertanen zu respektieren […].“
502

 In einem Gespräch mit Mackenzie und Irby beur-

teilten Serben in Kosovo – den genauen Ort geben die beiden Reisenden nicht an – ihre 

Situation im Vergleich zu der Zeit vor den Reformen sogar als eine Verschlechterung: 

 

„In former days, when the governor was a native, he usually had a strong party in his 

council, for many of its members were his kin; hence the Christians had only to bribe 

him in order to secure a certain amount of protection. Nowadays, the governor must 

still be bribed, but being a stranger he has not the same power to shelter his protégés, 

so all the medjliss must be bribed too, and in this respect the Christian themselves 

told us that their present state is worse than the first.”
503

 

 

Die hier angesprochene Bestechung scheint ein gängiges Phänomen innerhalb der osmani-

schen Beamtenschaft gewesen zu sein,
504

 hing zum Teil wohl auch damit zusammen, dass 
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Beamtengehälter unregelmäßig gezahlt wurden.
505

 Durch die Zahlung von Bestechungsgel-

dern war es beispielsweise für Muslime möglich, sich vom Militärdienst freizukaufen.
506

 

Gemäß österreichisch-ungarischen Konsulatsberichten nahm der Kadi in Prizren häufig von 

den gegnerischen Streitparteien Gelder. Sowohl Muslime als auch Christen klagten diesbe-

züglich, wagten jedoch nicht, Anzeige zu erstatten, da Bestecher wie Bestochener gesetz-

lich strafbar waren.
507

 Auch dass osmanische Beamte von Räubern bestochen wurden und 

diese dann laufen ließen, war keine Seltenheit.
508

 

Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte sich, dass die Zulassung von Christen zu 

den Staatsämtern nicht durchgeführt worden war. So äußerte sich August Kral wie folgt: 

 

„Die wenigen, in den Staatsdienst, und zwar gewöhnlich nur in untergeordnete Äm-

ter Einlass findenden Christen sind mehr in Gnaden geduldet, unfähig zu nützen und 

vorwärts zu kommen, daher halb verachtete, meinungs- und rückenmarkslose Indivi-

duen. Die Vermehrung der christlichen Beamten, bei Gericht, im politischen Dienste 

u.s.w. ließe sich aber durchführen, sobald dieselben die Gewähr hätten, auch in 

hörere Stellungen vorzurücken, z.B. auch Gerichts- und Districsvorständen werden 

zu können. Die Antheilnahme der Bevölkerung an der Verwaltung, welche gleich-

falls gesetzlich festgesetzt und in der Provinz-, Kreis-, Bezirks-, und Gemeindever-

waltung auch theilweise durchgeführt ist, erweist sich in der Praxis als eine völlig 

belanglose, ist daher auch nicht geeignet, irgend etwas zur Verbesserung der Lage 

der Bevölkerung beizutragen. Ohne das ganze herrschende System zu ändern, liesse 

sich dieselbe durch Vermehrung der gewählten Mitglieder nach Nationalitäten, ent-

sprechend ihrem Stärkeverhältnis, durch Gestaltung freier Wahlen, durch Beschrän-

kung der kraft ihres Amtes theilnehmenden Mitglieder, Verbürgung der Respectirung 

der Voten, doch etwas wirkungsvoller gestalten.“
509

 

 

Zu einer weiteren Umgestaltung des Justizwesens kam es im Rahmen des Reformpro-

gramms für Makedonien. Gefängnisse sollten ausgebaut, Gerichtsurteile durch den obersten 

Gerichtshof kontrolliert, die Anzahl der Justizinspektoren erhöht und neben drei Muslimen 
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auch drei Christen eingesetzt sowie unfähige Richter ausgewechselt werden. Wie bereits 

der österreichisch-ungarische Botschafter in Istanbul treffend festhielt, war „[…] die Frage 

[…] nur ob dieselben auch tatsächlich durchgeführt werden würden.“
510

 Während es zum 

Teil Verbesserungen gab – so wurden in Prishtina beispielsweise ein Gericht I. Instanz 

eröffnet, ein Gerichtspräsident und Justizinspektoren ernannt und für das gesamte Vilayet 

Kosovo dem muslimischen Inspektor ein christlicher Stellvertreter zur Seite gestellt,
511

 

wurden wichtige Vorhaben wie die Einsetzung christlicher Gerichtsbeisitzer insgesamt nur 

schleppend umgesetzt: 

 

„Die zum Schutze der Christen geschaffene Institution der christlichen Gerichtsbei-

sitzer hat sich in der gegenwärtigen Form, wonach die Auswahl und Ernennung ge-

eigneter Personen ausschließlich der Regierung zusteht, entschieden nicht bewährt. 

Unter dem Vorwande, daß nur rechtskundige Personen zu diesem wichtigen Dienste 

herangezogen werden dürfen, wurden furchtsame und unselbständige Leute ernannt, 

welche einzig um ihre Besoldung besorgt sind und sich als Werkzeug alle Ungerech-

tigkeiten mißbrauchen lassen, ohne je ein Wort der Mißbilligug für das, außer ihren 

sonst jedermann offenbare Unrecht zu finden. 

Daß aber diese Institution, selbst in der gelinden Fom, der Regierung unbehaglich ist 

erhellt daraus, daß die seit langer Zeit vacanten Stellen in Gusinje, Djakova und 

Gostivar nicht neu besetzt werden. Der orthodoxe Beisitzer in Ipek führt nur ein 

Scheinleben, da er angeblich den Verhandlungen nicht einmal beiwohnen darf; die 

Beschlüsse des Gerichtes werden ihm am Gang zur Signierung vorgelegt. Die zwei 

orthodoxen Beisitzer des Appellationsgerichtes in Prizren und der katholische Aza in 

Kalkandelen gehören zu der Eingangs citierten Kategorie. Es würde sich demnach 

empfehlen bei Neubesetzungen die Wahl der Beisitzer sofern sie den sonstigen ge-

setzlichen Vorschriften entsprechen der jeweiligen Religionsgemeinde zu überlas-

sen.“
512

 

 

Ähnlich der Aufnahme von Christen in die Gendarmerie zeigt sich auch bei den christlichen 

Gerichtsbeisitzern, dass Orthodoxe häufiger als Katholiken aufgenommen wurden. 

Insgesamt gelang es der osmanischen Regierung nur zum Teil, staatliche Rechtsvor-

schriften in Kosovo durchzusetzen. Albanern widerstrebten gerade die verstärkten Versu-
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che, dass Gerichtsflüchtlinge den staatlichen Gerichten übergeben werden sollten.
513

 Die 

Osmanen sahen sich genötigt, gewohnheitsrechtliche Traditionen und Regelungen wie die 

Blutrache zu tolerieren und in die eigene Rechtspflege zu integrieren, um zumindest an-

satzweise eine staatliche Kontrolle der Region zu gewährleisten.
514

 Dies zeigt sich insbe-

sondere in der Konfliktregulierung, die häufig im gewohnheitsrechtlichen Rahmen 

erfolgte.
515

 

Der technologische Fortschritt 

Das 19. Jahrhundert war nicht nur durch Reformen, sondern auch durch einen starken tech-

nologischen Fortschritt geprägt, gegen den sich ebenfalls Widerstand in Teilen der lokalen 

Bevölkerung regte. Kontinuierlich wurden Waffentechnik und Kommunikationstechnologie 

modernisiert, das Eisenbahnnetz und Telegraphenleitungen ausgebaut und der Straßen- und 

Brückenbau fortgesetzt.
516

 Bereits in den 1860er Jahren existierten Telegraphenverbindun-

gen zwischen Prizren, Skopje, Prishtina, Novi Pazar und Niš, und von Prizren, Skopje und 

Peja war es möglich, sich telegraphisch mit Bitola, Thessaloniki und Istanbul zu verständi-

gen,
517

 in den 1880er Jahren existierten auch in Vuçitërn, Mitrovica, Gjilan, Gjakova, 

Preševo, Štip, Kumanovo, Radoviš, Kratovo, Priboj, Nova Varoš (osm./türk. Yeni Varoş), 

Prijepolje, Pljevlje, Sjenica (osm./türk. Seniçe), Bjelo Polje (osm./türk. Akova) und Berane 

Telegraphenstationen.
518

 Dass die lokale Bevölkerung die Neuerungen nicht immer ablehn-

te, sondern auch Möglichkeiten fand, diese für sich zu nutzen, zeigt sich besonders darin, 

dass Forderungen und Beschwerden häufig mittels Telegraphen kommuniziert wurden.
519

 

Die Eisenbahnlinien wurden ausgebaut und 1874 die Strecke Thessaloniki – Skopje – 

Mitrovica eröffnet.
520

 Die Haltung der lokalen Bevölkerung gegenüber dem Eisenbahnbau 
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war anfänglich durch vehemente Ablehnung gekennzeichnet, änderte sich dann aber in den 

folgenden Jahren. So konnte, wie Ippen Ende des 19. Jahrhunderts festhielt, die Bahnstation 

von Prishtina lediglich 7 km entfernt von der Stadt errichtet werden, da sich die „[…] da-

mals noch ganz unzugänglichen und kulturscheuen Einwohner von Priština sich das ver-

hasste moderne ‚Teufelswerk‘ möglichst weit vom Leibe halten wollten, während sie jetzt 

nicht müde werden, um eine günstigere Verlegung der Station zu bitten.“
521

 Erwähnt sei an 

dieser Stelle auch der Aufschwung des Zeitungswesens durch den Druck amtlicher osmani-

scher Vilayetszeitungen. In den Jahren 1871–1874 erschien einmal wöchentlich zweispra-

chig auf Osmanisch und Serbisch die bereits erwähnte in Prizren herausgegebene 

Vilayetszeitung Prizren, die über lokale, in- und ausländische Geschehnisse und Entwick-

lungen, neue Gesetze und den technologischen und städtebaulichen Forschritt informierte. 

Neben seinem Bildungsauftrag betonte die Zeitung, dass der Sultan sich um das Wohl sei-

ner Bevölkerung, um alle Untertanen, ohne Unterschied des Glaubens und der Nationalität 

kümmerte.
522

 Nach 1877 erschien in Prishtina erneut eine serbisch-osmanische 

Vilayetszeitung mit dem Titel Kosova (serb. „Kosovo“), die nach 1888 lediglich auf Osma-

nisch publiziert wurde.
523

 

Die Politik Abdülhamids II.: Die Stärkung eines albanischen Islam 

Auch wenn die Regierungsperiode Abdülhamids II. (1876–1908) als einschneidende Zäsur 

zu betrachten ist, bildete sie im Bereich vieler Reformen eine Kontinuität der Tanzimat-

Politik.
524

 Während der neue Sultan einen autokratischen Führungsstil mit alleinigen Ent-

scheidungsvollmachten pflegte und den Einfluss der vorher dominanten osmanischen 

Staatsmänner zurückdrängte, wurden zentrale Reformen der Tanzimat-Zeit nicht abrupt 

beendet, wie oben bereits gezeigt wurde. Unter Abdühlhamid II. erfuhr der osmanische 

Staat, der schon in der Tanzimat-Zeit trotz einer Vielzahl säkularer Komponenten ein isla-

mischer Staat geblieben war, in dem die Einheit von Staat und Religion vorgegeben war 
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und in dem die Verwaltung und die Armee weiterhin muslimisch dominiert waren, eine 

deutliche Stärkung des Islam als Bezugspunkt, die der Osmanist und Historiker Donald 

Quataert unter anderem auf die Zuspitzung der wirtschaftlichen Krise und die Niederlage 

im russisch-osmanischen Krieg zurückführt: 

 

„His rule began with the profound crisis of 1876-1878, a time of fiscal disaster and 

the catastrophic Russo-Turkish War. A Muslim reaction to the Tanzimat emerged 

and generated a resurgent Islamist-traditional consciousness that the sultan came to 

represent.”
525

 

 

In der Regierungszeit Abdülhamids II. verstärkte sich die muslimische Dominanz in der 

Verwaltung, und der Islam wurde zu einem wichtigen inhaltlichen Faktor, indem der Sultan 

den islamischen Charakter des Osmanischen Reiches und seine Rolle als osmanischer Kalif 

betonte.
526

 Anders als in der Tanzimat-Zeit, in der die – wenngleich großteils erfolglosen – 

Bemühungen, die nichtmulimischen Bevölkerungsgruppen stärker in die osmanische Ver-

waltung zu integrieren, im Zentrum standen, rückten nun die muslimischen Bevölkerungs-

gruppen in den Vordergrund. Abdülhamid II. betrachtete den Islam als Mittel, die 

verschiedenen ethnischen Gruppen islamischen Glaubens stärker an das Osmanische Reich 

zu binden. Die Loyalitätshaltung gegenüber dem Sultan war innerhalb der muslimischen 

Bevölkerung stark ausgeprägt, für die dieser als politisches und religiöses Oberhaupt einen 

wichtigen Bezugspunkt darstellte. Nicht selten widersetzte sich die lokale Bevölkerung den 

osmanischen Beamten, die die Reformen in Kosovo umsetzen sollten, indem sie ihre Petiti-

onen direkt an den Sultan richtete und von diesem eine Änderung erhoffte. Die Loyalitäts-

bindungen gegenüber dem Sultan werden auch in den Statuten der Liga von Prizren 1878 

deutlich, in denen sich die Unterzeichner auf das islamische Recht beriefen. Hier heißt es 

unter Punkt zwei: 

 

„Unsere vornehmste Absicht ist, die kaiserlichen Rechte der unverantwortlichen Per-

son Seiner Majestät des Sultans, unseres Herrn, zu wahren. Wir werden daher dieje-
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nigen, welche dem widerstreben und Unruhe stiften möchten, ferner jene, welche die 

Regierungsautorität zu schwächen versuchen, und jene, welche ihnen dabei Vor-

schub leisten sollten, als Feinde der Nation und des Vaterlandes betrachten, 

insolange sie sich nicht bessern, sowie jene, welche den loyalen Landeseinwohnern 

nahe treten sollten, aus unserem Gebiete weisen.“
527

 

 

In Aufständen betonten Muslime häufig, dass sie nicht gegen den Sultan rebellierten.
528

 

Aber nicht nur die muslimische, sondern auch Teile der katholischen Bevölkerung zeigten 

eine ausgeprägte Loyalität dem Sultan gegenüber. So hoben die albanischen katholischen 

Fandi ihr loyales Verhalten dem Sultan gegenüber hervor und bezeichneten sich als „treue 

Untertane [der] Sultane“.
529

 

Angesichts der Tatsache, dass im Vilayet Kosovo die muslimische Bevölkerung abge-

sehen vom Sancak Yeni Pazar mehrheitlich albanisch war und muslimische albanische 

Chefs und Notabeln in der lokalen Gesellschaft über einen hohen Einfluss verfügten, ver-

folgte Abdülhamid II. hier eine „albanische Politik“ auf der Grundlage des Islam, den er als 

„natürliche Verbindung“ zwischen dem osmanischen Staat und den albanischen Muslimen 

betrachtete.
530

 Um die Region unter seine zentrale Herrschaft zu stellen, aber auch um Kon-

flikten zwischen den albanischen Chefs zu begegnen,
531

 beschenkte Sultan Abdülhamid 
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albanische „Loyalisten“
532

 und lokale Chefs mit Regierungsämtern, Auszeichnungen, Titeln 

(paşa, bey), Geld und Land, während er gleichzeitig Maßnahmen wie Bestrafung und Am-

nestie einsetzte, wobei die meisten Exilierten nach einigen Jahren in ihre Heimat zurück-

kehre durften. So hatten Iliaz Pasha aus Dibra, Hasan Pasha aus Tetovo, Ali Pasha aus 

Gusinje und Abdullah Pasha aus Gjakova ihre Pascha-Titel als Başıbozuks-Befehlshaber in 

den Feldzügen der Osmanen gegen die Aufständischen in der Herzegowina und gegen Ser-

bien erworben.
533

 Ali Pasha erhielt nach einem Aufenthalt in Istanbul einen Ordensstern
534

 

und Waldgebiete und wurde im Oktober 1881 zum Mutessarif von Peja ernannt, während 

Hasan Pasha zur gleichen Zeit Mutessarif von Prizren wurde;
535

 Riza Bey Gjakova, der 

1884 aus dem Exil zurückkehrte, wurde 1885 Kaymakam von Gjakova.
536

 Dem österrei-

chisch-ungarischen Vizekonsul in Prizren zufolge wurde aufgrund des Wunsches, […] sich 

die Albanesen als Wächter des Reiches in guter Freundschaft zu erhalten, […] die Nach-

giebigkeit und das Vertrauen in ihre Loyalität […] zu weit getrieben, […].“
537

 

Eine Vorstellung davon, wie osmanischerseits versucht wurde, den Islam als Integrati-

onsfaktor zu verwenden, vermittelt eine Rede des eben erwähnten Hasan Pasha aus Tetovo: 

 

„Gott gewähre unserem Herrn dem Sultan langes Leben und sende Verderben über 

unsere Feinde. Ali Pascha von Gusinje u. ich wurden vom Sultan nach 

Constantinopel berufen und daselbst auf das gnädigste und ehrenvollste empfangen. 

Glaubt nicht dass der Sultan auf uns Albanesen vergessen hat; im Gegentheile; er 

liebt uns Albanesen Alle wie seine Kinder und wird nach wie vor für unser Heil und 

Wohlergehen Sorge tragen. Die zahlreichen außerordentlichen Ehrenbezeigungen mit 

welchen der Padischah mich und Ali Pascha von Gusinje zu überhäufen geruhte, gel-
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ten nicht uns Zweien allein. Der Sultan erklärte ausdrücklich, dass er damit allen Al-

banesen ein Zeichen seiner besonderen Liebe und Gewogenheit geben und die 

Nation als solche dadurch ehren wollte und sendet Euch Allen durch mich seinen 

Gruß. Er befiehlt Euch, mit den kaiserlichen Truppen in Eintracht und Brüderlichkeit 

zu leben, denn Ihr seid ja eines Glaubens und Alle Unterthanen eines Reiches und 

nur durch Eintracht und festes Zusammenhalten ist es möglich, das Reich und spezi-

ell diese Länder zu erhalten und gegen unsere Feinde zu schützen und zu 

vertheidigen. Auch hat der Sultan der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass wir in kur-

zer Zeit die Länder, die uns von unseren Feinden geraubt wurden, zurückgewinnen 

werden und rechnet er hiebei auf Euere Unterstützung.“
538

 

 

Der Versuch, religiöse Bezugspunkte anzusprechen, zeigt sich auch in der Haltung des 

Mutessarifs von Peja angesichts des andauernden Konflikts zwischen den albanischen Beys 

Haxhi Mulla Zeka und Riza Bey Gjakova 1897: 

 

„Es heisst, dass der Gouverneur Ibrahim Pascha es für gut befunden habe, seinen 

Vorstellungen dadurch besonderen Nachdruck zu verleihen, dass er rückhaltlos er-

klärte, wenn nicht Friede gemacht werde, müsse sich das Land gefasst machen, ei-

nem ‚katholischen Giaur‘ anheimzufallen.“
539

 

 

Die Referenz auf den Islam zeigt sich auch in der Weise, in der Abdülhamid II. die Refor-

men gegenüber den Muslimen im Vilayet Kosovo, die gegen die Reformen protestierten, zu 

begründen suchte. In einem Erlass hielt der Sultan fest, dass „[…] das Volk dem Sultan, der 

die Durchführung von Reformen zum Wohle seiner Untertanen angeordnet habe, gehorchen 

müsse und wer das nicht thue, kein wahrer Mohammedaner […]“ sei.
540

 Auch bei anderen 

Gelegenheiten wandte sich Abdülhamid II. direkt an die Bevölkerung Kosovos. Als 1885 

ein Überfall von Aufständischen aus der Region Luma und Gjakova auf Prizren verhindert 

werden konnte, richtete sich der Sultan in einem Telegramm an die osmanischen Behörden 

und die Bevölkerung Prizrens und dankte für die „muthige Verteidigung“ der Stadt.
541

 

Während seiner gesamten Regierungszeit stützte sich Abdülhamid II. auf albanische 

Muslime, die eine herausragende Rolle in der osmanischen Verwaltung und dem Militär 
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einnahmen.
542

 So vergrößerte er auf Anraten von Safvet Pascha die Zahl der albanischen 

Muslime in der Palastwache, die bereits unter Sultan Abdülaziz existiert hatte und nun die 

neue Residenz des Sultans im Yildiz-Palast bewachen sollte, von mehreren Hundert auf 

etwa 5000 und erweiterte ihre Pflichten. Auch aus Kosovo diente eine Reihe von Muslimen 

in der Wache; besonders stark waren die Stämme aus der Region um Gjakova
543

 und Luma 

vertreten.
544

 Die lokale osmanische Politik in Kosovo diente dem Ziel, die muslimische 

albanische Bevölkerung durch eine Reihe von Maßnahmen an das Osmanische Reich zu 

binden und die Kommunikation zwischen osmanischen Beamten und lokaler Bevölkerung 

zu verbessern. Albanische Beamte in osmanischen Diensten hatten nicht selten eine Ver-

mittlerfunktion zwischen der lokalen Bevölkerung und dem osmanischen Staat. 1901 bis 

1908 stand etwa Şemsi Pascha als General der bereits erwähnten in Mitrovica stationierten 

18. Infanteriedivision vor. Dieser hatte einen albanisch-bosnischen Hintergrund, war in 

einem kleinen Dorf im Sancak İpek geboren worden und als „Albaner“ bekannt.
545

 Dass die 

Erfolge der Osmanen hierbei jedoch sehr begrenzt waren, zeigt gerade das Beispiel Şemsi 

Paschas, der im westlichen Kosovo nicht beliebt war.
546

 Einflussreiche albanische Muslime 

waren als Beamte in der Region tätig, so beispielsweise Nexhip Draga, der Kaymakam in 

Skopje und Veles war, 1903 von seinen Ämtern aber zurücktrat. Aufgrund seines starken 

Einflusses in der Region Peja-Rugova-Mitrovica hoffte die osmanische Verwaltung, dass 

Nexhip Draga den Mutessarifposten von Peja übernehmen würde, was dieser jedoch nur 

vorübergehend bereit war zu tun.
547

 Bajram Curri war zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Gendarmeriekommandant in Prizren.
548

 

Vor 1878 hatten osmanische Beamte nur selten die albanische Sprache beherrscht, da 

albanischer Unterricht in den Zivil- und Militärschulen nicht angeboten wurde und sie so 

beim Erlernen der Sprache auf sich selbst gestellt waren.
549

 Während Abdulhamid II. der 

albanischen Sprache ein wenig mächtig war,
550

 erhöhte sich erst in den 1890er Jahren das 
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Bewusstsein der osmanischen Beamten gegenüber der Notwendigkeit, Albanisch zu ler-

nen,
551

 wobei gleichzeitig anzumerken ist, dass Beamte, die in Kosovo dienten und Berich-

te über die Lage in der Region nach Istanbul schickten, teilweise selbst nur geringe 

Kenntnisse über die Bevölkerung und die lokalen Verhältnisse besaßen. Insgesamt waren 

wohl bis zum Ende der osmanischen Herrschaft weiterhin eher wenige Beamte der albani-

schen Sprache mächtig,
552

 worauf auch die Forderungen der Albaner in den Aufständen 

1910–1912 nach albanischsprachigen Beamten hindeuten. Zu den Beamten, die Albanisch 

lernten und gute Beziehungen zur lokalen Bevölkerung unterhielten, zählte etwa der in 

Istanbul geborene Mustafa Fevzi Çakmak, der später in der Türkei zum Marschall ernannt 

und Generalstabschef der türkischen Armee wurde. Mustafa Fevzi, der neben Albanisch 

auch Serbisch und Bulgarisch lernte, wurde 1899 zum Stabsoffizier der 18. Infanteriedivi-

sion in Mitrovica ernannt und absolvierte auch in den folgenden Jahren bis zum Ende der 

osmanischen Herrschaft in Kosovo seinen Militärdienst in der Region. 1909 wurde er zum 

Mutessarif des Sancaks Taşlıca und 1912 zum Mutessarif des Sancaks İpek ernannt.
553

 

Die Politik Abdülhamids II. zeigte sich in ihrem Bemühen, die Region längerfristig zu 

befrieden, insgesamt nicht erfolgreich. Zwar konnte die Loyalität albanischer Muslime 

gegenüber dem osmanischen Staat gestärkt werden, der Widerstand gegen Zentralisie-

rungsbemühungen und Reformen blieb jedoch bestehen. Vor allem aber versäumte 

Abdülhamid II. eine Einbindung der christlichen, vor allem der orthodoxen serbischen 

Bevölkerung in die lokalen Herrschafts- und Machtstrukturen und eine Bindung der Chris-

ten an das Osmanische Reich, und die Entfremdung der orthodoxen Bevölkerung vom Staat 

nahm stark zu. 

Die Jungtürken: zunehmende Vernetzung albanischer Muslime 

Ähnlich wie die Regierung Abdülhamids II. bildete auch diejenige der Jungtürken eine ein-

schneidende Zäsur. Im Folgenden soll auf drei wesentliche Entwicklungen eingegangen 
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werden, die sich unter jungtürkischer Herrschaft verstärkten oder angestoßen wurden und 

die auch das Zusammenleben von Muslimen und Christen beeinflussten – die Verbreitung 

ethnischer und nationaler Identitätsangebote, eine verstärkte Vernetzung albanischer Beys 

in Kosovo und die Frage nach der christlichen Mitgestaltung der lokalen Politik. Hatte un-

ter Abdülhamid II. der Islam eine zentrale Komponente in der Politik dargestellt, so nah-

men unter jungtürkischer Herrschaft ethnische Elemente zum Teil an Bedeutung zu. 

Entgegen anfänglicher Dezentralisierungsbestrebungen setzten sich immer stärker national-

türkische Standpunkte durch, die Autonomievorstellungen christlicher und nichttürkischer 

muslimischer Bevölkerungsgruppen ablehnten. Die Mehrheit der lokalen muslimischen 

Bevölkerung und die einflussreichen Chefs in Kosovo zeigten sich reformfeindlich und 

sympathisierten nicht mit den Jungtürken. Zwar konnten die albanischen Muslime zunächst 

davon überzeugt werden, die Wiedereinführung der Verfassung zu fordern, gleichzeitig 

mussten die Jungtürken aber auf zentrale Bedingungen der Albaner eingehen. So sollten 

das islamische Recht befolgt und die Unantastbarkeit von Abdülhamid II. gesichert werden 

sowie die Albaner ihre Waffen behalten.
554

 Die osmanische Gegenrevolution wurde von 

reformfeindlichen albanischen Muslimen wie Boletini unterstützt, die dem Sultan militäri-

sche Unterstützung anboten.
555

 

Bei einer Betrachtung des christlichen Verhältnisses zu den Jungürken lässt sich konsta-

tieren, dass die serbische Bevölkerung anfänglich voller Freude und Hoffnung auf die neue 

Verfassung reagierte. Nikola Popović zufolge gingen die lokalen Serben davon aus, mit der 

Verfassung eine mit den Muslimen gleichberechtigte Stellung zu erhalten, wie es die Jung-

türken angekündigt hatten. Die Serben „[…] umarmten und küssten einander und auch die 

Türken […].“
556

 Von Anfang an sei Popović selbst jedoch den Jungtürken gegenüber miss-

trauisch gewesen, da er sehr wohl gewusst habe, dass „[…] der Türke und die gleichberech-

tigte Freiheit nicht zusammengehen können!“ Aber auch die lokalen Serben zeigten sich 

bald immer distanzierter. Gemäß Edith Durham beklagten sich die Führer der serbischen 

Gemeinde, der Metropolit von Prizren, der Archimandrit von Gračanica und der Leiter der 

Klosterschule in Prizren über die neue Lage und erblickten in der jungtürkischen Revoluti-

on „[…] nur die Vereitelung aller ihrer Pläne. Eine gut verwaltete Türkei war der letzte 

ihrer Wünsche, denn das würde die Errichtung Groß-Serbiens verhindern.“
557

 Die serbische 
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Unzufriedenheit wuchs während der Vorbereitung der Parlamentswahlen. So hielt Popović 

fest, dass die „Türken“ die serbischen Kandidaten nicht akzeptierten; erst die Drohung, in 

Istanbul Beschwerde einzulegen, ermöglichte es den Serben, zumindest einen 

Abgeordneten im Wahlkreis Prishtina durchzusetzen
558

 – neben einem serbischen Abge-

ordneten aus Skopje. So waren die 17 Parlamentsabgeordneten, die aus dem Vilayet Koso-

vo in das im Dezember eröffnete jungtürkische Parlament gewählt worden waren, nahezu 

ausschließlich muslimisch albanisch; lediglich zwei Serben, Sava Stojanović und Aleksan-

dar Parlić, waren vertreten, während albanische Katholiken keinen einzigen Abgeordneten 

stellten.
559

 

Die von den Serben empfundene Benachteiligung bei der Aufstellung der Kandidaten 

für die Wahl führte noch im August 1908 dazu, dass eine Konferenz der „angesehensten“ 

Serben aus den Vilayets Kosovo, Manastır und Selanik im Einvernehmen mit den Metropo-

liten von Skopje und von Raška-Prizren organisiert wurde. Ziel war die Gründung einer 

„Serbischen Demokratischen Liga“, 1909 umbenannt in „Organisation des serbischen Vol-

kes im Osmanischen Reich“ (serb. Organizacija Srpskog Naroda u Otomanskoj Carevini), 

die die Serben im Osmanischen Reich in ihrer Gesamtheit vertreten sollte und die auch von 

Belgrad unterstützt wurde.
560

 Auf der Konferenz wurde ein Zentralausschuss gewählt,
561

 

der noch im Herbst des gleichen Jahres Wahlen für eine Volksversammlung aller Serben im 
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osmanischen Reich organisieren sollte. Die serbische Volksversammlung trat schließlich 

1909 in Skopje zusammen; sie zählte 40 Abgeordnete
562

 und sollte jährlich tagen. 

Der ablehnenden Haltung der lokalen Bevölkerung begegneten die Jungtürken, indem 

sie diese 1909 von den positiven Seiten der neuen Verfassung zu überzeugen versuchten. 

Dafür reisten jungtürkische Vertreter in die Städte Kosovos und suchten den direkten Kon-

takt mit der Bevölkerung. Im Juni besuchte Nazim Bey, Mitglied des jungtürkischen Klubs 

in Thessaloniki, die Städte Gjilan, Ferizaj und Mitrovica. Im Gespräch mit den dortigen 

„angeseheneren Türken und Serben“ erklärte er, dass „sie alle gleichberechtigte Söhne ei-

nes Volkes“ seien und in „Frieden und Eintracht“ leben sollten. Den Serben wurde darüber 

hinaus zugesichert, sie würden keinen Nachteil erleiden und sogar das „Recht und die Mög-

lichkeit“ erhalten, in den Staatsdienst aufgenommen zu werden.
563

 

Die jungtürkische Periode war für die reformfreudigen albanischen Beys aus Kosovo, 

die sich der Bewegung angeschlossen hatten – so Nexhip Draga und der aus Peja stammen-

de Hafız Ibrahim –, eine Zeit der Vernetzung mit anderen albanischen Intellektuellen, wo-

durch nationalalbanisches Gedankengut verstärkt diskutiert wurde.
564

 Die zunehmenden 

Türkisierungsbestrebungen lehnten die albanischen Beys entschieden ab. Die Mehrheit der 

muslimischen Bevölkerung und die albanischen Chefs in Kosovo widersetzten sich den 

Jungtürken aber aus ganz anderen Gründen. Wie bereits in der Zeit vorher erregten die Re-

formversuche großes Misstrauen und riefen Widerstand hervor. Zunehmend ablehnend 

gegenüber den Jungtürken zeigten sich die Muslime in Kosovo, nachdem nach der osmani-

schen Gegenrevolution im April 1909 der Sultan gestürzt worden war.
565

 Die Christen wie-

derum nahmen am politischen Leben kaum Anteil, die Entfremdung der orthodoxen 

Bevölkerung vom Osmanischen Reich nahm weiter zu und führte zu einer verstärkten Hin-

wendung an Serbien. Den Jungtürken gelang es nicht, Reformen erfolgreich umzusetzen 

und die Konflikte innerhalb der Bevölkerung in den Griff zu bekommen. Auch unter jung-

türkischer Herrschaft blieb Kosovo ein Unruheherd geprägt von Aufständen, Alltagsgewalt 

                                                 
562

 Vgl. Rad narodne skupštine otomanskih Srba, 17-19. 
563

 Rakić an Milovanović, Prishtina, 12. Juni 1909, Nr. 364. AS MID PO 1909 Fasz. II/Dos. IX. 
564

 GAWRYCH, The Crescent, 149, 163; RAMSAUR, The Young Turks, 17; SKENDI, The Albanian National 

Awakening, 335. Gleich nach der Verkündung der Verfassung wurde ein albanischer Unionsverein in Istanbul 

gegründet, in dessen Folge 21 Vereine unter anderem in Skopje entstanden. So gründete Draga 1907 lin Skop-

je eine Abteilung des geheimen Komitees zur Befreiung Albaniens. V[LORA], Die Wahrheit, 15. 
565

 Prochaska an Aerenthal, Prizren, 4. August 1909, Nr. 69. HHStA PA XXXVIII/Kt. 404; V[LORA], Die 

Wahrheit, 8; GAWRYCH, The Crescent, 168. 



134 

und osmanischen Militärexpeditionen, wobei es der osmanischen Regierung nicht gelang, 

insbesondere ihre schwache Stellung im westlichen Kosovo zu festigen.
566

 

 

2. Der zunehmende Einfluss der Großmächte und der Balkanstaaten 

Neue und einflussreiche Akteure waren in Kosovo seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts die europäischen Großmächte, in erster Linie Österreich-Ungarn und Russland, in 

geringerem Maße auch Italien,
567

 sowie die Balkanstaaten Serbien und Montenegro. Über 

diplomatische Vertreter, Agenten, Reisende und Wissenschaftler war es diesen möglich, auf 

das lokale Geschehen und das interethnische und interreligiöse Zusammenleben einzuwir-

ken, wobei Muslime und Christen, Albaner und Serben Rivalitäten innerhalb der Groß-

mächte und der Balkanstaaten für die Durchsetzung ihrer Interessen ausnützten. Im 

Folgenden soll ein Überblick über das Engagement der verschiedenen Akteure gegeben 

werden und hierbei das Augenmerk auf die Frage gelenkt werden, wie Muslime und Chris-

ten in Kosovo auf das neue Wirken von Diplomaten reagierten. 

Österreich-Ungarn 

Eine prominente Rolle spielte Österreich-Ungarn, das über die Einrichtung des Kultuspro-

tektorats nicht nur religiös, sondern seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auch poli-

tisch zunehmend an Einfluss gewann.
568

 Die Habsburger hatten im 17. und 18. Jahrhundert 

mehrere Verträge mit dem Osmanischen Reich abgeschlossen. Sie übten über das Kultus-

protektorat Schutzrechte über die katholischen Christen und die katholische Kirche im 

osmanischen Südosteuropa aus und besaßen in diesem Rahmen auch die Möglichkeit, eine 

aktive Schulpolitik zu betreiben, und finanzierten Schulen, Krankenhäuser und Kirchen. 

Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich die österreichisch-ungarische Politik zunächst 

auf die katholische Bevölkerung, der Schutz vor Übergriffen des osmanischen Staates und 
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lokaler Muslime geboten werden sollte. Angesichts des zunehmenden Gegensatzes zu 

Russland und Serbien sowie der fortschreitenden Schwäche des Osmanischen Reiches be-

trachtete es Österreich-Ungarn aber seit dem späten 19. Jahrhundert als immer wichtiger, 

auch genaue Informationen über die muslimische Bevölkerung einzuholen und sich insge-

samt für die albanische Bevölkerung einzusetzen und deren Nationalbewusstsein zu för-

dern, wenngleich die Sancaks Priştine und Üsküb zunächst eine untergeordnetere Rolle 

spielten. In der sogenannten Albanischen Frage war es schließlich das Ziel Österreich-

Ungarns, durch die Gründung eines albanischen Staates Serbien an einem Zugang zur Adria 

zu hindern.
569

 Auch wirtschaftlich besaß Österreich-Ungarn ein ausgeprägtes Interesse auf 

dem Balkan. In Kosovo setzte es sich etwa für den Bau einer Eisenbahnlinie ein, die Wien 

mit Thessaloniki verbinden sollte. Während 1874 die Strecke Thessaloniki – Mitrovica er-

öffnet werden konnte, wurde der Teilabschnitt durch den Sancak Yeni Pazar, die sogenann-

te Sandschak-Bahn, jedoch nie realisiert.
570

 Handelsverbindungen zwischen Österreich-

Ungarn und Einzelnen bestanden in größeren Städten, insbesondere in Prizren und Skopje. 

Im 19. Jahrhundert wurden aus dem Vilayet Prizren Hasen- und Zickleinfelle, Ziegen- und 

Schafsleder, Wachs, Wolle und Garn nach Österreich-Ungarn ausgeführt.
571

 

Österreich-Ungarn war seit 1870 mit einem Vizekonsulat in Prizren vertreten und besaß 

zudem seit 1889 in Skopje und seit 1904 in Mitrovica je ein Konsulat. Das steigende Inte-

resse Österreich-Ungarns an der Region wird bei einer Betrachtung der Anzahl der Berich-

te, die die Konsuln nach Wien schickten, deutlich. So wurden aus Prizren 1870 noch 

lediglich elf Berichte nach Wien geschickt, während die Anzahl der Schriftstücke 1885 

bereits über 100 betrug und nach 1908 zeitweise sogar täglich oder jeden zweiten Tag 

berichtet wurde. Aus Mitrovica wurden 1904 hingegen 87 Berichte verschickt, 1908 bereits 

119 Berichte, während 1913 aus der Vilayetshauptstadt Skopje 176 Berichte versendet 

wurden. Die Möglichkeit, der lokalen Bevölkerung Schutz zu bieten, hatte aber auch ihre 
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Grenzen, da aufgrund der teils großen Entfernung der Dörfer von den Konsulaten in 

Prizren, Mitrovica und Skopje die dortigen Diplomaten seltener aufgesucht wurden. Der 

Einfluss der Konsuln war so in erster Linie auf die Städte, in denen sie eingesetzt wurden, 

und deren Umland beschränkt,
572

 auch wenn sie regelmäßig Informationsreisen im gesam-

ten Vilayet unternahmen.
573

 

Für die katholische Bevölkerung bot die neue Präsenz Österreich-Ungarns eine Mög-

lichkeit, bei Übergriffen Schutz im Konsulat zu suchen. Dies war etwa im Herbst 1876 der 

Fall, als nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges Montenegros und Serbiens gegen 

das Osmanische Reich auch eine Zunahme von Plünderungen und Raub in Prizren zu be-

obachten war und der Vizekonsul betonte, dass es ihm gelungen sei, „[…] der christlichen 

Bevölkerung einen gewissen moralischen Halt zu geben und ihr einiges Selbstvertrauen 

einzuflößen.“
574

 Österreichisch-ungarische Diplomaten unterstützten die albanischen katho-

lischen Fandi in ihrer Forderung, keine Militärbefreiungssteuer zahlen zu müssen, daneben 

protestierten sie gegen Übertritte zum Islam, die unter Druck zustande kamen, aber auch für 

eine erhöhte Präsenz von Katholiken im lokalen osmanischen Beamtenapparat. Gleichzeitig 

ist festzustellen, dass die österreichisch-ungarischen Diplomaten zeitweise der Meinung 

waren, die albanischen Katholiken seien ihnen „wenig freundlich gesinnt“.
575

 

Eine genaue Betrachtung der Haltung der muslimischen Bevölkerung gegenüber den 

österreichisch-ungarischen Konsuln zeigt, dass diese äußerst ambivalent war. Zunächst 

scheinen die albanischen Muslime der Anwesenheit der Konsuln neutral gegenüber gestan-

den zu haben; dies änderte sich jedoch nach 1876/1877. Der österreichisch-ungarische Vi-

zekonsul in Prizren beobachtete einen negativen Umschwung in der lokalen muslimischen 

Wahrnehmung Österreich-Ungarns als Folge des russisch-osmanischen Krieges 1877/78.
576

 

Zwar hatte Österreich-Ungarn auf keiner Seite in den Krieg eingegriffen, die Okkupation 

Bosniens und der Herzegowina sowie die Stationierung österreichisch-ungarischer Garni-

sonen im Sancak Yeni Pazar um Plevlje führte aber dazu, dass albanische Muslime aus dem 

Vilayet Kosovo Österreich-Ungarn zunehmend „misstrauten“ und die Befürchtung äußer-

ten, Österreich-Ungarn könnte seine Garnisonen bis Mitrovica oder weiter ausdehnen. 

Würde dies hingegen nicht erfolgen, könnten „[…] die Arnauten unsere Armee als Verbün-
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dete, als Beschützer gegen Serbien und Montenegro ansehen […],“ so der Vizekonsul.
577

 

Tatsächlich zeigten Albaner auch während der Zeit der Liga von Prizren Sympathien ge-

genüber Österreich-Ungarn.
578

 Gleichwohl beurteilten österreichisch-ungarische Diploma-

ten noch in den 1880er Jahren die Haltung der muslimischen Bevölkerung ihnen gegenüber 

als „argwöhnisch“.
579

 

Gerade in den nordwestlichen Teilen des Vilayets fürchteten muslimische Bevölke-

rungsgruppen vor dem Hintergrund der territorialen Nähe zu den österreichisch-

ungarischen Garnisonen um Plevlje noch zu Beginn der 1890er Jahre eine „Okkupation“ 

Österreich-Ungarns, weshalb sie sich auch weigerten, ihre Waffen abzugeben.
580

 Insgesamt 

wandelte sich aber die misstrauische Haltung von Muslimen seit den späten 1890er Jahren, 

die der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren nun als eine sehr freundschaftliche 

charakterisierte.
581

 Die positive Änderung des muslimischen Standpunktes spiegelte sich 

auch in der Art wider, wie die österreichisch-ungarische Herrschaft in Bosnien und der 

Herzegowina wahrgenommen wurde. Reiche Grundbesitzer aus Peja versicherten dem 

österreichisch-ungarischen Vizekonsul in Prizren 1896, die muslimische Bevölkerung hege 

die Hoffnung, Österreich-Ungarn werde ähnlich wie in Bosnien „Ordnung schaffen“, sie 

fürchte Russland und spreche sich ganz offen in dem Sinne aus, dass sie sich „[…] einer 

Occupation Österreich-Ungarns nicht widersetzen […]“
582

 würde. Insbesondere Haxhi Mul-

la Zeka, ein einflussreicher albanischer Muslim aus Peja, der sich zunächst russophil und 

antikatholisch zeigte, bemühte sich seit Ende des Jahres 1896 um gute Beziehungen zu Ös-

terreich-Ungarn
583

 und hatte sich angenlich auch angeboten, für einen „Anschluss Albani-

en’s an Oesterreich-Ungarn zu wirken, doch liessen die nahen Beziehungen, in welchen er 

seinerzeit mit der Umgebung des Sultan’s stand, sowie die Unverlässlichkeit seines Charak-
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ters es bisher nicht rathsam erscheinen, auf seine Anerbietungen irgendwie einzugehen.“
584

 

Gemäß den Erinnerungen Nikola Popovićs stand zu Beginn des 20. Jahrhunderts Isa 

Boletini, der auch enge Beziehungen zu Serbien pflege, in Kontakt mit dem österreichisch-

ungarischen Konsul in Mitrovica.
585

 

Zwar wird hier einerseits deutlich, dass albanische Muslime Österreich-Ungarn als 

wohlgesinnte und befreundete Schutzmacht wahrnahmen, was vor dem Hintergrund der 

sogenannten Liga von Peja zu sehen ist, deren wichtigster Entstehungsfaktor in der Be-

fürchtung albanischer Muslime vor einer Aufteilung ihres Siedlungsgebietes zwischen 

Montenegro, Serbien und einem autonomen Makedonien lag. Gleichzeitig offenbart sich 

bei einer genaueren Betrachtung eine weiterhin ambivalente Haltung. So meinte Ajdin Dra-

ga in einem Gespräch mit dem österreichisch-ungarischen Dragoman in Skopje, vor dem 

Hintergrund einer territorialen Bedrohung durch die benachbarten Balkanstaaten müssten 

„die Hoffnungen der Albanesen, für den Fall als sie vom Sultan ihrem Schicksal überlas-

sen, nicht die Kraft hätten, sich allein zu halten, – auf Italien oder Oesterreich gerichtet sein 

[…].“ Dem Dragoman zufolge war die italienische Einflussnahme nicht ganz ohne Erfolg 

geblieben, zum Teil gäbe es weiter Vorbehalte gegenüber Österreich-Ungarn, die sich aus 

den innenpolitischen Differenzen und den Konflikten der unterschiedlichen Nationalitäten 

im Habsburger Reich nährten und deren Bedeutung von italienischen Diplomaten herausge-

strichen wurde. Ajdin Draga hielt fest: „Oesterreich hat viele slavische Volksstämme und 

diese, sowie die anderen Nationalitäten, aus welchen sich die Monarchie zusammensetzt, 

leben nicht in Eintracht […].“ Riza Bey Gjakova wiederum merkte während eines Aufent-

haltes in Skopje an: „Es ist zu bedauern, dass Oesterreich schwach ist; es herrscht dort kei-

ne Einigkeit; die Slaven führen es dem Ruine zu.“ Auch Reisende in Kosovo sprachen zu 

dieser Zeit kontinuierlich von der Schwäche Österreich-Ungarns, das „[…] einzig und al-

lein durch die Liebe aller Nationen zu ihrem Herrscher noch zusammen gehalten […]“ 

werde.
586

 Die zurückhaltende und reservierte Einstellung gegenüber Österreich-Ungarn 

zeigt sich auch in einem Gespräch, das Adjin und Ferat Draga zur gleichen Zeit mit dem 

serbischen Konsulatsschreiber Ivan Ivanić führten. Auf die Frage des Diplomaten, was sie 

von der „österreichischen Agitation“ hielten, antworteten die beiden Brüder, diese sei – 

ebenso wie die italienischen Versuche – praktisch ausschließlich innerhalb katholischer 
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albanischer Kreise erfolgreich, während „wir muslimischen Albaner“ nicht auf Österreich 

hörten, da „wir wissen, wie sehr unsere muslimischen Brüder in Bosnien leiden.“ Zwar 

gäbe es auch muslimische Albaner, die sich mit Geld von Österreich-Ungarn kaufen ließen, 

es seien aber sehr wenige und sie selbst würden diese verachten.
587

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte die verstärkte Präsenz Russlands, das 1903 in 

Mitrovica ein Konsulat eröffnete, dazu, dass albanische Muslime im nördlichen Kosovo 

Österreich-Ungarn zunehmend als Schutz bietende Macht wahrnahmen, die sie gegenüber 

serbischen und montenegrinischen Ambitionen, unterstützt von Russland, vertreten konn-

te.
588

 So berichtete der österreichisch-ungarische Diplomat 1904, er sei bei seiner Ankunft 

im neu errichteten Konsulat in Mitrovica von der muslimischen Bevölkerung freundlich 

empfangen worden, die Errichtung des Konsulats habe die Muslime insgesamt befriedet.
589

 

Das österreichisch-ungarische Konsulat wurde gemäß Zambaur sowohl von albanischen 

wie von slawischen Muslimen als „Gegengewicht“ zum russischen Konsulat in Mitrovica 

betrachtet, das „[…] vollkommen unverhüllt türkenfeindlich […]“ sei und von diesen „[…] 

zum Schutze der Türken gegen serbische Übergriffe angerufen […]“ werde.
590

 Bei einem 

Vordringen Serbiens und Montenegros würde sich die lokale muslimische Bevölkerung 

unter der Bedingung, dass sie unter der Herrschaft des Sultans bliebe, für Österreich-

Ungarn entscheiden, da dieses den Muslimen in Bosnien völlige Religionsfreiheit gewähre 

und ihren rechtlichen Besitz schütze.
591

 Eine ähnliche Meinung vertrat der serbische Vize-

konsul Milan Rakić, der festhielt, es sei „den Arnauten nicht unbedingt unangenehm, wenn 

von österreichischen Okkupationsabsichten gesprochen werde, da sie der Meinung sind, 

ihre Çiftliks würden bei einem Einmarsch Österreichs nicht angerührt werden, genauso wie 

sie hartnäckig glauben, Serbien würde ihnen diese wegnehmen.“
592

 Insgesamt konnte Ös-

terreich-Ungarn innerhalb der albanischen katholischen und muslimischen Bevölkerung bis 

1912 einen guten Stand erreichen.
593

 Albanische Muslime versuchten die österreichisch-

ungarischen Diplomaten als mögliche Unterstützer auch in ihrem Widerstand gegen osma-
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nische Beamte zu gewinnen. So bemühten sich beispielsweise Muslime in Novi Pazar den 

österreichisch-ungarischen Konsul in Mitrovica dafür zu gewinnen, sie in ihren Bestreben 

zu unterstützen, den Kaymakam in Novi Pazar abzusetzen.
594

 

Im Gegensatz zur muslimischen Bevölkerung in Mitrovica verhielt sich die serbische 

Stadtbevölkerung der Eröffnung eines österreichisch-ungarischen Konsulats gegenüber 

ablehnend und äußerte in der Folge den Wunsch, dass der serbische Konsul von Prishtina 

nach Mitrovica versetzt werde.
595

 Den zunehmenden Einfluss Österreich-Ungarns in der 

Region lehnte die serbische Bevölkerung ab. So missfiel den Serben in Mitrovica, Novi 

Pazar und Sjenica, dass im Rahmen des makedonischen Reformprogramms Österreich-

Ungarn die Reorganisation der Gendarmerie im Vilayet Kosovo zugefallen war. Hierbei 

begannen, ganz zum Unverständnis des österreichisch-ungarischen Konsuls, die lokalen 

Serben zu argumentieren, ihre Stellung sei gar nicht so schlecht und eine „annähernde 

Gleichstellung“ mit den Muslimen sei bereits erreicht worden. Neue Reformen und die 

Heranziehung von „Fremden“, um die Reformen durchzuführen, würden sie ablehnen.
596

 

Lokale Serben versuchten folglich mit Argumenten der Gleichheit-Ungleichheit, eine zent-

rale Thematik und der Hintergrund der makedonischen Reformen, zu verhindern, dass Ös-

terreich-Ungarn seine Macht in der Region weiter ausbaute. Widerstand, aber auch 

Bedrohungsgefühle steigerten sich nach der Annexion Bosnien-Herzegowinas durch Öster-

reich-Ungarn 1908. In einem Leitartikel der in Skopje erscheinenden serbischen Zeitung 

Vardar hieß es, dass Österreich-Ungarns Macht, Einfluss auf die von Serben bewohnten 

osmanischen Gebiete zu nehmen, für die Selbständigkeit der Balkanvölker nicht nützlich 

sei. Um sein Ziel zu erreichen und bis Thessaloniki vorzudringen, würde Österreich-Ungarn 

alles unternehmen, um den Widerstand der Balkanvölker zu brechen und diese aus diesem 

Grund gegeneinander aufhetzen. Die Leidtragenden dieser Entwicklung seien Albaner und 

Serben, die sich nun in unmittelbarer Nähe zu Österreich-Ungarn befänden. Die österrei-

chisch-ungarischen Agenten würden die Albaner unaufhörlich gegen die Serben aufwie-

geln, sich serbische Intrigen ausdenken und von einer nationalen Agitation Serbiens im 
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„Arnautluk“ sprechen, nur um bei den „naiven Albanern eine Feindschaft gegen die Ser-

ben“ hervorzurufen.
597

 

Die Anwesenheit österreichisch-ungarischer Diplomaten führte folglich nicht nur dazu, 

dass Katholiken einen mächtigen Fürsprecher für ihre Belange fanden, sondern scheint 

auch das albanisch-serbische Verhältnis verschlechtert zu haben. 

Italien 

Eine weitaus geringere Rolle als Österreich-Ungarn spielte Italien, das auf dem Gebiet des 

heutigen Albanien aktiver war und dort in seinen politischen und wirtschaftlichen Interes-

sen in starker Konkurrenz zu Österreich-Ungarn stand.
598

 Im Vilayet Kosovo besaß Italien 

zunächst lediglich in Skopje ein Konsulat, wodurch sein Einfluss von vornherein begrenzter 

war und sich zunächst ähnlich wie bei Österreich-Ungarn auf die katholische albanische 

Bevölkerung konzentrierte.
599

 Österreichisch-ungarische Diplomaten bemerkten 1879 in-

nerhalb der muslimischen Bevölkerung Sympathien gegenüber Italien, die dann jedoch zu-

nächst zugunsten Österreich-Ungarns abnahmen.
600

 1906 gelang es Italien, in Prizren ein 

Vizekonsulat zu eröffnen, das zu einer starken Konkurrenz zwischen Österreich-Ungarn 

und Italien um die Gunst der katholischen Bevölkerung führte.
601

 

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Gegensatzes zu Österreich-Ungarn bemühte 

sich Italien seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts verstärkt darum, durch Reisen gute Kon-

takte insbesondere zur muslimischen albanischen Bevölkerung herzustellen und sein Anse-

hen zu steigern,
602

 die sicherlich als Erfolg zu werten sind, da zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts sowohl unter muslimischen als auch unter katholischen Albanern Sympathien 

für Italien vorhanden waren,
603

 wobei gerade die Katholiken in Skopje Kontakte zum dorti-
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gen italienischen Konsul suchten.
604

 Als die österreichisch-italienische Rivalität im albani-

sche Raum seit dem späten 19. Jahrhundert zunahm,
605

 erwies es sich in den Augen öster-

reichisch-ungarischer Diplomaten als gravierender Nachteil, dass der katholische Klerus 

häufig die italienische Sprache verwendete, weswegen Österreich-Ungarn bezüglich der 

Loyalität der Katholiken zunehmend misstrauisch wurde. Die Förderung eines nationalen 

Bewusstseins der Albaner unabhängig von religiöser Zugehörigkeit erachteten österrei-

chisch-ungarische Diplomaten auch als Mittel, den italienischen Einfluss zurückzudrän-

gen.
606

 

Die Konkurrenz zwischen Italien und Österreich-Ungarn um Einfluss im albanischen 

Raum nutzten lokale Akteure geschickt aus, um den eigenen Forderungen mehr Nachdruck 

zu verleihen. 1904 wandte sich beispielsweise der katholische Pfarrer in Peja, Angelo Palić, 

an den österreichisch-ungarischen Konsul Zambaur in Mitrovica, um dessen Unterstützung 

für die Beschwerden der albanischen katholischen Fandi zu gewinnen, die sich bei der Er-

nennung christlicher Gendarme gegenüber den Serben zurückgesetzt fühlten. Palić drohte 

Zambaur, er würde den Schutz einer „anderen Macht“ anrufen, wenn der österreichisch-

ungarische Diplomat ihn nicht entsprechend unterstützte – diesem zufolge konnte nur das 

italienische Konsulat in Skopje gemeint gewesen sein. Zwar war Zambaur der Meinung, ein 

Abfall der albanischen Katholiken von der Kultusprotektoratsmacht Österreich-Ungarn sei 

nicht zu befürchten, dennoch zeigt dieses Beispiel, dass Italien als Schutzmacht von albani-

schen katholischen Akteuren im westlichen Kosovo als weitere Möglichkeit der Unter-

stützung ins Spiel gebracht wurde und die Konkurrenz zu Österreich-Ungarn hierbei eine 

Rolle spielte.
607

 Dies zeigt sich auch bei der Entführung des katholischen Priesters Luigi 

Palić aus Gjakova durch albanische Muslime im Herbst 1907, was zu katholischen Vergel-

tungsakten und wiederum zur Rache von Muslimen führte. Die katholische Bevölkerung 

der Region wandte sich mit Hilfegesuchen an den italienischen Konsul in Skopje. Sie be-

schwerte sich über die Unfähigkeit der österreichisch-ungarischen Regierung, eine Freilas-

sung des Priesters zu erzwingen. Der österreichisch-ungarische Konsul hatte darüber hinaus 

in der Darstellung des italienischen Diplomaten eine Delegation von katholischen Geistli-

chen und Notabeln aus Gjakova, die Unterstützung in der Angelegenheit suchten, nicht 
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angemessen empfangen, weshalb diese sich an den italienischen Konsul wandten. Dieser 

sah es nun als notwendig an, sich der Sache zu widmen, um das Prestige Italiens in der Re-

gion zu erhöhen. Konflikte entstanden zum einen aus der österreichisch-ungarischen Rivali-

tät insbesondere in Bezug auf die bessere Interessenvertretung der katholischen 

Bevölkerung, zum Zweiten daraus, dass sie von den beiden Großmächten als Möglichkeit 

wahrgenommen wurden, ihren Einfluss und ihr Ansehen zu erhöhen.
608

 

Russland 

Eine prominente Rolle in Kosovo spielte Russland, das seit 1774 als Schutzmacht der  

orthodoxen Christen auf dem Balkan bestätigt worden war und dessen Diplomaten zu wich-

tigen Ansprechpartnern für die orthodoxe Bevölkerung wurden.
609

 Russland eröffnete 1866 

ein Vizekonsulat in Prizren, 1880 folgte ein Konsulat in Skopje und 1902 eines in 

Mitrovica. Besonders einflussreich war der Diplomat Ivan Stepanovič Jastrebov, der zwi-

schen 1870 und 1886 mit Unterbrechungen als russischer Vizekonsul, seit 1879 als Konsul 

in Prizren tätig war und neben der türkisch-osmanischen, arabischen und persischen Spra-

che auch das Serbische und Albanische beherrschte.
610

 Die herausragende Wirkung Russ-

lands auf die orthodoxe Bevölkerung wird in der Bemerkung des österreichisch-

ungarischen Vizekonsuls aus Prizren deutlich, der 1870 festhielt, dass die „serbische Ge-

meinschaft von Prizren“ nur auf das höre, was man ihr aus St. Petersburg diktiere. Russland 

förderte in besonderem Maße das kulturelle und kirchliche Leben der orthodoxen Bevölke-

rung. Hier waren die engen Verbindungen zu dem reichen Kaufmann Sima Andrejević 

Igumanov (1804–1882) von Bedeutung, der in Prizren geboren worden war und zeitweise 

in Russland gelebt hatte und über den Russland einen direkten Kontakt mit der orthodoxen 

serbischen Bevölkerung pflegte. So konnte Igumanov mit der Hilfe Jastrebovs 1871 das 

serbische Priesterseminar (Bogoslovija) eröffnen, das sowohl mit Geldern aus dem Privat-

vermögen Igumanovs als auch mit Mitteln der russischen und der serbischen Regierung 

finanziell gefördert wurde. Gleichzeitig beaufsichtigte Russland mit Igumanovs Unterstüt-
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zung die orthodoxen Schulen im Vilayet Kosovo, versorgte diese mit Schulbüchern und 

wählte geeignete Lehrer aus.
611

 Auf Jastrebovs Einfluss ist außerdem zurückzuführen, dass 

1868 eine Druckerei in Prizren eingerichtet wurde, in der auf Initiative des 1871 zum Gene-

ralgouverneur des Vilayets Prizren ernannten Safvet Pascha die staatlich-osmanische 

Vilayetszeitung Prizren herausgegeben wurde.
612

 

Neben der finanziellen Unterstützung orthodoxer Klöster und Kirchen und der kulturel-

len Förderung der lokalen Serben,
613

 betrieb Russland auch eine nationale Propaganda zu-

gunsten Serbiens
614

 und schürte teilweise auch anti-osmanische Haltungen mit 

„revolutionären Pamphleten“, die unter anderem über das russische Konsulat in Shkodra 

nach Prizren verschickt wurden.
615

 Die Präsenz eines russischen Diplomaten in Prizren hat-

te in der Wahrnehmung des dortigen österreichisch-ungarischen Vizekonsuls zweifellos 

günstige Auswirkungen für die orthodoxe Bevölkerung. 1875 hielt er fest, dass 

 

„[…] die Anwesenheit eines russischen Vertreters in Prisren nicht ohne wohltätigen 

Einfluß auf die hiesige slavische Bevölkerung geblieben ist, und zwar in dem Sinne, 

daß das Selbstbewußtsein derselben durch den Rückhalt, welchen sie, wenn auch 

nicht ostensibel, in Beziehung auf ihre politische Entwicklung, und namentlich auf 

Kirchen- und Schulwesen, diesen in der Levante stets hochwichtigen Factor, an ihm 

zu finden sich gewöhnt hatte, in unleugbarer Weise gestiegen ist.“
616

 

 

Während ihrer Reisen im Vilayet Kosovo informierten sich russische Diplomaten über die 

Lage in ihren jeweiligen Amtsbezirken. Kritisch beobachtete der österreichisch-ungarische 

Konsul Zambaur in Mitrovica, wie der Einfluss seines russischen Kollegen auf dessen Rei-

se nach Prishtina, Gračanica, Gjilan und Ferizaj auf die orthodoxe Bevölkerung wuchs. 

Zambaur vertrat die Meinung, dass es sich hierbei um eine Agitationsreise handelte: 
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„Besonders charakteristisch sind aber die Worte, die Orlow persönlich an die in der 

Schule zu Gilan versammelte orthodoxe Gemeinde richtete und welche dahin aus-

klangen, daß sich die Serben als frei zu betrachten haben und vor den Mohammeda-

nern in keiner Weise zurückweichen sollen.“
617

 

 

Hier wird auch deutlich, welche wichtige Rolle die Dragomane in den jeweiligen 

Konsularkorps einnehmen konnten. Zambaur zufolge war der russische Konsul, der noch 

geringe Kenntnisse über sein neues Einsatzgebiet besaß und auch keine der lokalen Spra-

chen beherrschte, unter den schädlichen Einfluss seines Dragomans geraten, einem „fanati-

schen aus Montenegro stammenden Serben.“
618

 Auf die Rolle des Dragomans, der eine 

ausgeprägte österreichfeindliche Haltung besaß, führte Zambaur auch die Tatsache zurück, 

dass sich das Verhältnis zwischen ihm und dem russischen Konsul verschlechtert hatte und 

dieser sich nur noch selten mit ihm absprach oder Informationen austauschte.
619

 

Ähnlich wie sich die katholische Bevölkerung um Hilfe an Österreich-Ungarn, seltener 

an Italien, wandte, richtete auch die orthodoxe Bevölkerung ihre Beschwerden und Proteste 

wegen Überfällen, Raub und Diebstahl
620

 oder Übergriffen von Albanern an die russischen 

Diplomaten,
621

 gelegentlich auch an den russischen Zaren direkt.
622

 Nach 1903 bestand 

außerdem die Möglichkeit, Beschwerden an den russischen Zivilagenten in Bitola zu rich-

ten, der gemeinsam mit seinem österreichisch-ungarischen Kollegen hierfür zuständig 

war.
623

 Auch nach der Eröffnung serbischer Konsulate im Vilayet Kosovo waren die russi-

schen Konsuln ein wichtiger Kontakt für die orthodoxe Bevölkerung vor allem im nördli-

chen Kosovo, da Serbien außer in Skopje lediglich in Prishtina, nicht aber in Mitrovica 

vertreten war. Hier wandte sich die Bevölkerung häufiger an Russland als an Serbien um 

Hilfe, was angesichts der Tatsache, dass Russland als Großmacht über stärkeren Einfluss 

bei der Pforte verfügte, nicht verwundert. 

Die stärkere Präsenz russischer Diplomaten durch die Eröffnung eines Konsulats in 

Mitrovica 1903 führte in den Augen österreichisch-ungarischer Konsuln zu einer Stärkung 
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des Sicherheitsgefühls und des Selbstbewusstseins der orthodoxen Bevölkerung. Sowohl 

Muslime als auch Katholiken des Sancaks İpek beklagten sich über das 

 

„immer provozierender werdende Auftreten des orthodoxen Elements, welches in 

seinem Selbstbewusstsein durch die Errichtung des russischen Konsulates in 

Mitrovica, namentlich aber durch das aufreizende Benehmen des früheren Konsuls 

Machkov gehoben, bei den eingeschüchterten türkischen Lokalbehörden gegenwärtig 

mehr Schutz findet, als die anderen Nationalitäten.“
624

 

 

Albanische Muslime lehnten die russischen Konsuln und den steigenden Einfluss Russlands 

in der Region ab. Der Grund hierfür lag nicht zuletzt bereits im russisch-osmanischen Krieg 

und der militärisch-territorialen Bedrohung durch Serbien und Montenegro. Dennoch pfleg-

ten auch albanische Muslime Kontakte zum russischen Konsulat. So war Zejnel Bey in Peja 

wegen seiner „russischen Umtriebe“ berüchtigt,
625

 und Haxhi Mulla Zeka galt bis 1896 

ebenfalls als russophil,
626

 wohingegen die Brüder Ferat und Ajdin Draga Russland als 

„Feind“ bezeichneten.
627

 

Bei der Eröffnung des russischen Konsulats in Mitrovica im Januar 1903 kam es zu hef-

tigen Protesten der albanischen Muslime der Region,
628

 die die Absetzung des russischen 

Konsuls in Mitrovica, Grigorije Stepanovič Ščerbina, forderten. Die ausgeprägten anti-

russischen und anti-slawischen Gefühle der muslimischen Albaner hingen mit dem im 

November 1902 verkündeten Reformprogramm für Makedonien und Kosovo zusammen, 

das diese vehement ablehnten und für das sie auch Russland verantwortlich machten. Unter 

der Führung Isa Boletinis griffen Ende März mehr als 2000 Albaner die osmanischen Gar-

nisonen in Mitrovica an. Ščerbina, der sich von den Drohungen der Albaner nicht ein-

schüchtern ließ und zu Pferd die Kämpfe an vorderster Front innerhalb der osmanischen 
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Truppen mitverfolgte, wurde Anfang April von einem osmanischen Soldaten, einem Alba-

ner aus der Region Gjilan, ermordet.
629

 

Der heftige Widerstand der albanischen Muslime gegen die Reformen, die vor allem 

eine Besserstellung der Christen zum Ziel hatten, die Ermordung des russischen Konsuls 

und die in der Folgezeit zunehmenden gewaltsamen Konflikte zwischen Albanern und Ser-

ben
630

 verdeutlichen, wie sich durch den Druck der Großmächte auf das Osmanische Reich, 

Reformen zugunsten der Christen durchzuführen, sowohl das interethnische und interreligi-

öse Zusammenleben verschlechterte als auch die Feindschaft albanischer Muslime gegen-

über ihren christlichen Nachbarstaaten wuchs.
631

 

Gleichzeitig zeigen die kommenden Jahre, dass sich die lokale orthodoxe Bevölkerung 

nicht immer genügend beschützt fühlte. So schickte die serbische Kirchen- und Schulge-

meinde von Peja, unzufrieden mit der Unterstützung durch den russischen Konsul in 

Prizren, an alle Konsuln in Skopje ein Bittschreiben, was gemäß dem österreichisch-

ungarischen Konsul ein „[…] Mißtrauensvotum der russischen Schutzmacht gegenüber 

darstellt, welche bisher eifersüchtig darauf bedacht war, allein und ausschließlich die Inte-

ressen des orthodoxen Elements in jenen Gegenden wahrzunehmen.“
632

 In der Interpretati-

on des österreichisch-ungarischen Diplomaten war der russische Vizekonsul in Prizren 

verärgert, dass die Serben in Peja zum ersten Mal gewagt hatten, ihre Wünsche nicht aus-

schließlich an das russische Konsulat zu richteten.
633

 

Bei einer Betrachtung der Haltung der katholischen albanischen Bevölkerung gegen-

über Russland ist festzuhalten, dass diese sich zwar weiterhin an Österreich-Ungarn um 

Schutz wandte, sie aber dennoch zeitweise hoffte, in ihren Forderungen auch von Russland 

unterstützt zu werden, da sie die Hilfe Österreich-Ungarns als zu gering einschätzte. Den 

Darstellungen des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls zufolge war diese neue Erschei-
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nung Ende des 19. Jahrhunderts auf die „rege Propaganda“ durch die orthodoxe Geistlich-

keit zurückzuführen.
634

 

Die teilweise spannungsreichen Beziehungen zwischen Russland und Serbien im letzten 

Drittel des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich darin äußerten, dass sich 

Serbien von Russland in seinen nationalpolitischen Interessen wenig unterstützt fühlte und 

sich aus diesem Grund bis 1903 stärker an Österreich-Ungarn anlehnte,
635

 wirkte sich auf 

die Entwicklungen in Kosovo aus. Besonders deutlich wird dies in der sogenannten Dečani-

Frage, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu starken Irritationen zwischen Russland und 

Serbien führte.
636

 Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Region durch 

anhaltende albanische Raubüberfälle aus dem Gebirge auf das orthodoxe Kloster Visoki 

Dečani geprägt. In Verbindung mit dem zunehmenden Einfluss Österreich-Ungarns und der 

erfolgreichen Missionsarbeit der Jesuiten und Franziskaner, die innerhalb orthodoxer Krei-

se Ängste vor möglichen Übertritten orthodoxer Bevölkerungsteile zur griechisch-

katholischen Kirche schürten, berief der orthodoxe Metropolit von Raška-Prizren, Nićifor 

Perić, russische Mönche aus dem Kloster Hilandar nach Visoki Dečani, die die Leitung des 

Klosters übernehmen und die dortigen serbischen Mönche in ihrer Arbeit unterstützen soll-

ten. Der hierdurch wachsende russische Einfluss missfiel Serbien jedoch bald. Es sah seine 

eigene Nationalpolitik bedroht, da sich der Konflikt zwischen Russland und Serbien auch 

auf die Mönche auswirkte und die russischen Mönche die orthodoxe Bevölkerung auf ihre 

Seite zu ziehen versuchten. Die engen Kontakte der russischen und serbischen Mönche mit 

der lokalen Bevölkerung und ihr starker Einfluss auf diese führten dazu, dass sich gemäß 

den Darstellungen Milan Rakićs 1905 in Peja eine „russische Partei“ bildete, die sich im 

Streit mit den „Serben“ befand. Darüber hinaus hatten sich, wie ihm einige Lehrer und 

Priester mitteilten, die „Serben“ einiger umliegender Dörfer als „Russen“ zu bezeichnen 

begonnen. Diese Erscheinung führte Rakić auf die Anwesenheit der russischen Mönche im 
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Kloster Dečani, die Rolle des russischen Konsuls Tucholka in Prizren und die „verbrecheri-

sche Untätigkeit“ der serbischen Regierung zurück.
637

 

Ganz ähnlich berichtete bereits 1904 der österreichisch-ungarische Konsul in Mitrovica 

über Zerwürfnisse der orthodoxen Slawen in Peja und von zwei sich bekämpfenden 

Parteien, von denen sich die eine als die „serbische Partei“, auch Kurđoni genannt, die an-

dere als die „russische Partei“, auch Gušteri genannt, bezeichnete und als deren Ursache er 

die „agitatorische Tätigkeit“ der russischen Mönche im Kloster Visoki Dečani angab.
638

 

Bald stand das Kloster gänzlich unter russischem Einfluss,
639

 und der serbische Metropolit 

Nićifor, der serbische Konsul in Prishtina und die serbische Regierung bemühten sich, die 

russischen Mönche aus dem Kloster zu entfernen. 

Dem russischen Konsul und dem russischen Klostervorsteher gelang es sogar, die Tä-

tigkeit der lokalen osmanischen Beamten zu beeinflussen. So berichtete der österreichisch-

ungarische Konsul in Mitrovica, der Mutessarif von Peja, Miralaj Hasan Bey, stehe 

 

„[…] ganz unter dem Einfluß der russischen Konsulate in Prizren und Mitrovica, be-

ziehungsweise des russischen Klostervorstehers von Visoki Dečani, welch’ letzterer 

im Regierungsgebäude zu Ipek ganz nach seinem Gutdünken schaltet und waltet, den 

dortigen Serben alle möglichen Vorteile erwirkt […].“
640

 

 

Dies war kein Einzelfall. Bereits Jastrebov war es gelungen, 1873 die Versetzung des Valis 

Abdurrahman Pascha durchzusetzen.
641

 

Serbien 

Zwar konzentrierte sich Serbiens außenpolitisches Interesse bis 1876 in erster Linie auf 

Bosnien und die Herzegowina,
642

 der serbische Staat betrieb aber bereits seit der Mitte des 

19. Jahrhunderts eine aktive Bildungs- und Schulpolitik im Vilayet Kosovo, wobei Einzel-

personen wie der serbische Ministerpräsident Ilija Garašanin oder der Historiker und Politi-

ker Miloš Milojević eine herausragende Rolle einnahmen. Neben der Errichtung von 
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Schulen
643

 wurden der Bau neuer Kirchen und die Gründung religiös-kultureller Vereine 

finanziell unterstützt
644

 und Lehrer aus Serbien nach Kosovo geschickt.
645

 

Einen starken Auftrieb erfuhren die Aktivitäten Serbiens im Vilayet Kosovo mit der Er-

öffnung serbischer Konsulate 1887 in Skopje und 1889 in Prishtina, die den Aufbau eines 

intensiveren Kontakts mit der lokalen Bevölkerung ermöglichten.
646

 1889 wurde für die 

Umsetzung und Koordinierung der „nationalen Propaganda“ eine eigene kulturpolitische 

Abteilung im serbischen Außenministerium gegründet, zu deren Leiter Vladimir Karić 

(1848–1893) berufen wurde, der zeitgleich seinen Dienst als Konsul in Skopje antrat.
647

 

Hier wird deutlich, dass sich die neue Abteilung in ihrer Arbeit vor dem Hintergrund der 

starken Rivalität zu Bulgarien
648

 vor allem auf den makedonischen Raum und eine Lösung 

der makedonischen Frage im serbischen Sinne konzentrierte, indem die orthodoxen Slawen 

für Serbien gewonnen werden sollten. Das Gebiet des heutigen Kosovo hingegen spielte 

zunächst eine untergeordnete Rolle. Dies veranschaulicht auch ein Bericht des serbischen 

Außenministers Andra Nikolić, in dem dieser 1903 dem serbischen Konsul in Prishtina 

gegenüber hervorhob, dass „eine der wirklich wichtigen Aufgaben unserer Bildungs- und 

Kulturarbeit in der Türkei“ die Anerkennung der „serbischen Nationalität“ (srpske 

narodnosti) sei. Im Mittelpunkt des Berichts stand die Rivalität zu Bulgarien, demgegen-

über sich Serbien im Nachteil sah, da orthodoxe Slawen seit der Errichtung des Bulgari-

schen Exarchats im Jahr 1870 die Möglichkeit besaßen, sich in den osmanischen 

Bevölkerungsverzeichnissen als „Bulgaren“ registrieren zu lassen, während Serben ledig-

lich als Orthodoxe aufgenommen werden konnten. Um innerhalb der slawischen Bevölke-

rung Anhänger für die nationalserbische Sache zu gewinnen, seien Schulen und Kirchen 

besonders wichtig. Zwar seien die Serben als ethnische Gruppe praktisch bereits anerkannt, 

da es serbische Schulen und serbische Bischöfe gebe, das politische Ziel sei aber eine An-

erkennung der „serbischen Nationalität“, zu erreichen durch die Unabhängigkeit der serbi-
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schen Kirche, was das Patriarchat jedoch bisher abgelehnt habe.
649

 Während der Konkur-

renzkampf mit Bulgarien um die Loyalität der orthodoxen slawischen Bevölkerung in 

Makedonien gerade angesichts des makedonischen Reformprogramms im Fokus der serbi-

schen Außenpolitik stand, wurde die Lage in Kosovo weniger kritisch eingeschätzt, da die 

muslimische albanische Bevölkerung nicht als bedrohlicher Gegner wahrgenommen wur-

de
650

 und sich Serbien dem Konkurrenten Bulgarien gegenüber erfolgreich durchgesetzt 

hatte. So hatte sich das Bulgarische Exarchat auf dem Gebiet des heutigen Kosovo nicht 

behaupten können, während die Bemühungen Serbiens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, 

die griechischen Bischöfe in Prizren durch serbische zu ersetzen, 1896 durch den Erfolg 

gekrönt wurden, dass nun der Serbe Dionisije Petrović die Leitung der Metropolie Raška-

Prizren übernahm, die seit diesem Zeitpunkt serbisch blieb.
651

 

Während sich die serbische Außenpolitik stark auf Makedonien konzentrierte, waren es 

lokale serbische Notabeln, die in kontinuierlichen Bittschreiben an Serbien, die Regierung 

wie auch den Fürsten Serbiens
652

 auf die schwierige Lage der orthodoxen Bevölkerung in 

Kosovo aufmerksam machten und die serbische Regierung um Hilfe riefen. So wandten 

sich beispielsweise im Sommer 1877 unter anderem der Archimandrit Sava Dečanac, Rek-

tor des Priesterseminars in Prizren und späterer Bischof von Žiča, der aus Niš stammende 

und in Prizren wirkende spätere serbische Konsul Todor P. Stanković und Aksentije H. 

Arsić, ein Kaufmann aus Prishtina, die alle Mitglieder des Geheimkomitees in Niš waren, 

an den serbischen Außenminister, um bewaffnete Hilfe für einen Aufstand gegen die osma-

nische Herrschaft zu erhalten. Auch hier bildet die bulgarische Konkurrenz ein zentrales 

Thema: „[…] die Bulgaren haben begonnen, offen zu behaupten, es existiere kein Alt-

serbien, es habe es nie gegeben […], deshalb sagen sie unserem Volk, wer befreit werden 

möchte, der soll sagen, er sei Bulgare, weil er sonst unter dem türkischen Joch bleiben 

wird.“
653

 

Auch nach der Eröffnung der serbischen Konsulate appellierte die lokale serbische Be-

völkerung direkt an die serbische Regierung. In einem Brief an den serbischen Ministerprä-

sidenten hielten 17 Serben aus Sveti Otac und Starac südlich von Preševo im August 1896 
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fest, dass „hier bei uns in Altserbien und Makedonien ungeheuerliche Gewalttaten von 

Albanern wie auch den staatlichen Behörden begangen werden.“ Auch in ihre Gegenden 

würden bulgarische und griechische aufständische Banden gelangen und die jungen Männer 

dazu drängen, sich gegen die „türkische Gewalt“ zu erheben, und tatsächlich würden sich 

einige auch diesen Banden anschließen. Sie verstünden nicht, warum Serbien nichts unter-

nehme, um sie zu „befreien“. Im Folgenden forderten die Verfasser, dass Serbien sie in 

einem Aufstand unterstütze – wie es auch Griechenland und Bulgarien für ihre Bevölke-

rung täten –, sonst würden sie sich den Bulgaren und Griechen anschließen, die ihnen in 

einem solchen Falle Waffen und Munition, so viel sie wollten, geben würden. Lediglich 

Gewehre und Munition und im Falle ernster Bedrohung der Freiheit die Einreise nach Ser-

bien würden sie fordern.
654

 

Durch die Anwesenheit der serbischen Konsuln bot sich für die orthodoxe Bevölkerung 

neben Russland ein weiterer Fürsprecher ihrer Belange. Die serbischen Diplomaten unter-

stützten die lokalen Serben in der Formulierung von Bittschreiben an den Vali und den Sul-

tan
655

 und wiesen sie an, Klagen gegen die „albanischen Gewalttäter“ einzureichen.
656

 Den 

Diplomaten gelang es schließlich, die serbische Regierung von der Notwendigkeit einer 

größeren Anzahl an Konsulaten zu überzeugen. Serbien, das nun die Eröffnung weiterer 

Konsulate forderte, argumentierte, das russische Konsulat in Prizren und das serbische 

Konsulat in Prishtina würden nicht ausreichen, um die orthodoxe Bevölkerung vor musli-

mischer Gewalt in der besonders gefährlichen Region um Peja zu schützen. Die serbischen 

Versuche 1898/1899 und 1902/1903, Konsulate in Prizren und Mitrovica zu eröffnen, 

scheiterten jedoch.
657

 In den folgenden Jahren koordinierte und organisierte das serbische 

Außenministerium nichtstaatliche Hilfsaktionen. So verteilte beispielsweise das Außenmi-

nisterium serbische Bücher, die es von der Serbischen Akademie der Wissenschaften und 

Künste erhalten hatte, an die serbischen Gymnasien in Skopje, Bitola und Thessaloniki.
658

 

Die Verbindung zum serbischen Staat wurde dadurch gefördert, dass die serbischen Feier-

tage in den Konsulaten festlich begangen wurden oder Photographien der serbischen Köni-
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ge verteilt wurden.
659

 Seit den späten 1890er Jahren bemühten sich die serbischen Konsuln, 

die lokale orthodoxe Bevölkerung mit Waffen zu versorgen, um den Serben, die sich von 

den osmanischen Behörden wenig beschützt fühlten, die Möglichkeit zu geben, sich bei 

Übergriffen durch Albaner zur Wehr zur setzen, wie weiter unten noch gezeigt wird. 

Der enge Kontakt zwischen serbischen Diplomaten und der slawischen orthodoxen 

Bevölkerung fand unter weitaus günstigeren Voraussetzungen statt als beispielsweise der-

jenige zwischen österreichisch-ungarischen Konsuln und lokaler Bevölkerung, da die ge-

meinsame serbische Sprache eine leichte Kommunikation ermöglichte. Branislav Nušić 

hielt 1890 fest, dass er sich „[…] rühmen könne, die Liebe der Bevölkerung gefunden zu 

haben […]“, und klagte darüber, dass ihn jeden Tag Serben aufsuchten, Beschwerden ein-

gaben, Schutz bei ihm suchten und er in einer sehr unangenehmen Lage sei, lediglich Rat-

schläge geben könne und oft genötigt sei, die Unwahrheit zu sagen, um auf Anzeigen nicht 

einzugehen, weshalb innerhalb der Bevölkerung die Enttäuschung groß sei.
660

 

Die Einflussmöglichkeiten und Schutzfunktionen der Diplomaten konzentrierten sich 

wie bei den diplomatischen Vertretern der anderen Staaten häufig auf die Städte, in denen 

sie eingesetzt waren, das heißt auf Prishtina und Skopje sowie deren Umland. Aus diesem 

Grund waren Reisen in die übrigen Gebiete von außerordentlicher Bedeutung, wie der ser-

bische Außenminister 1891 betonte:  

 

„[…] ich bin der Meinung, dass das nationale Bewusstsein unseres Volkes in dieser 

Region und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und eine Vereinigung mit seinen 

übrigen Brüdern am besten aufrechterhalten werden kann, wenn dieses überzeugt ist, 

dass Serbien sich um es sorgt, und diese Überzeugung wird es meiner Meinung nach 

am ehesten bekommen, wenn es von Zeit zu Zeit einen Vertreter [des Staates] in sei-

ner Mitte antrifft.“
661

 

 

Während kurze Reisen in die serbischen Klöster, ebenso nach Mitrovica und Prizren in das 

serbische Priesterseminar unternommen wurden,
662

 wurden manche Teile des Vilayets tat-

sächlich wenig besucht. Milan Rakić, der 1905 als Sekretär im serbischen Konsulat in 
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Prishtina tätig war, berichtete, die Stadt Peja sei in diesem Jahr das erste Mal von einem 

serbischen Diplomaten besucht worden. Rakić, der an der Reise von Prishtina über 

Vuçitërn und das südlich von Skënderaj (serb. Srbica) in der Landschaft Drenica gelegene 

orthodoxe Kloster Devič teilnahm, bedauerte, dass sich der Aufenthalt auf lediglich einen 

einzigen Tag beschränkte, den sie darüber hinaus großteils im Patriarchatskloster Peć ver-

bracht hatten. Während „die Türken“ den lokalen Serben und Albanern untersagten, sie dort 

zu besuchen, hätten sie nicht verhindern können, „[…] dass man die angeseheneren unserer 

Leute […] ‚zufällig‘ auf dem Markt [traf] und einander [umarmte] und mit Tränen in den 

Augen [küsste] […].“
663

 

Hier wird auch deutlich, wie sehr die Konsuln auf fähige und zuverlässige Vertrauens-

leute angewiesen waren, deren Wahl sich jedoch häufig als nicht einfach gestaltete. Mehre-

re Diplomaten, wie etwa Branislav Nušić 1890, beklagten sich, wie schwer es sei, 

jemanden zu finden, dem tatsächlich Vertrauen geschenkt werden könne. Vorsicht sei gebo-

ten, da die lokale serbische Bevölkerung „verdorben“ sei.
664

 Auch die Suche nach geeigne-

ten Übersetzern und Dragomanen fiel Serbien schwer. Ähnlich wie Nušić bedauerte Stojan 

Novaković, Botschafter in Istanbul, dass es keinen einzigen Serben gebe, der für eine Dol-

metschertätigkeit in den Konsulaten zu gebrauchen sei. Die Serben im Osmanischen Reich 

seien sogar im Vergleich mit den Albanern die „rückständigste aller Nationalitäten“, „ledig-

lich schlichte Menschen“, andere Bevölkerungsgruppen hätten „alle freien Berufe oder Äm-

ter“ übernommen, weshalb sie sogar in den Gebieten, in denen Serben lebten, kaum einen 

Einfluss auf öffentliche Angelegenheiten nehmen könnten.
665

 

Die Abhängigkeit von der Zuverlässigkeit der Gewährsmänner ebenso wie die Frage, 

wem vertraut werden konnte, scheint auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Problem ge-

wesen zu sein. Milan Rakić war der Meinung, in der ganzen Eparchie Raška-Prizren gebe 

es keine geeigneten Lehrer und kaum Priester, die hierfür in Frage kämen. Er übte Kritik 

am serbischen Konsul Spalajković, dem er vorwarf, zu leichtgläubig zu sein und nicht zwi-

schen vertrauenswürdigen und unaufrichtigen Personen unterscheiden zu können, weshalb 

dieser allen Beschwerden Glauben schenken würde.
666

 Die Vertrauensmänner der serbi-

schen Diplomaten waren üblicherweise orthodoxe Lehrer, Schulverwalter, Priester und 
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Kaufleute, aber auch einflussreiche und gebildete serbische Stadtbewohner,
667

 die mehrere 

Sprachen beherrschten und für ihre Tätigkeit entsprechend bezahlt wurden. Den Erinnerun-

gen Nikola Popovićs zufolge sprach beispielsweise Trajko Kostić aus Prishtina auch Alba-

nisch und „Zigeunerisch“ und konnte Türkisch und Hebräisch sogar lesen und schreiben.
668

 

Ähnlich wie bereits im Falle der Albaner, war es auch bei den Serben nicht selten, dass die 

gleiche Person für die Konsulate unterschiedlicher Staaten arbeitete. So erlangte der Lehrer 

Bojko Mirković, der über Vorkommnisse aus dem Sancak İpek berichtete, auch das Ver-

trauen des österreichisch-ungarischen Konsuls in Mitrovica, wobei dies gegenüber 

Mirković zufolge lediglich dem Ziel diente, den Inhalt dieser Gespräche dem serbischen 

Konsul mitzuteilen.
669

 

Aber auch Albaner standen in engem Kontakt zu den serbischen Diplomaten, die sich 

insbesondere in den späten 1890er Jahren besonders stark um ein gutes Verhältnis zu den 

albanischen Muslimen bemühten und diese für sich zu gewinnen suchten. Im Gegensatz zu 

österreichisch-ungarischen Diplomaten beherrschten die serbischen Konsuln in der Regel 

die albanische Sprache nicht, sondern verließen sich darauf, dass diese auch Serbisch spra-

chen.
670

 Einer der serbischen Politiker, die sich für gute Beziehungen zu einflussreichen 

Albanern in der Region aussprachen, war Pera Todorović (1852–1907), einer der Gründer 

der „Serbischen Radikalen Partei“, der Reisen nach Kosovo und Makedonien unternommen 

hatte und 1898 empfahl, „wirklich nützliche“ Beziehungen zu den Albanern zu pflegen, da 

diese ansonsten unter den Einfluss einer anderen Macht kämen, wobei sich hier Todorović 

explizit auf Montenegro bezog und auf die Wichtigkeit hinwies, ein serbisches Konsulat in 

Shkodra zu eröffnen.
671

 Hierbei stand zunächst der Gedanke im Vordergrund, durch eine 

Zusammenarbeit mit den die Mehrheit stellenden albanischen Muslimen bessere Lebensbe-

dingungen für die lokale serbische Bevölkerung zu erreichen. Um seinen Einfluss in der 

Region zu erhöhen, war es notwendig, mit einflussreichen albanischen Beys und Chefs in 
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Kontakt zu treten. Im Zentrum der Gespräche standen häufig die Bemühungen, die teils 

schwierige Lage der serbischen Bevölkerung in Kosovo zu verbessern, und hierfür die Un-

terstützung einflussreicher Muslime zu gewinnen, um etwa Gewalt gegen Serben zu 

begrenzen und zu beenden. So war es das Ziel Belgrads, eine freundschaftliche Annäherung 

zwischen Serben und Albanern in Kosovo zu erreichen.
672

 Enge Verbindungen bestanden 

zu den Draga-Brüdern, Bilal Aga und Isa Boletini, während auch versucht wurde, Kontakte 

zu Haxhi Mulla Zeka zu knüpfen.
673

 Die teils guten Beziehungen werden gerade in der Per-

son Isa Boletinis deutlich, der noch 1899 bekannt war als „Beschützer der Raya“
674

 insbe-

sondere in der Region Mitrovica, wo er auch das oberhalb seines Heimatortes Boletin gele-

gelegene orthodoxe Kloster Sokolica gegen räuberische Überfälle bewachte. Für seine 

Schutzdienste erhielt er nicht nur vom osmanischen Staat Geld, sondern auch von der serbi-

schen Regierung, die ihn mit einer Medaille, überreicht vom serbischen Konsul, auszeich-

nete und ihn zudem mit Waffen versorgte.
675

 

Tatsächlich führte jedoch die Anwesenheit serbischer Diplomaten zu starken Irritatio-

nen innerhalb eines großen Teils der albanischen Muslime. Auch waren die Verbindungen 

mancher Muslime zu Serbien heftig umstritten. Als beispielsweise 1899 Gerüchte laut wur-

den, dass Riza Bey Gjakova, Mehmed Zajmi und Bajram Curri „im Solde der slavischen 

Propaganda“ stünden, beschloss die Liga in Peja, über diese „Bestechungs- und 

Verrathsanschuldigungen“ zu beraten.
676

 Die Eröffnung des serbischen Konsulats in 

Prishtina 1889 bewirkte ähnlich wie später diejenige des russischen Konsulats in Mitrovica 

eine empfindliche Störung im interethnischen und interreligiösen Zusammenleben. Einem 

Teil der albanischen Muslime missfiel der zunehmende Einfluss Serbiens. Der serbische 

Konsul Luka Marinković, der im November 1889 seinen Dienst in Prishtina angetreten hat-

te, wurde bereits ein halbes Jahr später, Anfang Juli 1890 ermordet. Der Tat überführt und 

verurteilt wurde ein albanischer Flüchtling (alb. muhaxhir, osm./türk. muhacir) aus 

Prokuplje, der seit 1877/78 in Prishtina lebte. Auch wenn das genaue Motiv der Tat nicht 
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eindeutig geklärt werden konnte und weitere Personen darin verwickelt waren, deutet sich 

an, dass gerade die Muhaxhir der neuen serbischen Präsenz feindlich gegenüberstanden.
677

 

Aber auch das Auftreten des Konsuls selbst scheint dazu beigetragen zu haben, dass die 

muslimische Bevölkerung diesem eher ablehnend begegnete. Dem österreichisch-

ungarischen Konsul in Skopje zufolge war Marinković ein 

 

„aufbrausender, hitzköpfiger Mensch […], der seine Antipathie gegen die Türken 

nicht verheimlichte und der in dem theils von Arnauten theils von Serben bewohnten 

Bezirke von Pristina à tout prix und öfters in ziemlich tactloser Weise Propaganda 

für Serbien zu machen versuchte […].“
678

 

 

In den Erinnerungen Nikola Popovićs widerspiegelt sich ebenfalls, dass die Mehrheit der 

muslimischen Bevölkerung in Prishtina den Konsul missbilligte. Die serbische Bevölke-

rung wiederum war davon überzeugt, dass auch der Mufti von Prishtina und der albanische 

Kawass an dem Mord beteiligt waren.
679

 

Dass die Aktivitäten serbischer Konsuln zu einer Verschlechterung der interethnischen 

und interreligiösen Beziehungen beitragen konnten, meinte auch Ekrem Bey Vlora: „Leider 

wird die christliche Städtebevölkerung für solche Ideen leicht gewonnen, weil man ihre 

Feindseligkeit gegen die übermächtige mohammedanische Majorität aufstachelt, […] “
680

 

Ganz ähnlich hielt auch der österreichisch-ungarische Konsul fest: 

 

„[…] beeinflußt und in ihrer Missstimmung erhalten wird die christliche Bevölke-

rung in Priština durch das dortige serbische Konsulat, in Mitrovica durch das russi-

sche Konsulat, in Novipazar und Sjenica teils durch dieses, teils direkt aus Serbien. 

Besondere praktische Erfolge hat die neue Bewegung unter den Serben allerdings 

noch nicht gezeitigt; dazu währt sie auch noch zu kurz.“
681

 

 

Eine entscheidende Verschlechterung der interethnischen Beziehungen erfolgte nach der 

Entscheidung Belgrads, die lokale orthodoxe Bevölkerung in Kosovo mit Waffen zu ver-
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sorgen, die in Zusammenarbeit mit Lehrern und Priestern in erster Linie in der Region Stari 

Kolašin, der Kosovo-Ebene und nach Podrima verteilt wurden,
682

 sowie durch die Gerüchte 

über die Tätigkeit serbischer Spione. Den Erinnerungen Nikola Popovićs zufolge setzte sich 

Svetislav Simić, von Januar 1899 bis April 1900 Konsul in Prishtina, als erster serbischer 

Konsul für eine Bewaffnung der Serben in Kosovo und Waffenlieferungen aus Serbien 

ein
683

 und versuchte seit Februar 1899, die serbische Regierung von der Notwendigkeit 

dieser Schritte zu überzeugen.
684

 Das Bemühen Svetislav Simićs, bessere Lebensbedingun-

gen für die lokale serbische Bevölkerung zu erreichen, und sein Einsatz, Waffen aus Serbi-

en zu bekommen, sind vor dem Hintergrund der Ereignisse in Mitrovica im Januar 1899 zu 

sehen. Drei Serben und ein Aromune, die zu Besuch in Mitrovica waren, wurden von Tür-

ken und Albanern verdächtigt, Spione des serbischen Staates zu sein, wobei eine entschei-

dende Rolle ein osmanischer Gendarm spielte, der die Besucher kontrolliert hatte und die 

lokale Bevölkerung gegen diese aufhetzte. Im Verlauf der gewaltsamen Auseinanderset-

zungen wurde einer der Serben, Gligorije Kostić, von „bewaffneten Türken“ erschossen. 

Der Kaymakam in Mitrovica stellte die anderen drei Personen unter Schutz, woraufhin sich 

mehrere Tausend Albaner aus Mitrovica und der Umgebung, darunter an prominenter Stelle 

Isija Ferat Aga und Isa Boletini, die von den Verdächtigungen überzeugt waren, in 

Mitrovica versammelten und den Kaymakam aufforderten, ihnen die Serben auszuhändi-

gen, ansonsten würden sie „alle Christen töten.“ Dem Vali gelang es nur vorübergehend, 

die Albaner zu beruhigen,
685

 die schließlich durchsetzen konnten, dass der Kaymakam ab-

gesetzt und durch einen Muslim aus Mitrovica ersetzt wurde. Dem serbischen Konsul zu-

folge hatten diese Ereignisse in ganz Kosovo Ängste innerhalb der serbischen Bevölkerung 

vor albanischen Übergriffen geschürt.
686

 Aufgrund mehrerer Übergriffe albanischer Musli-

me auf Serben, zu denen es auch in anderen Teilen des Vilayets gekommen war, betonte 
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Simić, dass die christliche Bevölkerung nicht in der Lage war, sich zu schützen, und des-

halb bewaffnet werden müsste.
687

 

Im Auftrag der serbischen Regierung kam es unter Miroslav Spalajković, der von Juli 

1904 bis Juli 1906 Konsul in Prishtina, zu einer erneuten Zunahme des Waffenschmuggels, 

an dem neben den serbischen Grenzbehörden und serbischen Diplomaten auch osmanische 

Grenzbeamte und Albaner beteiligt waren und der großteils über Stari Kolašin erfolgte.
688

 

Erleichtert wurde die Verteilung von Waffen dadurch, dass der osmanische Staat den 

Schmuggel zunächst kaum kontrollierte. Erst seit 1906 begannen die Osmanen, verstärkt 

nach Waffen innerhalb der orthodoxen Bevölkerung zu suchen und vor diesem Hintergrund 

auch den Waffenschmuggel stärker zu unterbinden.
689

 

Montenegro 

Auch Montenegro war bestrebt, seinen Einfluss in Kosovo auszudehnen und kam dabei im 

späten 19. Jahrhundert in direkte Konkurrenz zu Serbien.
690

 Das Interesse Montenegros 

konzentrierte sich zunächst stark auf Nordalbanien, aber auch den westlichen Kosovo und 

den Sancak Yeni Pazar. Schon frühzeitig war es das Ziel der montenegrinischen Politik, 

aufständische albanische Stämme in Nordalbanien und dem westlichen Kosovo mit Waffen 

zu unterstützen. Neben regelmäßigen Waffenlieferungen wurden auch Bücher und Geld an 

die albanische Bevölkerung, insbesondere an einflussreiche albanische Chefs wie bei-

spielsweise den albanischen Gendarmeriekapitän Schakir Aga, verteilt
691

 und Abgesandte 

Montenegros nach Kosovo geschickt.
692

 Wie geschickt lokale Akteure die neuen Gegeben-

heiten ausnützen konnten, zeigt sich in dem Verhalten von albanischen Bergbewohnern, die 
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sich weigerten, die neuen Räte anzuerkennen und erklärten, wenn man es wagte, ihre Un-

abhängigkeit anzutasten, sie sich dem Fürsten von Montenegro unterstellen würden.
693

  

Auch im späten 19. Jahrhundert bestanden enge Beziehungen Montenegros zu albani-

schen Chefs, so erhielt Riza Bey Gjakova Geldzuwendungen von Montenegro, während 

Bajram Curri, Angehöriger des Krasniqi-Stammes, angeblich mit dem Fürsten von Monte-

negro korrespondierte.
694

 Österreich-Ungarn beobachtete die Aktivitäten Montenegros 

genau. So hielt der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren fest, dass 

 

„[…] vom montenegrinischen Hofe aus mindestens schon seit dem letzten russisch-

türkischen Kriege Verbindungen mit einzelnen Chefs unterhalten wurden, welche 

durch freundliche Einladungen, sowie Geld- und andere Geschenke verlockender ge-

staltet werden; die Zahl der solcherart geworbenen Chefs soll aber nun durch Todes-

fälle und andere Ursachen schon bis auf ein Minimum reducirt sein. Mit Sicherheit 

könnte ich gegenwärtig nur den allerdings angesehensten Chef vom Dorfe Geguseni 

nennen, der in einem derartigen Verhältnisse seinem Vater nachfolgte, sowie einen 

anderen von einem Dorfe in Krasnice, […]. 

Ich möchte aber zu der Ansicht neigen, daß im Bedarfsfalle Montenegro von diesen 

Verbindungen kaum einen nennenswerthen Nutzen haben dürfte, denn selbst die 

Aufrichtigkeit der also Gewonnenen vorausgesetzt, die noch sehr fraglich ist, würde 

deren Einfluß bei den anderweitig ziemlich allgemein herrschenden Dispositionen 

wol [sic] nur ein lokal begrenzter bleiben, und es liegt auf der Hand, daß die Betref-

fenden bei der ersten Pression durch ihre Stammesgenossen es vorziehen werden, 

sich mit dem Feinde, anstatt sich mit diesen zu überwerfen.“
695

 

 

So war der Einschätzung des österreichisch-ungarischen Diplomaten zufolge die territorial-

militärische Bedrohung durch Montenegro gerade vor dem Hintergrund der territorialen 

Abtretungen nach dem russisch-osmanischen Krieg und anhaltenden Grenzregulierungen 

mit Montenegro ein Hindernis für über lokale Angelegenheiten hinausgehende und für 

Montenegro politisch nützliche Beziehungen. 

Neben der albanisch-muslimischen wurden auch Kontakte zu lokalen katholischen Be-

völkerung in der Region Peja und Gjakova gesucht.
696

 Montenegrinische Agenten versuch-

ten ähnlich den serbischen Diplomaten, zum Teil Ängste innerhalb der lokalen 
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Bevölkerung vor einem Einmarsch Österreich-Ungarns in den Sancak Yeni Pazar zu schü-

ren.
697

 Die Befürchtungen österreichisch-ungarischer Diplomaten gegenüber montenegrini-

schen Einflüssen zeigt sich in der Wahrnehmung der österreichisch-ungarische Vizekonsuls 

in Prizren, der 1897 festhielt, dass Montenegro kontinuierlich Abgesandte nach Plav, 

Gusinje, Berane, Peja und Gjakova schicke, daneben aber auch die lokale orthodoxe Bevöl-

kerung und insbesondere die Priester als „ständige Agenten der offenbar mit russischem 

Gelde genährten montenegrinischen Propaganda“ wirken, als dessen Zentrum das Kloster 

Visoki Dečani betrachtet wurde, das „infolgedessen auch Seitens der Muhammedaner mit 

sehr scheelen Augen betrachtet“ werde. Gleichzeitig vertrat der Vizekonsul die Meinung, 

dass die montenegrinische Propaganda innerhalb der muslimischen Bevölkerung keinen 

Erfolg haben würde, da sowohl religiöse als auch ethnische Gegensätze dem im Wege 

stünden.
698

 

 

3. Islam, Orthodoxie, Katholizismus: religiöse Akteure 

Das lokale Geschehen wurde daneben durch das Handeln religiöser Akteure beeinflusst, die 

um Macht in der Region konkurrierten. Teils handelte es sich um gänzlich neue Akteure 

und neu geschaffene religiöse Institutionen, deren Existenz neue Strategien des Zusammen-

lebens ermöglichte, teils kam es zu Veränderungen bereits bestehender Strukturen. Der 

religiöse Bereich erfuhr durch die rechtliche Aufwertung der Christen seit der Mitte des 19. 

Jahrhunderts eine wesentliche Stärkung, was dazu führte, dass Religion auch im öffentli-

chen Raum stärker sichtbar wurde. 

Das Bulgarische Exarchat 

Erstmalig trat das Bulgarische Exarchat in Erscheinung, das sich 1870 vom Patriarchat von 

Konstantinopel gelöst und für selbständig erklärt hatte. Sein Einflussbereich war im Vilayet 

Kosovo nicht nur im Sancak Üsküb spürbar, sondern reichte zeitweise in südöstliche Regi-

onen des heutigen Kosovo sowie in heute südserbische Gebiete hinein. So wurden neben 

den Eparchien auf dem Territorium des heutigen Bulgarien auch die Eparchien Niš, Pirot 

und Veles dem Exarchat zugesprochen. Durch Volksbefragungen, bei denen zwei Drittel 
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der orthodoxen Bevölkerung ihre Zugehörigkeit zum Exarchat erklärten, konnten weitere 

Gebiete unter die Jurisdiktion des Exarchats gelangen – so 1874 die Eparchien Skopje und 

Ohrid und 1896 die Eparchie Debar, in denen sich neun Zehntel der orthodoxen Bevölke-

rung für eine Angliederung an das Exarchat erklärt hatten.
699

 Dass die neue bulgarische 

Kirche nicht vollkommen unabhängig war, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die osmani-

sche Regierung der Wahl des neuen Exarchen stets zustimmen und den neu gewählten 

Bischöfen Ernennungsurkunden ausstellen musste. Auch verzögerte die osmanische Regie-

rung durch ihre Haltung Volksbefragungen in Gebieten, die sich dem Bulgarischen Exar-

chat zugehörig fühlten. So war beispielsweise bereits 1870 deutlich, dass Teile der 

orthodoxen Bevölkerung in der Region um Skopje Anhänger des Exarchat waren, aber erst 

1874 kam es hier zu einer Volksbefragung, und erst im Juni 1874 konnte der neue bulgari-

sche Metropolit von Skopje seine Stellung antreten.
700

 

Das Bulgarische Exarchat hatte auch einen gewissen Einfluss in den nördlichen Teilen 

des Vilayets Kosovo. Österreichisch-ungarische Konsulatsberichte legen nahe, dass in der 

Umgebung von Gjilan das Exarchat Befürworter fand. So hielt der österreichisch-

ungarische Vizekonsul in Prizren 1874 fest, dass die „[…] Exarchie von Prisren […] mit 

alleiniger Ausnahme Gilan’s, dessen bulgarisch-serbische Mischbevölkerung zum Exarcha-

te hinneigt, keine Spaltung in kirchlichen Dingen auf[weist].“ Ähnlich war die Lage in 

Vranje, wo sich die Bevölkerung teils dem Patriarchat, teils dem Exarchat verbunden fühl-

te.
701

 Während die orthodoxe Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Kosovo weiterhin 

dem Patriarchat von Konstantinopel unterstand, gleichzeitig der Einfluss serbischer Lehrer 

und Priester deutliche Wirkung zeigte, legt obige Wahrnehmung des Diplomaten nahe, dass 

ethnische und religiöse Grenzen zu dieser Zeit sehr fließend waren. Möglicherweise gab es 

anfänglich sogar in Prizren Anhänger des Exarchats, zumindest erwähnte der österrei-

chisch-ungarische Vizekonsul in den frühen 1870er Jahren wiederholt ein „bulgarisches 

Viertel“ und sprach von „Serbo-Bulgaren“.
702
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Die Gründung des Exarchats bedeutete einen großen Erfolg für die bulgarische Natio-

nalbewegung, da nun bulgarische Bischöfe eingesetzt, die bulgarische Sprache in Gottes-

dienst und Liturgie eingeführt und bulgarische Schulen gegründet wurden. In einem 

kirchlich-religiösen Rahmen war es jetzt möglich, die orthodoxe Bevölkerung für die bul-

garische Sache zu gewinnen und ihr Selbstverständnis in einem ethnisch-nationalen Sinne 

zu fördern. Die Tatsache, dass in der Folgezeit sämtliche Exarchatsangehörige in osmani-

schen Bevölkerungsstatistiken immer häufiger als Bulgaren bezeichnet wurden,
703

 verdeut-

licht die ethnisch-nationale Komponente der Gründung des Exarchats. Die Gründe, warum 

jemand zum Exarchat übertrat, konnten freilich ganz unterschiedlich gelagert sein und hat-

ten teils sehr wenig damit zu tun, ob jemand „bulgarisch“ war oder nicht. Übertritte erfolg-

ten etwa als Protest gegenüber dem Patriarchat von Konstantinopel und dessen seit dem 18. 

Jahrhundert in verstärktem Maße betriebener Hellenisierungspolitik, die von den lokalen 

Slawen abgelehnt wurde. So wurden seit 1830 griechische Metropoliten in der Eparchie 

Raška-Prizren eingesetzt
704

 und der Gottesdienst verstärkt auf Griechisch abgehalten, wäh-

rend sich in der Zeit davor das Slawische durchgesetzt hatte. Auch in den orthodoxen Schu-

len sollte der Unterricht auf Griechisch abgehalten werden.
705

 Der orthodoxen Bevölkerung 

stand durch die neue Entscheidungsoption nun die Möglichkeit offen, durch einen Übertritt 

zum Exarchat seine Kritik dem Patriarchat gegenüber zum Ausdruck zu bringen. 

Die nicht eindeutigen Haltungen der lokalen orthodoxen Bevölkerung zeigen sich darin, 

dass Dörfer, die zunächst zum Exarchat übergetreten waren, später wieder den Austritt for-

derten. So berichtete der Schulverwalter in Veles dem serbischen Konsul in Skopje im 

Sommer 1903, das gesamte östlich von Prilep gelegene Dorf Nikodin habe ein Bittschrei-

ben an den Metropoliten von Skopje gerichtet, in welchem sie baten, wieder zum Patriar-

chat übertreten zu dürfen. Gleichzeitig wurde die osmanische Verwaltung um Erlaubnis 

gebeten, eine serbische Schule in ihrem Dorf zu eröffnen. Dem Konsul zufolge waren auch 

in Kumanovo drei „angesehene Häuser“ erneut zum Patriarchat übergetreten und ähnliche 

Entwicklungen vollzogen sich in der Kaza Kratova.
706

 

Die Exarchatsstrukturen konnten in vielen Eparchien zunächst nur ansatzweise aufge-

baut werden. Der Konflikt zwischen Exarchat und Patriarchat äußerte sich in einem Kampf 
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um die Besetzung der Metropoliten- und Bischofsposten, vor allem in der Eparchie von 

Skopje. Hier wurden sowohl Exarchats- als auch Patriarchatsbischöfe eingesetzt. In Skopje 

kam es zu ernsthaften Spannungen, als dort im Sommer 1874 der neue bulgarische Metro-

polit eintraf und der dem Patriarchat von Konstantinopel unterstehende Bischof seinen Pos-

ten nicht räumte. Auch in den dem Exarchat zugesprochenen Eparchien war die orthodoxe 

Bevölkerung in der Frage, welchen Bischof sie anerkennen solle, gespalten. Die Besetzung 

der Metropoliten- und Bischofsämter wurde in der lokalen Bevölkerung lebhaft diskutiert. 

So berichtete der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren, der eine Reise nach Niš, 

Prishtina und Skopje unternommen hatte: 

 

„Die Frage der Annahme oder Ablehnung der Autorität des Exarchen und seiner 

nach Skopia und Nissa entsendeten Bischöfe hält die Gemüther der christlich-

orthodoxen Bevölkerung sämmtlicher von mir berührter Städte in fortwährender 

Aufregung. 

Die Bulgaren Kalkandelen’s, Skopia’s und Komanova’s, sowie die halbbulgarisirten 

Serben Vranja’s und Gilan’s sind in zwei Parteien gespalten, welche theils die noch 

von früher her fungirenden dem Patriarchate ergebenen, theils die neuen vom Exar-

chate ernannten Vladiken anerkennen und zwei Lager bilden, die sich um so heftiger 

befehden, als die nebeneinander amtirenden Bischöfe denselben durch den Abbruch 

jedes Verkehres und durch gegenseitige Ränke aller Art das kläglichste Beispiel 

geben. 

In Skopia hat der vom Patriarchate eingesetzte Bischof Païsios noch die bischöfliche 

Residenz inne. Sein bulgarischer Gegenbischof Dorotheos bemüht sich daher, ihn aus 

derselben zu verdrängen. Gelegentlich meiner Reise befand sich Ersterer in Kalkan-

delen, um seine dortigen Anhänger zum Ausharren gegen die Exarchatspartei zu 

bestimmen, und wohl auch, um sich den Besitz des dortigen Vladikates, der in Neu-

bau befindlichen Kirche, des Kirchenvermögens und der Schule zu sichern. In Sko-

pia besitzt er nur geringen Anhang, doch wird dieser gerade aus den 

Primatenfamilien gebildet. Das Volk in seiner überwiegenden Mehrheit ist gegen ihn 

und verwehrt ihm sogar den Eintritt in die Kirche. Größeren Einfluß besitzt er auf 

dem Flachlande, in Komanova und Vranja, an welch’ lezterem Orte er lange residirt 

und sich ein beträchtliches Vermögen erworben hatte. […] 

Der bulgarische Bischof Dorotheos war kurz vor meiner Ankunft in Skopia nach 

Monastir gereist, um gegen Païsios Klage zu führen und dessen Verdrängung zu 

erlangen, ein Schritt der ihm kaum gelingen wird, indem die Regierung die kirchliche 
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Spaltung der Bulgaren Skopia’s mit Vergnügen sieht, und, während sie offen ihre 

Neutralität proclamirt, es insgeheim an Aufmunterungen für die schwächere Patriar-

chats-Partei nicht fehlen läßt, was die darüber in hohem Grade ergrimmten 

Exarchatsanhänger beweisen zu können behaupten. Ich zweifle, daß die Ruhe zwi-

schen beiden Parteien auf die Länge wird bewahrt werden können, und hegen 

diesfalls auch die wenigen Aufgeklärten unter der christlichen Bevölkerung Skopia’s 

ernste Besorgnisse.“
707

 

 

Deutlich wird, wie sehr die beiden Metropoliten in ihrem Konflikt um die Besetzung des 

Kirchenamtes um die Gunst der orthodoxen Bevölkerung konkurrierten, die sich in der 

Folge in zwei sich feindlich gegenüberstehende Fraktionen aufteilte. Bezeichnend ist dane-

ben die Rolle der osmanischen Regierung, der in der Wahrnehmung des Vizekonsuls der 

Streit zwischen Exarchat und Patriarchat willkommen war. Nicht zuletzt aufgrund des Inte-

resses, den Einflussbereich des Exarchats in der Region einzugrenzen, unterstützten die 

Osmanen sogar die in Skopje schwächeren Patriarchatsanhänger. Durch einen Ferman ge-

lang es der Patriarchatspartei auch schließlich, dass ihr die Kirche in Tetovo zugesprochen 

wurde, womit die dem Exarchat zugehörige orthodoxe Bevölkerung unzufrieden war.
708

 In 

Kumanovo existierte nur eine Kirche, die abwechselnd von den „Bulgaren“ und den „Ser-

ben“ verwendet wurde.
709

 

Im nördlichen Vilayet Kosovo hingegen wurden die Eparchien 1870 zwar dem Bulgari-

schen Exarchat unterstellt, der serbische Einfluss war hier jedoch, mit Ausnahme Vranjes, 

weitaus stärker. So hielt der österreichisch-ungarische Vizekonsul 1874 wie folgt fest: 

 

„In Leskovatz, Nissa und Schehrköi /: die wenig zahlreichen Christen Prekoplje’s 

und Kurschunli’s kommen kaum in Betracht / entbehrt die bulgarische Kirchenpartei 

der nationalen Basis und ist daher, je weiter gegen Serbien hinauf, desto ohnmächti-

ger. Schon in Leskovatz tritt das Bewußtsein der serbischen Nationalität schärfer zu 

Tage und hört man deshalb dort von Parteiungen auch weniger sprechen, während 
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der überwiegende Theil der Bevölkerung Nissa’s von der Autorität des bulgarischen 

Bischofs nichts mehr wissen will, ja über seine Versuche, die Liturgie und den 

Schulunterricht zu bulgarisiren, geradezu empört ist und es z. B. vorzieht, die Schule 

geschlossen zu halten als zuzugeben, daß in derselben der Unterricht von bulgari-

schen Lehrern ertheilt werde. Der Bischof, die Schwierigkeit seiner Stellung einse-

hend, ist nach Rustschuk gereist, um sich Instructionen zu holen und des Rückhaltes 

des dortigen Generalgouverneurs zu versichern. Sein dem Patriarchate anhängender 

Gegenbischof Victor stützt sich hingegen auf die Gunst der Bevölkerung, welche 

seinem Gegner, bei dessen allfälliger Rückkehr, einen schlimmen Empfang zu berei-

ten, ja dessen Anwesenheit nicht mehr zu dulden entschlossen ist.“
710

 

 

Das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel und die serbische orthodoxe Kirche 

Die Eigenständigkeit der serbischen Kirche war zuletzt 1766 aufgehoben worden,
711

 seit 

dem frühen 19. Jahrhundert war aber die Selbständigkeit des Erzbistums von Belgrad er-

neuert worden, das sich gemeinsam mit dem serbischen Staat sowohl dem griechischen als 

auch dem bulgarischen Einfluss zu widersetzen bemüht war. Zwar war die serbische ortho-

doxe Kirche anders als das Exarchat nicht als eigenständige Kirche anerkannt worden, die 

Tatsache aber, dass die orthodoxe Kirche im Rahmen der Tanzimatreformen nach 1856 

weitreichende Zugeständnisse erhalten hatte, führte dazu, dass serbische Priester und Geist-

liche mit einem größeren Selbstbewusstsein auftreten und auch in Kosovo ihren Einfluss zu 

erhöhen suchten. Im Kampf gegen Hellenisierungsbestrebungen unterstützte den Metropo-

liten von Belgrad der serbische Staat, der aktiv eine Zurückdrängung des griechischen Ein-

flusses in Kosovo forderte und finanziell den jetzt legalisierten Bau neuer Kirchen – davor 

durften lediglich bereits bestehende Kirchen repariert werden, und auch dies teils nur theo-

retisch
712

 – und die Gründung religiös-kultureller Vereine unterstützte. Gemäß Nušic hatte 

Prishtina bis 1830 keine einzige orthodoxe Kirche besessen, die Serben feierten ihren Got-

tesdienst in Privathäusern und auf den Ruinen einer alten Kirche. Erst 1830 wurde der Bau 

einer Kirche genehmigt und 1869 im Kirchhof ein weiteres Gebäude errichtet, in dem der 

Metropolit von Raška-Prizren bei seinen Besuchen residierte und in dem ebenfalls die ser-
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bische Kirchen- und Schulgemeinde ihre Sitzungen abhielt und der Schulausschuss tagte.
713

 

In Prizren wurde 1836 eine neue Kirche gebaut,
714

 1856 wurde mit dem Bau einer weiteren 

Kirche begonnen, die dem Hl. Georg gewidmet war.
715

 Zu Beginn der 1860er Jahre gab es 

eine neue Kapelle in Gračanica,
716

 1870 genehmigte die osmanische Regierung den Bau 

einer neuen orthodoxen Kirche in Dibra
717

 und Vergrößerungen einer bereits bestehenden 

Kirche in Prizren,
718

 1874 gab es auch eine kleine orthodoxe Kirche in Gjakova.
719

 In den 

1880er Jahren erhielt auch Mitrovica eine schlichte Kirche, die in einem kleinen Häuschen 

untergebracht war. Obwohl die Serben bereits zu diesem Zeitpunkt durch einen Ferman die 

Genehmigung, eine Kirche zu bauen, erhalten hatten, wurde erst 1896 mit dem Bau einer 

Kirche begonnen.
720

 Auch im ländlichen Raum wurden zunehmend Kirchen errichtet. 

Nušić zufolge gab es im östlichen Kosovo zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Vuçitërn, 

Lipjan, Dobrotin, Babin Most, Gornje Nerodimlje (alb. Nerodimja e Ultë), Donja 

Gušterica, Laplje Selo und Banjska jeweils eine orthodoxe Kirche.
721

 Dem Kirchenbau und 

der Kirchenerneuerung widmeten sich auch die neuen kulturellen Vereinigungen in Koso-

vo. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatten lediglich kleine private Vereine, von jungen 

Männern gegründet, existiert, die über keine umfassenden finanziellen Mittel verfügten, 

sondern wöchentlich oder monatlich bestimmte Geldbeträge in eine Kasse einzahlten und 

Spenden sammelten. Zweck dieser Gesellschaften war es, Besichtigungen serbischer mit-

telalterlicher Klöster zu organisieren.
722

 Bei den neuen Vereinigungen handelte es sich 

ebenfalls um die Initiative lokaler Serben, die Gründung und die Tätigkeit der Vereinigun-

gen standen nun jedoch auf einer gesetzlichen Grundlage und konnten neben lokalen Spen-

dengeldern von Serbien und Russland finanziert werden. So wurde 1860 die „Gesellschaft 

des Hl. Basilius“ gegründet, deren Mitglieder sich überwiegend aus Handwerkern zusam-

mensetzten und deren Ziel es war, eine gleichnamige Kirche im Dorf Gornja Srbica (alb. 

Serbicë e Epërme) nördlich von Prizren zu erneuern.
723

 Eine weitere Vereinigung, deren 
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Zweck es war, eine Kirche in dem in der Nähe von Prizren gelegenen Dorf Vrbičan (alb. 

Vrbiçan) zu bauen, wurde von Ilija N. Stavrić initiiert, der 1866 als Lehrer nach Prizren 

kam. Aus nicht bekannten Gründen, die möglicherweise auch mit dem Tod Stavrićs 1879 

zusammenhingen, blieb der Bau der Kirche unvollendet.
724

 

1874 war der Einfluss des Erzbistums von Belgrad in Kosovo ausgesprochen stark. Der 

österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren war der Meinung, dass mit Ausnahme von 

Vranje und Gjilan, wo auch das Bulgarische Exarchat Anhänger besaß, 

 

„[d]ie Exarchie von Prisren […] so weit entfernt [sei], sich bulgarischen Einflüssen 

unterzuordnen, daß man eher sagen könnte, sie neige zur Autorität des serbischen 

Metropoliten in Belgrad hin, und suche, sowie sie sich mit ihm in steten Contakte zu 

erhalten weiß, nach einer Gelegenheit, diese ihre Tendenz zu bethätigen.“
725

 

 

So bestand ein enger Kontakt zwischen dem serbischen Metropoliten von Belgrad und der 

orthodoxen Bevölkerung zu einem Zeitpunkt, als die Eparchie von Raška-Prizren noch von 

einem griechischen Metropoliten geleitet wurde. Die ablehnende Haltung vieler orthodoxen 

Slawen in Kosovo gegenüber den griechischen Bischöfen hing nicht nur mit den Hellenisie-

rungsbestrebungen der Griechen zusammen. Vielmehr führten auch eine Politik der rigoro-

sen Geldeintreibung und hohe Abgaben zu Unfrieden. Besonders heftig waren die 

Konflikte mit dem griechischen, in Serres geborenen Metropoliten Meletios (serb. 

Meletije),
726

 der in den Jahren 1854–1895 der Eparchie Raška-Prizren vorstand, wobei der 

Sitz des Metropoliten teils in Prizren, teils in Prishtina war.
727

 Das teils eigenmächtige 

Handeln der griechischen Metropoliten verschärfte in Prizren sowohl Auseinandersetzun-

gen innerhalb der orthodoxen Gemeinschaft zwischen Aromunen und Serben als auch zwi-

schen Serben und albanischen Muslimen.
728

 Petar Kostić zufolge weihte Meletios Priester 

nach eigenem Gutdünken oder auf Empfehlung von befreundeten Personen, Streitigkeiten 

löste er nach eigenem Ermessen, Kirchengerichte existierten während seiner Amtszeit 

nicht. Gleichzeitig betonte Kostić, Meletios sei der slawischen Bevölkerung gegenüber 

positiv eingestellt gewesen. Er beherrschte die serbische Sprache und galt nicht als ein 

„fanatischer Grieche“, und er legte anders noch als seine Vorgänger keinen besonderen 
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Wert darauf, dass in der Kirche griechisch gesungen und gelesen wurde, was praktisch auch 

nicht mehr vorkam.
729

 Auch die national-kulturellen Bestrebungen des 1871 eröffneten 

Priesterseminars in Prizren zugunsten der Serben behinderte er nicht, die „Gesellschaft des 

Hl. Sava“ in Prizren unterstützte er mit finanziellen Spenden.
730

 

Die Kritik, die Kostić an Meletios übte, findet sich ähnlich auch in den Beschreibungen 

Ippens, der sich über die orthodoxe Kirche 1892 wie folgt äußerte: 

 

„[…] die konfessionellen Zustände sind keine erfreulichen. Die Bischöfe bekümmern 

sich wenig um die kirchlichen und geistlichen Interessen der Diözesanen, sondern ihr 

eigenes materielles Wohlergehen – zumal die Eintreibung der Bischofsabgabe 

(vladikarina) – liegt ihnen mehr am Herzen. Einmal im Jahr pflegen die Kirchenobe-

ren in jeder Gemeinde zu erscheinen, welchen Aufenthalt sie vor allem dem Eintrei-

ben der rückständigen Abgaben widmen. Die Pfarrgeistlichkeit steht natürlich infolge 

dieser Verhältnisse auf einem ungemein niedrigen Niveau; die wenigsten von ihnen 

besitzen theologische Bildung; ein Teil ist wohl aus den nicht sehr hochstehenden 

Seminarien von Prisren oder Belgrad hervorgegangen, ohne jedoch wegen der ihnen 

mangelnden Vorbildung den Lehrstoff erfasst zu haben; sehr oft gewinnen sie dort 

ganz andere als theologische Ideen. Zumeist jedoch erbt eine Pfarre vom Vater auf 

den Sohn; für ein grösseres Geschenk weiht der Bischof den Sohn des Popen zum 

Diakon und nach ein bis zwei Jahren zum Priester. Der Pope ist sechs Tage in der 

Woche Bauer mit den Bauern oder in den Städten Kaufmann, am Sonntag erinnert er 

sich seiner geistlichen Stellung und wird Priester.“
731

 

 

Offenkundig bestand ein nur unregelmäßiger und seltener Kontakt der Bischöfe mit ihrer 

Gemeinde, was vor allem in abgelegenen ländlichen und gebirgigen Regionen der Fall 

war.
732

 Daneben waren Korruption und materielle Interessen – die Priester mussten jährli-

che Abgaben zahlen
733

 – häufig von großer Bedeutung. Ippen vertrat zudem die Meinung, 

dass orthodoxe Geistliche über mangelhafte theologische Bildung verfügten und in den 

Priesterseminaren weniger religiöse, als vielmehr nationale Inhalte im Vordergrund waren. 
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Nationalserbische Ideen, die in enger Verbindung mit dem orthodoxen Glauben standen, 

wurden nicht nur in den Priesterseminaren, sondern auch in den orthodoxen Klöstern ver-

mittelt. Ganz ähnlich berichtete der österreichisch-ungarische Vizekonsul 1870 aus Prizren, 

der die orthodoxen Klöster im Vilayet Kosovo als „organes de la propaganda parmi la po-

pulation“ bezeichnet und hier als die aktivsten Klöster Visoki Dečani, Sveta Trojica und 

Sveti Marko anführte.
734

 Der „serbischen Propaganda“ stünden „eine Anzahl von durchaus 

national gesinnten und gut disziplinierten Popen zur Verfügung […]“
735

 Als „serbische 

Agenten“ zählten auch der Archimandrit und spätere Metropolit Dionisije Petrović
736

 sowie 

Bogdan Radenković, Vorsitzender des Zentralausschusses der „Organisation des serbischen 

Volkes im Osmanischen Reich“, der als Archimandrit Vasil 1912 kurzzeitig als Kandidat 

für den neu zu besetzenden Posten des Metropoliten von Raška-Prizren im Gespräch war:  

 

„Die Metropolien sind die Centren der serbischen Irredenta. Sie haben die Leitung 

der ganzen nationalen Propaganda in der Hand. Ihre Executiv-Organe sind die Popen 

und Lehrer. Die serbische Regierung giebt das Geld, leitet und überwacht die Propa-

ganda durch ihre Konsuln, welche die Befehle und das jeweilige mot d’ordre an die 

Metropoliten weitergeben.“
737

 

 

Das 1871 eröffnete Priesterseminar in Prizren stellte für die serbische orthodoxe Kirche und 

den Einfluss serbischer Priester in diesen Gebieten einen herausragenden Erfolg dar.
738

 Die 

Ausbildung der Priester, später auch der serbischen Lehrer,
739

 erfolgte nun verstärkt hier, 

daneben aber auch weiterhin im Priesterseminar in Belgrad und dem 1869 eröffneten Pries-

terseminar in Cetinje. Für die serbische orthodoxe Kirche wurde in der Folgezeit die Forde-

rung nach der Einsetzung eines serbischen Metropoliten immer zentraler, worin sie von 

Belgrad tatkräftig unterstützt wurde. Seit 1885 wurden diesbezüglich Gespräche zwischen 

dem Patriarchat von Konstantinopel und Serbien geführt, und 1896 übernahm der Serbe 

Dionisije Petrović die Leitung der Metropolie Raška-Prizren,
740

 die seit diesem Zeitpunkt 

serbisch blieb. Die Bemühungen Serbiens, die Eigenständigkeit der serbischen orthodoxen 
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Kirche zu erneuern und das Patriarchat von Peć wieder zu errichten, scheiterten aber am 

Widerstand des Patriarchats von Konstantinopels und der osmanischen Regierung.
741

 Auch 

die rechtliche Anerkennung der serbischen Schulen lehnte das Ökumenische Patriarchat 

von Konstantinopel ab.
742

 

Die Metropoliten verfügten über eine weite Machtfülle, die durch die finanziellen Ab-

gaben der Priester und der orthodoxen Gemeinde über eine solide Grundlage verfügte und 

auch dadurch gekennzeichnet war, dass die Metropoliten die letzte Instanz in der Recht-

sprechung bei Konflikten innerhalb der orthodoxen Gemeinde waren.
743

 Mit den serbischen 

Konsuln gerieten die Metropoliten wiederholt in Konflikt um Machtbefugnisse und die 

legale Vertretung der orthodoxen Bevölkerung gegenüber dem osmanischen Staat. Beson-

ders vehement gestaltete sich der Konflikt zwischen Nićifor Perić, dem Nachfolger des 

Metropoliten Dionisije Petrović, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Diplomaten 

über die rechtmäßige Einsetzung von Lehrern stritt und Priestern und Lehrern untersagte, 

dem serbischen Konsulat Berichte zu schicken.
744

 

Die orthodoxen Priester waren in der lokalen städtischen und dörflichen Gesellschaft 

einflussreiche und angesehene Akteure. Als Vertreter des Metropoliten standen sie den ser-

bischen Schul- und Kirchengemeinden vor und waren die Ansprechpartner der osmani-

schen Behörden.
745

 Die enge Verbindung zum osmanischen Staat verdeutlicht die Person 

des Priesters Trifun Ž. Radivojević, der als Schriftsetzer in der Vilayetsdruckerei in Prizren 

tätig war.
746

 Daneben waren Priester als Lehrer tätig und fungierten als Vertrauensleute der 

serbischen Diplomaten, wenn auch in einem weitaus geringeren Ausmaß als weltliche Leh-

rer; vom serbischen Staat erhielten sie finanzielle Zuwendungen. Ebenso waren die Archi-

mandriten der Klöster enge Vertraute der Konsuln.
747
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Die katholische Kirche 

Im Erzbistum Scopia, das 1888 aus den Pfarren Gjakova, Peja, Prizren, Zym, Janjevo (alb. 

Janjeva), Letnica und Skopje bestand,
748

 setzte sich der Klerus bis Mitte des 19. Jahrhun-

derts in erster Linie aus italienischen und dalmatinischen Franziskanern und Jesuiten zu-

sammen, die auch missionarisch aktiv waren. So war Dario Bucciarelli, von 1864 bis 1878 

Erzbischof, ein italienischer, sein Nachfolger, Fulgenzio Czarev, ein dalmatinischer Fran-

ziskaner, während erst 1888 mit Ndre Logoreci (ital. Andrea Logorezzi) ein in Shkodra 

geborener und im dortigen Jesuitenkolleg ausgebildeter Albaner dieses Amt übernahm. 

Auch die folgenden Erzbischöfe waren von Jesuiten ausgebildete Albaner, so der aus Mit-

telalbanien stammende Pashk Trokshi (ital. Pasquale Troksci) und Lazër Mjeda (ital. Laz-

zaro Miedia). Die Aufsicht über die katholischen Institutionen war dreigeteilt und wurde 

durch den Vatikan und die Propaganda Fide in Rom, die Kultusprotektoratsmacht Öster-

reich-Ungarn in Wien und das Apostolische Vikariat in Istanbul ausgeübt, wobei der katho-

lische Klerus unter der Leitung der Propaganda Fide stand, auf deren Vorschlag die 

Bischöfe vom Papst ernannt wurden.
749

 

Neben der hohen Geistlichkeit waren wichtige religiöse Akteure Priester und Missiona-

re. Im Gefolge der Reformen im 19. Jahrhundert und der rechtlichen Aufwertung der christ-

lichen Glaubensgemeinschaften konnten die missionarischen Aktivitäten der katholischen 

Kirche verstärkt werden, so dass zunehmend Ordenspriester neben den Weltpriestern aktiv 

waren.
750

 Zum Teil kam es zu heftigen Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Mis-

sionsorden, vor allem aber zwischen dem weltlichen Klerus und den Ordenspriestern der 

Franziskaner um die Betreuung und Leitung der verschiedenen Pfarren, zudem aber auch 

zwischen hohem und niederem Klerus sowie zwischen Erzbischöfen und der österreichisch-
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ungarischen Kultusprotektoratsmacht.
751

 Lokale Muslime, die hofften, die Konflikte für 

ihren eigenen Machtausbau auszunutzen, unterstützten hierbei verschiedene katholische 

Fraktionen wie das Beispiel von Riza Bey Gjakova und Bajram Curri in den Konflikten 

zwischen Anhängern und Gegnern des Erzbischofs Trokshi in Gjakova 1899 zeigt.
752

 

In Kosovo waren zunächst vor allem Franziskaner präsent.
753

 Sie leiteten die Pfarren 

Zym, wo auch ein Hospiz betrieben wurde, und Peja sowie Zllakuqan (serb. Zlokućane), 

das sich 1895 von der Pfarre Peja abgetrennt hatte und wo ebenfalls ein Hospiz errichtet 

worden war.
754

 Im Herbst 1899 konnten die Franziskaner vorübergehend die Pfarre 

Gjakova gemeinsam mit dem Weltklerus führen, 1912 betreuten sie auch die Pfarre 

Gllogjan (serb. Glođane).
755

 Im Rahmen der sogenannten Fliegenden Mission der Jesuiten 

in Albanien, die von dem Priester Domenico Pasi geleitet wurde, kamen seit 1893 auch 

Jesuitenmissionare nach Kosovo, deren Tätigkeit die osmanischen Behörden wiederholt zu 

behindern versuchten.
756

 Pasi bereiste seit 1890 zunächst alleine, dann in Begleitung weite-

rer Missionare Städte und Dörfer der Region Peja, Gjakova, Prizren, Zym, Ferizaj, Skopje 

und Stublla. Während ihrer Aufenthalte hielten sie Wanderpredigten, erteilten Unterwei-

sungen im Glauben und lehrten den Katechismus, nahmen die Beichte ab und beteten ge-

meinsam mit den Gläubigen. Auch wurden in mehreren Fällen polygame Eheverbindungen 

aufgelöst. Vor allem aber konnten die Missionare erfolgreich eine Vielzahl von Blutrache-

fällen aussöhnen, indem sie sich auf christliche Werte wie Barmherzigkeit und Vergebung 

beriefen.
757

 Neben Franziskanern und Jesuiten waren ab 1888 Schwestern des französischen 

Lazaristen-Ordens in Prizren tätig, die den Schulunterricht für Mädchen organisieren soll-

ten, 1892 jedoch auf Wunsch Österreich-Ungarns durch Barmherzige Schwestern aus Zag-

reb ersetzt wurden, da sich die französischen Schwestern weigerten, das österreichisch-

ungarische Kultusprotektorat anzuerkennen und sich lediglich dem französischen Kultus-

protektorat verpflichtet fühlten, das jedoch bis zu diesem Zeitpunkt lediglich Schutzrechte 
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über die Katholiken im Vilayet Manastır ausübte. Die französischen Lazaristen, die in 

Thessaloniki stark vertreten waren, versuchten von dort aus, ihren Einfluss in der Erzdiöze-

se Scopia auszubauen. Es gelang ihnen, einzelne Priester für den Orden zu gewinnen. 

Österreich-Ungarn, das sich durch die zunehmende Aktivität französischer Missionare in 

seinen Kompetenzen bedroht fühlte, gelang es aber, den Einfluss Frankreichs zurückzu-

drängen.
758

 

Die Missionare waren häufig nicht nur bei der katholischen Bevölkerung beliebt. Öster-

reichisch-ungarischen Konsulatsberichten zufolge wurden die Franziskaner auch von alba-

nischen Muslimen geschätzt.
759

 Auch das interreligiöse und interethnische Zusammenleben 

konnte wesentlich durch die Haltung der Geistlichen beeinflusst werden. So war der öster-

reichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren, der eine Reise nach Zym unternommen hatte, 

der Meinung, dass „die Beziehungen zwischen Christen und Mohammedanern, dank der 

tactvollen Haltung des Hospizpräfecten [des Franziskanermissionars Pater Emilio Gabos da 

Cles, E. F.], der bei Christen und Muselmännern gleich beliebt ist, bei weitem besser sind, 

als dies an anderen Orten der Fall ist.“
760

 Ähnlich äußerte sich auch Jastrebov, demgemäß 

der in Tirol geborene Pater Emilio, der 35 Jahre in Albanien gelebt hatte, die albanische 

Sprache beherrschte und aufgrund seines Medizinwissens und Arztdiensten bei den Alba-

nern großes Ansehen genoss.
761

 Die französischen Lazaristen, die ebenfalls Krankenbesu-

che machten und kostenlose Medikamente verteilten, seien von der Bevölkerung 

„vergöttert“ worden,
762

 während es mit den Barmherzigen Schwestern aus Zagreb anfäng-

lich zu Konflikten kam. Aufgrund von Gerüchten über eine angebliche kroatische Propa-

ganda und der Tatsache, dass die Schwestern mit den Gläubigen Kroatisch sprachen, 

herrschte Abneigung diesen gegenüber. Die Beziehungen besserten sich Ende des 19. Jahr-

hunderts, als die Schwestern die albanische Sprache lernten und albanischen Unterricht 

erteilten.
763

 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren auch die Zagreber Schwestern, die eben-

falls Kranke besuchten und Medikamente verteilten, beliebt und geachtet nicht nur von der 

katholischen, sondern auch von der muslimischen und orthodoxen Bevölkerung.
764
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Die zunehmende Sichtbarkeit des Religiösen im öffentlichen Raum war nicht nur durch 

die Anwesenheit von Missionaren gekennzeichnet, sondern ähnlich wie im Falle der ortho-

doxen Kirche durch einen verstärkten Kirchenbau geprägt, wobei erst zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts damit begonnen wurde, Glocken an den Kirchen anzubringen,
765

 was zu hefti-

gem Widerstand in Teilen der muslimischen Bevölkerung führte.
766

 1865 gab es jeweils 

eine Kirche in Gjakova, Peja, Janjevo, Prizren und Zym, zudem insgesamt 17 Kapellen in 

der gesamten Erzdiözese, die jedoch sämtlich verfallen oder baufällig waren. Die Kirchen 

in Gjakova und Prizen bezeichnete der damalige Erzbischof Bucciarelli als „Hütten“.
767

 

1870 wurde in Prizren eine katholische Kathedrale erbaut, 1893 besaß auch Stublla eine 

Kirche, während Zym nun zwei Kirchen zählte.
768

 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 

jeweils eine Kirche in Skopje und in Stublla erbaut.
769

 Nun wurden regelmäßige wöchentli-

che Gottesdienste abgehalten, im Gegensatz zu früher, wo diese häufig lediglich an Feierta-

gen im Freien, in privaten Räumlichkeiten oder im Pfarrhaus abgehalten worden waren. 

Der Islam 

Innerhalb des Islam verfügte die hohe islamische Geistlichkeit, insbesondere die Religions-

gelehrten (ulema), hier allen voran die Muftis und Kadis, aber auch die rangmäßig unter 

diesen stehenden Imame und Hodschas, sowie die Vorsteher von mystischen islamischen 

Orden, die Scheichs, über weitreichenden Einfluss in der Gesellschaft und wurden zum Teil 

nicht nur von Muslimen, sondern auch von Christen geachtet.
770

 In den größeren Städten 

war häufig ein gewählter Mufti der religiöse Vorstand und verkörperte die zentrale Autori-

tät, während in den einzelnen Stadtvierteln und Dorfgemeinden die Imame präsent waren, 

in deren Händen die Leitung der Moscheen lag.
771
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Der Einfluss der islamischen Geistlichkeit war nicht auf den religiösen Bereich 

beschränkt. Muftis und Kadis waren nicht selten Stellvertreter der höheren osmanischen 

Beamten und saßen in den Räten, die Kadis fungierten als Vorsitzende der staatlichen 

Gerichte und der Scheriatgerichte.
772

 Als Verbindungsglieder zwischen osmanischem Staat 

und lokaler muslimischer Bevölkerung dienten neben den Kadis und Muftis vor allem die 

Imame der einzelnen Stadtviertel, aber auch Scheiche und Hodschas.
773

 Hervorzuheben ist, 

dass Hodschas auch in Teilen der christlichen Bevölkerung angesehen waren und als Wis-

sensinstanzen bei Krankheiten aufgesucht wurden.
774

 Dass sich die lokale muslimische Be-

völkerung auch in politischen Fragen nach islamischen Geistlichen richtete, zeigt sich 

beispielsweise in den Beschreibungen des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls in 

Prizren 1878, der über den Scheich Mustafa von Tetovo festhielt, dass dieser „[…] in sehr 

hohem Ansehen beim Volke steht, das unbedingte Vertrauen desselben genießt und wird 

sich die fernere Haltung des Volkes höchst wahrscheinlich nach seinem Rathe richten.“
775

 

Die überreligiöse Bedeutung spiegelt sich auch in der Leitung der Liga von Prizren wider, 

in der anfänglich religiöse Führer eine entscheidende Rolle spielten, so neben dem eben 

erwähnten Scheich Mustafa von Tetovo die Muftis von Prishtina und Pljevlje, der Lehrer 

der Prizrener Medrese und Präsident der Liga von Prizren, Haxhi Ymer Efendi, sowie der 

Kadi von Gjakova, Ahmed Efendi Koronica.
776

 Ähnlich wie angesehene Beys und Nota-

beln wurden Muftis zur Regelung von lokalen Konflikten
777

 und Blutracheangelegenheiten 

                                                 
772

 Lippich an Andrássy, Prisren, 16. Juli 1876, Nr. 13. HHStA PA XXXVIII/Kt. 213; Jelinek an Zichy, 

Prisren, 10. Dezember 1877, Nr. 31. HHStA Botschaftsarchiv Konstantinopel/Kt. 359; Jelinek an Andrássy, 

Prisren, 26. Januar 1879, Nr. 1. HHStA PA XXXVIII/Kt. 229; Rappaport an Pallavicini, Üsküb, 12. Februar 

1907, Nr. 14. HHStA Botschaftsarchiv Konstantinopel/Kt. 434; PERUNIČIĆ (Hg.), Svedočanstvo, 155. Vgl. 

auch Kapitel IV.1. 
773

 Lippich an Andrássy, Prisren, 29. Mai 1876, Nr. 7. HHStA PA XXXVIII/Kt. 213; Jelinek an Andrássy, 

Prisren, 14. August 1877, Nr. 23. HHStA PA XXXVIII/Kt. 219; Jelinek an Zichy, Prisren, 10. Dezember 

1877, Nr. 31. HHStA Botschaftsarchiv Konstantinopel/Kt. 359; Jelinek an Andrássy, Prisren, 19. Mai 1879, 

Nr. 6. HHStA PA XXXVIII/Kt. 229; Hickel an Kálnoky, Prisren, 15. März 1885, Nr. 36. HHStA PA 

XXXVIII/Kt. 256; Stanković an Đorđević, Priština, 16. Dezember 1891, Nr. 208. АS MID PO 1892 Fasz. 

I/Dos. I. 
774

 Vgl. Kapitel VI.5. 
775

 Jelinek an Andrássy, Prisren, 15. September 1878, Nr. 25. HHStA PA XXXVIII/Kt. 225. Vgl. auch Jelinek 

an Andrássy, Prisren, 27. August 1878, Nr. 19 und Jelinek an Andrássy, Prisren, 15. Oktober 1878, Nr. 26. 

HHStA PA XXXVIII/Kt. 225. 
776

 Jelinek an Andrássy, Prisren, 26. Januar 1879, Nr. 1. HHStA PA XXXVIII/Kt. 229; Waldhart an 

Haymerle, Prisren, 9. Juni 1880, Nr. 47. HHStA PA XVII/Kt. 37; Waldhart an Haymerle, Prisren, 1. Septem-

ber 1880, Nr. 80 und Waldhart an Haymerle, 30. September 1880, Nr. 87. HHStA PA XXXVIII/Kt. 234; 

Crenneville an Haymerle, Salonich, 9. März 1881, Nr. 35. HHStA PA XII/Kt. 263; Ivanović an Andrejević 

Igumanov, Prizren, 15. November 1877 und 26. Juni 1878. AS MID PO 1878 Fasz. IV/Dos. VI. Zu Ymer 

Efendi vgl. PIRRAKU, Myderriz Ymer Prizreni. 
777

 So sollte beispielswese unter anderem der Mufti von Peja im Konflikt zwischen Riza Bey Gjakova und 

Bajram Curri schlichten. Vgl. Pilinski an Kálnoky, Prisren, 1. August 1890, Nr. 116. HHStA PA 

XXXVIII/Kt. 279. 



177 

gerufen.
778

 Auch bei drohenden Überfällen oder Gewalt gegen Christen wurden diese von 

den osmanischen Beamten zur Beruhigung der Lage um Hilfe gebeten.
779

 So gelang es dem 

Mufti von Gjakova im Oktober 1878, die Eskalation gewaltsamer Konflikte zwischen alba-

nischen Muslimen und Katholiken zu verhindern.
780

 

Religiöse Führer standen außerdem wiederholt an der Spitze von Bewegungen, die sich 

gegen die osmanischen Beamten und neue Reformen richteten. So führte der Mufti von 

Mitrovica gemeinsam mit dem Imam in den Jahren 1904/1905 die Beschwerden gegen den 

dortigen Kaymakam und den russischen Konsul an, und der österreichisch-ungarische Kon-

sul merkte an, dass vor Errichtung des österreichisch-ungarischen und des russischen Kon-

sulats die Muftis von Vuçitërn und Mitrovica mit weiteren Notabeln die dortigen 

Kaymakame nach Belieben ein- und absetzten.
781

 Der weitreichende Einfluss und umfas-

sende Handlungsspielraum der hohen islamischen Geistlichkeit zeigt sich Ende des 19. und 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts eindrücklich in der Person Mustafa Hamdi Efendis, des 

Muftis von Prishtina.
782

 Mustafa Hamdi Efendi, der aus einer Grundbesitzerfamilie stamm-

te, verdeutlicht auch die teils engen familiären Verbindungen zwischen muslimischem Kle-

rus und Beyfamilien, die deren Einfluss sicherlich stärkten.
783

 Mustafa Hamdi Efendis 

Rolle zeigt auch, wie Christenfeindlichkeit und Gewalt durch religiöse Führer ermutigt und 

verstärkt werden konnten. Der Mufti von Prishtina wurde von österreichisch-ungarischen 

und serbischen Konsuln als christenfeindlich und Beschützer der Gewalttäter beschrie-

ben.
784

 Gegenüber dem serbischen Konsul, der den Mufti als „Schöpfer aller höllischen 

Pläne, die gegen die hiesigen Serben ausgeführt werden […],“
785

 bezeichnete, äußerte sich 

auch der Mutessarif von Prishtina, dass unter anderem der Mufti von Prishtina den „Fana-

tismus“ der „Türken“ unaufhörlich bekräftige.
786

 Der Einfluss des Muftis innerhalb der 

muslimischen Bevölkerung zeigt sich nicht zuletzt in der Wahrnehmung des serbischen 

Konsuls, der 1903 der Meinung war, dass sich ähnlich wie in Mitrovica auch in Prishtina 

die Stimmung der Muslime gegen die Reformen wenden würde, wenn sich der Mufti offen 
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gegen diese aussprechen würde.
787

 Der Mufti von Prishtina erwies sich tatsächlich als 

vehementer Gegner der Reformen, eine Haltung, die wohl für viele Geistliche galt.
788

 1906 

plante er gemeinsam mit weiteren albanischen Chefs eine regionale Versammlung für 

„ganz Ostalbanien“, um über den Widerstand gegen neue Steuern und die Aufnahme von 

Frauen in die Volkszählungslisten zu beraten. Gleichzeitig gelang ihm im Januar 1906 die 

Ruhe in der Region Gjilan-Prishtina wieder herzustellen, nachdem dort Volkszählungs- und 

Steuerbeamten vertrieben worden waren, was verdeutlicht, dass die osmanischen Beamten 

auf eine Zusammenarbeit mit ihm angewiesen waren.
789

 

 

4. Die Ausweitung des Schulnetzes und die Rolle der Lehrer 

Im 19. Jahrhundert nahm die Anzahl neuer Schulen stark zu. Neben islamischen Schulen 

wurden staatliche osmanische Grund- und Sekundarschulen im Vilayet Kosovo gegründet, 

außerdem eine kleine Anzahl von privaten Schulen und eine Reihe von konfessionellen 

orthodoxen und katholischen Schulen, wobei diese ausschließlich Grundschulen waren. 

Durch die Tanzimat-Reformen erfuhr das christliche Schulwesen einen starken Auftrieb. 

1856 erhielt die Gründung öffentlicher und privater Schulen eine gesetzliche Grundlage, 

wobei die Schulen nun durch auswärtige Staaten finanziell unterstützt werden konnten. 

Eine rechtliche Verbesserung bedeutete das neue Schulgesetz von 1869, das offiziell den 

Unterricht in der jeweiligen lokalen Sprache gestattete, eine Praxis, die für die slawische 

Bevölkerung teils schon vorher üblich gewesen war. Gleichzeitig bedeutete das Gesetz, 

dass Christen auf ihre Schulhoheit verzichten mussten und der osmanische Staat auch die 

Aufsicht über die christlichen Schulen erhielt, was teils zu ablehnenden Reaktionen der 

Christen auf die Schulreformen führte. Die Eröffnung christlicher konfessioneller Schulen 

benötigte außerdem die Genehmigung durch die kirchlichen Behörden.
790

 In Kosovo fand 

die staatliche osmanische Schulaufsicht zunächst jedoch keine Anwendung, und erst in den 
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späten 1880er Jahren wurden die Schulen stärker kontrolliert und eine staatliche Genehmi-

gung verlangt, bevor eine Schule neu eröffnet wurde, während bis 1885 praktisch jeder, 

unabhängig von seiner Ausbildung, eine Schule eröffnen konnte, da sich die osmanische 

Regierung praktisch nicht einmischte.
791

 Der zunehmende Besuch von Schulen, der, wie 

weiter unten noch gezeigt wird, bis zum Ende der osmanischen Herrschaft weiterhin groß-

teils je nach religiöser Zugehörigkeit erfolgte, verstärkte unterschiedliche Lebenswelten, die 

sich in diesem Bereich nicht oder kaum überschnitten. 

Islamische und staatlich-osmanische Schulen 

Im 19. Jahrhundert erlebte das osmanische Bildungs- und Schulsystem
792

 weitreichende 

Neuerungen. Ähnlich der Entwicklung im gesamten Osmanischen Reich kam es in Kosovo 

zu einer starken Ausweitung des staatlichen Schulnetzes. Auch wenn die Schülerzahlen 

nicht sehr hoch waren, die finanziellen Ausstattung der Schulen teils mangelhaft und das 

Niveau des Schulunterrichts vor allem in kleineren Städten und auf dem Land niedrig war, 

wurden den Kindern, die die neuen Schulen besuchten, Wissen und Weltbilder vermittelt, 

deren primäres Ziel neben der Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus
793

 die Festigung 

politischer, religiöser und ethnischer Loyalitäten der christlichen und muslimischen Schüler 

waren. Der osmanische Staat konzentrierte sich hierbei auf die Muslime und versuchte, 

Loyalitäten zu stärken, indem die islamische Religionszugehörigkeit der Muslime ange-

sprochen wurde. 

Während seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zunächst die Militärakademien reformiert 

und neu gegründet wurden,
794

 sah der osmanische Staat seit dem frühen 19. Jahrhundert die 

Notwendigkeit, auch die zivilen Schulen zu modernisieren. Zunächst auf Istanbul be-
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schränkt,
795

 wurden die Reformen seit den 1850er Jahren auch in den Provinzen des Osma-

nischen Reiches umgesetzt und staatliche Schulen gegründet. Hierbei stand – wie in ande-

ren osmanischen Gebieten – auch auf dem Balkan das Ziel im Vordergrund, der 

Unzufriedenheit der Muslime mit der osmanischen Verwaltung zu begegnen und ihre Loya-

lität dem Staat gegenüber zu stärken.
796

 Religiöse Bezüge spielten im Schulbereich weiter-

hin eine zentrale Rolle, und die neu gegründeten Staatsschulen besaßen einen starken 

islamischen Charakter. Zwar konnten theoretisch auch Christen die Schulen besuchen, ab-

gesehen von wenigen Ausnahmen war dies jedoch nicht der Fall.
797

 Neben den neu gegrün-

deten staatlichen Elementar- und Sekundarschulen existierte weiterhin eine Vielzahl an 

islamischen Schulen, so die von frommen Stiftungen getragenen Koranschulen und Medre-

sen, als auch die staatliche geförderten islamischen sıbyani-Schulen.
798

 Die von Somel all-

gemein für den Balkan konstatierte Entwicklung, dass bis in die 1860er Jahre staatlich 

islamische sıbyani-Schulen sogar zunahmen und traditionelle Koranschulen vom osmani-

schen Staat selbst gegründet wurden, um den islamischen Glauben und den Islam als Mittel 

politischer Loyalität zu stärken, zeigt sich auch in Kosovo. Eine Weisung von 1861 forderte 

die Gründung von je zwei sıbyani-Schulen,
799

 und das Salname des Vilayets Prizren von 

1874/1875 zeigt, dass es in der Kaza Prizren 16 sıbyani-Schulen und vier Medresen gab,
800
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wobei davon auszugehen ist, dass sich die meisten dieser Schulen in der Stadt Prizren be-

fanden.
801

 Besonders viele islamische Schulen zählten die Kaza Yakova mit 17 Grundschu-

len und zwei Medresen, die Kaza İpek mit zwölf Grundschulen und zwei Medresen sowie 

die Kaza Üsküb mit zehn Grundschulen und acht Medresen.
802

 

Intensiv vorangetrieben wurde die Neugründung von Schulen unter der Herrschaftszeit 

von Abdülhamid II., der hierin eine Möglichkeit sah, den Islam als Bindeglied zwischen 

Staat und muslimischer Bevölkerung zu stärken. So wurde unter seiner Regierungszeit die 

Bedeutung des Islam in der Schulbildung weiter hervorgehoben und der Schulunterricht in 

den staatlichen Schulen in diesem Sinne ausgerichtet. Der islamische Charakter der Schulen 

zeigte sich nicht zuletzt darin, dass die osmanische Führungselite und die muslimischen 

Eliten überhaupt diese Schulen als „islamische“ Schulen wahrnahmen. Des Weiteren 

bestanden auch weiterhin enge Verbindungen zur muslimischen Geistlichkeit, da viele An-

gehörige der Ulema für die Zusammenstellung der Lehrpläne und Lesetexte mit verantwort-

lich waren und selbst als Lehrer in den staatlichen Schulen arbeiteten.
803

 

In der späten Tanzimat-Zeit stand die Stärkung des Sekundarschulsystems durch die 

Gründung von Mittelschulen (rüşdiye), auch Progymnasien genannt, im Vordergrund.
804

 

Diese sollten die Grundlage für die Erziehung der Kinder bilden und ihre Loyalität dem 

Staat gegenüber stärken, indem religiöse Bildung einen Schwerpunkt bildete.
805

 Auch in 

Kosovo kam es verstärkt zu Bemühungen, Osmanisch für nichttürkischsprachige Kinder zu 

unterrichten. Dies verdeutlicht ein osmanischer Bericht, in dem im Zusammenhang mit der 

Gründung von Mittelschulen in Gjakova und Peja die Notwendigkeit festgehalten wurde, 

die ungefähre Anzahl der Kinder zu erfahren, die den Koran zwei- oder dreimal ganz gele-

sen hätten und die auch die Fähigkeit besäßen, osmanische Texte zu lesen.
806

 Das Salname 

des Vilayets Prizren von 1874/1875 zeigt, dass sich das neue System der Mittelschulen zu 

diesem Zeitpunkt auch in Kosovo ausgebreitet hatte. In Prizren, Prishtina, Niš, Leskovac, 

Prokuplje, Skopje, Kumanovo, Štip, Radoviš, Kratovo und Dibra existierte jeweils eine 
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Mittelschule,
807

 seit 1877 ebenfalls in Gjilan, in der das Studium der arabischen Sprache 

und des Korans einen zentralen Platz einnahmen.
808

  

Nach 1876 begann der osmanische Staat, verstärkt Gymnasien (idadiye) zu gründen. 

Auch wenn hier zusätzliche Fächer eingeführt wurden – im Gymnasium in Peja wurden 

Französisch, Geographie und Geschichte, Schönschrift und Sport unterrichtet –, zeigt die 

Tatsache, dass neben türkischem Sprachunterricht auch Arabisch-, Koran- und islamischer 

Religionsunterricht sowie islamische Moralerziehung erteilt wurden, welchen hohen Stel-

lenwart der Islam in der Schule weiterhin besaß. 1908 wurde ein fünfjähriges Gymnasium 

in Prishtina gegründet, nach dessen Abschluss die Schüler die Möglichkeit hatten, weitere 

zwei Schuljahre auf dem Gymnasium in Skopje zu absolvieren, das von besonders vielen 

albanischen Muslimen aus Kosovo besucht wurde.
809

 

Die Zunahme der Grundschulen, die seit Beginn der 1880er Jahre zunehmend in nicht-

islamische iptidaiye-Grundschulen umgewandelt wurden,
810

 zeigt sich etwa in der Kaza 

Prizren. Den osmanischen Salnames zufolge gab es hier zu Beginn der 1890er Jahre 30 

Grundschulen, hiervon 16 Mädchenschulen, während in Prizren neben neun staatlich geför-

derten islamischen sıbyani-Schulen vier iptidaiye-Grundschulen existierten.
811

 Aber auch in 

den neuen iptidaiye-Grundschulen bildeten abgesehen vom allgemeinen Lesen, Schreiben 

und Rechnen das Studium des Korans, islamische Moralerziehung und das Studium des 

arabischen Alphabets zentrale Unterrichtsgegenstände.
812

 Häufig lernten die albanischen 

Schüler die Koranpassagen lediglich auswendig. Mackenzie und Irby beschrieben den Be-

such einer Mädchenschule in Vuçitërn, in der großteils Gebete auf Osmanisch auswendig 

gelernt wurden.
813

 Auch in der iptidaiye-Grundschule in Gjakova erfolgte der Unterricht 

mit osmanischen Lehrbüchern und die Lehrer, meistens Albaner, übersetzten die Bücher ins 

Albanische.
814

 

Während der Regierungszeit Abdülhamids II. war der albanische Unterricht an sämtli-

chen Schulen verboten, die Verwendung der geschriebenen albanischen Sprache wurde mit 
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Verhaftung und sogar Verbannung bestraft.
815

 Albanische Muslime in Kosovo forderten 

zunächst keinen albanischsprachigen Unterricht. Dem österreichisch-ungarischen Vizekon-

sul in Prizren zufolge waren Ende des 19. Jahrhunderts die in Südalbanien populären For-

derungen nach albanischen Schulen im Vilayet Kosovo praktisch aussichtslos.
816

 Erst zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts kam es diesbezüglich zu einer Änderung, die sich aber auf 

enge, gebildete Kreise beschränkte. So berichtete der österreichisch-ungarische Konsul in 

Mitrovica, dass albanische Notabeln in Mitrovica die Eröffnung albanischer Schulen be-

fürworteten oder zumindest solche, in denen die albanische Sprache gepflegt werde.
817

 In 

Skopje wiederum kam es nach der jungtürkischen Revolution zu Forderungen nach albani-

schen Schulen.
818

 Die jungtürkische Regierung genehmigte zunächst den albanischen 

Sprachunterricht, auch in den Lehrplan der Zivilbeamtenschule in Istanbul wurden 1909 die 

Fächer Albanisch und Bulgarisch aufgenommen.
819

 Die Jungtürken betrieben aber eine 

starke Agitation gegen das lateinische Alphabet, für das sich albanische Intellektuelle ein-

gesetzt hatten. So wurde 1910 eine Weisung erlassen, dass die für die albanische Sprache 

angestellten Lehrer am Staatsgymnasium in Skopje nur unter der Bedingung weiter unter-

richten durften, wenn sie das Albanische mit arabischen Buchstaben erlernt hätten. Gleich-

zeitig wurden die Muftis in Prishtina und Dibra aufgefordert, Schreiben an alle Geistlichen 

zu verfassen und diese zu öffentlichen Kundgebungen gegen das lateinische Alphabet zu 

bewegen. Des Weiteren wurden Beamte, die sich als Befürworter des lateinischen Alphabe-

tes ausgaben, abgesetzt und teils verbannt.
820

 Bald verboten aber auch die Jungtürken den 

albanischsprachigen Unterricht und sprachen sich gegen die Errichtung albanischer Grund-

schulen aus.
821

 In einigen Schulen forderten die Schüler bis zum Ende der osmanischen 

Herrschaft vergeblich, dass Albanisch als Unterrichtssprache eingeführt wurde.
822

 

Auch wenn die hohe Anzahl von neu gegründeten Schulen beeindruckt, lässt sich fra-

gen, wie viele Schüler die Schulen tatsächlich besuchten, wie erfolgreich der Unterricht war 

und inwieweit auch Christen die neuen staatlichen Schulen besuchten. Enthält das Salname 

des Vilayets Prizren von 1874/1875 noch selten Angaben zu den Schülerzahlen, ist das 
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Salname des Vilayets Kosovo von 1886/1887 bereits aussagekräftiger. Die Schülerzahlen 

in kleinen Orten waren eher niedrig, konnten in größeren Städten wiederum überproportio-

nal hoch sein. In den 1880er Jahren zählte die iptidaiye-Grundschule in Prishtina 207 Schü-

ler, die dortige Mittelschule 127 Schüler, während die Mittelschule in Gjilan lediglich 36 

Schüler besuchten. Die sechs Grundschulen der Kaza Gilan wiederum zählten 1893 insge-

samt 314 Schüler, wohingegen in der Kaza Yakova zum gleichen Zeitpunkt 1101 Kinder 15 

Grundschulen besuchten.
823

 Die Schülerzahlen konnten freilich stark schwanken, da der 

Unterricht nicht regelmäßig besucht wurde. Auch sagt die steigende Anzahl der Schulen 

wenig darüber aus, wie hoch das Niveau des Unterrichts war. 

Ein Teil der Bevölkerung lehnte die neuen staatlichen, aber auch die zunehmenden 

christlichen Schulen ab.
824

 Lediglich ein kleiner Teil der muslimischen Bevölkerung nahm 

die Möglichkeit wahr, nach der Grundschule tatsächlich osmanische staatliche Mittelschu-

len und Gymnasien zu besuchen oder sogar ein Studium an einer Hochschule in Istanbul zu 

absolvieren.
825

 Auch wenn nur wenige Kinder der muslimischen Elite die neuen osmani-

schen Staatsschulen besuchten, war es für diese Schüler auf diesem Wege möglich, nationa-

le Ideen kennen zu lernen, in Kontakt zu anderen Albanern und in größeren Städten oder 

bei einem Studium in Istanbul auch zu anderen ethnischen Bevölkerungsgruppen zu treten. 

Die Bedeutung der Schule auf ethnonationale Eigen- und Fremdwahrnehmungen zeigt sich 

sehr schön in den Beschreibungen Rexhep Mitrovicas, der die Mittelschule in Skopje be-

suchte und ein Gespräch mit dem stellvertretenden Direktor der Schule, seinem 

Geographielehrer, wie folgt beschrieb: 

 

„Obwohl er sehr autoritär zu sein schien, war er sehr herzlich gegenüber den Alba-

nern. In den Pausen umringten ihn oft die albanischen Schüler. Manchmal sprach er 

albanisch, ein Albanisch, das ich nicht sprach. An dem Tag, an dem ich ihn kennen-

lernte, lächelte er mich voller Freude an und fragte mich, ob ich albanisch spräche. 

– Ja, ich kann albanisch sprechen, da es meine Muttersprache ist, aber nicht das 

Albanisch, das Sie sprechen! – antwortete ich. 

Zuerst lachte er, dann fragte er mich: 

– Was für ein Albanisch sprichst Du? 
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– Wie meine Großmutter! 

– Ist sie Albanerin? 

– Ja, Herr, aber keine Lateinerin! 

Als er das Wort ‚lateinisch‘ hörte (d. h. christlichen Glaubens), brach er in schallen-

des Gelächter aus. Türkisch geblieben, suchte ich vergeblich den Fehler, den ich 

gemacht hatte, fand ihn aber nicht. Bajo [Topulli, E. F.] half mir. 

– Möchtest Du über die christlichen Albaner sprechen? 

– Ja, Herr. 

– Aber weißt Du nicht, dass die lateinischen Albaner, auch wenn sie christlich sind, 

unsere Brüder sind. 

Ich starrte ihn erstaunt an, dann schaute ich die anderen an, mit dem Ausdruck von 

jemandem, der die wirkliche Bedeutung der Antwort verstehen wollte. Ich dachte, sie 

trieben ihren Spaß mit mir! 

Sie verstanden mich, und Bajo Topulli riet mir, mit einem seiner Schüler aus einer 

Klasse höher zu sprechen. Es war Ebedin Bej, der sich in Bezug auf diese Frage um 

mich kümmerte. Im Laufe der Zeit verstand ich langsam, erkannte ich die ganzen 

Ideen, die Tendenzen, die Unterschiede, die jene neuen Köpfe betonten. 

Nachdem ich die Schüler einzeln kennengelernt hatte, lernte ich, sie in verschiedene 

Gruppen nach nationaler Zugehörigkeit einzuteilen. […] 

Ich war verwirrt, erschüttert …Wenn ich nicht türkisch war, dann musste ich mich 

auf die Seite der Unterdrückten einordnen … 

Aber mein Großvater war Pascha? 

Ich konnte so ein kompliziertes Problem nicht lösen. Ich behielt meine Gefühle für 

mich, da ich die Idee der Freundschaft, die ich gegenüber den Türken empfand, zum 

Vorteil eines Bulgaren oder auch eines Albaners nicht opfern wollte.“
 826

 

 

Obwohl die neuen Staatsschulen auch Nichtmuslimen offenstanden, besuchten tatsächlich 

nur wenige Christen diese Schulen. 1910 gingen 16 serbische Schüler in das Gymnasium in 

Prishtina, so auch Atanasije Urošević, während die übrigen der insgesamt etwa 250 Schüler 

Albaner und Türken waren. Auch das Gymnasium in Peja besuchten nur wenige serbische 

Schüler.
827
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Europäische Privatschulen 

Beliebt waren innerhalb eines kleinen muslimischen Kreises neben den Staatsschulen auch 

westeuropäische Schulen. So existierte in Mitrovica in den Jahren 1907–1909 eine private 

französische Schule mit einer kaufmännischen Ausrichtung, die ausschließlich von Kindern 

aus Aga- und Beyfamilien besucht wurde. Muslimische Geistliche und „fanatische“ Ein-

wohner lehnten die Schule ab, da sie befürchteten, die Kinder, die diese Schule besuchten, 

würden ihren Glauben ändern.
828

 Wie die Erinnerungen Tafil Boletinis zeigen, besuchten 

muslimische Kinder oft weiterhin islamische Schulen. So schrieb dieser, dass sein Onkel, 

Isa Boletini, der selbst eine kleine private Schule in seinem Geburtsort Boletin gegründet 

hatte, häufig gefragt wurde, warum seine Söhne und Neffen nicht die Medrese besuchten, 

worauf dieser entgegnete, es gebe bereits viele Hodschas.
829

 

Neben der französischen Schule in Mitrovica ist eine italienische Schule in Skopje 

belegt, die 1903 gegründet und in der Italienisch, Französisch, Deutsch, Osmanisch, Geo-

graphie und Mathematik unterrichtet wurden. Während zunächst die Anzahl der Schüler in 

die Höhe ging – 1904 besuchten diese Schule 15 Muslime, zwei albanische Katholiken, 16 

Bulgaren, fünf Serben, 17 Aromunen und drei Juden –, zählte die Schule 1908 lediglich 23 

Schüler, hauptsächlich Katholiken.
830

 

Das orthodoxe Schulwesen 

Die überwiegende Mehrheit der orthodoxen Bevölkerung besuchte weiterhin die konfessio-

nellen Schulen,
831

 für deren Gründung sich Serbien einsetzte. Hierbei stand Serbien mit 

seiner Schulpolitik insbesondere in Makedonien seit 1870 in direkter Konkurrenz zum Bul-

garischen Exarchat,
832

 das ebenfalls mit der Gründung eigener Schulen für die orthodoxe 

slawische Bevölkerung in den ihm zugesprochenen Gebieten begonnen hatte, in denen nun 

bulgarische Lehrer den Schulunterricht auf Bulgarisch abhielten.
833

 Die Zeit reichte jedoch 

nicht mehr, um ein dichtes Schulnetz aufzubauen, da Serbien im russisch-osmanischen 
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Krieg 1877/78 das Gebiet der Eparchien Niš und Pirot eroberte, während die wenigen 

Exarchatsschulen in den übrigen Regionen wieder unter den Einfluss griechischer 

Patriarchatsbischöfe kamen, bis die Schulen 1881 der Kontrolle des Patriarchats von Kon-

stantinopel entzogen wurden und der osmanisch-staatlichen Schulaufsicht unterstellt wur-

den.
834

 Bulgarische Schulen existierten zwar lediglich im Sancak Üsküb,
835

 aber auch im 

östlichen und südöstlichen Kosovo war die Konkurrenz zwischen dem serbischen und bul-

garischen kulturellen und politischen Einfluss im Schulwesen nach 1878 spürbar. Der ser-

bische Konsul in Prishtina berichtete, dass die serbischen Schulen in der Region Lipjan, 

Gjilan und Prishtina vorübergehend geschlossen werden mussten, da die Lehrer ihre Zeug-

nisse in Skopje und Belgrad beglaubigen lassen mussten, und wie er hörte, sei dies für alle 

serbischen Schullehrer der Fall. In der Interpretation des serbischen Konsuls war für diese 

Entwicklung die „bulgarische Propaganda“ verantwortlich, die die „[…] Schulen in Altser-

bien nicht in Ruhe […]“ lasse und den „gierigen türkischen Beamten“ in Skopje besteche, 

um ihr Ziel zu erreichen. Denn es habe keine derartigen neuen Bestimmungen der osmani-

schen Regierung gegeben, wie auch Meletios, der Metropolit von Raška-Prizren, bestätigt 

habe.
836

 Obiges Beispiel verdeutlicht die zunehmende Durchsetzungskraft der osmanisch-

staatlichen Schulaufsicht, die orthodoxen Lehrer der osmanischen Kontrolle zu unterstellen, 

und die Konkurrenz um die Entscheidungsbefugnis über die Einsetzung der Schullehrer. 

Zum einen fühlte sich, wie der Konsul in einem Bericht schreibt, der Metropolit Meletios 

hierfür zuständig; daneben versuchte der osmanische Staat, die Schulen stärker zu kontrol-

lieren. Auch österreichisch-ungarische Konsuln berichteten vom bulgarisch-serbischen 

Schulstreit insbesondere in Skopje, wo es den Serben schließlich gelang, auch eine serbi-

sche Schule zu eröffnen,
837

 und in Tetovo, wo sowohl eine serbische als auch eine bulgari-

sche Schule existierten. Als ein „bulgarischer“ Lehrer in die serbische Schule übertrat, 

waren die „Bulgaren“ in Tetovo, wie der Diplomat festhielt, „auf das Äußerste“ erbittert 

und zeigten diesen bei den osmanischen Behörden an, verbotene antiosmanische Schriften 

und Bücher zu besitzen, worauf die serbischen Schulen in Prishtina und Tetovo geschlossen 
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und die Lehrer verhaftet wurden.
838

 Die serbische Regierung und die serbischen Diploma-

ten fühlten sich benachteiligt gegenüber dem bulgarischen Exarchat und waren der Mei-

nung, die osmanische Regierung behindere im Gegensatz zu den Bulgaren die Tätigkeit 

serbischer Schulen.
839

 1894 gelang es Serbien, bei der osmanischen Regierung und dem 

Patriarchat von Konstantinopel durchzusetzen, dass orthodoxe Schulen im Vilayet Kosovo, 

die nicht dem Bulgarischen Exarchat unterstanden, auch offiziell als serbische Schulen be-

zeichnet werden konnten.
840

 

Spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert existierten erste serbische, kleine private 

Knabenschulen, in denen der Unterricht in Privathäusern zunächst von lokalen Priestern 

abgehalten wurde, und seit den 1830er Jahren erste serbische Mädchenschulen.
841

 In den 

1850er Jahren sind jeweils eine serbische Schule in Gjakova, Peja, Mitrovica, Vuçitërn, 

Prishtina, Gračanica,
842

 Gjilan, Lipjan, Skopje und Kumanovo belegt,
843

 die seit den 1860er 

Jahren von Serbien, unter anderem vom Belgrader Schulverein Sveti Sava, unterstützt wur-

den.
844

 Die Zahl der serbischen Schulen erhöhte sich in der Periode nach 1868. In diesem 

Jahr wurde in Belgrad ein Bildungskomitee für Schulen und Lehrer in Altserbien, Makedo-

nien, Bosnien und der Herzegowina gegründet, das neben der Neugründung von mehr als 

60 Schulen die serbischen Schulaktivitäten in diesen Regionen koordinieren sollte und sich 

in seiner Zielsetzung sowohl gegen die osmanische Herrschaft als auch gegen bulgarische 

Bestrebungen in dem Raum richtete.
845

 Neben Ilija Garašanin war ein weiteres prominentes 

Mitglied des Komitees Miloš Milojević, der in den Jahren 1871–1877 mehrere Reisen in 

die südlich von Serbien liegenden Gebiete unternahm
846

 und 1873 für Kinder aus dieser 
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Region eine Schule in Belgrad errichtete, an der jeden Sonntag patriotische Reden über 

serbische Geschichte gehalten wurden. Als 1876 zwischen Serbien und dem Osmanischen 

Reich der Krieg ausbrach, schickte Milojević einen Teil dieser Schüler in den Krieg.
847

 

Den Berichten des Archimandriten Nićifor Dučić zufolge soll die Anzahl der serbischen 

Schulen in Kosovo und Makedonien bis 1874 70 Knaben- und 7 Mädchenschulen umfasst 

haben.
848

 Gemäß österreichisch-ungarischen Konsulatsberichten, die sich auf serbische 

Quellen berufen, gab es in der Stadt Prizren vier Knabenschulen und eine Mädchenschule, 

außerdem in sechs Dörfern des Sancaks Prizren ebenfalls jeweils eine Knabenschule. Im 

Sancak İpek befanden sich fünf Knabenschulen und eine Mädchenschule.
849

 Für das Gebiet 

des heutigen Kosovo gibt eine Liste des serbischen Konsuls Avramović für die Jahre 

1902/1903 42 Schulen an,
850

 1893 soll es im ganzen Vilayet Kosovo 120 serbische Schulen 

gegeben haben,
851

 1900 bereits 188 und 1901/02 209,
852

 von denen die meisten jedoch le-

diglich Grundschulen waren.
853

 Im frühen 20. Jahrhundert gab es Branislav Nušić zufolge 

in Prizren auch ein zweiklassiges Gymnasium,
854

 während Ivan Ivanić für die Jahre 1906–

1907 für das Vilayet Kosovo in Prizren lediglich das Priesterseminar erwähnt, daneben in 

Skopje ein Gymnasium für Knaben und je eine Mittelschule für die Ausbildung von Leh-

rern und Lehrerinnen sowie in Plevlje ein Gymnasium für Knaben und eine höhere Schule 

für Mädchen angibt.
855

 Die serbischen Schulbücher kamen meist direkt aus Belgrad, wur-

                                                                                                                                                     
nen, ohne die Orte selbst besucht zu haben, entsprechende falsche Angaben verbesserte Jastrebov in seinem 

Werk JASTREBOV, Stara Srbija, unter anderem 77, 83, 85, 86, 206. Milojević sammelte auch Volkslieder aus 

der Region. Vgl. Miloš S. MILOJEVIĆ, Pesme i običai ukupnog naroda. 2 Bde. Beograd 1869-1870. Einen Teil 

der Lieder fälschte Milojević aber wohl. Siehe Vladimir BOVAN, Kosovsko-metohijske narodne pesme u 

zbirci M. S. Milojevića. Priština 1975. 
847

 Todor P. STANKOVIĆ, Beleške o Staroj Srbiji-Maćedoniji. Niš 1915, 54-56. 
848

 Vaso VOJVODIĆ, Školovanje nacionalnih radnika za rad van Srbije 1873-1877, Istorijski glasnik 16 (1963), 

H. 3, 1-49; H. 4, 35-78; GOPČEVIĆ, Makedonien und Alt-Serbien, 320 gibt an, dass es vor 1876 101 Schulen 

in Kosovo und Makedonien gegeben habe und beruft sich hierbei auf Miloš Milojević. Vgl. auch IVANIĆ, 

Maćedonija i Maćedonci. Bd. 2, 448-452. 
849

 Pisko an Kálnoky, Prisren, 9. Februar 1892, Nr. 22. HHStA PA XXXVIII/Kt. 286. 
850

 PERUNIČIĆ (Hg.), Svedočanstvo, 149. Ganz ähnlich geht Nušić 1902 von 30 Schulen für den Sancak 

Priştine aus. Vgl. NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 117. 
851

 Schmucker an Kálnoky, Üsküb, 15. März 1893, Nr. 31. HHStA PA XXXVIII/Kt. 291. Tatsächlich 

schwanken die Zahlenangaben in den verschiedenen Quellen teils erheblich, was damit zusammenhängt, dass 

Schulen teils wieder geschlossen und später neue gegründet wurden.  
852

 REDŽEPAGIĆ, Razvoj prosvete, 128. 
853

 In den 1880er und 1890er Jahren wurden zunehmend Grundschulen in den Dörfern errichtet. Vgl. für den 

östlichen Kosovo NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 116-118. 
854

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 2, 14. 
855

 IVANIĆ, Maćedonija i Maćedonci. Bd. 2, 497. 



190 

den aber für den Grundschulunterricht in geringer Anzahl auch in der Vilayetsdruckerei in 

Prizren hergestellt
856

 und in einer 1890 in Prishtina eröffneten Buchhandlung verkauft.
857

 

Serbien, das Lehrer in den Kosovo schickte, bemühte sich von Beginn an, Serben aus 

Kosovo und Makedonien als Lehrer auszubilden. Dies erfolgte anfänglich am Priestersemi-

nar wie auch am Lehrerseminar in Belgrad sowie im Falle der Ausbildung von Lehrerinnen 

an der Höheren Schule für Mädchen in Belgrad, nach 1869 auch am neu eröffneten Pries-

ter- und Lehrerseminar in Cetinje und nach 1871 ebenfalls am Priesterseminar in Prizren, 

das später in Priester- und Lehrerseminar umbenannt wurde.
858

 Enge Bindungen von Koso-

vo-Serben zum serbischen Staat wurden begünstigt, als Miloš Milojević 1873 für orthodoxe 

Kinder aus den noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Gebieten eine eigene Abtei-

lung im Belgrader Priesterseminar eröffnete, die von etwa 300 Schülern aus Kosovo und 

Makedonien besucht wurde. Besonderer Wert wurde auf die Stärkung nationalserbischer 

Bindungen gelegt. Dies erfolgte etwa in sonntäglichen Reden, in denen die serbische Ge-

schichte gepriesen wurde. Die Verbundenheit und Loyalität dem serbischen Staat gegen-

über wurde weiter erhöht, indem Milojević 1876 eine Freiwilligentruppe der Schüler in den 

Krieg Serbiens gegen das Osmanische Reich schickte.
859

  

Neben der tatkräftigen Förderung der Schulen durch Serbien muss auf die herausragen-

de Bedeutung lokaler Serben in Kosovo und ihr kulturelles Engagement hingewiesen wer-

den. Serben aus Kosovo waren als Lehrer tätig, wobei den Lehrern im Priesterseminar in 

Prizren neben ihrer Unterrichtstätigkeit auch die Aufgabe zufiel, die serbischen Schulen in 

den osmanischen Gebieten zu beaufsichtigen.
860

 Kosovo-Serben gründeten aber auch selbst 

Schulen – zu erinnern ist hier an die mehrfach erwähnte und von Sima Andrejević 

Igumanov geförderte Gründung des serbischen Priesterseminars in Prizren. Im Seminar 

besetzten bald kosovo-serbische Geistliche wichtige Führungspositionen und verfügten als 

Lehrer und Direktoren der Bogoslovija über weitreichenden Einfluss. So übernahm der in 

Brod, einem Gebirgsdorf südlich von Prizren, geborene Petar Kostić, der nach seiner Pries-

terausbildung in Belgrad zunächst als Lehrer in der Prizrener Priesterseminar gearbeitet 
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hatte, nach dem Tod des damaligen aus Bosnien stammenden Seminarsdirektors Ilija N. 

Stavrić 1882 dessen Stellung und behielt diese bis 1889.
861

 

Ähnlich wie in den osmanischen Schulen war auch die Anzahl der Schüler, die die ser-

bischen Schulen besuchten, häufig eher niedrig und etwa um ein Fünftel geringer, als in den 

Statistiken angeben wurde.
862

 Dies lag nicht zuletzt daran, dass für Kinder aus armen Fami-

lien die Möglichkeiten, die Schule zu besuchen, eingeschränkt waren, da die Familien die 

Kosten für die Bezahlung der Lehrer, die Beschaffung der Schulbücher, aber auch des 

Heizmaterials und weiterer Arbeitsgegenstände zu einem gewissen Teil selbst tragen muss-

ten. Dies war vor allem vor der finanziellen Unterstützung durch Serbien und Russland der 

Fall, aber auch danach, während sich auch das Patriarchat von Konstantinopel an den Kos-

ten beteiligte.
863

 Nicht selten nahmen nicht mehr als zehn Kinder am Unterricht teil. Das 

Niveau und der Erfolg des Unterrichts wurden außerdem dadurch beeinträchtigt, dass die 

Schüler nicht gleichaltrig waren und der Unterricht nur unregelmäßig stattfand, da die Leh-

rer nicht jeden Tag anwesend waren.
864

 Auch Streitigkeiten um die Kompetenz in schuli-

schen Fragen zwischen den orthodoxen Metropoliten und den serbischen Diplomaten 

konnte dazu führen, dass der Unterricht unterbrochen werden musste und Zahlungen an die 

Lehrer gestoppt wurden.
865

 Serbische Konsulatsberichte hingegen zeigen, dass die Schüler-

zahlen zeitweise recht hoch waren. 1890 zählte die orthodoxe Schule in Prishtina 108 Schü-

ler, die Schulen in der Region Gjilan besuchten 150 Knaben und 45 Mädchen, in Mitrovica 

gingen 60 Kinder zur Schule.
866

 Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die Schülerzahlen stark 

schwanken konnten und viele Schüler den Unterricht nicht regelmäßig besuchten. Zudem 
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schlossen viele Kinder nicht einmal die vier Jahre Grundschulausbildung ab. Von 223 Kin-

dern, die sich für die erste Klasse eingeschrieben hatten, beendeten lediglich 75 die vierte 

Klasse.
867

 

Die schulische Lage und Fortentwicklung unterschied sich in gebirgigen Gegenden und 

ländlichen Regionen. So hielt Ippen fest: „Wenn auch […] in den Städten allmählig die 

Volksbildung infolge des geregelteren Schulwesens zunimmt, so ist in den Dörfern, zumal 

im Gebirge, alles noch in dem alten Zustande der völligsten Unkultur geblieben.“
868

 Dies 

zeigt sich auch in den Darstellungen der beiden Reisenden Mackenzie und Irby, die die 

Schule in Gračanica, die in den 1880er Jahren als eine der besten Schulen im ländlichen 

Raum galt,
869

 in den 1860er Jahren als „elend“ bezeichneten: 

 

„At present, however, their school is certainly far behind all others in the country, 

and that in more ways than one. In an unfurnished cell we found five miserable chil-

dren with torn books under their arms. The books were the smallest Belgrade 

chitankas, and the scholars read out of them both old Slavonic and Serbian, but so 

glibly that we could not but suspect they were repeating by rote. We therefore 

opened the books at another place, and then they could scarcely read a word.”
870

 

 

Auch hier wird, ganz ähnlich wie bei den muslimischen albanischen Kindern, deutlich, dass 

die Lesefähigkeit sehr begrenzt war und die Texte teilweise lediglich auswendig gelernt 

wurden. In obigem Beispiel entschuldigte sich der Lehrer bei den beiden Reisenden „by 

taking the blame on his ignorance“ und versicherte, er würde den Kindern lediglich die 

Grundlagen beibringen, damit diese dann die „gute“ Schule in Prishtina besuchen könnten. 

Mackenzie und Irby zufolge wies die Schule in Prishtina tatsächlich günstigere Verhältnis-

se auf. Das dortige Klassenzimmer war groß und sauber, die Wände mit Bibelzitaten verse-

hen, die Schüler konnten gut schreiben, rechnen und lesen. Die Lehrbücher erhielt die 

Schule aus Belgrad, den Reisenden fiel aber auf, dass es sich ausschließlich um Lesebücher 

für kleine Kinder handelte. Ihre Frage, ob die Schule nicht auch Geschichtsbücher besäße, 

bejahten die Lehrer, merkten aber an, sie hätten Angst, diese zu verwenden, da diesbezüg-
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lich bereits Beschwerden eingegangen wären und sie darüber hinaus gehört hätten, dass „in 

one of the largest Slavonic towns in Turkey, the school histories of Serbia were seized.“ 

Die Geschichtsbücher würden sie aus diesem Grund lediglich in einem privaten Rahmen 

lesen.
871

 

Während folglich die osmanische Regierung den albanischsprachigen Unterricht gänz-

lich untersagte, war für orthodoxe Schulen auf der einen Seite ein serbischsprachiger Unter-

richt in einem vorgegebenen rechtlichen Rahmen möglich, dennoch verweist obiges 

Beispiel auf die reservierte Haltung der Osmanen gegenüber dem Unterricht ihrer christli-

chen Untertanen, insbesondere aber auf die Ablehnung des zunehmenden Einflusses aus 

Serbien. 

Ganz im Gegensatz zu muslimischen albanischen Schülern kamen orthodoxe Kinder 

aber mit nationalen Geschichtsdeutungen durch Serbien in Kontakt
872

 – für die albanische 

Bevölkerung fehlte ein Mutterstaat, der eine ähnliche Rolle hätte übernehmen können. Bil-

der mittelalterlicher serbischer Könige hingen beispielsweise in dem Arbeitszimmer eines 

Lehrers in Skopje,
873

 serbische Gedichte wurden gelesen und „nationale Lieder“ gesun-

gen.
874

 Der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren berichtete 1887 wie folgt: 

 

„Die heranwachsende Jugend wird von ihrer Lehrerschaft in der Tradition befestigt, 

daß ihre Vorfahren die rechtmäßigen Besitzer des Landes gewesen seien, welche zur 

Zeit des Zerfalles des serbischen Czaren-Reiches dadurch in die Minderheit kamen, 

daß ein größerer Theil, sich zurückziehend, auswanderte, während die von den 

Bergen in die Ebenen herabgestiegenen Arnauten sich rasch ausbreiteten und 

vermehrten. Die Bedrückungen durch die Moslim’s einerseits, die rege katholische 

Propaganda andererseits hätten das Übrige gethan.“
875

 

 

Insgesamt scheint das Niveau des Unterrichts in den orthodoxen Schulen ein höheres als 

auf den islamischen und staatlich-osmanischen Schulen gewesen zu sein, wie auch von 

osmanischen Zeitgenossen festgehalten wurde.
876

 Muslime und Katholiken besuchten die 
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orthodoxen Schulen mit wenigen Ausnahmen nicht.
877

 Der in der Forschungsliteratur zu-

weilen anzutreffenden, aber nicht genügend belegten These, dass eine Reihe von muslimi-

schen Kindern christliche Schulen besuchten, da das Niveau der Schüler höher war,
878

 

müsste weiter nachgegangen werden. 

Das katholische Schulwesen 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auch verstärkt katholische Grundschulen eröff-

net, die fast ausschließlich von katholischen Kindern besucht wurden. Die älteste katholi-

sche Schule befand sich in Prizren, die bis 1870 von den Franziskanern, dann von den 

Jesuiten geleitet wurde. 1851 wurde eine katholische Schule in Gjakova, 1857 jeweils eine 

Schule in Peja, Janjevo und Stublla eröffnet.
879

 Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es 

auch je eine katholische Schule in Zym, Letnica und Skopje, in Skopje zudem eine Eisen-

bahnschule mit deutschem Sprachunterricht, außerdem jeweils eine Mädchenschule in 

Prizren und Skopje, die von den Barmherzigen Schwestern geführt wurden. In Janjevo und 

Letnica besuchten auch einige Mädchen die Schule, erhielten aber zunächst lediglich Reli-

gions- und Handarbeitsunterricht. Ende des 19. Jahrhunderts besuchten die Schulen in Peja 

und Gjakova ebenfalls einige Mädchen. 1906 wurde auch in Ferizaj eine katholische Schule 

gegründet.
880

 

Die Schulen wurden finanziell von Österreich-Ungarn unterstützt und standen unter der 

Leitung und Aufsicht des katholischen Erzbischofs von Skopje, der diese Aufgabe gemein-

sam mit den lokalen Priestern ausübte. Die Schülerinnen und Schüler waren ausschließlich 

katholisch. Den Schulunterricht, der anfangs häufig in den Kirchen oder Pfarrämtern abge-

halten wurde, erteilte der lokale Pfarrklerus, wobei der Anteil an weltlichen Lehrern aus der 
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auch DEUSCH, Das k.(u.)k. Kultusprotektorat, 206-207, 959-978; REDŽEPAGIĆ, Razvoj prosvete, 204-205. 
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lokalen Bevölkerung, die mit dem Klerus zusammenarbeiteten, seit dem späten 19. Jahr-

hundert stark zunahm. Auch Franziskaner waren anfangs als Lehrer tätig.
881

 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts fand der Unterricht überwiegend in italienischer Sprache 

mit Erklärungen auf Albanisch statt. Die Schulbücher, die auch Gebetstexte enthielten, wa-

ren zweisprachig – Lateinisch/Italienisch und Albanisch – und wurden von Rom zur Verfü-

gung gestellt.
882

 Das Italienische als Unterrichtssprache hatte sich zum einen dadurch 

verbreitet, dass der katholische Klerus vor allem in der Anfangsphase aus Italien oder dem 

von den Jesuiten geleiteten Priesterseminar in Shkodra rekrutiert wurde, zum Zweiten war 

die italienische Sprache die Verkehrs- und Handelssprache der Habsburger Monarchie mit 

diesen Gebieten.
883

 Im Rahmen des Kultusprotektorats betrieb Österreich-Ungarn eine akti-

ve Schulpolitik, die es seit 1897 intensivierte. Nun setzte sich Österreich-Ungarn dafür ein, 

dass das Albanische als Unterrichtssprache in sämtlichen katholischen Schulen verwendet 

wurde,
884

 weswegen Lehrer, die der albanischen Sprache kundig waren, eingestellt und 

albanische Lehrbücher verwendet werden sollten. 1898 wurde an der katholischen Schule 

in Skopje neben Italienisch auch Albanisch als Unterrichtssprache verwendet, in Janjevo 

und Letnica erfolgte der Unterricht auf Slawisch, wobei in Janjevo zeitweise auch albani-

scher Sprachunterricht erteilt wurde. Zur gleichen Zeit wurden in Prizren viele Fächer wei-

terhin auf Italienisch unterrichtet, obwohl hier ein Albaner, Mati Logoreci (ital. Matteo 

Logorezzi), den Unterricht erteilte, in Gjakova lehrte Lazër Ljumesi (ital. Lazzaro Lumesi) 

auf Albanisch.
885

 Seit 1898 war jedoch in sämtlichen katholischen Schulen im Vilayet Ko-

sovo mit Ausnahme von Janjevo und Letnica das Albanische alleinige Unterrichtssprache. 
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Dies war Österreich-Ungarn auch deshalb gelungen, weil es sich stark für die Ausbildung 

albanischer Lehrer eingesetzt hatte, die in österreichischen Lehrerbildungsanstalten in Kla-

genfurt und Wien unterrichtet wurden.
886

  

So zeigt sich, dass die osmanische Regierung die Einführung des albanischen Sprachun-

terrichts zwar untersagte, in den meisten katholischen Schulen vor allem in den unteren 

Klassen dennoch auf Albanisch unterrichtet wurde, 

 

„[…] ein Beweis, dass, wie dies stets in der Türkei der Fall ist, derartige Befehle 

zwar öfters ergehen, ohne dass jedoch auf deren stricte Befolgung gesehen wird. […] 

[So] erscheint es mir gar nicht schwierig, die bisher beobachtete Methode beizube-

halten, derzufolge Italienisch oder Slavisch als officielle Unterrichtssprache angege-

ben wird, während der Verkehr des Lehrers mit seinen Schülern doch in 

albanesischer Sprache stattfindet, wie dies zum Beispiel in Prisren der Fall ist.“
887

 

 

Seit den 1890er Jahren waren gemäß den osmanischen gesetzlichen Vorgaben osmanische 

Sprachlehrer an den orthodoxen und katholischen Schulen tätig, zu deren Aufgabe der 

Wahrnehmung österreichisch-ungarischer Diplomaten zufolge nicht nur die Erteilung eines 

osmanischen Sprachunterrichts, sondern auch die Kontrolle über die Lehrinhalte der christ-

lichen Schulen zählte.
888

 

Die Einführung der albanischen Unterrichtssprache war auf Initiative Österreich-

Ungarns erfolgt, die lokale albanische katholische Bevölkerung hatte nicht darauf gedrängt. 

Zu Forderungen nach albanischen Schulen wie beispielsweise in Südalbanien kam es im 

Vilayet Kosovo zunächst nicht. So hielt der österreichisch-ungarische Konsul in Skopje 

1890 wie folgt fest: 

 

„Von der Errichtung nationaler Schulen oder diesbezügliche Bestrebungen der Alba-

nesen verlautete nie auch nur das Geringste. Es existirt im ganzen Vilayete keine ein-

zige wirklich nationale, albanesische Schule, außer die von der hoh. k. und k. 

Regierung subventionirten ‚Kirchenschulen‘ und ich glaube, daß selbst diese Schulen 

falls man ihnen die Subventionen entzöge, aufhören würden zu existiren; denn bisher 
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ist mir hierlands kein Fall bekannt geworden, daß Albanesen, denen Politik, Krieg 

und Raub näher liegt als Lesen und Schreiben, irgendwelche Beträge für Schulzwe-

cke gewidmet hätten. Für einen Krieg gegen Montenegro oder Serbien würden sich 

die Albanesen (Ghegen) wie ein Mann erheben und zu den Waffen greifen, für die 

Gründung einer albanesischen Schule dagegen ließe sich unter der Bevölkerung we-

nig Geld auftreiben. Lesen und Schreiben überläßt man hierlands den Chodschas und 

Popen; wer lesen und schreiben kann wird höchstens wie ein wildes Thier ange-

staunt, schließlich wird aber ein Albanese der drei und mehr Morde aus Blutrache 

aufzuweisen hat und bei dem geringsten Anlasse zu den Waffen greift, mehr gefürch-

tet und steht daher im größeren Ansehen und Einfluß als alle Weisen des 

Morgendlandes. 

Daraus läßt sich die Erklärung finden warum der Ghege (Nord-Albanese) im Vollbe-

sitze der Macht gar nicht daran denkt durch Schulbildung Propaganda für die natio-

nale Sache zu machen – er thut dies mit Flinte und Yatagan, das entspricht auch mehr 

seinem kriegerischen, wilden Charakter und dünkt ihm leichter und ehrenvoller.“
889

 

 

Albanische Muslime besuchten die katholischen Schulen kaum. Gleichzeitig waren aber 

auch albanische Katholiken nicht bereit, slawische Schulen wie etwa diejenige in Letnica 

zu besuchen, wo lediglich Slawisch unterrichtet wurde.
890

 Erst 1908 verfolgte Österreich-

Ungarn das Ziel, dass auch albanische Muslime die katholischen Schulen besuchten.
891

 

Die Schulen hatten zunächst nur eine begrenzte Wirkung, da nur ein geringer Bevölke-

rungsanteil die Schulen besuchte, Aufgrund der mangelhaften Ausstattung der Gebäude 

und fehlenden Heizmöglichkeiten wurden im Winter die Schulen teils überhaupt nicht fre-

quentiert, in einem besonders schlechten Zustand war diejenige in Skopje.
892

 1892 besuch-

ten 25 Schüler die katholische Schule in Skopje, während 1896 die katholische Schule in 

Prizren 78 Knaben zählte,
893

 1897 gingen 130 Knaben und 70 Mädchen in die Schule in 

Janjevo, sie wurden in getrennten Räumen unterrichtet, 21 Knaben die Schule in Gjakova. 

In der österreichisch-ungarischen Wahrnehmung waren „[f]reundliche, gut gehaltene Schul-

räume […] vor allem nöthig, um die Frequenz unserer Schulen zu erhöhen, weil Aeusser-
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lichkeiten der Bevölkerung mehr in die Augen fallen als das Schul-Programm.“
894

 Gerade 

in Bergregionen war der Besuch von Schulen kaum möglich: 

 

„Solange jedoch im Volke das Verständniss [sic] für den Nutzen der Schulen nicht 

durchdringt, wird es vielleicht schwer fallen, eine günstige Frequenz zu erzielen. Mit 

der Rücksicht auf den Nationalcharakter der Albanesen ist es vor Allem unbedingt 

geboten, jede Art von Zwang oder Gewaltanwendung zu vermeiden und diesfalls zu 

Mitteln der Ueberredung seine Zuflucht zu nehmen. Man müsste auch, wenigsten für 

den Anfang, einige Anziehungsmittel anwenden, z. B. Prämiirung der Fleissigsten, 

Unterstützung der Aermsten mit Kleidungsstücken u. dgl. Wahrscheinlich müsste 

man sich damit begnügen, dass der Unterricht blos während des Winters stattfände, 

da es im Sommer nahezu unmöglich erscheint, dass die Bauern den Feldbau und die 

Viehzucht um der Schule willen vernachlässigen […].“
895

 

 

Auch die Tatsache, dass der Pfarrklerus sich neben dem Unterricht der Seelsorge in der 

Gemeinde widmen musste, führte dazu, dass der Unterricht vernachlässigt wurde, weshalb 

es das Ziel Österreich-Ungarns war, die Zahl der weltlichen Lehrer zu erhöhen.
896

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist auch innerhalb der albanischen Muslime ein stärke-

res Bewusstsein für die Verwendung der albanischen Sprache im Unterricht zu bemerken. 

Erstaunt berichtete der österreichisch-ungarische Konsul in Mitrovica, sein Gewährsmann 

habe gefragt, ob die österreichisch-ungarische Regierung nicht eine katholische Schule in 

Mitrovica errichten könne. Auf die Antwort des Konsuls, dass dies aufgrund der geringen 

Anzahl an Katholiken in Mitrovica – zehn Familien – nicht möglich sei, meinte der Ge-

währsmann, dass eine solche Schule nach einer gewissen Zeit auch von den Kindern sämt-

licher albanischer Muslime besucht werden würde. Die österreichischen Schulen seien die 

einzigen, in denen der albanischen Sprache „ihre vollen Rechte gewährt“ würden, leider sei 

ihre Anzahl jedoch gering. So gebe es in Skopje beispielsweise keine solche Schule,
897

 

während die in Ferizaj geschlossen wurde, und diejenige in Prizren „nicht auf der Höhe 

ähnlicher serbischer und bulgarischer Konkurrenzunternehmungen […] sei.“ In Skopje sei 

vor Kurzem eine Privatschule gegründet worden, angeblich von Italien aus, und da in dieser 
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auch Albanisch unterrichtet würde, würde diese auch die Aufmerksamkeit der Muslime auf 

sich ziehen, und bis Mitrovica würde darüber gesprochen werden, ob es nicht möglich sei, 

dass auch muslimische Schüler die Schule besuchen könnten.
898
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 Zambaur an Gołuchowski, Mitrovica, 10. Juli 1904, Nr. 45. HHStA PA XIV/Kt. 16, Liasse XII/1. 
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V. Das Eigene und das Fremde: Wahrnehmungsmuster, Selbstveror-

tungen, Abgrenzungen 

Im Folgenden sollen regionale und kleinräumige Kommunikationsnetzwerke und Selbst-

verortungen, religiöse Eigen- und Fremdwahrnehmungen und ethnische Wahrnehmungs-

muster beleuchtet werden. Auch wenn die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie, 

einer Verwandtschaftsgruppe oder einem Stamm, zu einer Berufsgruppe ebenso wie ge-

schlechterbezogene Selbstverortungen im Alltag der Menschen eine herausragende Bedeu-

tung besaßen, zeigen die zur Verfügung stehenden Quellen, dass innerhalb soziokultureller 

Selbstverortungen neben lokalen und regionalen insbesondere religiöse und ethnische Ab-

grenzungen prägend waren. Hervorzuheben ist, dass regionale, religiöse und ethnische Be-

zugswelten parallel zueinander existierten und nicht statisch, sondern veränderbar waren 

und unterschiedliche Inhalte transportieren konnten. 

 

1. Regionale und lokale Bezugswelten 

Regionale Kommunikationsnetzwerke 

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert bestanden enge Kommunikationsnetzwerke zwischen 

dem westlichen Kosovo und dem nordalbanischen, dem montenegrinischen und dem serbi-

schen Raum. Wirtschaftliche Verbindungen zwischen Shkodra und Prizren waren von 

herausragender Wichtigkeit,
899

 der Markt in Prizren war für die Bergbewohner im heutigen 

Nordalbanien lebensnotwendig. Erst im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau und dem 

wirtschaftlichen Aufschwung des östlichen Kosovo nahm auch die regionale Bedeutung des 

Prizrener Marktes ab. Wiederholt wurden Allianzen zwischen Gjakova und Shkodra gebil-

det, wie beispielsweise 1834, als mehrere albanische Aga und Pascha aus Prizren, Gjakova 

und Peja die Aufständischen in Shkodra mit bewaffneten Gefolgsleuten unterstützten.
900

 

Die Stämme im heutigen Nordalbanien standen in enger Verbindung und nicht selten im 

Konflikt mit Stämmen im westlichen Kosovo. So äußerte der österreichisch-ungarische 

Vizekonsul in Prizren 1871 die Befürchtung, dass die Stämme westlich von Peja und 
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Gjakova sich einem möglichen Aufstand in Shkodra anschließen könnten, mit dem Hin-

weis, dass 

 

„[i]ls sympathisent avec leurs compatriotes des Scutari […]. Les drapeaux catho-

liques de Nikaï-Martouri, les tribus musulmanes de Gachi et Krasnitch, seront, si 

l’occasion s’en présente, les premiers à faire cause commune avec les insurgés. Ils 

leur apporteraient des secours considérables. Nikaï-Martouri est bien en quérelle 

avec Schalla et Schoschi, mais les montagnards albanais savent fort bien subordonner 

des hostilités locales à leur intérêts communs. Celles-là cessent aussitôt que l’intérêt 

général exige l’union des tribus.“
901

 

 

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts forderte die Stadt Shkodra die Prizrener Einwohner 

auf, ein Gesuch um eine Eisenbahnlinie von der albanischen Hafenstadt Shëngjin (ital. San 

Giovanni di Medua) über Shkodra nach Prizren und Ferizaj zu unterschreiben; dem Aufruf 

folgten gemäß einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht die muslimischen Nota-

beln und zahlreiche Kaufleute unabhängig von religiöser Zugehörigkeit.
902

 Die engen Kon-

takte im nordalbanisch-kosovarischen Raum wurden auch anlässlich religiös-kultureller 

Begegnungen und Wallfahrten bekräftigt.
903

 

Daneben gab es enge Verbindungen in den Sancak Yeni Pazar. Ippen zufolge standen 

die Albaner in Rožaje Ende des 19. Jahrhunderts „[…] mit diesen [Albanern aus der Region 

Peja, E. F.] in keiner engeren Verbindung, [sie] unterhalten vielmehr lebhafte Beziehungen 

zu Mitrovica – sowohl Stadt als auch Bezirk […].“
904

 Auch zwischen albanischen und sla-

wischen Muslimen bestanden intensive Kontakte, wie die Netzwerke Ali Draga Paschas aus 

Mitrovica und seiner drei Söhne zeigen, deren Einfluss von Mitrovica aus in die Region 

Kolašin, Rožaje und Berane, bis Peja
905

 und sogar Skopje reichte, sowie die Freundschafts-

verbindungen der Familie der Boletini von Mitrovica bis Novi Pazar.
906

 Die Netzwerke 

zwischen muslimischen Albanern im nördlichen Kosovo und slawischen Muslimen im 

Sancak Yeni Pazar werden auch in den Aufständen gegen die osmanischen Reformen in 

den 1830er Jahren deutlich und zeigten sich in gemeinsamen Aktionen und Abstimmungen. 

Ein osmanischer Beamter berichtete beispielswese an den Kommandanten der Militärexpe-
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dition gegen die bosniakischen Aufständischen, dass „die Albaner dieser Gegenden […] 

seit langem mit den Bosniaken verbunden […]“ seien.
907

 Auch während der Liga von 

Prizren bestanden Freundschaftsnetzwerke nach Novi Pazar, die sich etwa darin zeigten, 

dass an den Versammlungen in Prizren auch slawische Muslime teilnahmen.
908

 Noch im 

frühen 20. Jahrhundert bestanden Verbindungen zu Novi Pazar, wie österreichisch-

ungarische Konsulatsberichte belegen.
909

 

Daneben existierten enge Kontakte zwischen den Albanern der Region Niš und Prizren. 

Als 1874 die Auflösung des Vilayets Prizren beschlossen wurde und die Gebiete zunächst 

dem Vilayet Niş angegliedert werden sollten, dann jedoch ohne die Region Niš dem Vilayet 

Manastır unterstellt wurden, zeigte sich die albanische Bevölkerung in Niš, aber auch in 

Prizren dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge wenig begeistert: 

 

„Es war mir überraschend, im Sandschak von Nissa die Abtrennung von Prizren leb-

hafter bedauern zu hören als selbst in Scopia, freilich mehr von albanesischer Seite, 

wo man es als einen Mißgriff betrachtet, von den übrigen Theilen Albaniens losge-

löst zu sein. Dies ist umso mehr zu berücksichtigen, als die Albanesen Nissa’s eine 

kompakte Masse bilden, welche mit ihren Stammesbrüdern in ununterbrochenem 

Zusammenhange steht […].“
910

 

 

Auch im folgenden Jahr wünschte die Bevölkerung, dass das Vilayet Prizren in seinen 

Grenzen wiederhergestellt werde.
911

 

Lokale und kleinregionale Selbstverortungen: Janjevci, Goranci, Sirinićani, Kolašinci, 

Fandi 

Die Bezugspunkte lokaler und kleinräumlicher Selbstverortungen bildeten Dörfer, Städte 

und Kleinregionen. Die Verbundenheit mit dem Heimat- oder Wohnort drückte sich bei-

spielsweise in der Eigenbezeichnung der slawisch katholischen Bewohner von Janjevo als 

Janjevci aus, während Diplomaten und Reisende diese teils als Janjevci, dann wiederum als 
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Serben, meist als katholische Serben,
912

 wiedergaben. Daneben ist für die Janjevci, die von 

Kaufleuten und Bergarbeitern aus Dubrovnik abstammten und während des 14. Jahrhun-

derts nach Kosovo eingewandert waren, bereits im frühen 20. Jahrhundert eine kroatische 

Eigenwahrnehmung belegt. Milan Rakić zufolge sagten die Bewohner Janjevos, sie sprä-

chen Kroatisch und seien Kroaten.
913

 Gerade das Beispiel der Janjevci, die sich auch als 

Lateiner (latini) bezeichneten
914

 und von anderen Bevölkerungsgruppen ebenfalls so be-

zeichnet wurden,
915

 veranschaulicht, wie lokale, ethnische und religiöse Selbstverortungen 

parallel zueinander existierten. Neben den Janjevci ist auch auf die sogenannten Goranen 

(serb. Goranci) zu verweisen, eine auch heute noch südlich von Prizren lebende 

slawischsprachige muslimische Bevölkerung. Kleinregionale Bezüge lassen sich in der Re-

gion Sirinić nachweisen, wo sich die slawische Bevölkerung als Sirinićani, die Bevölke-

rung von Prizren und Umgebung diese wiederum als Šopovi bezeichnete.
916

 Als eigene 

Gruppe wurde auch die slawische Bevölkerung im seit 1878 montenegrinischen Kolašin,
917

 

einer Landschaft im Sandschak Yeni Pazar zwischen Plevlje und dem Ort Kolašin, wahrge-

nommen, die von der lokalen Bevölkerung der Umgebung als Kolašincen bezeichnet wur-

den.
918

 Als ein weiteres Beispiel für kleinregionale Eigen- und Fremdwahrnehmungen sind 

die albanischen katholischen Fandi zu nennen, die sich mit ihrem Namen auf ihre Heimat 

Mirdita und den Bayrak Fandi bezogen. Unter den Begriff fielen jedoch nicht nur Einwan-

derer aus dem Bayrak Fandi, sondern aus der gesamten Mirdita, was wohl damit zu erklä-

ren ist, dass eine erste Migrationswelle aus diesem Bayrak kam.
919

 Die Bezeichnung wurde 

auch von Diplomaten und Reisenden übernommen und teils sogar allgemein für die katho-

lische Bevölkerung verwendet.
920

 Die Verbundenheit mit der Mirdita war für das Selbstver-

                                                 
912

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 2, 53; NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 58-59; IPPEN, Novibazar, 151. Als „katholische Serben“ 

bezeichnete sie 1935 auch Atanasije Urošević. Vgl. Atanasije UROŠEVIĆ, Gornja Morava i Izmornik, Srpski 

etnografski zbornik 51, Naselja i poreklo stanovništva 28. Beograd 1935, 1-242, 575-616, hier 144. 
913

 RAKIĆ/MITROVIĆ, Konzulska pisma, 52. Auch gemäß MIHAČEVIĆ, Durch Albanien, 164 bezeichneten sich 

die Katholiken in Janjevo als Kroaten. 
914

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 2, 53. 
915

 Atanasije UROŠEVIĆ, Katolička župa Crna Gora u Južnoj Srbiji (Letnička župa), Glasnik Skopskog 

naučnog društva 13 (1934), 159-170. 
916

 Radivoje MLADENOVIĆ, The Sirinićka Župa: Štrpce Municipality. Historical Background and Current 

Field Research, in: Dušan T. BATAKOVIĆ (Hg.), Kosovo and Metohija – Living in the Enclave. Belgrade 

2007, 156, 158. Gemäß Gopčević nannten die Bulgaren die Bewohnern zwischen Serbien und dem Fluss Isker 

in Westbulgarien „Šopovi“ (Schopen). Vgl. Spiridion GOPČEVIĆ, Die ethnographischen Verhältnisse 

Makedoniens und Altserbiens, Dr. A. Petermannʼs Mittheilungen 35 (1889), 57-68, hier 63. 
917

 Nicht zu verwechseln mit der Region Stari Kolašin. 
918

 IPPEN, Novibazar, 76, 83. 
919

 So Schmucker an Kálnoky, Prisren, 9. Jänner 1883, Nr. 3. HHStA PA XXXVIII/Kt. 248. 
920

 Serbische Diplomaten verwendeten die Bezeichnung häufig für sämtliche albanische Katholiken. Vgl. 

etwa PERUNIČIĆ (Hg.), Svedočanstvo, 163. 
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ständnis der Fandi zentral. So hielt der österreichisch-ungarische Vizekonsul Schmucker 

1883 in Prizren wie folgt fest: 

 

„[…] doch haben diese Letzteren [die in den Bezirken Gjakova, Peja und Prizren ge-

borenen Fandi, E. F.] ihre Zusammengehörigkeit mit dem Mutterlande nicht verges-

sen und aufgegeben, sondern besitzen vielmehr ein reges, angeborenes, 

wohlgepflegtes und daher schwer zu verwischendes Nationalgefühl, das sie mit Stolz 

zu zeigen suchen und das sie abgesehen von ihren sonstigen guten und schlechten 

Nationaleigenschaften sofort als Mirditen erkennen läßt. Jeder Fandese, (ich behalte 

diesen Namen, da er allgemein und ausschließlich für die hierher eingewanderten 

Mirditen gebraucht wird) weiß genau anzugeben, welchen von den 5 Bannern 

(Bairaks) Mirditas (Oroschi, Dibri, Kuschneni, Fandi und Spatschi) er angehört; er ist 

genau mit den Einrichtungen und Gebräuchen des Mutterlandes vertraut, schließt 

sich, trotz der Religionsgemeinschaft von den übrigen Katholiken des Landes ab und 

unterscheidet sich von denselben wesentlich durch seine Tapferkeit und kriegerische 

Gesinnung. 

Wann immer die Pforte mit den Nachbarstaaten Krieg führte, berief sie die Fandesen 

zu den Waffen und immer haben dieselben im Gegensatze zu der übrigen christlichen 

Bevölkerung, diesem Rufe Folge geleistet und sich als treue und muthige 

Unterthanen des Sultans bewährt. Dafür waren und sind sie auch stolz auf ihre Privi-

legien und suchen dieselben bis auf das Äußerste zu vertheidigen.“
921

 

 

Auch in albanischen Volksliedern werden die Fandi besungen und an einer Stelle als „Mil-

let Fandi“ (mileti Fannë) bezeichnet.
922

 

Der Raum „Kosovo“ als Bezugspunkt für Serben und Albaner 

Die zur Verfügung stehenden Quellen belegen Vorstellungen von einem Kosovo-Raum, der 

sich aber nicht auf Kosovo in seinen heutigen Grenzen, sondern auf das Amselfeld (Kosovo 

polje), die Region zwischen Mitrovica und Kaçanik oder das gesamte Vilayet Kosovo be-

zog. Zwar verwenden kosovo-albanische Selbstdokumente wie Tafil Boletinis Erinnerun-

gen häufig die Bezeichnung „Kosovo“,
923

 zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass Boletini 

seine Erinnerungen erst in den späten 1960er Jahren verfasst und der damals bereits existie-

                                                 
921

 Schmucker an Kálnoky, Prisren, 9. Januar 1883, Nr. 3. HHStA PA XXXVIII/Kt. 248. 
922

 Vinçenc PRÊNNUSHIT (Hg.), Kângë popullore gegnishte. Sarajevo 1911, 9, 31. 
923

 Vgl. z. B. BOLETINI/VERLI (Hgg.), Pranë Isa Boletinit, 27. 
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rende Verwaltungsbegriff „Kosovo“, der den Grenzen des heutigen Kosovos weitgehend 

entsprach, Boletinis Darstellung früherer Perioden sicherlich mit beeinflusst hat. Quellen, 

die im Untersuchungszeitraum oder zeitnah publiziert wurden, zeigen, dass Albaner – ähn-

lich wie Serben – einen Kosovobegriff verwendeten, der sich auf das Amselfeld oder das 

gesamte Vilayet bezog. So beschrieb Sami Frashëri in seiner geographisch-historischen 

Enzyklopädie Kamus al-a’lam unter dem Eintrag „Kosovo“ das Vilayet Kosovo, das die-

sem zufolge den nordöstlichen Teil des „Arnautlluks“ bis Novi Pazar und den nordöstlichen 

Teil Makedoniens umfasste und, wie Frashëri festhielt, folglich dem Gebiet mit dem anti-

ken Namen „Dardania“ entsprach. Auch die Kosovo-Ebene findet hier Erwähnung, als de-

ren südlichen Endpunkt Frashëri Kaçanik angab.
924

 Die Enzyklopädie enthält daneben 

einen Eintrag zur Kosovo-Ebene, wobei Frashëri hier einen etwas weiteren Kosovobegriff 

verwendete, der auch die Dukagjin-Ebene einschloss. So war Frashëri zufolge die Kosovo-

Ebene durch Kaçanik, Prishtina, Novi Pazar, Peja, Gjakova und Prizren begrenzt.
925

 Dass 

mit „Kosovo“ das gesamte Vilayet Kosovo gemeint war, wird auch in den sogenannten 14 

Punkten von Hasan Prishtina deutlich, der neben dem Begriff „Albanien“ (Shqypni) auch 

häufig „Kosovo“ verwendete und sich zumindest an einer Stelle eindeutig auf das gesamte 

Vilayet bezog.
926

 Auch in der in Skopje erscheinenden Zeitung Shkupi ist Kosovo gleich-

bedeutend mit dem Vilayet Kosovo, als dessen „Herz“ Skopje genannt wurde.
927

 In der 

Zeitung findet sich in einem Beitrag, der sich direkt an die Albaner des Vilayets Kosovo 

wendet, die Bezeichnung „Kosovare“ (Kosovas),
928

 die ansonsten lediglich ein einziges 

Mal in der von Hasan Prishtina 1921 publizierten Darstellung des albanischen Aufstandes 

von 1912 belegt ist.
929

 Insgesamt liegt es nahe, dass beispielsweise städtische gebildete al-

banische Muslime aus Kosovo das Vilayet als Referenzpunkt betrachteten. Osmanische 

Institutionen auf Vilayetsebene, in besonderem Maße die osmanischen Vilayetszeitungen 

und die offiziellen Jahrbücher des Vilayets, die nicht selten von albanischen Muslimen aus 

der Region verfasst wurden, förderten sicherlich ein Selbstverständnis auf dieser Basis.
930

 

                                                 
924

 FRASHËRI, Vepra 7, 75-80. 
925

 FRASHËRI, Vepra 7, 42-43. 
926

 PRISHTINA, Nji shkurtim kujtimesh, 23-24. 
927

 Shkupi, 15. Oktober 1911, Nr. 7, 2. 
928

 Ebd. 
929

 Hier in der Pluralformen „Kosovaren“ (Kosovasit). Vgl. PRISHTINA, Nji shkurtim kujtimesh, 15-16. 
930

 Hinweise auf regionale Zugehörigkeiten auf Vilayetsebene finden sich auch im Salname von 1896. Zwar 

ist nicht sicher, wer die Verfasser sind, es ist aber davon auszugehen, dass diese lokale albanische Muslime 

waren, da sie „unser Vilayet“ schreiben. So GAWRYCH, The Crescent, 114. Auch in der amtlichen Zeitung 

„Prizren“ des Vilayets Prizren wird auf „unser Vilayet“ Bezug genommen. Vgl. Prizren, 14. August 1871, Nr. 

1, 1. 
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Daneben existierte innerhalb der albanischen Bevölkerung der Region Gjakova, Luma und 

Opoja dem Reisenden und Ethnologen Felix Kanitz zufolge die Selbstbezeichnung 

„Dukaćini“, die serbische Schriftweise des albanischen Namens „Dukagjin“, das heißt der 

grammatikalischen Form des determinierten Nominativ Singular „Dukagjini“.
931

 Bereits 

Jastrebov hielt 1879 fest, dass die Bewohner der Opoja und der Gora auf die Frage, wel-

chem Stamm sie angehörten, antworteten, sie seien „Dukađinci“, während die Bewohner 

der Luma gewöhnlich sagten, sie seien „Ljumljani“ (dt. in den zeitgenössischen Quellen als 

Lumesen angegeben).
932

 

Innerhalb der slawisch-orthodoxen und serbischen Bevölkerung waren regionale 

Selbstbezüge in spätosmanischer Zeit nur sehr begrenzt vorhanden. Es existieren Belege 

einer serbischen kleinregionalen und lokalen Eigenwahrnehmung, die sich mit großer 

Wahrscheinlichkeit jedoch lediglich auf die östliche Kosovo-Ebene und den Raum 

Mitrovica bis Kaçanik bezog. Dem serbischen Konsul in Prishtina zufolge bezeichneten 

sich die Serben in Mitrovica 1912 als „Kosovci“ und verkündeten den Slogan „Kosovo den 

Kosovaren“ (Kosovo Kosovicima).
933

 Dass der Konsul sich über diese Erscheinung sehr 

verwundert zeigte und festhielt, diese sei ganz neu, mag als Anzeichen dafür gewertet wer-

den, dass eine lokale Kosovo-bezogene Wahrnehmung wenig verbreitet war. Einer der we-

nigen, die den Begriff „Kosovo-Serben“ verwendeten, war der slowenische Anthropologe 

Niko Županić, der sich hierbei auf die Serben der Kosovo-Ebene bezog und 1912 schrieb: 

„Die Kosovo-Serben sind ein ruhiges und frommes Volk, welches mit großer Pietät an al-

lem hält, was an die einstige Herrschaft der Nemanjiden erinnert.“
934

 Serbische Politiker, 

Diplomaten, Reisende und Wissenschaftler, aber auch die lokale serbische Bevölkerung in 

Kosovo, hier in erster Linie die gebildete Elite wie Priester, Lehrer und Schüler, verwende-

ten für die noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Gebiete mit orthodoxer Bevölke-

rung den Begriff „Altserbien“ (Stara Srbija), betrachteten folglich die Region als Teil 

                                                 
931

 KANITZ, Die fortschreitende Arnautisierung, 40. Zur Biographie von Kanitz, der aus einer jüdischen Buda-
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 SERBISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE (Hg.), Dokumenti o spoljnoj politici kraljevine 
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934

 Niko ŽUPANIĆ [= K. Gersin], Altserbien und die albanesische Frage. 2. unveränderte Aufl. Wien, Leipzig 

1912, 33. Auch Nušić verwendete die Bezeichnung „Kosovci“ für die Serben in der Kosovo-Ebene südlich 

von Prishtina, wobei es ihm hierbei in erster Linie um eine dialektale Einordnung der Sprache geht. Vgl. 
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Serbiens. Analog wurden lokale Serben auch als Alt-Serben (Staro Srbi) bezeichnet.
935

 Hier 

verbanden sich regionale mit sprachlichen und ethnischen Elementen. 

Die albanische regionale Selbstwahrnehmung als Gegen 

Für albanische Bevölkerungsgruppen ist in den Quellen eine andere regionale Eigenbe-

zeichnung belegt, die vor allem in heute nordalbanischen Gebirgsgebieten, aber auch in 

westlichen Gebieten Kosovos und möglicherweise darüber hinaus verbreitet war. Die 

Selbstwahrnehmung als „Gegen“, die sich vom gegischen Hauptdialekt des im nördlichen 

und nordöstlichen albanischen Siedlungsgebiet gesprochenen Albanischen ableitet und auf 

die engen Kontakte zwischen dem heutigen Nordalbanien und Kosovo verweist, verdeut-

licht freilich nicht nur den regionalen Bezugspunkt, sondern auch die Bedeutung von Spra-

che für die Eigen- und Fremdwahrnehmung innerhalb der albanischen Bevölkerung.
936

 Der 

Aspekt der Sprache wird auch in den Reiseerinnerungen Mackenzies und Irbys deutlich, die 

beispielsweise ein Gespräch mit dem Mudir von Prishtina beschrieben, der „told us the na-

me of his family, adding that they were all Ghegga by race, and that in their country no one 

spoke a word of Turkish.”
937

 Auf ein existierendes gegisches Selbstverständnis weist zu-

dem eine Protestnote der Bevölkerung von Peja, Gjakova und Gusinje gegen die Bestim-

mungen des Vorfriedens von San Stefano hin, die im Mai 1878 nach Istanbul geschickt 

wurde und in der von „unserem gegischen Volk“ und „unserer gegischen Nation“ (për 

kombin tonë gegë) die Rede ist.938 Auch Hasan Prishtina verwendete in seiner bereits er-

wähnten Studie über den albanischen Aufstand des Jahres 1912 neben den Bezeichnungen 

„Albanien“ (Shqypni) und „Albaner“/„albanisch“ an einer Stelle das „Gegenland“ (Gegni), 

das als Unterregion Albaniens aufscheint.
939

 Albanische Volkslieder aus Kosovo, wie sie 

etwa von Vinçenc Prênnushit 1911 publiziert wurden, veranschaulichen ebenfalls, dass die 

Begriffe „Gege“/„Gegenland“ verbreitet waren.
940

 1912 wurde in der in Skopje erscheinen-

den Zeitung Shkupi unter der Überschrift „Deputierte des Gegenlandes (Gegni)“ die Städte 

Peja, Gjakova, Prishtina, Gjilan, Preševo, Mitrovica, Vuçitërn, Ferizaj und Gusinje aufge-

zählt, in einer anderen Ausgabe wurde auch Skopje dazu gezählt.
941
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 Hierzu mehr im Kapitel V.3. 
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937
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940

 PRÊNNUSHIT (Hg.), Kângë popullore gegnishte, 4-5. 
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 Shkupi, 16. Juni 1912, Nr. 29, 1; Shkupi, 19. September 1912, Nr. 33, 1. 
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Die Bezeichnungen „Gege“ und „Toske“, abgeleitet vom toskischen Hauptdialekt des 

südlichen albanischen Sprachraums, fanden in der Außenwahrnehmung weite Verbrei-

tung.
942

 Osmanische Beamte verwendeten in ihren Berichten neben der Bezeichnung „Al-

baner“ häufig die Begriffe „Gegen“ und „Tosken“ sowie „Gegenland“ (türk./osm Gegalık) 

und „Toskenland“ (türk./osm Toskalık) anstelle von „Arnautluk“, dem osmanischen Namen 

für die von Albanern bewohnten Gebiete,
943

 wobei die „Gegen“ gerne als besonders „wild“ 

charakterisiert wurden.
944

 Ähnliche Beschreibungen existieren auch von anderen Beobach-

tern. So bezeichnete etwa ein österreichischer Arzt und Reisender um die Mitte des 19. 

Jahrhunderts die „Gegen“ als „grausam, hinterlistig, hartnäckig, jeder Neuerung abhold, 

gegen Jeden, der ihre Sprache nicht kennt, feindselig, vom tiefsten Hasse gegen Serben und 

Montenegriner erfüllt, selbst dem stamm- und sprachverwandten Tosken aus Religions-

rücksichten abgeneigt […].“
945

 Bemerkenswert ist hier die Erwähnung der Antipathie ge-

genüber Serben und Montenegrinern, ein Hinweis, dass bereits in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts das albanisch-slawische Verhältnis von Spannungen gekennzeichnet war. Da-

neben werden religiöse und sprachliche Abgrenzung ersichtlich. 

Das Bild einer gegenseitigen Abneigung von „Gegen“ und „Tosken“ findet sich wie-

derholt in Reisebeschreibungen,
946

 während österreichisch-ungarische Diplomaten sogar 

von unterschiedlichen „Nationen“ sprachen. So hielt der Vizekonsul Lippich 1873 wie folgt 

fest: 

 

                                                 
942

 Auf einer ihrer Reisebeschreibung beigefügten Karte zählen Mackenzie und Irby neben anderen „Rassen“ 
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945
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946

 So MACKENZIE/IRBY, Travels, Bd. 1, 219-220. Über Gegensätze zwischen Gegen und Tosken berichtete 

auch der Reverend Henry Fanshawe Tozer, der 1865 durch Albanien reiste und nicht korrekt von zwei Stäm-

men sprach: „The hereditary opposition between the tribes is so strong, that when they are serving together in 

the Turkish army feuds will break out among them, and the Turks have at times turned this animosity to their 

own advantage, by employing them to put down insurrections in one another’s country.” TOZER, Researches, 
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„Les Guèges, – Albanais du Nord, – cependant, sont une nation bien différente des 

Tosques, ou Albanais du Sud, qui, depuis longtemps, par leur contact avec l’élément 

grec, se sont presque assimilés à ce dernier, et ne présentent plus ces marques 

distinctives de race, restées intactes chez leurs frères du Nord. Ceux-ci ont conservé, 

dans toute leur pureté, les anciennes qualités nationales, soit bonnes, soit mauvaises; 

ce sont elles qui les empêcheront de céder aux intentions du Vali. […] Le Guège ché-

rit ses armes. Il considère la vengeance du sang comme un droit et comme un devoir 

qui lui est légué de père en fils. Le code des montagnes lui ordonne l’incendie des 

maisons, la destruction des récoltes et des arbres fruitiers appartenant à des certains 

classes de criminels fugitifs. Le brigandage, le vol des bestiaux, à la rigueur encore 

les lois incendiaires, peuvent être reprimées par la vigilance constante des autorités; 

mais on sera impuissant à extiper le port d’armes et les vengeances, le premier de ces 

usages étant la conséquence naturelle du second.”
947

 

 

Das obige Bild der Gegen entspricht der weit verbreiteten zeitgenössischen Wahrnehmung 

der Albaner im Allgemeinen und bildete auch die Grundlage der Denkkategorien der öster-

reichisch-ungarischen Konsuln. Als zentral nahmen diese den Widerstand gegen Reformen, 

die Liebe zu den Waffen, die Blutrache und das Gewohnheitsrecht wahr. 

 

2. Religiös geprägte Eigen- und Fremdwahrnehmungen 

Abgrenzungsmechanismen innerhalb der lokalen Bevölkerung vollzogen sich besonders 

stark in religiösen Kategorien, was bei der herausragenden Rolle, die Religion als soziales 

und staatliches Regulierungselement der Osmanen spielte, wenig verwundert. Hierbei war 

gerade von Bedeutung, dass die Reformen im 19. und frühen 20. Jahrhundert entgegen ihrer 

Zielsetzung keine wirkliche Gleichbehandlung von Muslimen und Christen erreichten, ja 

Religion weiterhin ein sozialer Marker blieb, und darüber hinaus durch die Politik Sultan 

Abdülhamids II. der Islam als Kohäsionsfaktor des Osmanischen Reiches betont wurde.
948

 

Für Angehörige des Islams existierten unterschiedliche religiös konnotierte Bezeichnungen 

wie „Muslim“, „Mohammedaner“ und „Osmanli“, während für christliche Bevölkerungs-

gruppen „raya“, „latin“ und „Giaur“ verwendet wurden, wobei die Begriffe unterschiedli-

che Inhalte transportierten und parallel zueinander in Verwendung waren. 

                                                 
947

 Lippich an Andrássy, Prisren, 20. Juli 1873, Nr. 5. HHStA PA XXXVIII/Kt. 200. 
948

 Vgl. hierzu Kapitel IV.1. 
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Christen: Raya, Latin, Katolik, Giaur 

Ein Gespräch der Reisenden Mackenzie und Irby zeigt, dass die Wahrnehmung religiöser 

Unterschiede ein zentraler Faktor in der Gesellschaft war. 1866 unterhielten sich diese mit 

albanischen Muslimen in Kaçanik: „[I]n reply to our first question as to the population, we 

heard that the town consisted of seventy Mahommedan houses, ‘not one rayah among them 

all!’“
949

 Der Begriff „raya“, der nach der osmanischen Eroberung zunächst keine religiöse 

Bedeutung besessen hatte, sondern sozial und sozio-ökonomisch konnotiert war und die 

bäuerliche steuerpflichtige, weder Staats- noch Militärdienst leistende Bevölkerung im All-

gemeinen bezeichnet hatte, erhielt erst seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert einen stärke-

ren religiösen Bezug und wurde immer mehr für die christliche kopfsteuerzahlende 

Bevölkerung verwendet.
950

 Der soziale Sinngehalt des Begriffs blieb aber auch im 19. und 

frühen 20. Jahrhundert erhalten, da Christen, die von der Kopfsteuer befreit waren, nicht zu 

dieser Gruppe gezählt wurden. So galten beispielsweise gerade albanische Katholiken, die 

häufig aufgrund ihrer Dienste als lokale Gendarmen und irreguläre Truppen im Krieg keine 

Kopfsteuer bezahlen mussten, nicht als „raya“, sondern als „latin“. Insgesamt ist neben dem 

häufigeren Begriff „latin“
951

 auch „katolik“
952

 für die katholische Bevölkerung belegt, wo-

bei sämtliche Begriffe parallel zueinander existierten. So bezeichnete der albanische Ka-

wasse von Mackenzie und Irby einen albanischen Katholiken als „raya“ und „latin“.
953

 

Angehöriger der Kategorie „raya“ zu sein, galt nicht sehr erstrebenswert. Verbunden waren 

damit Eigenschaften wie Waffenlosigkeit, Schwäche und ein untergeordneter Status. Dies 

veranschaulicht der Bericht des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls in Prizren, in dem 

dieser 1875 den Widerstand der albanischen katholischen Fandi, die von der Bezahlung der 

Kopfsteuer befreit gewesen waren, gegen die Militärbefreiungssteuer beschrieb, 

 

„[…] welche von den Albanesen noch immer als die alte Kopfsteuer angesehen und 

auch Charausch genannt wird, […] namentlich aus dem Grunde, daß der Volksbe-

griff derselben die schimpfliche Bedeutung eines Kennzeichens des waffen- und 
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machtlosen Standes des Leibeigenen, der Herde, beilegt und dem ungebundenen Sin-

ne der Bergalbanesen dieser Zustand mit Ehrlosigkeit gleichbedeutend ist.“
954

 

 

Folglich wurde nicht die Zugehörigkeit zum Christentum an sich, sondern die Zahlung der 

Steuer als Kennzeichen einer untergeordneten Stellung empfunden, und dies bestimmte 

auch den Status eines „Ungläubigen“.
955

 Der Fall der Fandi verdeutlicht darüber hinaus 

überzeugend, dass noch im 19. Jahrhundert neben Religion gerade der Dienst gegenüber 

dem osmanischen Staat ein wichtiger Bezugspunkt des Selbstverständnisses war und hie-

rauf die Loyalität dem Staat gegenüber basierte. 

In Kosovo, wo ein Teil der albanischen Katholiken die Kopfsteuer nicht zahlen musste, 

bezog sich raya in erster Linie auf die orthodoxe Bevölkerung und hatte, da diese aus-

schließlich serbisch- und bulgarischsprachig war, eine starke ethnische Konnotation. Die 

orthodoxe Bevölkerung wurde nicht nur von Muslimen, sondern auch von serbischen Kon-

suln und Priestern als raya bezeichnet. Stets war damit eine gegenüber den Muslimen un-

tergeordnete und benachteiligte Stellung verbunden. So erhielt Isa Boletini 1899 vom 

serbischen Konsul in Prishtina eine Medaille für seine Dienste als „Beschützer der raya“ 

überreicht.
956

 Die lokale serbische Bevölkerung verwendete selbst ebenfalls den raya-

Begriff, wie das Gespräch der beiden Reisenden Mackenzie und Irby mit „Christen“ in Peja 

zeigt: 

 

„For instance, the stories told us by the Christians represented the native Mussulmans 

as oppressing, robbing, and insulting the raya –‚ for a raya to be prosperous is to 

mark him out for destruction; thus industry is deterred and the country ruined.‘“
957

 

 

Angehörige der raya konnten ihre Lage folglich als sehr negativ empfinden und fühlten 

sich von lokalen Muslimen unterdrückt, durch Raub bedroht und beleidigt. 

Ein weiterer religiös konnotierter Begriff war der des „Giaur“/auch „Ghiaur“ (von arab. 

kafir, osm./türk. gavur, Ungläubiger, Gottesleugner), der ähnlich wie raya negativ konno-

tiert war, im Unterschied zu diesem aber nicht als Eigenbezeichnung verwendet wurde. 

Abschätzig bezeichneten lokale Muslime und osmanische Beamte mit diesem Begriff 
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Christen, aber auch christliche Staaten. So ging der österreichisch-ungarische Vizekonsul in 

Prizren in einem Bericht 1897 auf die Haltung des Valis Ibrahim Pascha ein und hielt fest, 

dass dieser Österreich-Ungarn als „katholischen Giaur“ bezeichnete.
958

 Nikola Popović 

zufolge beschimpften albanische Muslime Serben als „Schweine“ und als „Giaur“.
959

 Der 

Begriff hatte nicht nur eine religiöse, sondern auch eine soziale Konnotation. Ein Giaur war 

nicht nur jemand, der ungläubig, das heißt nicht muslimisch war, sondern jemand der 

gleichzeitig kopfsteuerpflichtig war und dem osmanischen Staat keinen besonderen Dienst 

leistete. Deutlich wird dies in einem Gespräch Mackenzies und Irbys mit albanischen Ka-

tholiken, die die britischen Reisenden während ihres Besuches im Patriarchatskloster Peć 

aufsuchten und die sich von der Gruppe der „Ghiaur“ entschieden abzugrenzen suchten. Sie 

betonten, dass sie dem Sultan im Krieg stets Hilfstruppen gestellt hätten, aus diesem Grund 

auch nie Kopfsteuer gezahlt hatten und auch nicht unter dem „contemptous name of 

‚ghiaour‘“ mit den „schismatischen“ Christen verwechselt worden waren, aber jetzt würden 

die Osmanen auch von ihnen die Kopfsteuer
960

 verlangen.
961

 Die Befürchtung der albani-

schen Katholiken war, dass sie im Falle der erzwungenen Zahlung der Steuer ebenfalls 

gleich den Orthodoxen als Giaur betrachtet würden, eine Bezeichnung, die für sie eine ge-

ringschätzige, verächtliche Bedeutung besaß. Dass der Giaur-Begriff, ganz ähnlich wie der 

raya-Terminus, an die Bezahlung der Kopfsteuer und später der Militärbefreiungssteuer 

gekoppelt war, zeigen auch die Aussagen eines katholischen Priesters in Peja, der Macken-

zie und Irby zufolge festhielt:  

 

„If the Latins paid haratch they would come to be called kauri (ghiours) like the oth-

er Christians, – the name applying hereabouts to Christians less as unbelievers than 

as payers of tribute, or rather being considered by the Albanians simply as an expres-

sion of contempt.“
962

 

 

Katholische Albaner versuchten durch weitere Handlungen zu vermeiden, als „Giaur“ be-

trachtet zu werden. So berichtete Elmaz Bib Doda, dass in Reka auf Leichenfeiern die 

Verwandten des Toten beim Totenmahl „reine Kleider“ trugen, „[…] damit sie nicht der 
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Vorwurf [traf], sie seien ‚kaur‘ […].“
963

 Wie Bob Doda an einer anderen Stelle festhielt, sei 

das „[…] ungewaschene Aussehen […] ein augenfälliges Merkmal, durch das sich die Or-

thodoxen von den sich infolge ihrer religiösen Vorschriften häufig gewaschenen Moham-

medanern unterscheiden.“
964

 

Muslimische Selbstbezüge und Abgrenzungen: Muslim und Osmanli 

Die Art der Reaktionen von reformfeindlichen Muslimen auf die rechtlichen Zugeständnis-

se an Christen im Laufe des 19. Jahrhunderts verdeutlichen ebenfalls, wie ausgeprägt reli-

giöse Bezugspunkte und Fremd- und Eigenwahrnehmungen in Teilen der Gesellschaft 

waren. Als im Winter 1876 die neue osmanische Verfassung und die Gleichstellung der 

Religionen verkündet wurde, berichtete der österreichisch-ungarische Vizekonsul aus 

Prizren über die entrüstete Haltung der Muslime, die der Meinung waren, ein „Ungläubi-

ger“ könne nicht ein „Osmane“ (osm./türk. Osmanlı)
965

 werden.
966

 Eigen- und Fremdwahr-

nehmung muslimischer Notabeln in Prizren vollzogen sich in religiösen Kategorien, die 

Zugehörigkeit zum Islam wurde als Voraussetzung betrachtet, Teil der osmanischen Elite 

zu sein. Die Verknüpfung von Islam und sozialem Status in der Eigen- und Fremdwahr-

nehmung widerspiegelt sich auch in den Beschreibungen des französischen Konsuls Kra-

jewski, der 1908 festhielt, in Kosovo sei der Islam „die Religion der freien Leute und der 

Herren“, während das Christentum als „die Religion der Sklaven“ betrachtet werde.
967

 Der 

Osmanli-Begriff, der nicht nur ethnische Türken umfasste, sondern unabhängig von ethni-

scher Zugehörigkeit mit einem hohen sozialen Status und Diensten für den osmanischen 

Staat in Verbindung stand, bezog sich trotz Versuchen des osmanischen Staates, die Kate-

gorie unabhängig von religiöser Zugehörigkeit auf sämtliche Staatsangehörige des Reiches 
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auszuweiten, in erster Linie auf Muslime, wobei es hier zu Ethnisierungsprozessen kom-

men konnte, da sich auch manche albanischen Muslime auch ethnisch-kulturell mit der 

Gruppe der Türken identifizierten.
968

 

Auch die Statuten der Liga von Prizren, die 47 vorwiegend albanische, aber auch slawi-

sche Muslime nach Istanbul schickten, belegen die Existenz religiöser Wahrnehmungsmus-

ter.
969

 Neben der Bezeichnung „Liga der Albaner“ (osm./türk. Arnavudlar Ittifakı),
970

 in 

deren Namen die Unterzeichner sich an Istanbul wandten, und des Sich-Beziehens auf eine 

nicht näher spezifizierte Heimat, ist in denjenigen Punkten der Satzungen, die Antworten 

auf die Frage nach Selbst- und Fremdverortungen geben, religiöse Zugehörigkeit die zent-

rale Kategorie, die sich in der Differenzierung Muslim-Nichtmuslim ausdrückte. So wurde 

in den Statuten im Artikel 4 festgehalten, dass gemäß „[…] des erhabenen Religionsgeset-

zes (Scheriat) das Leben, das Eigenthum und die Ehre der loyalen nicht muselmännischen 

Confessionsgenossen gleich unseren eigenen […]“ beschützt werden. Daneben wurden im 

Artikel 7 „unsere leidenden Landsleute und Religionsgenossen im Balkan“ angesprochen 

und im Artikel 10 angemerkt, dass ein „[…] Bewohner der dem Bunde beigetretenen Be-

zirke, wer er immer sei und welcher Confession er angehöre, […]“ auch nach seinem Aus-

tritt aus dem Bund nicht nach Serbien oder Montenegro übertreten dürfe. Im Artikel 16 

hieß es wiederum, die Unterzeichner seien bereit, „für Reich, Nation und Vaterland ihr Blut 

zu vergiessen […].“ Die Entsprechung für „Nation“ im osmanischen Original lautete „mil-

let“, was mit Nation, aber auch mit Religion oder religiöser Gemeinschaft übersetzt werden 

kann,
971

 wodurch sich auch hier die Relevanz religiöser Zugehörigkeit offenbart.
972

 Dass 

innerhalb der Liga von Prizren religiöse Bezugspunkte vorhanden waren, verwundert nicht, 

da in der Anfangsphase gerade Geistliche die Führungspersonen stellten. Auch spätere 

Quellen belegen die Bedeutung religiöser Bezugspunkte für die islamische Geistlichkeit. So 

fühlten sich gemäß einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht aus Skopje die Hod-

schas „[…] zuerst als Mohammedaner und dann erst als Albanesen […].“
973

 Vor diesem 

Hintergrund waren Moscheen in spätosmanischer Zeit wichtige Orte von Zusammenkünf-

ten und Beratungen lokaler Muslime. So wurden beispielsweise die Treffen der Liga von 

Prizren, Besprechungen der alltäglichen Politik oder Beschlussfassungen gegen die osmani-
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sche Regierung stets in Moscheen abgehalten.
974

 Religiöse Zugehörigkeiten spielten aber 

nicht nur im geistlichen Milieu eine Rolle. Auch innerhalb nationalbewegter Albaner waren 

sie relevant. Die Brüder Ferat und Aydin Draga beispielsweise sprachen von „unseren mus-

limischen Brüdern“ in Bosnien,
975

 und Hasan Prishtina soll den Erinnerungen Dimitar 

Vlahovs, eines Mitglieds der IMRO, zufolge auf die Frage nach seiner Nationalität geant-

wortet haben: „Ich bin weder Türke, noch Albaner. Ich bin Muslim.“
976

 Religiöse Unter-

schiede spiegelten sich Elmaz Bib Doda zufolge im Rekatal bei Dibra auch in den 

verschiedenen Trachten und Kleidungsgewohnheiten wider.
977

 Als im Mai 1879 albanische 

Garnisonen aus Mitrovica und Prishtina nach Prizren, Gjakova und Peja verlegt werden 

sollten, um einem drohenden Widerstand albanischer Muslime gegen die Stationierung 

österreichisch-ungarischer Truppen in Teilen des Sancaks Yeni Pazar zu begegnen, weiger-

ten sich diese dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge mit der Erklärung, dass 

sie „[…] als Muselmänner gegen Muselmänner nicht marschiren wollen.“
978

 Die Gründe 

für die Dienstverweigerung mögen sicherlich vielschichtiger gewesen sein – so führte der 

österreichisch-ungarische Diplomat auch die 35-monatige Nichtbezahlung der Soldaten und 

das fehlende Vertrauen in ihre Offiziere als weitere Ursachen an. Eine religiös-muslimische 

Selbstverortung mag aber gerade in Krisenzeiten des Osmanischen Reiches, wie sich bei-

spielsweise in dem verlustreichen Krieg 1877/78 zeigte, eine besondere Dynamik entfaltet 

haben. Auf ein ausgeprägtes religiöses Selbstverständnis innerhalb der albanischen musli-

mischen Bevölkerung wies noch 1911 der aus Südalbanien stammende Ekrem Bey Vlora 

hin, der im Zusammenhang mit den pantürkischen und panislamischen Bestrebungen der 

Jungtürken und ihren Versuchen, die albanischen Muslime hierfür zu gewinnen, die Mei-

nung vertrat, dass diese Versuche – Vlora bezog sich hier auf die Albaner im Allgemeinen, 

nicht speziell auf Kosovo – nicht ganz unbegründet seien: 
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„Denn zwei Drittel der albanesischen Bevölkerung bekennen sich zum Islam und der 

Glaube hat – da auch die ganze Bevölkerung fast ausschließlich aus Analphabeten 

besteht – eine weit größere Einigungskraft als das Nationalgefühl.“
979

 

 

3. Ethnische Eigen- und Fremdwahrnehmungen 

Neben regional-lokalen und religiösen Selbstverortungen waren ethnische Wahrneh-

mungsmuster äußerst präsent und prägten das Denken nicht nur europäischer Reisender und 

Konsuln, sondern auch osmanischer Beamter und der lokalen Bevölkerung. Ethnische und 

religiöse Begriffe waren hierbei parallel zueinander in Gebrauch und besaßen teilweise eine 

synonyme Bedeutung. Gerade österreichisch-ungarische Konsulatsberichte illustrieren die 

Vielfalt an möglichen Benennungen für die lokale Bevölkerung, die im Falle albanischer 

Muslime in ein und demselben Bericht als Arnauten, (muselmännische) Albanesen, seltener 

auch Skipetaren sowie als Türken und Mohammedaner, im Falle der albanische Katholiken 

wiederum als Christen, Katholiken und albanische Katholiken, im Falle der slawischen Be-

völkerung als Serben, Bulgaren, Christen und Orthodoxe auftauchen konnte.
980

 Dass 

Ethnonyme nicht unbedingt eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit implizierten, sondern 

oft eine religiöse Zuschreibung beinhalteten, zeigt die häufige Verwendung des Namens 

„Türke“ nicht nur für ethnische Türken, sondern für Muslime im Allgemeinen unabhängig 

von ethnischer Zugehörigkeit.
981

 Ähnlich verhielt es sich, – in den österreichisch-

ungarischen Konsulatsberichten aus Kosovo zwar seltener – bei dem Ethnonym „Grieche“, 

das für orthodoxe Bevölkerungsgruppen verwendet wurde, die dem ökumenischen Patriar-

chat von Konstantinopel angehörten.
982

 Dies ist ebenso bei der Verwendung des Ethnonyms 

„Bulgare“ als Bezeichnung für einen Angehörigen des bulgarischen Exarchats
983

 und „Ser-

be“ für einen Anhänger des Ökumenischen Patriarchats der Fall.
984
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Arnauti, Arbanasi, Arnautaši, Latini Škipi, Shqiptar 

Auch die Bezeichnung „Albaner“ war – zumindest in der Wahrnehmung serbischer Diplo-

maten und Reisender – oft gleichbedeutend mit einer muslimischen Religionszugehörigkeit. 

So unterschied etwa Miloš Milojević zwischen „Latini Škipi“ und „Arnauti“,
985

 während 

der serbische Konsul Branislav Nušić bei einer Aufzählung der Einwohner Prizrens unter 

anderem Lateiner (Latini) und Albaner (Arnauti) aufzählte.
986

 Auch Niko Županić hielt 

fest:  

 

„In Altserbien waren die Träger des Islams die Albanesen und hatten deshalb auch 

eine bevorzugte Stellung inne. Albanese sein hieß dort soviel wie Mohammedaner 

sein, deshalb trachteten die zum Islam übergetretenen Serben auch die albanesische 

Sprache zu erlernen, obgleich sie in der Familie serbisch verkehrten.“
987

 

 

Neben den Begriffen „Türken“ und „Muslime“ war für Albaner in seltenen Fällen 

„Arbanasi“ in Gebrauch.
988

 Serbische Wissenschaftler, Reisende, Diplomaten und Politiker 

verwendeten seit etwa 1890 den Begriff „Arnautaši“, mit dem Albaner bezeichnet wurden, 

die gemäß der serbischen Argumentation ursprünglich Serben gewesen und dann islamisiert 

und albanisiert worden seien.
989

 Während Elemente dieser These schon Mitte des 19. Jahr-

hunderts zu finden sind,
990

 war es Spiridion Gopčević, der sie besonders stark popularisier-
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te, wobei er von „Albanesen“, „mohammedanischen Serben“ und „albanisierten Serben“ 

sprach.
991

 Der russische Konsul Jastrebov war wohl der als erster 1879 begrifflich zwischen 

„echten Arnauten“ und „Arnautaši“ differenzierte. Jastrebov zufolge lebten in vielen Dör-

fern der Sancaks Prizren, İpek, Vuçıtırın und Priştine „echte Arnauten“, die sehr leicht von 

„Arnauten“ unterschieden werden könnten, die „früher“ – Jastrebov bezog sich hierbei auf 

die Zeit bis zur Wanderung der Serben 1690 – Serben gewesen seien. Wenn ein „Arnaute“ 

sage, er gehöre dem Stamm der Gashi, Shala, Fandi, Kabash oder der Mirditen an, dann sei 

er ein albanischer Zuwanderer, antworte er jedoch, er sei Mitglied eines Stammes, das heißt 

eines Familienverbandes, in einem bestimmten Dorf oder eines Bayraks, dann sei er ein 

„Arnautaš“. Während es im Sancak İpek nur sehr wenige Arnautaši-Dörfer gebe, würden 

die übrigen Sancaks sehr viele derartige Dörfer zählen. Wenn die Bevölkerung nicht sagen 

könne, welchem Stamm sie angehöre, wie etwa in der Region Opoja, zeige dies, dass diese 

„Arnautaši“ seien. Des Weiteren würden lediglich „echte Albaner“ in Mordfällen stets Hil-

fe von ihren jeweiligen Stammesgenossen im nördlichen Albanien erhalten. Ein „echter 

Albaner“ betrachte es als „Schande“, die osmanischen Lokalbehörden in Konfliktfällen 

einzuschalten. Ein Arnautaš hingegen wisse nicht, was „Ehre“ bedeute:  

 

„Er ist verlogen, hält sein gegebenes Wort nicht. Der echte Arnaute wird dies nicht 

tun: er bleibt seinem Wort treu und verrät niemanden, er ist bekannt für seine Ehr-

barkeit. Der Arnautaš schmeichelt sich bei jedem ein, seine Absichten und sein Ver-

halten vor den Behörden sind niederträchtig, falsch und heuchlerisch. Der Arnaute 

verhält sich in solchen Fällen würdevoll, edel.“
992

 

 

Ganz ähnlich unterschied Felix Kanitz 1888 zwischen „echten Albanesen“ und 

„Arnautaši“: 

 

„Wie schon bemerkt wurde, steht es andrerseits zweifellos fest, dass auf den Ostufern 

des weissen und schwarzen Drins zahlreiche Albanesen reinen Blutes wohnen. Diese 

unterscheiden sich auch hier, ganz so, wie in den Gebieten von Prizren, Dibra, Peć, 

Priština Vućitrn, Giljan, Novo brdo, Djakovo, Kačanik und Skoplja wesentlich von 

den Arnauten slavischer Abstammung. Vor Allem kennzeichnet sie der Stolz, mit 

dem sie sich des ‚Fis‘ rühmen, von dem sie einst in der albanesischen Heimat sich 

trennten. Auf eine bezügliche Frage erfolgt stets die bestimmte Antwort: ich stamme 
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vom Fis Kabaš (der jetzt bei Prizren wohnt, früher aber in den Bergen von Puki sass, 

wo noch Reste desselben weilen) oder vom Fis Mirdita, Gaš, Šalja, Fandi, u. s. w. 

Die meisten Albanesen in den Župen Rjeka, Lumlja und Opolje nennen sich wohl 

‚Dukaćini‘, wissen aber nichts von einem speciellen Fis im Arnautluk; sondern ant-

worten: schon unsere ältesten Vorfahren siedelten in dieser Župa; was allein beweist, 

dass sie ‚Arnautaši‘ und nicht zu den ‚Arnautini‘ (echte Albanesen) zählen. 

Beim ‚Arnautaš‘ ist der moralische Sinn weniger entwickelt als beim ‚Arnautin‘. Er 

besitzt geringeres Ehrgefühl, hält sein Wort nicht streng ein, bequemt sich leichter 

dem Fremdartigen, ist weniger muthig, verschlossen und von blindem Fanatismus 

gegen das Christenthum erfüllt. Unter allen ‚Arnautaši‘ sind die Lumljaner die bes-

ten. Aber auch sie sind den Arnautins oft weniger sympathisch als selbst der von ih-

nen verachtete Christ, und auch sie unterscheiden sich in der Physis wesentlich von 

den Albanesen reinen Blutes. […] 

Da, wo der echte Albanese eingedrungen ist, herrscht noch heute ein Stamm- und 

Clanwesen, […] und die Blutrache, […]. ‚Als ein Knab der Waffen und des Adels 

Kind‘ ist das Kriegshandwerk des Arnauten Lust, und des Landes militärisch-

politische Einrichtungen begünstigen seinen Hang nach blutigen Abenteuern. Alle 

Versuche der Pforte, den Trotz ihrer arnautischen Unterthanen zu beugen, sind bis 

heute gescheitert, und Prizren, der Mittelpunkt der hier geschilderten Gebiete, bildet 

das Centrum ihrer gegen ein strengeres Staatsregiment gerichteten Strebungen.“
993

 

 

Branislav Nušic scheint der erste serbische Zeitgenosse gewesen zu sein, der in Anlehnung 

an Jastrebov und Kanitz diese begriffliche Differenzierung übernahm, zunächst aber nicht 

immer konsequent zwischen „Arnauti“ und „Arnautaši“ unterschied.
994

 Ganz ähnlich der 

Darstellung von Jastrebov und Kanitz äußerte sich Branislav Nušić, der 1890 dem serbi-

schen Außenminister von der seiner Meinung nach sehr bedrängten Lage der Serben in Ko-

sovo berichtete, die auf die Macht (sila) der osmanischen Behörden und die „[…] Macht 

der nichtchristlichen Massen, und wenn die Rede von Kosovo ist, an erster Stelle die Macht 

der Arnauten und Arnautaši […]“ zurückzuführen sei. Auch Nušić unterschied deutlich 

zwischen Arnauten und Arnautaši. Im Gegensatz zum „echten Albaner (aus einem 

Stamm)“, könne man sich auf den „Arnautaš“, so Nušić, „sehr wenig verlassen, der verlo-

gen [ist], sein gegebenes Wort nicht hält, der die ‚Besa‘ [= Ehrenwort, Gottesfriede, 
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E. F.]
995

 umgeht, der sich einschmeichelt, falsch [ist] und kein bißchen edelmütig […].“
996

 

Die „Arnauten“ wurden von serbischen Diplomaten als „Räuber“ wahrgenommen,
997

 ein 

Bild, das sich auch durch die osmanische Vilayetszeitung Prizren zieht.
998

 Daneben war ein 

gängiges Topos das der „albanischen Gewalttäter“ und der „albanischen Verbrecher“, die 

die serbischen Dörfer überfielen und die Serben zum Übertritt zum Islam zwangen.
999

 

Auch osmanische Eigen- und Fremdwahrnehmungen waren nicht ausschließlich reli-

giös, sondern teils deutlich ethnisch geprägt, wobei hier, ähnlich wie in den Fällen oben, 

Überschneidungen, Parallelen und Synonyme existierten. Lediglich für die rechtliche Ein-

stufung der Bevölkerung, für die Steuererhebung und die Erstellung von Bevölkerungslis-

ten wurden die Bewohner gemäß ihrer religiösen Zugehörigkeit verzeichnet,
1000

 wobei in 

späteren Bevölkerungserhebung auch die ethnisch-nationale Zugehörigkeit zunehmend auf-

genommen wurde. Eine ausgeprägt ethnische Sicht zeigt sich etwa in Darlegungen 

Abdülhamids II., der während der Zeit der Liga von Prizren eine albanische Akte mit de-

taillierten Informationen über die albanische Bevölkerung zusammenstellte und sich wie 

folgt äußerte: 

 

„I will definitely not approve severe measures against the Albanians. This millet, ac-

customed to freedom, has experienced enough hardship. […] Whatever number of 

Christian families there are among them, the Albanians in Europe are our Muslim 

brothers and our most faithful soldiers upon whom we can rely in every situation 

[…].”
1001

 

 

Die Albaner werden hier als eigenes millet bezeichnet, gleichzeitig aber als Muslime, als 

„unsere muslimischen Brüder“ wahrgenommen, was verdeutlicht, dass der Begriff „millet“ 

nicht nur eine religiöse, sondern auch eine ethnische Bedeutung besitzen konnte. Auch als 

Selbstbezeichnung existierte der Terminus „albanisches Millet“ (mileti Shqipetar/milet 

Arnaud)
1002

 ebenso wie „barbarisches Millet“, wobei hier die Unwissenheit und Unbildung 

der Albaner zum Ausdruck gebracht werden sollte.
1003
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Innerhalb der lokalen albanischen Bevölkerung waren ethnische Fremd- und Selbstzu-

schreibungen äußerst präsent und bildeten einen beständigen Faktor im alltäglichen Leben. 

Um die lokale albanische Bevölkerung für sich und für den osmanischen Staat zu gewin-

nen, appellierte etwa der bereits an anderer Stelle erwähnte Hasan Pascha aus Tetovo, 

Mutessarif von Prizren, im Herbst 1881 an diese als „Albaner“ – „[…] er [der Sultan] liebt 

uns Albanesen […]“– und nicht als „Muslime“, obwohl er auch die verbindende Rolle des 

Islams hervorhob.
1004

 Die albanische Selbstbezeichnung „Shqiptar“ findet sich auch in den 

zeitgenössischen albanischen Selbstzeugnissen. Gerade innerhalb der kleinen gebildeten 

Elite war ein albanisches ethnisches Bewusstsein nicht nur sehr präsent, sondern auch poli-

tisch handlungsleitend, wie ein Gespräch der Brüder Aydin und Ferad Draga mit dem serbi-

schen Konsularbeamten Ivan Ivanić eindrücklich zeigt. In dem Gespräch, das die beiden 

Albaner mit dem serbischen Diplomaten auf Serbisch führten und welches dieser teils wört-

lich wiedergab, bezeichneten sich die beiden als „Arbanasi“, wobei es sich bei dem Aus-

druck möglicherweise um die serbische Übersetzung von „Shqiptar“ handelte. So äußerte 

sich Ferat Draga wie folgt: 

 

„Die Albaner machen den Großteil der Bevölkerung dieser Gegenden aus, und dieses 

Land, insbesondere die südlicheren Gebiete, fielen den Albanern zu, als Skander-beg 

den Türken Angst und Schrecken bereitete und Leka Fürst Dukađinac das Volksrecht 

(narodno pravo) einführte, den berühmten Leh Kaloni, auf den jeder Albaner stolz 

ist, und das auch jetzt neben dem uns so verhassten türkischen Recht seine Gültigkeit 

besitzt. Um offen zu sein, mein Herr, wir sind bestrebt, das alte Albanien wiederher-

zustellen. Unsere gelehrten Leute, die unsere Heimat, die jetzt in türkischen Händen 

ist, preisgaben, kämpfen mit der Feder in der Hand für unsere Sache. Die albanischen 

Zeitungen, Bücher und Fibeln, die sie in unserer albanischen Sprache und unserem 

albanischen Alphabet in Bukarest und Brüssel drucken, lesen wir mit Freude, auch 

wenn wir sie wirklich sehr schwer bekommen. Wir wären Serbien sehr zu Dank ver-

pflichtet, wenn es gestatten würde, dass die albanischen Komitees nach Belgrad 

übersiedelten, von wo aus es leichter wäre, in den Besitz albanischer Briefe und Bü-

cher zu kommen, und auf diese Weise könnten sie sich mit mehr Erfolg für die Er-

weckung unseres wirklich ehrenhaften Volkes einsetzen, das bis heute, ohne eigene 

Schulen und Bücher, nahezu verwildern musste. All jene täuschen sich, die der Mei-

nung sind, in Albanien gäbe es keine, insbesondere keine albanische Agitation. Es 
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gibt sie, mein Herr, und sie wird noch zunehmen. Wir stehen mit den albanischen 

Komitees im Ausland in Verbindung, und wir werden sie mit Waffen in den Händen 

unterstützen, wenn ohne diese kein Fortschritt erzielt wird, damit ihre und unsere 

gemeinsamen Ideen verwirklicht werden.“
1005

 

 

Gleichzeitig nahm Draga innerhalb der Albaner weitere Unterscheidungen vor. So sprach er 

von „Wir mohammedanischen Albaner“ und den „lateinischen Arbanasi (Fanda)“ und 

grenzte sich von den „Arbanasi aus dem Stamm der Krasnići“ und den „Muhadžer aus Ser-

bien“ ab, die als „die größten Gewalttäter und Räuber im ganzen albanischen Volk“ gelten 

würden.
1006

 Etwa zur gleichen Zeit äußerte sich Riza Bey Gjakova in einem Interview mit 

der Zeitung Nouvelle Presse libre wie folgt: 

 

„Tous ce que vous autres Européens connaissez, dites et écrivez sur ma chère patrie 

est faux … Tous les Albanais, sans exception, sont et restent dévoués au Sultan. Ma 

présence dans la capitale est la meilleure preuve de notre fidélité et de notre con-

fiance. Je ne représente pas seulement les mahométans de mon pays, mais encore les 

chrétiens, car chrétiens et mahométans sont égaux chez nous. Nous ne connaissons 

que des races, mais pas de religions qui séparent. Nous formons tous un peuple 

unique; tous jouissent chez nous des mêmes libertés et des mêmes droits. Mahomé-

tans et chrétiens vivent chez nous en un parfait accord. Les mahométans défendent 

les droits des chrétiens, les chrétiens ceux des mahométans, que ce soit contre des 

chrétiens, que ce soit contre des mahométans. Nous respectons les biens de nos frères 

chrétiens comme nos propres biens.“
1007

 

 

Auch hier finden sich Bezüge auf die „Heimat“ und „Albaner“, gleichzeitig wird die Loya-

lität dem Sultan gegenüber herausgestrichen. Besonders legt Riza Bey Gjakova Wert da-

rauf, zu vermitteln, dass Muslime und Christen bei den Albanern gleichberechtigt sind, der 

Glaube sie nicht trenne, und die Christen die gleichen Rechte und Freiheiten hätten und 

Muslime und Christen in „perfekter Einigkeit“ zusammenlebten. Sicherlich war es der 

Wunsch Riza Beys, die im europäischen Ausland verbreitete Meinung zu revidieren, die 

Albaner seien in verschiedene religiöse Fraktionen gespalten, eine nationale Bewegung sei 

praktisch nicht vorhanden. Daneben lassen sich seine Gedanken auch als Ziel, das noch zu 
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erreichen ist, betrachten. Noch 1911 erschienen in der in Skopje in den Jahren 1911 und 

1912 von Jashar S. Erebara herausgegebenen Zeitung Shkupi, die als zentrales Organ der 

albanischen Nationalbewegten im Vilayet Kosovo anzusehen ist, zahlreiche Artikel, in de-

nen dafür plädiert wurde, den Glauben gegenüber der Sprache zurückzustellen. In der Zei-

tung nahm das Bild des „Albaners“ und „Albaniens“ einen prominenten Platz ein. Hier 

wurde für neue albanische Schulen im Vilayet geworben und die Bedeutung des albani-

schen Volkes gepriesen. Priester und Hodschas wurden hier nicht nur als „keine guten Pat-

rioten“, sondern als „Feinde Albaniens“ beschrieben, die sich lediglich um religiöse 

Angelegenheiten kümmerten.
1008

 Die Feinde der albanischen Nation sind ein zentrales Mo-

tiv in der Zeitung, so heißt es in einem Beitrag: „Albanische Brüder, seien wir nicht ver-

wirrt, streiten wir nicht, trennen wir uns nicht wegen des Glaubens: Wir sind Albaner, ein 

Blut haben wir, eine Sprache sprechen wir. Unsere Feinde sollen sich nicht freuen, 

[…].“
1009

 Daneben wird herausgestellt, dass es kein anderes Volk als die Albaner gäbe, das 

sich derart durch Mannhaftigkeit, Tapferkeit, Ehre, Klugheit und Scharfsinn, das gegebene 

Wort, die Besa, und durch Wildheit auszeichnete.
1010

 Diese Topoi finden sich auch in den 

Volksliedern aus Kosovo, wie sie in der bereits zitierten und 1911 von Vinçenc Prênnushit 

herausgegebenen Ausgabe publiziert wurden und in denen die Eigenbezeichnung „Albaner“ 

(Shqyptar) wie auch der Name für das Land „Albanien“ (Shqypni) belegt ist und in denen 

neben dem Kampf gegen die Osmanen (Türken) das Heldentum, die Männlichkeit und die 

Blutrache der Albaner besungen werden.
1011

 

Wie sehr Abgrenzung über Sprache erfolgte, veranschaulicht ein Gespräch der Reisen-

den Mackenzie und Irby mit einem Kaufmann in Skopje, der Baumwolle und Tabak aus 

Serres und Prilep nach Skopje einführte und dessen Vater aus Montenegro stammte. Als sie 

den Kaufmann fragten, ob sich bosnische oder albanische Muslime gegenüber der „raya“ 

besser verhielten, antwortete dieser wie folgt: 

 

„[…] the most cruel, rapacious, and lawless Mussulmans in Turkey were the Albani-

ans at Ipek, Diakovo, Prisren, Príshtina, and the Mahommedans near Prilip. The 

Bosnian Mussulmans are very oppressive, but after all it is ‘only because they are 

Mussulmans; they speak the same language as ourselves,’ whereas Albanians and 

                                                 
1008

 Shkupi, 22. Oktober 1911, Nr. 8, 2. 
1009

 Shkupi, 19. September 1911, Nr. 4, 2. 
1010

 Shkupi, 15. Oktober 1911, Nr. 7, 2. 
1011

 PRÊNNUSHIT (Hg.), Kângë popullore gegnishte, 4-5, 18, 46, 60. 



225 

Osmanlis, ‘not speaking our language,’ would be enemies, whether Mussulmans or 

no.”
1012

 

 

Gleichzeitig beschrieb der Kaufmann die Albaner als verlässlich und stets ihr Wort haltend: 

„If the fiercest Arnaout give [sic] his word of ‘Bessa’ – peace – to the poorest rayah, he will 

keep it; the Bosnians have no such talisman, and scarce think a promise to the Christian 

sacred.”
1013

 

Ganz unterschiedlich erscheinen zunächst die Wahrnehmungen Ekrem Bey Vloras und 

eines österreichisch-ungarischen Diplomaten bezüglich der Frage, welche Rolle Religion 

und Ethnizität für das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gruppenmobilisierung spiel-

ten. So war Vlora noch 1911 der Meinung, nicht zuletzt aufgrund des weit verbreiteten An-

alphabetismus besitze innerhalb der Albaner der Glauben eine weitaus stärkere 

Einigungskraft als nationale Gefühle.
1014

 Vlora zufolge zerfiel die Bevölkerung Albaniens – 

inklusive Kosovos – in drei Teile: der 

 

„Intelligenz des Landes, die mit ihren nationalen Prinzipien alle jene Ideen und Be-

strebungen in sich vereinigt […]. Sie bildet eine geringe Minorität, nur im Süden hat 

sie einen Teil der Bevölkerung für ihre Prinzipien gewonnen. Die zweite Gruppe ist 

das große Heer der hoch und niedrig stehenden Ungebildeten, welche sich weder um 

Nationalität noch um Sprache kümmern und alles guthießen, was ihre eigene 

Lebensart, ihren materiellen Gewinn nicht stört und in abträglicher Weise beein-

flußt.“  

 

Im Norden Albaniens seien hingegen 1909 die „[…] nationalen Kontraste und Reibungen 

[…] nicht so sehr zum Ausdrucke [gekommen], weil dort die Bevölkerung sich ihrer Natio-

nalität noch nicht so klar bewußt ist.“
1015

 Demgegenüber hielt Lippich 1874 fest, dass „[…] 

beiden Confessionen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und nationalen Gemeinschaft in 

hohem Grade eigen ist.“
1016

 Zieht man jedoch in Erwägung, dass die Bedeutung „national“ 

in der Verwendung des Konsuls in den 1870er Jahren nicht derjenigen Vloras 40 Jahre spä-

ter, geschweige denn dem heutigen Verständnis von national und Nation, entsprach, son-

dern eher als die von Vlora beschriebene „eigene Lebensart“, liegen beide Einschätzungen 
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nicht mehr so weit auseinander. Auch das Gewohnheitsrecht interpretierte Lippich als Teil 

der albanischen nationalen Traditionen: 

 

„Pour toute loi ils reconnaissent un code à eux qu’anciennement un capitaine mirdite, 

Lech Zii, leur avait fait accepter. Le code-là, véritable constitution des montagnes, 

est un recueil de leurs traditions nationales, les Catholiques aussi bien que les Mu-

sulmans le respectent donc religieusement. C’est un lien qui, malgré leurs dissen-

sions intérieures, et malgré la différence de religion, les réunit, pour ainsi dire, dans 

une unité législative. Or, quiconque connait la ténacité avec laquelle les Albanais en 

général, et surtout les Highlanders de la Haute-Albanie, tiennent à leur nationalité, à 

leurs coutumes et tradition, comprend qu’il y a du danger d’y toucher brusque-

ment.”
1017

 

 

Gemäß Lippich spielten religiöse Zugehörigkeit und Stammeskonflikte eine untergeordnete 

Rolle: 

 

„[…] denn die Hochländer sind, wenn auch confessionell geschieden und unter ge-

wöhnlichen Verhältnissen durch Stamm- und Privatfehden entzweit, doch entschie-

den national gesinnt und Alles eher denn eifrige Anhänger der Pforte, welche nur so 

lange auf sie rechnen kann, als sie ihrer Freiheit nicht nahe tritt, oder ihnen allenfalls 

die Aussicht auf Kriegsbeute zu eröffnen im Stande ist.“
1018

 

 

Österreich-ungarische Konsuln, die gerne die Begriffe „Nation“ und „Nationalität“ bei der 

Beschreibung der albanischen Bevölkerung verwendeten und mit dieser im regen Aus-

tausch waren, übernahmen diese Bezeichnung möglicherweise aus dem Albanischen. Das 

Wort „komb“ mit der gängigen Bedeutung Volk, Nation könnte aber auch als Gemeinschaft 

verstanden werden – so übersetzt zumindest Isa Blumi das Wort –
1019

, ohne das genau fest-

gelegt sein müsste, ob Religion, ethnische und sprachliche Zugehörigkeit oder die Familie, 

der Stamm wichtiger war. Vielmehr ist es vorstellbar, dass sämtliche Elemente eine Rolle 

spielten, zu unterschiedlichen Zeiten jedoch einmal der eine, einmal der andere Aspekt 

wichtiger war. 
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Die Aussage Ernest Gellners bezüglich der bäuerlichen, lese- und schreibeunkundigen 

Bevölkerung in erster Linie Westeuropas gilt teilweise auch für die Zusammenhänge in 

Kosovo: 

 

„In den alten Tagen ergab es keinen Sinn zu fragen, ob die Bauern ihre eigene Kultur 

liebten: Sie nahmen sie als selbstverständlich an, wie die Luft, die sie atmeten, und 

waren sich beider nicht bewußt. Aber als die Wanderung der Arbeitskräfte und der 

Einsatz der Bürokratie innerhalb ihrer sozialen Horizontes zu hervorstechenden Zü-

gen wurden, lernten sie bald, daß es einen Unterschied machte, ob sie mit einem Ver-

treter der eigenen Volksgruppe zu tun hatte, der mit ihrer Kultur sympathisierte und 

sie verstand, oder mit jemandem, der ihr feindlich gegenüberstand.“
1020

 

 

Wenn auch im Falle Kosovos nicht die Industrialisierung die entscheidende Rolle in der 

Herausbildung ethnonationaler Identitäten in spätosmanischer Zeit spielte, sondern viel-

mehr die Krise des Osmanischen Reiches, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und poli-

tischen Umbrüche und der damit verbundene starke Einfluss der Großmächte und der 

Balkanstaaten entscheidender waren, lässt sich die Frage nach dem Sinn und dem fehlenden 

Bewusstsein über eine bestimmte ethno-nationale Zugehörigkeit, wie es oben Gellner ver-

deutlicht, beispielhaft in einem von Visko Babatasi verfassten Beitrag in der in Brüssel er-

scheinenden Zeitschrift „Albania“ aufzeigen, in dem er ein Gespräch zwischen einem 

Albaner, der sich im Ausland befindet, und einem „Fremden“ (i huaji) beschreibt: 

 

Fremder: Was bist Du, mein Herr? 

Albaner: Ich bin Muslim (oder Christ, wenn er Christ ist) 

Fremder: Gut, aber ich frage Dich nicht, welchen Glauben Du hast, sei so gut und sag 

mir, was Du bist. 

Albaner: Du hast nicht verstanden; ich sage Dir, ich bin islamisch (oder katholisch 

oder Orthodox gegebenenfalls) 

Fremder: Du hast nichts verstanden, nichts; ich frage Dich, welcher Nation (komb) 

Du angehörst. Weißt Du, was eine Nation ist? 

Albaner: Ich weiß es nicht so genau. 

Fremder: Eine Nation ist eine Gruppe von Menschen, die eine gemeinsame Herkunft 

hat, eine Sprache und eine bestimmte Lebensweise. Jetzt sag mir, was bist Du? 

Albaner: Ich bin Türke. 
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Fremder: Gut, aber kannst Du Türkisch? 

Albaner: Ich beherrsche es nicht; aber ein wenig kann ich es, ich habe es in der Schu-

le gelernt. 

Fremder: Sind Deine Bräuche wie die der Anatolier? 

Albaner: Überhaupt nicht. […] 

Fremder: Dann bist Du kein Türke. Vielleicht bist Du Grieche oder Lateiner? Kannst 

Du die Sprache dieser Völker? 

Albaner: Weder Griechisch noch Lateinisch ist meine Sprache; die Sprache habe ich 

von meiner Mutter in jungen Jahren gelernt, die Sprache, die ich zu Hause gehört ha-

be, nennen sie albanisch. 

Fremder: Das Albanische ist eine alte und schöne Sprache. Dann bist Du also Alba-

ner. 

Albaner: Ich bin Albaner, ich bin aber auch Türke. 

Fremder: Wie kannst Du zwei Sachen zu gleichen Zeit sein? Du bist Albaner, Du bist 

nur Albaner und nichts anderes. Vielleicht bist Du mohammedanischer Albaner, aber 

Du bist kein Türke. 

Albaner: Ich sage Dir, ich bin Türke. […]“
1021

 

 

Deutlich wird, dass in der albanischen Bevölkerung Ethnonyme zwar verwendet wurden 

und auch ein hiervon abgeleitetes Wort für die albanische Sprache existierte, dies aber nicht 

unbedingt etwas darüber aussagen muss, wie stark ein ethnisches Bewusstsein vorhanden 

war und ob dieses handlungsleitend wirkte. Für Kosovo lässt sich aber konstatieren, dass 

hier zwei gänzlich unterschiedliche Sprachen, das Slawische und das Albanische, aufeinan-

dertrafen und so Abgrenzung sowohl auf albanischer als auch auf slawischer/serbischer 

Seite deutlicher ausgeprägt war, als in Regionen, die in sprachlicher Hinsicht homogener 

waren. 

Türken 

Die Bezeichnung „Türke“ für albanische Muslime findet sich in österreichisch-ungarischen 

Konsulatsberichten,
1022

 in Berichten katholischer Geistlicher
1023

 sowie in serbischen Kon-
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sulatsberichten,
1024

 Erinnerungen und Abhandlungen.
1025

 Albaner selbst verwendeten als 

Eigenbezeichnung, wie oben bereits beschrieben wurde, ebenfalls den Begriff, daneben war 

aber auch derjenige der „albanesischen Türken“ in Gebrauch.
1026

 Lokale Serben verwende-

ten parallel zu „Arnaut“ ebenfalls „Türken“, wenn sie albanische Muslimen meinten, wobei 

die Sicht auf die „Türken“ sehr negativ war. So wurden diese als träge und arbeitsscheu 

beschrieben. Nikola Popović zufolge arbeiteten die „Türken“ in Prishtina bis 1878 nur sel-

ten als Händler und Handwerker, sie lebten als Aga und machten nicht viel anderes als im 

Kaffeehaus zu sitzen und bei Kaffee, Tee und Tabak inhaltslose Gespräche zu führen.
1027

 

Zum Zweiten wurden die „Türken“, wie es am Beispiel eines albanischen Feldhüters in der 

Region Prishtina beschrieben wird, als „Herren“ (gospodar), hochmütig, voller Missach-

tung und arrogant beschreiben. Daneben bezog sich „Türke“ und „türkisch“ auf den osma-

nischen Staat: Die „wilde türkische Herrschaft“ wurde in einem Atemzug mit dem 

„arnautischen Unrecht“ genannt.
1028

 Daneben konnte der Begriff aber auch eine deutlich 

ethnische Färbung erhalten und bezog sich auf eine städtische türkisch-osmanisch geprägte 

Oberschicht, deren Exklusivität sich auch bei ethnischen Nichttürken an der Verwendung 

der osmanisch-türkischen Sprache festmachte.
1029

  

Serben, Altserben, osmanische Serben, Bulgaren, Slawen, Shkje 

Serbische Konsuln, Reisende und Politiker bezeichneten die lokale slawische orthodoxe 

Bevölkerung nahezu ausschließlich als Serben (Srbi) oder Altserben (Staro-Srbi), in be-

stimmten Fällen, wie oben bereits geschildert, auch als raya. Die Eigenbezeichnung „Srbi“ 

ist in Kosovo vor allem von der Elite, das heißt von lokalen Geistlichen, Lehrern und Kauf-

leuten,
1030

 aber auch in serbischen Volks- und Heldenliedern aus Kosovo belegt, in denen 

auch die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 besungen wurde.
1031

 Der Begriff trug eine poli-
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tische, ethnokonfessionelle und geographische Bedeutung und nahm Bezug auf das mittel-

alterliche serbische Reich und die serbisch-orthodoxe Kirche sowie das Fürstentum und das 

Königreich Serbien.
1032 

Auch in Bittschreiben und Beschwerdebriefen findet sich die Ei-

genbezeichnung, wie beispielsweise in einem Gesuch an den Sultan, das vom Priester 

Stefan Kostić und weiteren 63 Personen 1899 in Prishtina unterzeichnet wurde und in dem 

sich diese zu Beginn als „treue raya“ (verne raje) ausgaben, an einer späteren Stelle dann 

als „Serben“,
1033

 während 1896 in einem Brief an die serbische Regierung 17 Serben aus 

Sveti Otac und Starac südlich von Preševo festhielten: „Wir sind Serben und möchten die 

serbische Freiheit ausdehnen […].“
1034

 Neben diesen Begriffen verwendete die kosovo-

serbische Elite die Bezeichnungen „Altserbe“ (Staro-Srbi) und „altserbisches Volk“ (staro-

srpski narod), so beispielsweise 1877 in dem bereits zitierten Schreiben des Archimandri-

ten Sava Dečanac, des Rektors des Prizrener Priesterseminars und späteren Bischofs von 

Žiča, des aus Niš stammende und in Prizren wirkenden und späteren serbischen Konsuls 

Todor P. Stanković und des Kaufmanns Aksentije H. Arsić aus Prishtina. Sie schrieben, 

dass sie sich auf „Wunsch des altserbischen Volkes“ als „Bevollmächtigte“ in Belgrad auf-

hielten und forderten die Aufstellung einer četa (bewaffnete Bande) von „Altserben“. Das 

„Volk“ (narod) in Altserbien bestehe aus „reinen Serben, die sich mit ihren serbischen 

Brüdern vereinigen möchten.“
1035

 Daneben war kurz nach der jungtürkischen Revolution 

1908 auch die Bezeichnung „osmanische Serben“
1036

 in Gebrauch. Ähnlich wie 

Albanischsein oft gleichbedeutend mit Muslimischsein war, implizierte die Bezeichnung 

„Serbe“ die Zugehörigkeit zur Orthodoxie,
1037

 Erinnerungen an das mittelalterliche serbi-

sche Königreich der Nemanjiden und seit dem 19. Jahrhundert auch die Verbundenheit ge-

genüber dem neu gegründeten serbischen Staat. Dies spiegelt sich etwa in einem Bericht 

des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls in Prizren wider, der 1874 die christlich-

slawische Bevölkerung in Niš und Prizren als „eine der großen Mehrzahl nach rein serbi-
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sche“ wahrnahm, die „[…] an den Traditionen ihrer vor-osmanischen Blüthezeit mit Zähig-

keit festhält, ihr Heil von einem großserbischen Zukunftsstaate erwartet […].“
1038

 Eine eth-

nische Abgrenzung der Serben in Prizren zeigt sich auch im Konflikt mit dem dort resi-

residierenden orthodoxen Metropoliten Meletios, demgegenüber diese 1875 hervorhoben, 

dass „[…] er als hellenischer Bischof in Prisren nichts mehr zu suchen habe […].“
1039

 To-

dor P. Stanković, der als Übersetzer aus dem Osmanischen bei der zweisprachig auf Osma-

nisch und Serbisch erscheinenden Zeitung Prizren tätig war, veränderte das im 

osmanischen Original häufiger gebrauchte Ethnonym „Bulgare“ meist zu „Serbe“.
1040

 In 

einem Beitrag betonte er, die Mehrheit der Bevölkerung im Sancak Prizren setze sich nicht 

aus „Türken“ – hier meinte er die muslimische Religionszugehörigkeit – und „Albanern“ 

(Arnaut), vom nationalen Standpunkt aus betrachtet, zusammen, sondern aus „Christen, die 

ihrer Nationalität nach richtige Serben“ seien. Auch in Prizren und im gesamten Sancak sei 

die Bevölkerung, abgesehen von 700 „lateinischen Häusern“ größtenteils „christlichen 

Glaubens“ und der Nationalität nach „reine Serben, und sie spricht ihre eigene serbische 

Sprache“.
1041

 

Albaner verwendeten unterschiedlicher Begriffe für die slawische Bevölkerung. Für die 

Bezeichnung „Serben“ existierte neben „Srbovi“ (alb. Pl. Serbe/Serbiant,
1042

 auch 

Shka/Shkja/Shqia, Pl. Shkje/Shqe),
1043

 daneben wurde seltener auch allgemein von „Sla-

wen“ gesprochen.
1044

 Bilder und Wahrnehmungen der „Serben“ wie auch der „Shkje“ wa-

ren negativ, feindlich und abschätzig konnotiert. In einem Artikel der Zeitung Shkupi 

wurden die Serben 1911 als skrupellos, hochnäsig, streitsüchtig und grausam beschrieben. 

Sie stifteten Unruhe, über die Albaner setzten sie Lügen in die Welt, die überall verbreitet 

würden.
1045

 Auch in albanischen Volksliedern aus Kosovo ist der Begriff „Shka“ präsent, 

wobei sowohl Montenegriner als auch Serben so bezeichnet werden und ein zentrales The-
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ma der Widerstand gegen territoriale Abtretungen an Montenegro 1878 ist.
1046

 Dass mit 

dem Ethnonym „Shka“ gerade die fortwährende militärische Bedrohung durch Montenegro 

und Serbien verbunden war, zeigt sich in einem Artikel der Zeitschrift Albania aus dem 

Jahr 1897/98, in dem es hieß: „Wir möchten im Augenblick unter der Herrschaft Seiner 

hohen Majestät des Sultans leben; die Entwicklungen zwangen uns zur Furcht, vielleicht 

wird irgendeine Hilfe kommen, um uns vor der Gefahr der Shqe zu retten.“
1047

 

Ein slawisch-mazedonisches Bewusstsein 

Ethnische Identifikationen waren nicht nur in der orthodoxen serbischen Bevölkerung, son-

dern auch in der slawischen Bevölkerung Makedoniens vorhanden. Dass diese sich Ende 

des 19. Jahrhunderts nicht ausschließlich bulgarisch fühlte, legen österreichisch-ungarische 

Konsulatsberichte nahe. So hielt der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren 1874 

fest, dass die christlich-slawische Bevölkerung 

 

„[…] Skopia’s, energielos und gedrückt wie sie zwar noch ist, doch zu sehr bulga-

risch denkt und fühlt, als daß man ihren künftigen Anschluß an ein allfälliges auto-

nomes Bulgarien bezweifeln könnte. Höchstens wäre der Umstand zu 

berücksichtigen, daß die Bulgaren Skopia’s sich als einen macedonischen, von den 

eigentlichen Donaubulgaren getrennten Bruchtheil der Gesammtnation zu betrachten 

beginnen, eine Tendenz, die besonders stark in dem intelligenten Köprili vertreten ist 

und von dort aus lebhaft verbreitet wird. Ob dieselbe praktische Folgen für die Zu-

kunft haben wird, ist allerdings noch nicht abzusehen.“
1048

 

 

Derartige Diskurse fanden, wie obiges Zitat zeigt, in erster Linie in gebildeten städtischen 

Schichten statt und wurden von Priestern, Lehrern und ihren Schülern sowie von Kaufleu-

ten geführt. Es ist anzunehmen, dass im Zuge der Machtpolitik Serbiens und Bulgariens 

und ihrer Versuche, die lokale Bevölkerung in Makedonien zu nationalisieren, die Begriffe 

„Serbe“ und „Bulgare“ stärkere Verbreitung fanden. So hielt auch Niko Županić 1912 fest, 

dass es mit der „politischen Propaganda“ zusammenhänge, wenn sich ein „MacedoSlave“ 

als Serbe oder Bulgare bezeichnete.
1049
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Die geringe Festigung ethnonationaler serbischer Konzepte innerhalb der slawisch-

orthodoxen Bevölkerung 

Ethnische Zugehörigkeiten spielten für die Mehrheit der schreibe- und leseunkundigen 

lokalen Bevölkerung wohl eine eher untergeordnete Rolle, während in Städten sicherlich 

auch nicht oder wenig alphabetisierte Bevölkerungsgruppen von Elitendiskursen erfuhren 

oder sogar an diesen teilnehmen konnten. Aber auch im ländlichen Raum und innerhalb des 

bäuerlichen Milieus wurden Ethnonyme verwendet, wobei diese divergierende Bedeutung 

trugen und nicht mit den mehrheitlich zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Sinngehalten 

übereinstimmen mussten. Dies veranschaulicht sehr eindrücklich ein Gespräch, das 

Spiridion Gopčević 1881 mit Bewohnern des slawischen orthodoxen, nördlich von Shkodra 

in mehrheitlich albanischer Umgebung gelegenen Dorfes Vraka führte und das, auch wenn 

die Region nicht Teil des Vilayets Kosovo, sondern Teil des Vilayets İşkodra war, im Fol-

genden als beispielhaft gelten kann: 

 

„Hier hätte mich die Freude, unter Landsleuten zu sein, bald eine Dummheit begehen 

lassen. 

Ich war abgestiegen und hatte mich zu einem kleinen Trunk inmitten der vermeintli-

chen Montenegriner niedergelassen. Ich frug meine Wirthe, ob hier herum lauter 

Serben wohnten. Diese versetzten befremdet, dass es hier lediglich Albanesen gäbe. 

– Aber ihr seid doch keine Škipetaren, sondern Montenegriner! rief ich aus. 

– Was, wir sind Montenegriner? Wer sagt das? schrien mich die Versammelten ent-

rüstet an. 

– Nun, sprecht ihr nicht mit mir serbisch? frug ich verdutzt. 

– To nije srpski; govorimo ‚naški’! (Das ist nicht serbisch; wir sprechen ‚das unsri-

ge’) gab man mir zur Antwort. 

– Aber das ist doch ganz dasselbe! suchte ich meine Zuhörer zu belehren. In Dalma-

tien nennen es die Slaven ‚naški’ oder ‚ilirski’, es ist jedoch trotzdem ‚srpski’ und 

dieselbe Sprache, welche die Montenegriner reden, ohne dass es ihnen deshalb ein-

fällt zu sagen: ‚Wir reden ‚crnogorski.’ 

Als meine Zuhörer dies nicht begreifen wollten, fügte ich hinzu: 

– Auch ihr seid ja eigentlich Montenegriner, denn so viel ich weiss, wurde Vraka un-

gefähr vor einem halben Jahrhundert durch montenegrinische Emigranten gegründet. 

– Wer hat das gesagt? riefen meine Zuhörer entrüstet. 

– Ich habe es in einem Buche gelesen, meinte ich etwas verlegen. 
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– Wo ist der Verfasser desselben? Er soll seine Lügen theuer bezahlen! 

Ich sah ein, dass die guten Vrakaner im Laufe der Zeit ihr ganzes Nationalitätsgefühl 

verloren und jetzt gut albanesisch gesinnt waren. Diese Entdeckung betrübte mich, 

aber ich liess es mir nicht anmerken. Ich hätte den Renegaten gerne die verfängliche 

Frage gestellt, woher es denn komme, dass sie nicht albanesisch sondern serbisch 

sprächen und griechisch-orthodoxer Religion seien. Doch wollte ich mich nicht zu 

tief einlassen und zudem drängte die Zeit. Ich brach daher auf.“
1050

 

 

Dieses Beispiel zeigt sehr schön die teils geringe Festigung ethnonationaler serbischer 

Konzepte innerhalb der slawisch-orthodoxen Bevölkerung.
1051

 Daneben wird deutlich, dass 

existierende Ethnonyme – hier die Bezeichnung „Albaner“ – aufgegriffen und verwendet 

wurden, nicht aber die albanische Bezeichnung „shqip“ für ihre Sprache. Während im Al-

banischen eine eigene Bezeichnung für die Sprache existiert, nannten und nennen auch heu-

te slawischsprachige Bevölkerungsgruppen – wie im obigen Beispiel der Vrakaner – die 

Sprache, die sie untereinander sprechen, „naški“ (das Unsere), während gebildete Kreise im 

Falle des Serbischen diese als „srpski“ bezeichneten, daneben aber auch „naški“ und „naši 

krajevi“ (unsere Gegenden) verwendeten.
1052

 

Ethnizität und ethnische Zugehörigkeit waren im spätosmanischen Kosovo nicht sta-

tisch und fest, sondern fließend und veränderbar, und Ethnonyme waren im Falle eines 

Religionswechsels austauschbar. So hielten Mackenzie und Irby fest, dass „[…] if a Serb 

forsakes his religion he at once loses the name of Serbian, and is henceforth termed 

‘Arnaout.’”
1053

 Zwar heißt es auch analog in einem österreichisch-ungarischen Konsulats-

bericht, dass „die Albanesen griechischen Glaubens schlechtweg Serben genannt werden 

[…],“
1054

 es scheint aber, dass der Diplomat den Namen „Albanesen“ allgemein für die 

„Bewohner Albanien’s“ verwendete – dies präzisierte er nämlich auf Anfrage aus dem 

österreichisch-ungarischen Außenministerium und wies darauf hin, dass er mit seiner ur-

sprünglichen Aussage nicht den „competenteren Ethnographen“, die ausschließlich von 

Serben ausgehen, widersprechen wollte. Dass Albanischsein nicht selten gleichbedeutend 

war mit Muslimischsein, zeigt sich auch in den Beobachtungen Ippens, der 1892 etwas irri-

tiert notierte, dass auch die slawische Bevölkerung in dem nördlichen Vilayet Kosovo und 
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dem Sancak Yeni Pazar als „Arnauti“ bezeichnet wurden und der Name „Arnautluk“ auch 

für diese Region verwendet wurde.
1055

 

Auch die Berichte Milan Rakićs zeigen, dass Ethnonyme mehrdeutig waren und vor al-

lem vor dem Hintergrund aktueller lokaler Ereignisse und Entwicklungen je nach Kontext 

durch andere Ethnonyme ersetzt und wie sehr Eigen- und Fremdwahrnehmung der lokalen 

slawischen Bevölkerung beeinflusst werden konnten. An dieser Stelle sei auch an das be-

reits beschriebene Beispiel von Serben in Peja erinnert, die sich 1905 als „Russen“ be-

zeichneten, was auf den starken Einfluss russischer Mönche im Kloster Visoki Dečani und 

des russischen Konsuls in Mitrovica zurückzuführen ist.
1056

 Freilich lässt sich nicht aus-

schließen, dass angesichts des lokalen Konflikts in Peja der Begriff „Russen“ in erster Linie 

als Synonym für die Parteigänger der russischen Mönche gebraucht wurde. Auch Elmaz 

Bib Doda beschrieb die rasche Austauschbarkeit von Ethnonymen innerhalb der slawischen 

Bevölkerung. Über den orthodoxen Pfarrer in dem Dorf Ničpur (alb. Niçpur) im heutigen 

Westmakedonien an der Grenze zu Albanien berichtete Bib Doda, dass dieser bis 1903 dem 

Exarchat angehört hatte, sich seit diesem Zeitpunkt aber, als 

 

„[…] die Bulgaren in der Türkei sich verhasst gemacht hatten, samt seinen Glau-

bensgenossen zum Patriarchate zugewendet hatte. Diese Glaubensänderung ließ sich 

damals wie an allen anderen Orthodoxen des Rekatales […] konstatieren, und seither 

nennen sich diese Leute, die zuvor ‚Bulgaren‘ gewesen waren, immer ‚Serben‘.“
1057

 

 

Die Beispiele zeigen insgesamt, dass größte Vorsicht geboten ist, von Ethnonymen, die die 

lokale Bevölkerung verwendete, auf ethnische Zugehörigkeiten und existierende Selbst-

wahrnehmungen und Identitäten im heutigen ethnischen und nationalen Verständnis zu 

schließen. 

Heimat 

Zusammengehörigkeitsgefühle bezogen auf die eigene „Heimat“ belegen die verwendeten 

Quellen sowohl für die albanische wie die serbische Bevölkerung, wobei nicht immer klar 

hervorgeht, ob es sich bei der „Heimat“ um eine engere Lokalität, den Geburts- oder 

Wohnort oder ein umfassenderes Gebiet mit spezifischen Merkmalen handelt. Starke Hei-
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matverbundenheit attestierten österreichisch-ungarische Diplomaten den Albanern. So hielt 

der Vizekonsul in Prizren über die Stämme Gashi, Krasniqi, Bitushi und Berisha im Berg-

land von Gjakova fest: „Ces Albanais sont très attachés à leur patrie et préfèrent la mort 

même à l’exil.“
1058

 Bei der Gründung der Liga von Prizren und territoriale Bedrohung 

durch Serbien und Montenegro in den folgenden Jahren spielte die Verteidigung der Hei-

mat (osm./türk. vatan) eine zentrale Rolle. In den Worten des österreichisch-ungarischen 

Vizekonsuls in Prizren 1885 erklärten die albanischen Stammeschefs des Berglandes von 

Gjakova in Peja, „wenn es sich darum handeln werde, die eigene Heimat gegen Angriffe 

montenegrinischer Seits zu vertheidigen, könne die Regierung mit Sicherheit auf mindes-

tens 10.000 Streiter zählen.“
1059

 Auch die Statuten der Liga beziehen sich in zwei Artikeln 

direkt auf das „Vaterland“, so werden einmal die „Feinde der Nation und des Vaterlandes“ 

angesprochen, das andere Mal die Bereitschaft betont, „für Reich, Nation und Vaterland“ 

Blut zu vergießen.
1060

 Georg W. Gawrych hat in seiner Analyse eines 1874 von Sami 

Frashëri auf Osmanisch veröffentlichten Theaterstücks über die albanische Besa, in der 

Frashëri auch Heimat als patriotisches Konzept erörterte, gezeigt, dass mit vatan zunächst 

der Geburtsort, ein bestimmtes Dorf oder eine Stadt gemeint war und sich erst in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts hieraus die Bedeutung von Vaterland oder Heimat entwi-

ckelte, wobei – wie es in Frashëris Theaterstück auch detailliert thematisiert wird – ein 

osmanisches und ein albanisches vatan existierte.
1061

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts berief sich auch die serbische Bevölkerung im Osmani-

schen Reich explizit auf ihre „Heimat“. Nićifor Perić, der Metropolit von Raška-Prizren, 

appellierte 1901 vor dem Hintergrund der gerade erfolgten Auswanderung einer Gruppe 

von Serben an das Heimatgefühl der lokalen Serben, indem er betonte, „die Heimat muss 

bewahrt werden, muss geschützt werden […]“
1062

 Im Gründungsdokument der 1908 vor 

dem Hintergrund der jungtürkischen Revolution und der Parlamentswahlen gebildeten „Or-

ganisation des serbischen Volkes im Osmanischen Reich“ nahmen die „osmanischen Ser-

ben“, wie sich die Verfasser des Textes bezeichneten, durchgängig auf „unsere Heimat“, 

„unsere gemeinsame Heimat“ und „unsere osmanische Heimat“ Bezug, wobei sich sämtli-
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che Begriffe auf die noch unter osmanischer Herrschaft stehenden von Serben bewohnten 

Gebiete bezog.
1063

 Während die Heimat folglich räumlich, ethnisch und in einem imperia-

len Rahmen gedeutet wurde, betonten die Verfasser gleichzeitig, dass mit der Verkündung 

der neuen osmanischen Verfassung die Rahmenbedingungen geschaffen wurden für eine 

„friedliche Entwicklung aller Staatsbürger ohne Unterschied der Religion und der Nationa-

lität“. Insbesondere zu dem „Bruder, den Türken“ wollte man nun Verbindungen aufneh-

men.
1064

 Gleichzeitig wurde im Parteiorgan der Organisation, der Zeitung Vardar, nicht 

zuletzt vor dem Hintergrund der Feindschaft zu Österreich-Ungarn eine gemeinsame Hei-

mat von Albanern und Serben beschworen, so wurde bedauert, dass sich die beiden Volks-

gruppen feindschaftlich gegenüber stünden, anstatt „[…] gemeinsam zum Schutz der 

gemeinsamen Heimat bereit zu stehen […].“
1065
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VI. Kommunikation und soziale Praxis 

1. Sprache und Mehrsprachigkeit 

Angesichts des Zusammenlebens unterschiedlicher sprachlicher und ethnischer Gruppen im 

Vilayet Kosovo lässt sich nach Verbreitung und Formen von Mehrsprachigkeit fragen. Da-

bei lassen die zur Verfügung stehenden Quellen befriedigende Antworten über das tatsäch-

liche Ausmaß von Mehrsprachigkeit nur begrenzt zu. Die alleinige Amtssprache des 

Osmanischen Reiches war auch in Gebieten mit nichttürkischer Bevölkerung das osmani-

sche Türkisch, wobei die offiziellen Vilayetszeitungen, wie bereits erwähnt, bis 1888 zwei-

sprachig auf Osmanisch und Serbisch erschienen. Ebenso wurde schon dargelegt, dass vor 

1878 osmanische Beamte die lokalen Sprachen nur selten beherrschten und sich erst in den 

1890er Jahren zunehmend ein Bewusstsein dafür entwickelte, dass die Beherrschung der 

Sprache der Mehrheitsbevölkerung, das Albanische, für eine erfolgreiche staatliche Integra-

tion dieser Gebiete von Nutzen war. Während auf der niederen Verwaltungsebene häufig 

albanische Muslime tätig waren, die der osmanischen Sprache mächtig waren, wurden in 

den anderen Fällen Übersetzer herangezogen. 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, in welchen Regionen und in wel-

cher Form albanisch-slawische Mehrsprachigkeit verbreitet war und welche Bedeutung die 

Verwendung der albanischen, der serbischen und der osmanisch-türkischen Sprache für das 

Selbstverständnis von Muslimen und Christen besaß. So bestand die Möglichkeit, durch 

den Einsatz einer bestimmten Sprache seine Identifikation mit einer bestimmten ethnisch-

kulturellen Gruppe, aber auch einer bestimmten sozialen Schicht auszudrücken. Daneben 

waren nicht selten wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend, warum jemand verschiedene 

lokale Sprachen oder das Osmanische erlernte. Dies war beispielsweise für die Ausübung 

bestimmter Berufe Bedingung, wie die des Übersetzers etwa, für andere Tätigkeiten wie die 

eines Gerichtsbeisitzers zumindest von Vorteil.
1066

 Auch für Kaufleute waren Kenntnisse 

der verschiedenen Sprachen von Nutzen. Neben einer „natürlichen“ Mehrsprachigkeit, die 

sich durch den Kontakt zwischen den unterschiedlichen Sprachgruppen entwickeln konnte, 

war das Erlernen weiterer Sprachen durch den Schulbesuch möglich. Beides ist durch die 

individuelle Entscheidung gekennzeichnet, weitere Sprachen zu lernen. Insgesamt ist zwi-
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schen der aktiven Beherrschung einer Sprache und der passiven, das heißt rezeptiven Mehr-

sprachigkeit zu unterscheiden,
1067

 die im Vilayet Kosovo möglicherweise verbreiteter war 

als die aktive und perfekte Beherrschung mehrerer Sprachen. 

Albanisch-slawische Mehrsprachigkeit 

Gerade in den nördlichen Teilen des Vilayets Kosovo, in der Region Novi Pazar – 

Mitrovica – Vuçitërn, ist von einer ausgeprägten albanisch-slawischen Mehrsprachigkeit 

auszugehen. Hier spielte in den Gebieten, in denen orthodoxe und muslimische Slawen die 

Bevölkerungsmehrheit bildeten, das Serbische als Handels- und Kommunikationssprache 

eine wichtige Rolle, weshalb Kenntnisse des Serbischen auch innerhalb der albanischen 

Bevölkerung verbreitet waren. So konnten die Brüder Nexhip, Ferad und Aydin Draga Ser-

bisch sprechen, lesen und schreiben,
1068

 und auch Hasan Prishtina und seine Familie samt 

weiblicher Familienangehöriger sprachen Serbisch.
1069

 Im Sancak Yeni Pazar waren die 

Märkte von Sjenica und Novi Pazar von überlokaler Bedeutung. Ippen zufolge wurden die-

se Märkte von den Albanern der gesamten Region besucht, weshalb diese das „slawische 

Idiom“ erlernt hätten.
1070

 Auch in Pešter, dem südlich und südöstlich von Sjenica bis 

Rožaje gelegenen Gebiet, führte der enge Kontakt zwischen slawischen und albanischen 

Muslimen zu einer ausgeprägten Mehrsprachigkeit, wobei im alltäglichen Umgang mitei-

nander das Slawische verwendet wurde, im Privaten aber weiterhin albanisch gesprochen 

wurde. So hielt Ippen wie folgt fest: 

 

„Dieses zum Teil von Albanesen besiedelte Gebiet ragt wie ein Keil in die slavische 

Bevölkerung hinein, zu beiden Längsseiten von rein slavischen Bezirken umgeben 

und nur an der Basis mit den albanesischen Bezirken Gusinje und Ipek zusammen-

hängend. Die Albanesen leben hier überall mit den Bosniaken vermengt, sie haben 

daher deren Sprache vollkommen erlernt und einiges von den Sitten derselben ange-

nommen. Doch haben sie bisher auch ihre albanesische Sprache bewahrt, deren sie 

sich stets untereinander bedienen, haben ferners ihre Tracht, ihre Sitten und Gebräu-

che nahezu vollständig beibehalten und manche derselben sogar ihren bosniakischen 

Nachbarn, besonders deren mohammedanischem Teile mitgeteilt.“
 1071
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Ähnlich berichtete Elmaz Doda über das im heutigen Westmakedonien gelegene Dorf 

Žirovnica, dessen Bewohner sich mehrheitlich aus slawischen Muslimen, zum geringeren 

Teil aus albanischen Muslimen zusammensetzten, dass die dortige Umgangssprache vor-

wiegend Slawisch war, das Albanische aber auch von den slawischen Muslimen verstanden 

wurde.
1072

 

Mehrsprachigkeit bedeutete folglich keineswegs, dass alle Sprachen gleichermaßen be-

herrscht wurden; während rezeptive Mehrsprachigkeit wahrscheinlich weit verbreitet war, 

dominierte häufig die eine oder die andere Sprache. Dies spiegelt sich auch in den Reisebe-

schreibungen Mackenzies und Irbys wider. So schilderten diese, wie ihr albanischer, aus 

Peja stammender Reiseführer auf dem Weg von Rožaje nach Peja „suddenly turned round, 

[…] and shrieked out in Serbian, but with a most un-Serbian sharpness of voice and accent 

[…].”
1073

 Auch während ihres Aufenthaltes in Peja und dem serbischen Patriarchatskloster 

Peć machten Mackenzie und Irby die Beobachtung, dass Albaner auch Serbisch sprachen, 

hier ein „[…] civil spoken Albanian did most of the conversation, speaking Serbian, with 

which, like other Albanians in Ipek, he seemed perfectly familiar.”
1074

 Gleichzeitig mag der 

„un-serbische” Akzent, den die beiden Reisenden bei ihrem albanischen Reiseführer be-

merkten, ein Hinweis darauf sein, dass manche Albaner das Serbische sicherlich sprachen, 

es jedoch nicht perfekt beherrschten. 

Dass die nicht dominante Sprache teils nur wenig gesprochen wurde, zeigen auch die 

Reisebeschreibungen Edith Durhams, die auf ihrer Reise von Shkodra nach Prizren von 

einem „muslimischen Serben“ aus Plevlje berichtete, der sich auf der Rückreise dorthin 

befand und sich in der Nähe von Puka der Reisegruppe angeschlossen hatte: 

 

„The Serb, a civil fellow, spoke little Albanian and kept quite apart from the others. 

He was deathly tired, […]. We sat round a fire on the ground – the two beaky-nosed, 

grey-eyed Djakova men and the two soldiers. The Serb – though a Turkish subject 

and a Moslem – appeared to be considered as much a foreigner as myself.”
1075
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Hier wird darüber hinaus deutlich, dass sich die Abgrenzung zwischen unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen auch anhand von Sprachzugehörigkeit vollzog und Gemeinsamkei-

ten wie Religion in den Hintergrund gedrängt werden konnten.
1076

 

Verschiedene Formen und Abstufungen von Mehrsprachigkeit existierten nicht nur in 

nördlichen Teilen des Vilayets Kosovo, sondern in der gesamten Region, wie weitere Quel-

len belegen. Leo Trotzki zufolge beherrschten die Albaner in Kosovo Serbisch und die Ser-

ben Albanisch, und in manchen Dörfern hatte sich eine gemischte serbisch-albanische 

Sprache herausgebildet.
1077

 Letzteres war gerade im westlichen Kosovo in der Umgebung 

Gjakova, Rahovec und Prizren der Fall, wo weite Teile der Bevölkerung mehrsprachig 

waren. Für diese Region beschrieb Edith Durham ganz ähnlich wie Trotzki eine serbisch-

albanische Mischsprache und äußerte sich über einen serbischen Mitreisenden in Gjakova 

wie folgt: 

 

„He, as indeed did my travelling companions, spoke a mixture of Serb and Albanian, 

even to each other, and when I questioned him in Serb replied sometimes wholly in 

Albanian. I noticed that they never inflected their adjectives, but said ‘dobro, po 

dobro, mnogo dobro,’ i. e. good, more good, much good, for ‘good,’ ‘better,’ ‘best,’ 

as do the Slavs of Macedonia.“
1078

 

 

Handels- und Heiratsbeziehungen führten in dieser Region dazu, dass das Serbische auch 

bei den Albanern bis in den privaten Gebrauch vordrang und sich in der Umgebung von 

Rahovec eine lokale serbische Sprachvariante, das sogenannte Oravački/Ravački, heraus-

bildete, das eine Mischung albanischer und serbischer/bulgarischer Sprachelemente dar-

stellt und auch heute noch in Verwendung ist.
1079

 Dass die albanische Sprache für die 

alltägliche Kommunikation von herausragender Bedeutung war, zeigt sich auch in den Aus-

führungen Ljubomir Kujundžićs, der in Rahovec geboren worden war und zeitweise in 
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Gjakova und Prizren gelebt hatte
1080

 und 1902 festhielt, „seit seiner Kindheit neben dem 

Serbischen auch Albanisch gelernt […]“ zu haben.
1081

 Die mehrheitlich albanischsprachige 

Bevölkerung der Region Opoja verwendete Jastrebov zufolge im Kontakt mit den slawi-

schen Muslimen der Gora die serbische Sprache.
1082

 

Aber auch nördlich von Rahovec, Gjakova und Prizren, in der Region Drenica, scheint 

Mehrsprachigkeit verbreitet gewesen zu sein. In der Beschreibung ihrer Reise in der zwi-

schen Peja und Prishtina gelegene Region Drenica und dem dortigen Kloster Devič schil-

derte Edith Durham auch ihre mit der lokalen Bevölkerung geführte Unterhaltung. 

Während sie die Fragen ihrer Gesprächspartner in albanischen Ausdrücken wiedergab, 

verwendete sie für ihre Antworten auch serbische Wörter, was als Anhaltspunkt dafür gel-

ten mag, dass die Bevölkerung in der Region Albanisch und Serbisch sprechen oder zumin-

dest verstehen konnte.
1083

 Wie in einem mehrsprachigen Umfeld die Zugehörigkeit zur 

orthodoxen Kirche dazu führen konnte, dass eine Sprache an Wichtigkeit verlieren und eine 

andere zur Hauptsprache werden konnte, beschrieb eindrücklich Edith Durham. Beim Be-

such des südlich von Skënderaj in der Landschaft Drenica gelegenen orthodoxen Klosters 

Devič fragte Durhams albanischer Reisebegleiter, der nur ein wenig Serbisch sprechen 

konnte, den Archimandriten des Klosters, ob er auch Albanisch verstünde, worauf dieser 

wie folgt reagierte: 

 

„He laughed heartily, and replied, ‘I am an Albanian.’ Born of Albanian parents, he 

explained he had spoken Albanian only as a child. But having joined the Orthodox 

Church, he was now a Servian, and Servian was more familiar to him than his mother 

tongue.”
1084

 

 

Eine eindeutige Interpretation der Passage fällt nicht leicht. Wahrscheinlich handelte es sich 

hier nicht um einen muslimischen Albaner, der zu Orthodoxie übertrat, sondern um einen 

orthodoxen Albaner, der in den orthodoxen Klerus eintrat und seine Zugehörigkeit diesem 

                                                 
1080

 Hilmi AGANI, Fjalori i Lubomir Kujunxhiçit në dritën e shqipes së Rahovecit e të Gjakovës. Prishtinë 

1981, 7. 
1081

 KUJUNDŽIĆ, Srpsko-arnautski rečnik, 7.  
1082

 JASTREBOV, Stara Srbija, 136. 
1083

 DURHAM, High Albania, 258. Hierauf verweisen auch Gespräche serbischer Konsuln mit Albanern, bei 

denen keine Übersetzer erwähnt werden. Vgl. POPOVIĆ/BOVAN, Život Srba, 304-305. Siehe auch das Schrei-

ben des aus Peja gebürtigen Serben Milovan Miloševics an den serbischen Außenminister, in dem dieser sich 

für den Posten eines Kawassen in Prishtina bewarb und betonte, dass er Türkisch und Albanisch sowohl 

mündlich als auch schriftliche beherrsche, da er in „Altserbien“ geboren worden sei. Vgl. Milošević an 

Grujić, Beograd, 1. Juni 1890. AS MID PO 1890 Dos. I/Fasz. VII. 
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 DURHAM, High Albania, 254. 
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gegenüber durch die Tatsache, dass die orthodoxe Kirche und ihre Kleriker in Kosovo 

sowohl in der Kirchensprache als auch in der Eigenwahrnehmung serbisch geprägt waren, 

auch durch die serbische Sprache ausdrückte. Um zu klären, ob es sich hier nicht doch um 

den Übertritt eines albanischen Muslims zur Orthodoxie handeln könnte,
1085

 fehlen weitere 

Details in Durhams Beschreibung des Falles. Inwieweit es auch Übertritte zur Orthodoxie 

gegeben hat, kann aufgrund fehlender aussagekräftiger Quellen nicht beantwortet werden, 

auch wenn es einige Hinweise hierauf gibt.
1086

 Übertritte zum Christentum waren eine Sel-

tenheit. Der Abfall vom Islam war im Osmanischen Reich verboten und wurde mit Tod 

oder zumindest Exilierung bestraft. Die Region Drenica war zwar mehrheitlich albanisch 

muslimisch besiedelt, daneben lebten dort auch orthodoxe Slawen. Es ist aber durchaus 

denkbar, dass hier – ebenso wie in anderen Regionen des Vilayets – auch 

albanischsprachige Orthodoxe lebten, die eine albanische Eigenwahrnehmung besaßen und 

neben Albanisch auch Serbisch sprachen, sodass durch eine stärkere Bindung an die ortho-

doxe Kirche die serbische Sprache zunehmend in den Vordergrund rückte. Möglicherweise 

ist die Eigenbezeichnung des Archimandriten als „Serbe“ auch dahingehend zu verstehen, 

dass er damit vor allem seine Zugehörigkeit zum orthodoxen Klerus zum Ausdruck brachte, 

sich der Begriff folglich lediglich auf den sozioprofessionellen Bereich bezog, da gleichzei-

tig weiterhin eine albanische Selbstverortung existierte. 

Derartige Wechsel der dominanten Sprache lassen sich ebenso bei katholischen Slawen 

beobachten. Da der katholische Klerus in Kosovo seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu-

nehmend albanisch dominiert wurde,
1087

 kam es gerade bei slawischsprachigen katholi-

schen Geistlichen zu Albanisierungsprozessen. So berichtete Durham zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts, dass „[…] one of the most patriotic Albanian priests at Djakova was a Serb [= 

slawophon, E. F.] by birth – had spoken Serb only as a child, and now had almost forgotten 

it.”
1088

 

Prozesse der Albanisierung waren nicht nur innerhalb der katholischen slawischen Be-

völkerung,
1089

 sondern ebenso innerhalb der orthodoxen Slawen anzutreffen. In welchem 
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Ausmaß sich dies ereignete, ist quantitativ nur schwer messbar. Serbische Zeitgenossen –

wie auch manche heutige Historiker und Publizisten –, die einen großen Teil der albani-

schen Bevölkerung in Kosovo als eigentliche Serben betrachten, die dann albanisiert wor-

den seien und die diese Bevölkerungsgruppen als Arnautaši
1090

 bezeichneten, überschätzten 

jedoch diese Entwicklungen, die sicherlich anzutreffen waren, in ihrer zahlenmäßigen Be-

deutung.
1091

 In Regionen, in denen albanische Muslime die überwiegende Mehrheit bilde-

ten, nahmen slawische Bevölkerungsgruppen nach einer Konversion zum Islam häufig auch 

die Sprache der Mehrheitsbevölkerung, das Albanische, an. Branislav Nušić zufolge spra-

chen in der mehrheitlich von orthodoxen Slawen, daneben von albanischen Muslimen be-

wohnten Region Sirinić in den ausschließlich von Albanern bewohnten Dörfern
1092

 die 

Albaner – sowohl Männer als auch Frauen – gewöhnlich Albanisch. Gerieten die Frauen 

jedoch in Streit miteinander, begannen sie auf Serbisch zu fluchen und zu schimpfen, ge-

mäß Nušić ein Indiz für Islamisierungs- und Albanisierungsprozesse innerhalb der lokalen 

slawischen Bevölkerung.
1093

 Bereits Felix Kanitz interpretierte 1888 derartige Phänomene 

als „fortschreitende Arnautisierung und Muhamedanisierung Altserbiens“ und hielt fest, 

dass in der ausschließlich von albanischen Muslimen bewohnten Gebirgsregion Opoja süd-

lich von Prizren „[…] heute noch […] an manchen Orten der Koloreigen getanzt [wurde], 

und einzelne alte Leute […] das zu Anfang des Jahrhunderts in dieser Župa stark verbreite-

te gewesene slavische Idiom […]“ sprachen.
1094

 Weiter argumentierte Kanitz:  

 

„In den Ortschaften auf dem linken Ufer des Schwarzen Drin wurde durch die enge 

Berührung mit Mirditen und Fandi schon in alter Zeit neben slavisch auch albane-

sisch gesprochen; auf seinem rechten Ufer und auf dem linken des weissen Drins 

verdrängte das Albanesische aber erst in den letzten Jahrzehnten mit der fortschrei-

tenden Muhamedanisirung der dortigen Slaven deren ererbte Sprache. 
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Sobald Serben oder Bulgaren an der albanesischen Sprachgrenze moslimisch gewor-

den (poturčiti) [so im Original, E. F.], sprechen sie bald ausschliesslich arnautisch; 

damit man ihren christlichen Ursprung vergesse.“
1095

 

 

Hier klingt an, dass durch die Annahme des Islams auch der Anreiz bestand, die albanische 

Sprache, die Sprache der Mehrheit der Muslime, zu beherrschen, um sich auf diese Weise 

von der orthodoxen Bevölkerung abzugrenzen. Ganz ähnlich wie in nördlichen Teilen des 

Vilayets das Serbische die dominierende Sprache war, stellte sich die Lage in den mehrheit-

lich von Albanern bewohnten Gebieten dar. Gerade in den Städten waren hier nicht zuletzt 

aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Beweggründe die Kenntnisse des Albanischen von 

Vorteil. So beherrschten beispielsweise auch Tscherkessen, die in den Städten arbeiteten, 

die albanische Sprache, während sie sich gemäß Nušić ansonsten üblicherweise in der Ver-

wendung ihrer Sprache deutlich von den albanischen Muslimen abzugrenzen suchten.
1096

 

Die Möglichkeit, sich über Sprache abzugrenzen, wurde häufig wahrgenommen. Jastrebov 

zufolge wollten die Goranen im Allgemeinen nicht Albanisch sprechen, weswegen ledig-

lich eine kleine Anzahl das Albanische ein wenig erlernt hätte.
1097

 In manchen Teilen der 

serbischen Bevölkerung wurde die Verwendung der albanischen Sprache sogar heftig abge-

lehnt. So sprach beispielsweise der Bruder Nikola Popovićs, Petar, kein Albanisch. Nikola 

Popović schilderte in seinen Erinnerungen ein Gespräch mit vier Albanern, von denen einer 

seinen Bruder fragte, ob er zu dumm sei, Albanisch zu lernen, oder es aus Trotz nicht ma-

che, worauf Petar antwortete, der Gastgeber lerne die Sprache seines Gastes nicht: 

 

„Dieses Land gehört seit alters her uns, und ihr seid lediglich für einige Zeit als Gäste 

gekommen, da ihr heute oder morgen wieder dorthin zurückkehren müsst, wo ihr 

hergekommen seid, warum soll ich mir die Mühe machen, eure Sprache zu ler-

nen?“
1098

 

 

Die verwendeten Quellen vermitteln insgesamt das Bild, dass die albanische Bevölkerung 

in einem stärkeren Ausmaß des Serbischen mächtig war, als dies umgekehrt für die slawi-

sche Bevölkerung der Fall war, wobei diese Feststellung durch weitere Quellen untermauert 

werden müsste.  
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Der Gebrauch der osmanisch-türkischen Sprache 

Neben den nicht aus der Region stammenden osmanischen Staatsdienern beherrschte die 

kleine gebildete albanische und slawische muslimische Elite, deren Mitglieder als Beamte 

vor allem im höheren Dienst tätig waren oder islamische und staatliche osmanische Schulen 

besucht hatten, die türkisch-osmanische Sprache. Hierbei besaß die Zugehörigkeit zur 

osmanisch-türkischen städtischen Oberschicht eine starke Anziehungskraft auf urbane nicht 

türkischsprachige Muslime und konnte dazu führen, dass türkische Lebensgewohnheiten 

übernommen wurden oder die türkische Sprache verstärkt verwendet wurde. So hielt Ippen 

1892 etwa fest, dass die slawischen Muslime im nördlichen Teil des Vilayets Kosovo und 

im Sancak Yeni Pazar „[…] infolge der Exclusivität ihrer Konfession sehr viel von den 

Türken angenommen […]“ hätten.
1099

 Das Türkische konnte auch zur dominierenden Spra-

che oder gänzlich übernommen werden, es konnte ein türkisches Selbstverständnis entste-

hen und sogar zu einer vollständigen Türkisierung kommen, wobei hier ebenso wie bei 

Prozessen der Albanisierung verbreitete Mehrsprachigkeit ein Faktor war, der derartige 

Entwicklungen begünstigte.
1100

 Während der österreichisch-ungarische Vizekonsul 1897 

berichtete, in Prizren lebten „[…] viele nur türkisch sprechende Mohammedaner sicherlich 

albanesischer Abkunft […]“,
1101

 erwähnte Milan Rakić 1907, dass ein Albaner aus dem 

Dorf Berivojce (alb. Berivojca) bei Kosovska Kamenica (alb. Kamenica) seinen albani-

schen Nachbarn beleidigte, indem er diesem sagte, er sei kein Türke,
1102

 wobei „Türke“ 

hier weniger ethnisch-sprachlich, sondern religiös in seiner synonymen Verwendung für 

einen „Muslim“, einem Angehörigen des sozial höhergestellten Teils der Bevölkerung zu 

verstehen ist. Dass die türkische Sprache und Kultur von städtischen albanischen Muslimen 

als ein Ausdruck von Urbanität und Zugehörigkeit zur politischen und sozialen Oberschicht 

verstanden wurde, zeigt sich in den Ausführungen Gustav Weigands, der während des 

Ersten Weltkriegs ethnographische Untersuchungen in Makedonien durchführte und über 

die „Türken“ in Skopje wie folgt festhielt: 
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„[…] während doch, wie mir von Einheimischen berichtet wird, die große Masse der 

sogenannten Türken Albanesen sind, die in der Öffentlichkeit türkisch, in der Familie 

albanesisch sprechen, aber als Osmanli gelten möchten.“
1103

 

 

Hier zeigt sich, wie Sprache bewusst eingesetzt wurde, um eine bestimmte soziale Zugehö-

rigkeit zum Ausdruck zu bringen. Nicht nur in Prizren und Skopje, auch in anderen städti-

schen Zentren wie Prishtina, und sogar in kleinen Städten wie Tetovo sprachen Teile der 

Bevölkerung – dem albanischen Zeitgenossen Sami Frashëri zufolge sogar der Großteil der 

Bevölkerung – neben Albanisch auch Türkisch.
1104

 In den Städten konnten nicht nur albani-

sche Muslime Türkisch, auch Serben waren hier häufig mehrsprachig. Gemäß den Erinne-

rungen Nikola Popovićs konnte beispielsweise der als einer der belesensten Einwohner 

Prishtinas geltende Trajko Kostić neben Serbisch auch Albanisch und „Zigeunerisch“ spre-

chen, Türkisch und Hebräisch sogar lesen und schreiben.
1105

 

Im Unterschied zur gebildeten, städtischen Schicht waren große Teile der einfachen, 

ländlichen Bevölkerung des osmanischen Türkisch nicht mächtig und besaßen häufig nicht 

einmal passive Sprachkenntnisse. Einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht zu-

folge etwa verstand die Mehrheit der versammelten Personen in Prizren die Verlesung eines 

osmanischen Fermans im Januar 1876 nicht.
1106

 Auch die Tatsache, dass serbische Diplo-

maten darüber klagten, dass sie keine geeigneten Dragomanen fänden, die das Türkische 

beherrschten,
1107

 weist in diese Richtung. Tatsächlich war im alltäglichen Zusammenleben 

der unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen gerade angesichts weitgehend 

fehlender staatlicher Strukturen in ländlichen und dörflichen Regionen die Kenntnis der 

Sprache der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung weitaus wichtiger als die Beherrschung des 

osmanischen Türkisch. Mit der türkisch-osmanischen Sprache kam ein kleiner Teil der 

muslimischen Kinder nicht selten das erste Mal in den islamischen und staatlichen osmani-

schen Schulen in Kontakt, in denen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der tür-

kischsprachige Unterricht forciert wurde, der jedoch von den Kindern, die die Sprache 
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meist nicht sprachen und die verwendeten Texte lediglich auswendig lernten, nicht verstan-

den wurde. In Verwendung waren osmanische Lehrbücher, die von den Lehrern aber ins 

Albanische übersetzt werden mussten.
1108

 Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass durch 

den Ausbau der osmanischen Schulen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zumindest in den 

kleinen Bevölkerungskreisen, deren Kinder diese Schulen besuchten, gewisse Grundkennt-

nisse der türkisch-osmanischen Sprache vermittelt werden konnten. So berichtete Kanitz 

etwa, dass man seit der Gründung einer türkischen Mädchenschule in Brod, in der Gora 

„[…] neben dem Serbischen viel türkisch sprechen […]“ hörte.
1109

 Türkisch lernten die 

Männer dieser Region Kanitz zufolge auch während des Militärdienstes oder der Wander-

arbeit,
1110

 wo sie zudem bulgarische und aromunische Sprachkenntnisse erwarben.
1111

 

 

2. Mischung und Trennung in den Wohnvierteln von Städten und Dörfern 

Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen in den Städten und in 

den Dörfern? In welchem Maße lebten die unterschiedlichen religiösen und ethnischen 

Gruppen miteinander vermischt oder voneinander segregiert? 

Städte und größere Ortschaften 

Bei einer genaueren Betrachtung der Wohnsituation in den Städten und größeren Ortschaf-

ten zeigt sich, dass im späten 19. Jahrhundert zwar religiös gegliederte Viertel existierten, 

aber keine vollständige Trennung zwischen Muslimen und Christen bestand. Häufig lebten 

mehrere Sprach- und Konfessionsgruppen in einem Viertel, wobei aber nicht selten eine 

Gruppe die überwiegende Mehrheit bildete. In den Städten konzentrierte sich die Mehrheit 

der christlichen Bevölkerung auf wenige Stadtviertel (mahale), wobei stets ein Viertel exis-

tierte, in dem fast ausschließlich Christen lebten.
1112

 Dies hing nicht zuletzt mit dem osma-

nischen, auf religiöser Zugehörigkeit beruhenden Gesellschaftssystem zusammen. Auch 

durften ausschließlich in christlichen Vierteln Kirchen erbaut und repariert werden, wäh-

rend in konfessionell gemischten Vierteln nur Moscheen existieren durften.
1113

 Neben einer 

religiösen Segregierung in manchen Mahale lebten sowohl muslimische als auch orthodoxe 
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Roma häufig in einem eigenen „Zigeunerviertel“, wobei in diesem zum Teil auch weitere 

Bevölkerungsgruppen wohnten.
1114

 Zudem gab es in vielen Ortschaften ein sogenanntes 

Muhaxhir- (serb. Muhadžir-) Viertel, in dem muslimische Auswanderer und Flüchtlinge 

aus den 1877/78 von Serbien eroberten Gebieten um Niš sowie aus Bosnien und der Herze-

gowina wohnten.
1115

 Auch die Tscherkessen lebten häufig in eigenen Vierteln.
1116

 Außer-

dem existierten Mahale, in denen bestimmte Berufe und soziale Schichten dominierten. Die 

Vielfalt der städtischen Differenzierung in den verschiedenen Mahale im Plevlje des späten 

19. Jahrhunderts beschrieb Ippen wie folgt: 

 

„Die Stadt wird durch eine lange und ausnehmend breite Bazarstrasse, die Čaršija, 

nahezu in zwei gleiche Hälften geteilt; um diese Hauptstrasse gruppieren sich die 

Viertel der Stadt, und zwar zunächst die besseren, von Mohammedanern bewohnten, 

als Hussein Pascha Mahalla, Penda, Ahmed Missirli Mahalla, Zekeria Mahalla, wei-

terhin die von den Christen bewohnten Viertel Guvno, Varoš und Močevac und am 

Rande der Stadt die Kipti Mahalla, das Zigeunerviertel. Von der Stadt durch einige 

Wiesen getrennt, liegt an der Čehotina das Viertel Polja – der ‚Faubourg St. Ger-

main‘ von Plevlje – wo sich die Gehöfte der einzelnen Begs der Plevljer ältesten Fa-

milie Selmanović befinden, welches aber trotz der angesehenen Namen seiner 

Insassen nur gesunkenen Wohlstand und verblichenen Glanz zeigt. Zwischen der 

Stadt und diesem aristokratischen Viertel ist ein neues armseliges Stadtviertel, 

Hamidié Ševar Mahalla, entstanden, welches die in Plevlje zusammenströmenden 

mohammedanischen Flüchtlinge aus Nikšić und den österreichisch-ungarischen 

Occupationsländern beherbergt.“
1117

 

 

Die für Plevlje beschriebene religiöse Segregation findet sich auch anderen Städten. In No-

vi Pazar lebten gemäß den Reisebeschreibungen von Mackenzie und Irby auf den Hügeln 

der Stadt lediglich Muslime,
1118

 was den Darstellungen Ami Boués entspricht, demzufolge 

die serbischen Christen am Fuße des Stadthügels wohnten.
1119

 Auch in Niš lebten Kanitz 

zufolge in dem Viertel Kale (dt. Burg) ausschließlich „Türken“, das heißt Muslime, wäh-
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rend es gleichzeitig ein eigenes Christenviertel gab.
1120

 In Prishtina, das sich Nušić zufolge 

in vier und offiziell in 13 Mahale teilte,
1121

 lebten in Panađurište und Lokač Serben, Türken 

und Albaner, in Varoš (dt. Stadt) lediglich Serben und in der Ciganlija Serben und Roma. 

Außerdem existierte ein eigenes Muhaxhir-Viertel.
1122

 Nikola Popovićs Erinnerungen zu-

folge durften die Serben die „türkischen“ Viertel in Prishtina nicht betreten.
1123

 Dass Stadt-

viertel häufig gemischt bewohnt waren oder eine religiöse Gruppe dominierte, zeigt sich in 

den Ausführungen Jastrebovs, demzufolge in den 1870er Jahren in allen zwölf Mahale 

Gjakovas sowohl Muslime als auch Katholiken und Orthodoxe wohnten.
1124

 Es ist davon 

auszugehen, dass die katholische Gemeinde Gjakovas, die Edith Durham zufolge in den 

1880er Jahren noch 100 Häuser umfasste, 1908 aber kaum mehr als 20 Familien zählte, 

sich in einigen wenigen Vierteln konzentrierte. So lebten gemäß Durham die Katholiken 

vornehmlich in ihren eigenen Vierteln,
1125

 während die etwa 100 serbischen Häuser in 

Gjakova 

 

„[…] [were] segregated on the opposite side of the town from the Catholics, and 

have little or no communication with them. A Catholic actually told me he had never 

been in the Serb quarter. The two Churches distrust one another more than they do 

the Moslems.”
1126

 

 

In den 23 Mahale von Prizren waren dem Salname des Vilayets Prizren aus den Jahren 

1874/1875
1127

 zufolge zehn ausschließlich von Muslimen
1128

 und sechs weitere großteils 

von Muslimen bewohnt.
1129

 Die überwiegende Mehrheit der orthodoxen Bevölkerung lebte 

in den beiden mehrheitlich orthodoxen serbischen Vierteln – in Varoš, in dem es neben 189 

                                                 
1120

 Felix KANITZ, Reise in Süd-Serbien und Nord-Bulgarien. Ausgeführt im Jahre 1864. Wien 1868, 41; 

KANITZ, Serbien, 293. 
1121

 Ebenso MIHAČEVIĆ, Durch Albanien, 162. 
1122

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 2, 8.  
1123

 POPOVIĆ/BOVAN, Život Srba, 304. 
1124

 JASTREBOV, Stara Srbija, 178. 
1125

 DURHAM, High Albania, 243. Möglicherweise handelte es sich lediglich um ein Viertel, da Edith Durham 

später (263) lediglich ein einzige katholische Viertel erwähnte. Auch der österreichisch-ungarische Vizekon-

sul in Prizren nannte ein eigenes katholisches Viertel. Siehe Lippich an Andrássy, Prisren, 9. Februar 1877, 

Nr. 6. HHStA PA XXXVIII/Kt. 219. 
1126

 DURHAM, High Albania, 249. 
1127

 Gemäß der Darstellung bei JASTREBOV, Stara Srbija, 27-28. 
1128

 Sozi, Oča, Maksut paša, Kurila, Begzade, Tabana gornja Čohadži Mahmud, Ahmed beg tabana donja, 

Džuma, Adži Kasam und Budanoča. 
1129

 Ilijas Kuka, Dragoman, Mehmed paša, Saračana, Hadžiramadan und Jeni. 
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orthodoxen auch 38 aromunische Häuser und ein katholisches Haus gab,
1130

 sowie in Sinan 

paša, das neben 261 serbischen Häusern auch 87 aromunische, 17 katholische und zwei 

muslimische Häuser zählte. Mit einer Ausnahme
1131

 waren in den gemischt muslimisch-

orthodoxen Vierteln stets die Muslime in der Mehrheit. Katholiken lebten in größerer An-

zahl lediglich in vier Stadtteilen.
1132

  

Bei einer Berücksichtigung der religiösen und ethnischen Komponente wird neben der 

religiösen Gliederung der einzelnen Viertel auch deren teils ausgeprägte ethnische Erschei-

nung deutlich. So war abgesehen von Sancak Yeni Pazar die überwiegende Mehrheit der 

Muslime im Vilayet Kosovo albanischsprachig, während die Orthodoxen nahezu aus-

schließlich serbisch- oder bulgarischsprachig waren. Die osmanischen Salnames geben frei-

lich keine Auskunft über die Zahl der Orthodoxen, die zum Islam übergetreten waren, die 

albanische Sprache aber nicht oder noch nicht angenommen hatten. Die dennoch überwie-

gend religiöse Prägung der Viertel wird ersichtlich, wenn man bedenkt, dass die meisten 

Aromunen, die ebenfalls orthodox waren, in den Vierteln gemeinsam mit der serbischen 

Bevölkerung wohnten. Hier bestanden enge Kontakte zwischen Serben und Aromunen, die 

angesichts der zahlenmäßigen Bevölkerungsverhältnisse eine Serbisierung begünstigten, 

der sich jedoch ein Teil der Aromunen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wider-

setzten.
1133

 

Insgesamt zeigt sich, dass Städte und größere Ortschaften durch eine unterschiedlich 

stark ausgeprägte Segregation der Bevölkerung nach religiöser und ethnischer Zugehörig-

keit in bestimmten Mahale gekennzeichnet waren. Die unterschiedlichen konfessionellen 

und sprachlichen Gruppen lebten nicht völlig isoliert voneinander. Denn neben Stadtvier-

teln, die lediglich von einer einzigen religiösen Gruppe bewohnt waren und in denen eine 

deutliche städtische Trennung zum Ausdruck kam, gab es ebenso Stadtviertel, in denen 

verschiedenen religiöse Gruppen lebten, wobei hier meist eine Gruppe deutlich dominierte. 

Nicht zuletzt aufgrund der fortdauernden Ausbreitung des Islams begannen sich rein christ-

liche Viertel zunehmend aufzulösen. Auch wenn es sich teils um gemischte Viertel handel-

                                                 
1130

 Der österreichisch-ungarische Vizekonsul gab 1876 an, dass in dem Stadtteil Varoš ausschließlich slawi-

sche Christen wohnten, vgl. Lippich an Andrássy, Prisren, 16. Juli 1876, Nr. 13. HHStA PA XXXVIII/Kt. 

213. 1877 bezeichnete er das Viertel als „Serbenviertel“, vgl. Lippich an Andrássy, Prisren, 14. August 1877, 

Nr. 23. HHStA PA XXXVIII/Kt. 219. 
1131

 Das Viertel Mideris zählte 35 orthodoxe, 37 katholische, 27 muslimische und zwei aromunische Häuser. 
1132

 Neben dem Viertel Mideris, das 37 katholische Häuser zählte, gab es 50 katholische Häuser in Terzi, in 

Ilijas kuka 19 und in Sinan paša 17 Häuser, in Sejdin beg und Varoš jeweils ein Haus und in Mehmed paša 

zwei Häuser. 
1133

 Hierzu mehr im Kapitel VII.2. 
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te, sagt dies nicht noch nichts darüber aus, inwieweit es zu Kontakten zwischen den unter-

schiedlichen Bevölkerungsgruppen kam und welcher Art diese waren, da sich wohl häufig 

auch innerhalb gemischter Viertel eigene Untergliederungen nach religiöser Zugehörigkeit 

herausbildeten. Gerade zu Fragen des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und der 

Freundschaft geben die Quellen nur spärlich Auskunft – ein Aspekt, der weiter unten be-

handelt wird.
1134

 War der private Bereich des Wohnens oft durch eine mehr oder weniger 

stark ausgeprägte Segregation charakterisiert, fanden Kontakte vor allem auf dem Markt 

statt, wie später noch ausführlicher gezeigt wird.
1135

 

Der ländliche Raum 

Die Segregation auf dem Land kam insgesamt stärker zur Geltung als in der Stadt, denn 

neben gemischten Dörfern gab es viele rein muslimische und rein christliche, wobei hier 

regional große Unterschiede bestanden. Zunächst soll etwas ausführlicher auf die Region 

um Rahovec, Suhareka und Prizren eingegangen werden. Gemäß dem Salname des Vilayets 

Prizren von 1874/1875 waren von den 28 Dörfern nördlich und westlich von Rahovec 23 

rein muslimisch und mehrheitlich albanischsprachig – in sechs von diesen Dörfern lebten 

auch muslimische Roma. Ein ausschließlich von Orthodoxen bewohntes Dorf existierte in 

dieser Region nicht; dem Salname zufolge gab es insgesamt lediglich vier orthodoxe Häu-

ser in zwei weiteren mehrheitlich muslimischen Dörfern, außerdem ein katholisches, ein 

katholisch-muslimisches sowie ein gemischtes Dorf mit Muslimen und orthodoxen Ro-

ma.
1136

 

Südlich von Rahovec waren die Dörfer jedoch bereits viel heterogener. Von den 24 

Dörfern waren acht rein muslimisch, drei waren mehrheitlich muslimisch mit nur wenigen 

orthodoxen Häusern, vier waren mehrheitlich muslimisch und zu etwa einem Drittel ortho-

dox. Ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Muslimen und Orthodoxen sowie zwi-

schen Muslimen, Orthodoxen und Katholiken gab es in drei Dörfern. Ebenso wie in der 

Region nördlich und westlich von Rahovec gab es hier kein einziges Dorf, in dem lediglich 

Orthodoxe lebten, die 100 Häuser zählende und damit größte Ortschaft der Region, Velika 

Hoča, zählte aber lediglich drei bis vier muslimische Häuser.
1137

 In weiteren drei Dörfern 

                                                 
1134

 Vgl. Kapitel VI.4. 
1135

 Vgl. Kapitel VI.3. 
1136

 JASTREBOV, Stara Srbija, 62-63. 
1137

 Vgl. auch die Tabelle aus dem Jahr 1887, die in einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht ent-

halten ist und die Dörfer mit orthodoxer und gemischter orthodox-muslimischer Bevölkerung der Region 

verzeichnet. Vgl. Hickel an Kálnoky, Prisren, 2. August 1887, Nr. 51. HHStA PA XXXVIII/Kt. 263. 
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lebten ebenfalls mehrheitlich Orthodoxe, und ein Dorf zählte mehrheitlich orthodoxe und 

zwei katholische Häuser. Ein einziges Dorf war rein katholisch, während die meisten Ka-

tholiken insgesamt in Dörfern mit eher kleinerer Häuserzahl lebten.
1138

 Südlich von 

Suhareka waren wiederum von 42 Dörfern 17 rein muslimisch und zwei ausschließlich or-

thodox. Mehrheitlich orthodox waren sechs Dörfer. In den übrigen gemischten Dörfern 

waren die Bevölkerungsverhältnisse in sechs Fällen relativ ausgewogen,
1139

 in neun stellten 

jedoch die Muslime die Mehrheit. Die Mehrheit der Katholiken lebte in einem Dorf mit 

überwiegend katholischen und einigen orthodoxen Häusern; daneben gab es ein rein katho-

lisches Dorf, das zehn Häuser zählte.
1140

 Die beiden bereits mehrmals erwähnten südlich 

von Prizren gelegenen ausschließlich muslimischen Gebirgslandschaften waren gleichzeitig 

auch weitgehend von jeweils einer Sprachgruppe bewohnt. So lebten in dem 17 Dörfer zäh-

lenden Opoja lediglich albanische Muslime,
1141

 während in den 31 Dörfern der Gora mehr-

heitlich slawische Muslime wohnten.
1142

 

Die Region um Gjakova wies ähnliche Verhältnisse auf wie die Region Rahovec und 

Suhareka. Gemäß dem Salname, auf das sich Jastrebov berief, lebten Orthodoxe lediglich 

in Gjakova (70 Häuser) und in der Umgebung des Klosters Visoki Dečani (20 Häuser), zu-

dem zählte das mehrheitlich muslimische Dorf Voksh fünf orthodoxe Häuser.
1143

 Beson-

ders deutlich wird die religiöse Prägung der Dörfer bei einer Betrachtung der katholischen 

Bevölkerung. Von 18 Dörfern, in denen Katholiken lebten, waren 13 rein katholisch. In 

lediglich zwei Dörfern war das Verhältnis zwischen Katholiken und Muslimen ausgegli-

chen, während in den übrigen Dörfern nahezu ausschließlich Katholiken oder Muslime leb-

ten.
1144

 Andauernde Islamisierungsprozesse führten dazu, dass auf dem Land ehemals rein 

christliche Dörfer ihren Charakter langsam änderten und zunehmend gemischt christlich-

muslimisch bewohnt wurden. Während in den frühen 1870er Jahren Jastrebov zufolge meh-
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 JASTREBOV, Stara Srbija, 54. 
1139

 Ganz ähnlich in der Tabelle aus dem Jahr 1887. Vgl. Hickel an Kálnoky, Prisren, 2. August 1887, Nr. 51. 

HHStA PA XXXVIII/Kt. 263. 
1140

 JASTREBOV, Stara Srbija, 68-69. 
1141

 JASTREBOV, Stara Srbija, 107-108. Gemäß JASTREBOV, Podatci, 123 zählte Opoja im Jahr 1879 1820 

Dörfer. 
1142

 JASTREBOV, Stara Srbija, 128-129. Gemäß JASTREBOV, Podatci, 134 zählte Gora im Jahr 1879 1827 

Dörfer. 
1143

 JASTREBOV, Stara Srbija, 184-194. 
1144

 JASTREBOV, Stara Srbija, 184-194. 
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rere rein katholische Dörfer existierten, gab es dem Jesuitenmissionar Pasi zufolge in der 

Region Peja und Gjakova in den späten 1880er Jahren kaum rein christliche Dörfer.
1145

 

Bei einem Blick auf östliche Gebiete des Vilayets Kosovo zeigt sich ein etwas anderes 

Bild. Bis 1878 waren viele Dörfer der Region Vuçitërn – Prishtina – Gjilan – Kamenica 

mehrheitlich von orthodoxen Slawen bewohnt. Die beiden größten Ortschaften in der Um-

gebung zwischen Janjevo und Lipjan waren Dobrotin, das Nušić zufolge Anfang des 20. 

Jahrhunderts 52 Häuser und 447 Einwohner zählte, von denen lediglich 20 Roma, der Rest 

Serben waren,
1146

 und Donja und Gornja Gušterica. Letztere umfasste insgesamt 96 Häuser, 

von denen ebenfalls lediglich 15 Häuser von Roma bewohnt waren, die übrigen von Ser-

ben. Auch die sieben übrigen Dörfer, die Nušić aufzählte, waren weitgehend von einer ein-

zigen religiösen oder ethnischen Gruppe bewohnt. In vier Ortschaften lebten ausschließlich 

Serben, in zwei Dörfern nahezu ausnahmslos Serben, das Dorf Konjuh hingegen zählte 20 

Muhaxhir-Häuser und fünf serbische Häuser.
1147

 Auch das Dorf Rujice war zunächst aus-

schließlich von orthodoxen Christen bewohnt, erst nach 1878 lebten dort auch albanische 

Muhaxhir. 1912 zählte das Dorf zehn serbische und 22 albanische Muhaxhir-Haushalte.
1148

 

Die nordwestlich hiervon liegende Bergkette Golesh (serb. Goleš) und deren Talsohle wie-

derum wurden praktisch ausschließlich von albanischen Muslimen bewohnt. Im Dorf 

Slatina lebten Muhaxhir, daneben in geringerer Anzahl auch Tscherkessen in einem eige-

nen Viertel, und ein weiteres Dorf zählte neben zwölf albanischen Häusern auch zwei ser-

bische Häuser. Das in der Ebene zwischen der Bergkette Golesh und dem Fluss Sitnica 

liegende ehemals orthodoxe Dorf Radevo zählte neben einem von Roma bewohnten Haus 

und neun serbischen Häusern Anfang des 20. Jahrhunderts neun Muhaxhir-Häuser.
1149

 Hier 

wird deutlich, wie sehr sich die Bevölkerungsstruktur im östlichen Kosovo durch die An-

siedlung von albanischen Muhaxhir und bosnischen Flüchtlingen und Auswanderern nach 

1878 veränderte, wie die Betrachtung weiterer Dörfer dieser Region auch zeigt. Häufig 

entstand in rein christlichen Dörfern nun eine muslimische, meist albanische Mehrheit. 

                                                 
1145

 CORDIGNANO, L’Albania, Bd. 2, 168. Im Gegensatz hierzu gab es DURHAM, High Albania, 243 zufolge 

260 katholische Dörfer in der Region Gjakova, wobei nicht klar hervorgeht, ob diese ausschließlich katholisch 

bewohnt waren. 
1146
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Auch die Ortschaften nordöstlich von Ferizaj waren praktisch rein albanisch, einige Dörfer 

waren erst mit der Ankunft der Muhaxhir aus der Region Niš neu gegründet worden.
1150

 In 

der Kaza Priştine lebten in 19 von 40 Dörfern Muhaxhir, in acht von diesen Dörfern waren 

Muslime erst seit 1878 ansässig, so beispielsweise in Gračanica und Lipjan, und in vier 

dieser Ortschaften entstand eine muslimische albanische Mehrheit, so in Kruševac, 

Globoderica, Konjuh und Rujica.
1151

 Auch im Sancak Gilan zeigten sich die Auswirkungen 

der Ansiedlung. Hier lebten in 18 von 90 – zum Teil nur wenige Häuser zählenden – Dör-

fern Muhaxhir, elf davon waren bis 1878 rein serbisch gewesen – hiervon blieben neun 

auch nach 1878 mehrheitlich serbisch, so unter anderem Srpska Kamenica und Vrbovac. 

Zwei Dörfer waren aber nun mehrheitlich muslimisch geworden. Auch in weiteren fünf 

Dörfern, die zuvor muslimisch und christlich bewohnt waren, änderte sich die Bevölke-

rungszusammensetzung zu mehrheitlich muslimischen Ortschaften.
1152

 

Wie sich zum Teil auch in den Dörfern sprachlich und konfessionell segregierte Dorf-

viertel herausbilden und hierdurch sogar neue Dörfer entstehen konnten, zeigt das Beispiel 

von Nerodimja (serb. Nerodimlje). Nušić zufolge umfasste das Dorf zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts zwei Mahale – Gornje Nerodimlje (alb. Nerodimja e Epërme) und Stojkoviće 

–, die beide abgesehen von einigen albanischen Häusern nahezu ausschließlich von Serben 

bewohnt waren.
1153

 Ursprünglich hatte das Dorf auch das albanisch geprägte Viertel 

Nerodimje e Poshtme umfasst. Da sich hier jedoch viele Albaner angesiedelt hatten, löste 

es sich schließlich von den beiden anderen Mahale und bildete ein eigenes Dorf, das 70 

Häuser zählte, von denen lediglich 15 serbisch, der Rest albanisch war.
1154

 Auch nordöst-

lich von Ferizaj bildeten sich sprachlich-ethnisch und religiös segregierte Dorfviertel. So 

zählte das Dorf Svrčin sieben albanische Häuser, eine eigene Mahale von Svrčin bildete 

Babuš/Srpski Babuš, das zehn serbische Häuser zählte, die jedoch zu einer Familie zählten, 

die dem Viertel, das sich später als eigenes Dorf entwickelte, den Namen gegeben hatte.
1155

 

Auch manche größeren Ortschaften konnten einen starken ethnischen Charakter aufweisen. 
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So lebten gemäß Nušić in Kaçanik, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts 200 Häuser zählte, 

ausschließlich Albaner, für „Fremde“ sei es schwierig, in die Stadt zu ziehen.
1156

 

Insgesamt kann folglich festgehalten werden, dass die Dörfer, auch wenn sie in man-

chen Regionen homogener waren, ähnlich wie die Städte häufig von Muslimen und Chris-

ten bewohnt waren. Gerade größere Dörfer besaßen eigene Viertel, die nicht nur religiös 

und ethnisch segregiert waren, sondern sich im westlichen Kosovo teilweise aus unter-

schiedlichen Verwandtschaftsverbänden zusammensetzten.
1157

 Zudem bildeten sich in den 

gemischten Dörfern häufig den Städten vergleichbar eigene Mahale entlang religiöser Zu-

gehörigkeit heraus. Wie in den Städten lebten etwa Muhaxhir in eigenen Vierteln, und lag 

ein Dorf an einem Fluss oder Bach, siedelten Nušić zufolge die verschiedenen religiösen 

Bevölkerungsgruppen auf jeweils einer Uferseite.
1158

 Ähnlich beschrieb auch Elmaz Bib 

Doda die Situation im Dorf Ničpur in der Reka-Region bei Dibra, das von Orthodoxen und 

Muslimen bewohnt war. Zwar waren die Dorfviertel nicht streng religiös getrennt, doch 

wurden die westlichen Teile des Dorfes von Muslimen, die östlichen von Orthodoxen be-

vorzugt.
1159

 Auch in den Dörfern, die lediglich von Muslimen bewohnt waren, gab es 

Stadtviertel, die noch Namen trugen, die auf die frühere Existenz christlicher Bevölke-

rungsgruppen und die soziale Schichtung der Dörfer hinweisen. So umfasste Jastrebov zu-

folge das in Opoja liegende Dorf Blaq (auch Blaç) drei Mahale, von denen eines den 

Namen Popova mahala (alb. mahala priftaj, dt. Priester-Mahala) trug.
1160

 

 

3. Kontakte im öffentlichen Raum 

Wirtschaftsbeziehungen: Der Handel auf dem Markt und Schmuggelgeschäfte 

Engere Kontakte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen kamen im Rahmen 

lokaler Wirtschaftsbeziehungen zustande, die sich auf dem wöchentlich stattfindenden 

Markt abspielten, der vor allem ein Charakteristikum der Städte, aber auch größerer Dörfer 

war. Auch wenn die Märkte, ähnlich den Stadtvierteln, teils nach religiöser und ethnischer 
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258 

Zugehörigkeit der Verkäufer aufgeteilt waren, wie beispielsweise Mitte des 19. Jahrhun-

derts in Tetovo, wo der obere Teil des Marktes stärker muslimisch, der untere stärker sla-

wisch orthodox geprägt war,
1161

 führte der Kontakt zwischen Verkäufern und Käufern zu 

einer Durchmischung der Bevölkerung. Der Markt war somit ein zentraler Treff- und 

Kommunikationspunkt, wo Waren der Handwerker und Bauern sowie Viehzüchter angebo-

ten, aber auch politische Neuigkeiten und Fragen diskutiert und neue Gesetze verlesen wur-

den.
1162

 Gabriel Louis-Jaray, der Kosovo 1910 bereiste, beschrieb den Markt in Mitrovica 

als einen belebten Treffpunkt von Serben, Türken und Albanern: „Les marché est très ani-

mé, et le soir les ruelles sont pleines d’une foule disparate au possible: les Serbes et les 

Turcs y coudoient les Albanais.”
1163

 

Der Markt war häufig ein Ort, an dem Konflikte sowohl zwischen der lokalen Bevölke-

rung und den osmanischen Behörden als auch innerhalb der unterschiedlichen ethnischen 

und religiösen Gruppen ausgetragen wurden. Hierbei bildete der Boykott des Marktes ein 

bewährtes Mittel, um Missfallen an der Reformpolitik des osmanischen Staates zum Aus-

druck zu bringen
1164

 oder eine bestimmte Gruppe von Kaufleuten auszugrenzen.
1165

 Die 

Konflikte auf dem Marktplatz standen teils mit dem wirtschaftlichen Erfolg und dem sozia-

len Aufstieg christlicher Bevölkerungsteile in Zusammenhang. So beneideten in der Wahr-

nehmung Nikola Popovićs Albaner und Türken die Serben um ihren ökonomischen Erfolg, 

weshalb Albaner die Erwerbstätigkeit der Serben zu behindern versuchten, indem sie ge-

kaufte Waren nur zum Teil bezahlten, die Schulden jedoch nicht beglichen und serbische 

Ladenbesitzer infolgedessen ihre Läden schließen mussten.
1166

 Ähnlich berichtete Branislav 

Nušić, dem „Türken” auf seiner Reise von Prishtina nach Shkodra berichteten, dass der 

Handel sich verschlechtert habe und das Geld an Wert verloren habe. Das gegenseitige Ver-

trauen sei verloren gegangen, Rechnungen blieben unbezahlt, und aufgrund offener Kredite 

bestünden Rechtsstreitigkeiten. Eine neue Entwicklung sei außerdem, dass bei der Vermie-

tung eines Hauses der Mietvertrag entgegen früheren Gepflogenheiten schriftlich geschlos-

sen wurde. Wie Nušić festhielt, führten die „Türken“ diese Verschlechterung auf die 

Anwesenheit der Muhaxhir zurück: „Alles Schlechte hat angefangen, seitdem die Muhaxhir 
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erschienen sind.“
1167

 Hier klingt an, wie die Präsenz der muslimischen Flüchtlinge aus dem 

Sancak Niş seit 1878 die Lebensbedingungen auch für eingesessene Muslime im Vilayet 

Kosovo verändern konnte und sich diese benachteiligt fühlten. 

Während serbische Selbstzeugnisse die serbisch-albanischen geschäftlichen Kontakte 

meist konfliktgeladen wahrnehmen, finden friedliche Wirtschaftsbeziehungen, die ethni-

sche und religiöse Grenzen überwanden,
1168

 kaum Eingang in die Erinnerungsliteratur. 

Dass solche existierten, belegen aber serbische Konsulatsberichte, die Schmuggelgeschäfte 

erwähnen, von denen Serben und Albaner profitierten. So waren an dem Waffenschmuggel 

aus Serbien nicht nur Serben, sondern auch Albaner aus Kosovo beteiligt, die mit Erfolg 

zusammenarbeiteten.
1169

 Einem anderen Bericht zufolge schmuggelten ein Serbe und ein 

Albaner gemeinsam Kaffee, Tabak und Zucker. Der serbische Konsul beschrieb, wie der 

Serbe seinem albanischen Geschäftspartner Informationen über einen Waffenschmuggel 

der Serben in Kosovo anvertraute und der Albaner den osmanischen Behörden den Namen 

des Serben nicht verriet, da er diesem die Besa – sein Ehrenwort – gegeben hatte, diesen bei 

der Lokalregierung nicht anzuzeigen.
1170

 

Grundbesitzer und Bauern 

Zu Kontakten zwischen Muslimen und Christen kam es des Weiteren in dem Beziehungs-

geflecht zwischen Grundbesitzern, die sich überwiegend aus albanischen, slawischen oder 

türkischen Muslimen zusammensetzten, und Pachtbauern, die neben Muslimen und Katho-

liken die Mehrheit der orthodoxen Serben umfassten. Begegnungen zwischen dem Gutsher-

ren und seinen Bauern ereigneten sich vermehrt im Sommer, in der Zeit, in der sich die 

Grundbesitzer oft für einen längeren Zeitraum auf ihrem Çiftlik aufhielten.
1171

 Während ein 

Teil der Bauernschaft relativ frei war und sogar eigenes Land besaß, mussten Pachtbauern 

neben der Bewirtschaftung des Gutes teils auch Frondienste, das heißt persönliche Dienst-

leistungen und Arbeiten für ihre Grundherren, aber auch die osmanischen Lokalbehörden 

leisten, wobei muslimische Bauern weitaus weniger Fronarbeit leisten mussten als christli-

che Bauern.
1172

 Mitte des 19. Jahrhunderts hielt Ami Boué diesbezüglich wie folgt fest: 
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„Die Frohnen sind sehr unangenehm; aber wenn sie in gerechter Weise angeordnet 

wären, würden sie erträglich sein, denn der ungarische Bauer schuldet seinem Herrn 

103 Arbeitstage im Jahre und ist nicht besonders unglücklich; der walachische Bauer 

schuldet deren nicht weniger, während sich die Frohnen in der Türkei auf eine viel 

kleinere Arbeitsmenge beschränken. […] 

Nichtsdestoweniger ist es die Unmenschlichkeit der Frohnen, welche die Einwohner 

der Türkei empört. So schickt man Leute mehrere Tage mehrere Stunden von ihrer 

Wohnung weg arbeiten, nimmt auf den Markt kommende Bauern, wie wir zu Janina 

gesehen haben, um vielleicht ganze Tage lang Arbeiten auszuführen, ohne sich da-

rum zu kümmern, was aus ihrer Waare [sic], ihrem Pferde oder Esel wird, wie sie 

sich ernähren, wie sie sich vor der Kälte schützen und wo sie schlafen werden. Man 

treibt diese Rohheit sogar so weit, dass man die ersten Bauern, die man auf der Stras-

se findet, 20 und 30 Meilen weit wegschickt, ohne ihnen Zeit zu lassen, sich entspre-

chend zu bekleiden oder das zu ihrem Unterhalte nöthige Geld zu holen. Wir 

erinnern uns noch immer an jenen Bauern von Dibra, der auf der Strasse weinte, weil 

er seinen Hunger nicht stillen und seinen Oberrock nicht mitnehmen konnte, um sich 

vor einem ausserordentlich kalten Winde zu schützen, und dennoch begab er sich auf 

Befehl der Obrigkeit oder vielmehr irgend eines elenden Kawass nach Monastir, eine 

Reise von nahe an 50 Stunden, den Hin- und Rückweg gerechnet.“
1173

 

 

Zum Teil wurden ganze christliche Dörfer zur Fronarbeit aufgefordert oder gezwungen. 

Hierbei handelte es sich um den Bau öffentlicher Gebäude, Brücken oder Straßen, aber 

auch um die Errichtung von privaten technischen Anlagen wie Wassermühlen, die Grund-

besitzer in Auftrag gaben, oder um Hilfe bei Erntearbeiten.
1174

 Frondienste waren häufig 

verbundenen mit Geldforderungen und Gelderpressungen sowie Raub.
1175

 Die christliche 

Bevölkerung nahm die Forderungen, die teils unter Androhung von Gewalt erhoben wur-

den, nicht immer widerstandslos hin. Nikola Popović beschrieb in seinen Erinnerungen, wie 
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er sich hartnäckig weigerte, Fronarbeit zu leisten.
1176

 Über ähnliche Entwicklungen berich-

tete auch der österreichisch-ungarische Vizekonsul im Sommer 1878: 

 

„In der Nähe von Priština kam es zwischen Muselmännern und griechisch-

orientalischen Christen zu blutigen Schlägereien, wobei beiderseits mehrere Todte 

und Verwundete am Platze geblieben sind. Den Anlass hiezu hatten die 

Muselmänner gegeben, indem Sie die Christen zur Leistung von Frohndiensten bei 

den Erntearbeiten zwingen wollten und Letztere sich gegen die von den Türken 

angewendete Waffengewalt zur Wehre setzten.“
1177

 

 

Während gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der rechtlichen Besserstellung der christli-

chen Bevölkerung auch das Ausmaß der Frondienste zurückging, beobachtete der österrei-

chisch-ungarische Vizekonsul 1905 eine erneute Zunahme von „öffentlichen Gewaltakten“ 

wie beispielsweise der Heranziehung zu Fronarbeiten und der Erpressung von einzelnen 

Personen, aber auch ganzer Dörfer.
1178

 

Serbische Zeitgenossen beschrieben die Haltung muslimischer Beys und Agas gegen-

über ihren orthodoxen Pachtbauern als unterdrückerisch und gewalttätig, und die Lage der 

Pachtbauern als schwierig und teils verzweifelt. Nicht selten würden die Gutsherren ihre 

Pachtbauern von den Çiftliks vertreiben, weshalb sich diese in der schwierigen Situation 

wiederfänden, einen neuen Aga zu suchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
1179

 

Auch fehle bei den Albanern der nachbarschaftliche Zusammenhalt, während bei den Ser-

ben die Gemeinschaft besonders stark ausgeprägt sei, was sich im serbischen Brauch der 

moba (Bittfron) äußere, eine nachbarschaftliche Hilfe in Form gemeinschaftlicher freiwilli-

ger Arbeit im Dorf.
1180

 

Albanische Muslime als Beschützer von orthodoxen Christen und Wächter von Kirchen und 

Klöstern 

Serbische Konsuln und lokale Serben bemühten sich, gute Beziehungen zu lokal und regio-

nal einflussreichen albanischen Muslimen aufzubauen und zu pflegen, um auf diese Weise 
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gewaltsamen Konflikten zwischen Serben und Albanern entgegenzuwirken und einen 

Schutz für die serbische Bevölkerung vor gewaltsamen Übergriffen zu erwirken. Daneben 

waren serbische Diplomaten auf ihren Reisen im Vilayet auch selbst von albanischen Be-

gleitern abhängig, die ihnen als Schutzwache dienten. Über lokale serbische Vertrauensper-

sonen wurden die Kontakte zu Albanern hergestellt. Einem österreichisch-ungarischen 

Konsulatsbericht zufolge wurde während der Reise des serbischen Konsuls Spalajković in 

die Region Peja der serbische Lehrer Bojko aus dem Dorf Banja bei Peja in das Kloster 

Dević gerufen. Dem Lehrer, der „angeblich in sehr guten Beziehungen zum Arnautluk von 

Podgor, Prekorupa und Metoja stehen soll“, gelang es, sechs Albaner für einen Teil der 

Weiterreise als Führer zu gewinnen, die jedoch – so die Einschätzung des Diplomaten – 

„[…] wohl weniger zufolge des persönlichen Einflußes Bojko’s, als vielmehr durch den 

reichen Lohn, den Spalaiković bot – eine Lira pro Mann für einen Weg von 2 Stunden – 

eventuelle Regungen ihres politischen Gewissens niedergekämpft haben mochten.“
1181

 Al-

baner waren darüber hinaus als Klosterwächter tätig, eine Institution, die sich vor dem Hin-

tergrund häufiger Raubüberfälle auf orthodoxe Klöster herausgebildet hatte. Priester und 

Geistliche suchten Wege, um Diebstähle und Überfälle einzudämmen, und traten aus die-

sem Grund mit mächtigen albanischen Muslimen in Kontakt. Jastrebov zufolge, der sich 

auf noch lebendige Überlieferungen in der lokalen Bevölkerung berief, stand beispielsweise 

der Archimandrit des in Korisha (serb. Koriša) bei Prizren gelegenen Klosters Sv. Marko 

Anfang des 19. Jahrhunderts mit lokalen Albanern in freundschaftlichem Kontakt. Indem er 

den Respekt der Albaner gewann, gelang es ihm, diese von weiteren Raubüberfällen auf das 

Kloster abzubringen. Seit dieser Zeit, so Jastrebov, seien die Albaner stolz darauf gewesen, 

dass das Kloster aufgrund ihrer Gunst erhalten geblieben sei, sähen jedoch gleichzeitig an 

dessen Stelle nun lieber eine türkische Tekke.
1182

 

Bekannt ist vor allem das Kloster Visoki Dečani für seine bis in die Zwischenkriegszeit 

währende Praxis der Klosterwächter,
1183

 die die Mönche des Klosters in einer Wahl be-

stimmten. Ganz ähnlich wie im Falle des Klosters Sv. Marko sahen Albaner eine besondere 

„Ehre“ darin, „Wächter und Beschützer“ des Klosters zu sein.
1184

 Daneben spielte serbi-

schen Zeitgenossen zufolge auch der materielle Vorteil dieser Tätigkeit eine wichtige Rolle, 
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da mit der Ausübung des Amtes auch eine finanzielle Entschädigung verbunden war,
1185

 

weshalb innerhalb der verschiedenen albanischen Familien heftige Kämpfe um diese Posi-

tionen ausgefochten wurden. Um Einfluss auf die Stimmen der Mönche zu nehmen, raubten 

die Albaner das Klostervieh. So sollte demonstriert werden, dass die Mönche nicht in der 

Lage waren, ihre Herden zu beschützen, und auf bestimmte Wächter angewiesen waren, die 

sie aus diesem Grund wählen sollten. Die Institution der Klosterwächter war in den Augen 

Jastrebovs deshalb weit mehr mit zahlreichen Komplikationen und Nachteilen für das Klos-

ter verbunden als eine Hilfe. Während der Dauer der Wächterwahl hielten sich die albani-

schen Wächteranwärter mehrere Tage im Kloster auf und lebten auf Kosten der Mönche, 

wogegen selbst die osmanischen Behörden nicht vorzugehen in der Lage waren. Jastrebov 

zufolge war zum Schutz vor Raubüberfällen in der Vergangenheit auch eine Mauer um das 

Kloster errichtet worden, die jedoch in der Folgezeit von Albanern zerstört worden sei. In 

den 1860er Jahren gab es erneut Bemühungen, eine Mauer um das Kloster zu bauen. Um zu 

verhindern, dass Albaner mit den übrigen Besuchern des Klosters zusammentrafen, sollte 

ein eigener Bereich für Albaner errichtet werden, wo auch ein mehrmals jährlich stattfin-

dender Markt abgehalten werden sollte. Nachdem die Albaner einen Arbeiter getötet hatten 

und die übrigen Arbeiter geflohen waren, entschied der Kadi von Gjakova mit den Mitglie-

dern des dortigen Gerichts, den bereits errichteten Teil der Mauer abzureißen und das Vor-

haben aufzugeben. Die Mönche zahlten dem Albaner, der den Arbeiter getötet hatte, eine 

bestimmte Summe an Geld, damit dieser die Mönche nicht belästige und bedrohe. Jastrebov 

zufolge beraubte dieser aber das Kloster weiterhin bis zu seinem Tode.
1186

 

Muslimisch-christliche Kooperation: Widerstand gegen osmanische Beamte und neue Steu-

ern, Ablehnung des österreichisch-ungarischen Machtzuwachses in Bosnien und dem San-

cak Yeni Pazar, Absprachen vor den jungtürkischen Parlamentswahlen 

Eine weitere Form des Kontakts war der zeitweilige gemeinsame Widerstand von Serben 

und Albanern gegen osmanische Beamte und die Einführung neuer Steuern sowie deren 

Erhöhung. Serbische Konsulatsberichte zeigen, dass albanische Beschwerdeführer auch 

Serben zu ihren Versammlungen einluden, um auf diese Weise ihren Forderungen gegen-

über dem osmanischen Staat Nachdruck zu verleihen. Im März 1890 berichtete der serbi-

sche Konsul Branislav Nušić, wie manche „Türken“ in Prishtina auch Unterschriften von 
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„Christen“ für ihr Protestschreiben gegen den Mutessarif in Prishtina sammelte, dessen 

Versetzung sie forderten. Nušić, der seine guten Beziehungen zum Mutessarif in seinem 

Bericht nach Belgrad betonte und festhielt, dieser erweise ihm jeden Gefallen, riet den 

„Christen“, sich ablehnend zu verhalten, um so das Wohlwollen des osmanischen Beamten 

der christlichen Gemeinschaft gegenüber zu erhalten.
1187

 Während in diesem Fall aus dem 

Bericht nicht eindeutig hervorgeht, ob Teile der christlichen Bevölkerung die Klageschrift 

auch tatsächlich unterschrieben, zeigt ein anderer Bericht ein enges Zusammengehen von 

Muslimen und Christen. Als sich im Sommer 1891 die „Türken“ – gemeint sind lokale 

Albaner – in Prishtina in einer Moschee versammelten, um gegen Pläne der osmanischen 

Lokalbehörde zu protestieren, den Sitz des Sancaks von Prishtina nach Mitrovica zu verle-

gen, und auch die Serben aufforderten, an den Versammlungen teilzunehmen, nahmen die-

se die Einladung an und leisteten in der Folge gemeinsam mit den „Türken“ Widerstand 

gegen die Beschlüsse. Ähnliche Entwicklungen vollzogen sich, als der Mufti von Pristhina, 

Mustafa Efendi, abgesetzt werden sollte und die Serben zu den Zusammenkünften der 

Unterstützer des Muftis eingeladen wurden. Bei den Demonstrationen vor der Eisenbahn-

station, an der die Ankunft des neuen Muftis erwartet wurde, nahmen dem serbischen Kon-

sul zufolge 15 bis 20 Serben teil.
1188

 

Auch im Widerstand gegen Steuerreformen lässt sich ein gemeinsames Vorgehen von 

Muslimen und Christen beobachten. So berichtete der österreichisch-ungarische Konsul 

Zambaur 1904 von der Einführung einer neuen Steuer auf Pferde, Ochsen, Kühe und 

Schweine, die die Bevölkerung derart erbittert habe, dass in Sjenica und Novi Pazar „[…] 

eine bisher noch nicht beobachtete Erscheinung – der Zusammenschluß der orthodoxen 

Christen und Mohammedaner zu gemeinsamer Opposition gegen die mißliebige Steuer – 

gezeitigt wurde.“
1189

 In welchem Maße es sich dabei um albanische oder slawische Musli-

me handelte, geht aus dem diplomatischen Bericht nicht hervor, es ist aber durchaus mög-

lich, dass beide Bevölkerungsgruppen vertreten waren. 

Insgesamt scheinen derartige Zusammenschlüsse aber eher eine Seltenheit gewesen zu 

sein. Die serbischen und russischen Diplomaten rieten den Orthodoxen, sich dem Wider-
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stand der Albaner nicht anzuschließen, wie weitere diplomatische Berichte zeigen. So for-

derten beispielsweise mehrere albanische Chefs der Region Peja im März 1905 die Serben 

in Peja auf, ein Bittschreiben an den Sultan zu unterschreiben. In diesem wurde die Begna-

digung aller Personen, die 1903 nach der Niederschlagung der Unruhen in der Region ins 

Exil nach Kleinasien geschickt worden waren, die Herabsetzung und Abschaffung gewisser 

Steuern sowie die Bildung eines Notabelnrats gefordert, ohne dessen Zustimmung der 

Mutessarif von Peja keine Entscheidungen treffen dürfen sollte. Die Serben, die den russi-

schen Konsul in Mitrovica um seine Meinung gebeten hatten, schlossen sich auf seinen Rat 

hin nicht an.
1190

 

Zu Versuchen, eine engere Kooperation zwischen Muslimen und Christen herzustellen, 

kam es vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses Österreich-Ungarns im Sancak 

Yeni Pazar. Die Annexion Bosniens und der Herzegowina 1908 und der seit 1907 erneut 

vorangetriebene Bau der Sandschak-Bahn
1191

 erbitterten Teile der albanischen muslimi-

schen und der serbischen Bevölkerung. Im Sommer 1908 hielten Christen und Muslime im 

Sancak Yeni Pazar mehrere gegen Österreich-Ungarn gerichtete Versammlungen ab, Ser-

ben und Albaner nahmen an anti-österreichischen Zusammenkünften teil und boykottierten 

gemeinsam österreichisch-ungarische Waren. Gleichzeitig führte die „Organisation des 

serbischen Volkes im Osmanischen Reich“ Gespräche mit albanischen Vertretern. So trat 

Bajram Curri in Verbindung zu Bogdan Radenković, dem Vorsitzenden des Zentralaus-

schusses der serbischen Organisation, um die Notwendigkeit eines gemeinsamen Wider-

standes von Serben und Albanern zu diskutieren.
1192

 Besonders stark wurde in der Zeitung 

Vardar, dem Parteiorgan der „Organisation des serbischen Volkes im Osmanischen Reich“ 

die Wichtigkeit einer serbisch-albanischen Zusammenarbeit hervorgehoben. So argumen-

tierte die Zeitung im Oktober 1908, dass Serben und Albaner dem weiteren Vordringen 

Österreich-Ungarns, das Zwietracht zwischen Albanern und Serben säe, gemeinsam wider-

stehen müssten: 

 

„Im Interesse der Serben und Albaner, und auch im Interesse der gemeinsamen Hei-

mat, ist es, dass sich die serbisch-albanischen Beziehungen möglichst bald verbes-

sern. Die serbisch-albanische Gemeinschaft dieser Gegenden muss jener kräftige 

Wall sein, an dem alle Ziele der räuberischen österreichischen Politik zerbrechen 
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werden. Diese Gemeinschaft muss auch der Kern sein, aus dem sich der Bund der 

Balkanvölker entwickelt, […]. Österreich-Ungarn darf nicht einen Schritt weiter. Es 

ist bereits zu weit in das Land der Balkanvölker eingedrungen […] Angesichts dieser 

Gefahr sollen und müssen alle unbedeutenden Betrachtungen aufhören, alle persönli-

chen Rechnungen, damit eine serbisch-albanische Verständigung umso schneller ent-

steht […].“
1193

 

 

Als Ziel wird hier eine Verbesserung der albanisch-serbischen Beziehungen formuliert, 

wodurch deutlich wird, dass diese nicht gut waren oder als nicht gut wahrgenommen wur-

den. Gleichzeitig lehnte aber ein großer Teil der albanischen Notabeln und Chefs eine Ko-

operation mit den Serben grundsätzlich ab. So befürwortete beispielsweise der ins 

jungtürkische Parlament gewählte albanische Bey Fuad Pascha aus Prishtina eine Zusam-

menarbeit mit Serbien und den lokalen Serben. Ähnlich beriet sich Nexhip Bey Draga, der 

Vorsitzende des jungtürkischen Klubs in Skopje und Abgeordneter im jungtürkischen Par-

lament, vor dem Hintergrund der österreichisch-ungarischen Annexion mit dem serbischen 

Konsul in Skopje, mit dem auch Zejnel Bey aus Peja und Bajram Curri in Verhandlungen 

standen. Andere albanische Muslime, wie beispielsweise der Mufti in Prishtina, Mustafa 

Efendi, lehnten eine Zusammenarbeit mit den Serben ab und traten für eine Verständigung 

mit Österreich-Ungarn ein.
1194

 

Zu einer albanisch-serbischen Kooperation kam es auch in der Vorbereitungsphase für 

die Wahlen zum jungtürkischen Parlament im Sommer 1908. In Tetovo verbündeten sich 

Gabriel Louis-Jaray zufolge Albaner und Serben gegen die Bulgaren, und hier unterstützten 

auch albanische Wähler den serbischen Kandidaten Aleksandar Parlić, während die serbi-

schen Wähler in Bitola für den albanischen Offizier Ali Vasfi Efendi stimmten.
1195

 Zu ähn-

lichen Versuchen kam es im Februar 1912 während der Vorbereitungen für die 

jungtürkischen Parlamentswahlen 1912. Im Sancak Üsküb unterstützten die oppositionellen 

Albaner die Exarchatspartei, mit der sie ein Abkommen schlossen. Oppositionelle wie Ha-

san Prishtina und Nexhip Draga versuchten, auch die lokalen Serben von einer Kooperation 

bei den Wahlen zu überzeugen. Die Gespräche mit serbischen Vertretern, die in engem 

Kontakt zum serbischen Konsul in Skopje standen und sich mit diesem absprachen, schei-
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 Vardar, 12. Oktober 1908. 
1194
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terten jedoch, da sich die Serben für ein Zusammengehen mit den Jungtürken entschie-

den.
1196

 

 

4. Das Private: Freundschaft und Heirat 

Die zur Verfügung stehenden Quellen thematisieren nur selten den privaten Lebensbereich 

der Freundschaft und Heirat, so dass auch nur begrenzt Aussagen über das Ausmaß und die 

Bedeutung von derartigen Beziehungen zwischen Muslimen und Christen getroffen werden 

können. Dennoch soll hier versucht werden, diesen Aspekt näher zu beleuchten. 

Freundschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen 

Zwar mag die Feststellung, dass zwischen Serben und Albanern auch enge, individuell ge-

staltete Freundschaften existierten, trivial erscheinen, dennoch sollen hier einige Beispiele 

angeführt werden, um zu verdeutlichen, dass eine Darstellung verkürzt ist, die ausschließ-

lich Gegensätze, Spannungen und Konflikte betont. Gegenseitige Hilfestellung war ein 

wichtiger Grund für Freundschaften, die sich häufig im Rahmen nachbarlicher Verhältnisse 

entwickelten. Nušić, der die Vertreibung der Muhaxhir aus dem Sancak Niş 1877/78 the-

matisierte und beschrieb, wie diese ihre alte Heimat vermissten, ging auf die Gespräche ein, 

die er mit seinem Friseur in Prishtina, Halit, einem Muhaxhir aus Prokuplje, führte, der 

häufig von der Freundschaft mit seinem Nachbarn, einem orthodoxen Priester, erzählte: 

 

„Wenn Halits Vater nicht zu Hause ist, kümmert sich Pop Ilija um die Familie, und 

wenn Pop Ilija irgendwo unterwegs ist, so kümmert sich Halits Vater auch um dessen 

Familie und Kinder. Pop Ilija hatte das Recht, jeden im Nachbarhaus zu verprügeln, 

wenn er nicht gehorchte, und Halits Vater konnte nicht einmal seine Tochter verhei-

raten, ohne sich mit Pop Ilija beraten zu haben.“
1197

 

 

Nušić berichtete von einem ehemaligen serbischen Lehrer in Prishtina, Stevan Marković, 

der 1890 die erste serbische Buchhandlung in Prishtina eröffnete, dass dieser keine Schwie-

rigkeiten hätte, mehrmals im Jahr das gesamte „Arnautluk“ zu bereisen. Er sei ein Einhei-
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mischer, alteingesessen und habe „mehr Freunde unter den Albanern als unter den Ser-

ben.“
1198

 

Freundschaftliche und gutnachbarliche Verhältnisse offenbarten sich gerade während 

gewaltsamer Zusammenstöße, wie eine Bemerkung des österreichisch-ungarischen Vize-

konsuls in Prizren zeigt, der im Juni 1876 von einem drohenden Überfall auf die Serben in 

Gjakova durch albanische Muslime berichtete und festhielt, dass die Serben zu „befreunde-

ten Arnauten“ flüchteten.
1199

 Ähnlich beschrieb der Vizekonsul auch im Februar 1878, dass 

Başıbozuks das Waffenlager eines serbischen Waffenschmiedes überfielen und sich ein 

Kampf entwickelte, in dessen Verlauf sich der Serbe „in das Nachbarhaus eines ihm be-

freundeten Muselmanen“ flüchtete.
1200

 Aber auch Serben unterstützen ihre muslimischen 

Nachbarn nach Möglichkeit. Als 1885 albanische Muslime aus Luma das Dorf Lubi südli-

che von Prizren überfielen, eilte ein orthodoxer Priester, der in der Nähe des Dorfes ein 

altes Kloster bewohnte, seinem muslimischen Dorfnachbarn zur Hilfe und erschoss angeb-

lich fünf Angreifer.
1201

 

Derjenige Aspekt von Freundschaft, in dessen Rahmen einflussreiche albanische Mus-

lime Christen Schutz vor Gewalt boten, wird auch in den Erinnerungen Nikola Popovićs 

deutlich. So beschrieb dieser den Hoca-başı Alija Mula Alić in Banjska bei Peja, der 26 

Dörfer der Region Banjska gegenüber den osmanischen Behörden vertrat und in dieser 

Funktion insbesondere für die Steuerabgaben zuständig war, als „serbischen Freund […]. In 

diesen Dörfern ließ er nicht zu, dass den Serben was auch immer für ein Leid durch Türken 

oder Arnauten zugefügt […] werde.“ Obwohl er vom Waffenschmuggel der Serben ge-

wusst habe, verriet er diese nicht.
1202

 Eine ähnliche Funktion scheint auch die Blutsbrüder-

schaft zwischen Albanern und Serben gehabt zu haben. So hielt Jastrebov bezüglich der 

Bevölkerung in der Region Peja, Gjakova und Prizren fest, dass er Christen kenne, die be-

gonnen hätten, sich zu einem bestimmten albanischen Stamm zu zählen, mit dem Ziel, sich 

mit den „Arnauten und den Arnautaši“ zu verbrüdern, damit sie im Falle von Gewalt 

Schutz fänden. Vor allem diese Gewalt habe die Christen zur „Arnautašisierung“ und dann 

zum unvermeidbaren Wechsel des Glaubens geführt.
1203

 Der österreichisch-ungarische Vi-

zekonsul Rappaport hielt über die albanischen Stämme wie folgt fest: 
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„Bekanntlich besteht zwischen einzelnen, oft weit entfernten Stämmen in diesem 

Theile der Balkanhalbinsel – ohne Rücksicht auf Nationalität, Religion und Staatsan-

gehörigkeit, von alters her ein eigenthümliches Verbrüderungsverhältniss [sic] (alba-

nesisch kurzweg miksī = Freundschaft). 

Die Angehörigen dieser Stämme besuchen sich nämlich periodisch, gewähren sich 

Gastfreundschaft – bei Gleichheit der Religion heiraten sie auch unter einander. 

Ein solches Verhältnis besteht z. B. zwischen den Kuči (in Motenegro)
1204

 und ein-

zelnen Clans der Kastrati und Klementi und dergleichen. Merkwürdigerweise erfuhr 

ich nun, dass dasselbe auch zwischen den serbisch-orthodoxen Vasojević (in der 

Südwestecke Montenegro’s)
1205

 und den als fanatisch berüchtigten albanesisch-

mohammedanischen Krasnići (nördlich vom Drin benachbart mit den Merturi, Nikaj, 

Bitüći u.s.w.) der Fall sei; obzwar die Vasojević schon seit Jahren wegen Feindschaft 

mit den Einwohnern von Gusinje, Ipek und Rugova nicht zu den Krasnići reisen 

können, sollen fast alljährlich Angehörige des letzteren Stammes sich zu den 

Vasojević begeben […].“
1206

 

 

Auch die gegenseitige Beeinflussung von Alltagsgewohnheiten legt einen engen Kontakt 

zwischen Teilen der albanischen und serbischen Bevölkerung nahe. So übernahm Nušić 

zufolge die serbische Bevölkerung gewisse Hochzeitsbräuche von den „Türken“. Frauen 

würden sich die Haare und Augenlider färben, und ähnlich wie bei den Albanern gebe es 

einen Fahnenträger (bayraktar) bei einer Hochzeit auf dem Land, der den Gästezug anführ-

te.
1207

 Mackenzie und Irby beschrieben wiederum, wie sich serbische Schulkinder als Be-

grüßung zu ihren Füßen niederwarfen und der lokale Lehrer erklärte, dies hätten ihnen „die 

Türken“ beigebracht.
1208

 Auch bei einer Betrachtung freundschaftlicher Verbindungen zwi-

schen albanischen Katholiken und albanischen Muslimen fällt auf, dass die Quellen eher 

selten derartige Beziehungen erwähnen.
1209

 Dass gute Verhältnisse zwischen Serben und 

Albanern innerhalb Teilen der serbischen Bevölkerung nicht gutgeheißen oder sogar abge-
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lehnt wurden, legt ein österreichisch-ungarischer Konsulatsbericht aus Prizren vom Mai 

1914 nahe. Đoka Matić, der Vorsteher des nach dem 1. Balkankrieg 1912/13 eingerichteten 

serbischen Verwaltungskreises Prizren, war dem Bericht zufolge bei den Prizrener Serben 

„[…] nicht sonderlich beliebt, da er angeblich die Mohammedaner, entgegen den wahren 

serbischen Interessen, welche die Säuberung des Landes von den Mohammedanern erhei-

schen, in Schutz nahm.“
1210

 

Heiratsverbindungen 

Auch über Heiratsbeziehungen äußern sich die Quellen nur spärlich. Insgesamt scheinen 

Heiratsverbindungen in den überwiegenden Fällen innerhalb der jeweiligen Konfessions- 

und Sprachgemeinschaft geschlossen worden zu sein. So hielt Ami Boué 1840 fest: 

 

„Die Heiraten in der Türkei finden in der Regel nur unter Personen desselben Volkes 

und desselben Glaubensbekenntnisses statt. Eine Ausnahme bilden die Ehen von 

Türken mit Zigeunermädchen, während der umgekehrte Fall niemals eintritt. […] 

Auch sind die Ehen katholischer oder griechischer Albanesinnen mit mohammedani-

schen Albanesen zu erwähnen, in den Augen der Geistlichkeit natürlich ein Greuel 

[sic], obwohl ebenso natürlich wie unsere Mischehen, wenn man die Beziehungen 

der verschiedenen Bewohner Albaniens unter einander bedenkt. Wir sahen selbst 

einen solchen Fall in Ipek. Die Griechen fanden es schändlich, dass eine Katholikin 

sich in die Arme eines Moslims werfe […].“
1211

 

 

Gleichzeitig wird hier deutlich, dass innerhalb der albanischen Bevölkerung auch über 

Konfessionsgrenzen hinweg Ehen zwischen Katholiken und Muslimen geschlossen wur-

den, deren entschiedener Gegner die Geistlichkeit war. Ein Beispiel für Heiratsbeziehun-

gen, die sich in einem konfessionellen Rahmen, aber zwischen unterschiedlichen 

Sprachgruppen abspielten, stellt das gemischtsprachige Vrnavokolo dar, ein Dorf in der 

Nähe von Stublla, wo slawische Katholiken gerne albanische katholische Frauen heirateten. 

Enge Heiratsbeziehungen existierten gerade zwischen slawischen Katholiken von 

Vrnavokolo und albanischen Katholiken von Stublla.
1212
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Heiratsverbindungen zwischen slawischen und albanischen Muslimen scheinen hinge-

gen seltener gewesen zu sein, auch wenn hier teils sehr enge Freundschaftsnetzwerke bei-

spielsweise in der Region Novi Pazar und Mitrovica bestanden.
1213

 Jastrebov zufolge 

gingen etwa die slawisch muslimischen Goranen auch nach ihrer Konversion zum Islam 

keine Eheverbindungen mit albanischen Muslimen der angrenzenden Region Luma ein, 

ganz im Gegensatz zu albanischen Muslimen der Landschaft Opoja, mit denen die Goranen 

Heiratsbeziehungen pflegten, wobei diese diejenigen Dörfer bevorzugten, in denen die 

Frauen noch Serbisch sprachen.
1214

 Für die slawisch orthodoxe männliche Bevölkerung war 

es hingegen üblich, innerhalb der eigenen sprachlichen und konfessionellen Gemeinschaft 

zu heiraten, während die Frauen auch muslimische Männer heirateten. So hielt etwa Ami 

Boué fest: 

 

„Die Serben vermählen sich mit Bulgarinnen, sowie auch die Bulgaren mit Serbin-

nen; aber sie würden es für sündhaft halten, türkische Frauen zu nehmen, die ihnen 

(nicht so aber den Griechen) wegen des Mangels der Taufe für unrein gelten. […] 

Die Türken nehmen ebenfalls Griechinnen und Slavinnen zu Weibern. Diese Ehen 

haben oft den Glaubenwechsel der Frau zur Bedingung; manchmal geht man jedoch 

davon ab und gestattet ihr, dem alten Bekenntnisse treu zu bleiben, […].“
1215

 

 

Ausführlich beschrieb Branislav Nušić die Heiratstraditionen innerhalb der serbischen Be-

völkerung im östlichen heutigen Kosovo. Mitbedingt durch den Brauch, die Mädchen nicht 

selten bereits kurz nach der Geburt
1216

 an die Familie des zukünftigen Ehemannes zu „ver-

kaufen“, flohen Mädchen oder wurden entführt, um einer ungewollten Heirat zu entgehen 

oder um eine Heirat mit jemandem einzugehen, den die Familie ablehnte. Häufig würden 

sie auch zu „Arnauten“ flüchten: 

 

„Wenn Mädchen fliehen, gehen sie gewöhnlich in die Stadt, zum Erzpriester, oder in 

ein anderes Dorf, zum Priester. Aber es kommt vor, damit es sicherer ist, dass sie 

                                                 
1213

 Vgl. Kapitel V.1. 
1214

 JASTREBOV, Stara Srbija, 128. 
1215

 BOUÉ, Die europäische Türkei. Bd. 1, 633. 
1216

 Ähnlich auch Boué: „Albanesen, Griechen und Zigeuner, wie auch die Slaven pflegen bei Heiraten ihrer 

Kinder die Neigungen derselben meist sehr wenig zu Rathe zu ziehen. Man verlobt die Kinder, die noch in der 

Wiege liegen, aus blossen Familienrücksichten, ja man macht ihnen sogar ein Geheimniss daraus, bis sie das 

erforderliche Alter, nämlich 12 Jahre für die Mädchen, 18 Jahre für die Jünglinge, erreicht haben, und ver-

pflichtet sie gleichwohl, sich diesen thörichten Entscheidungen zu unterwerfen.“ Vgl. BOUÉ, Die europäische 

Türkei. Bd. 1, 635. Siehe auch S. 636. 
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auch zu einem Arnauten, der ein treuer Freund des jungen Mannes ist, flüchten. Der 

Arnaut versteckt sie in seinem Harem bei seinen Frauen und da ist sie sicherer. Aber 

sehr oft kommt es auch vor, dass der Arnaut das Mädchen für sich behält, wenn sie 

ihm gefällt. Die Arme sieht weder ihren Jungen noch ihre Eltern je wieder, dennoch 

kommt es aber sehr häufig vor, dass man zu einem Arnauten flüchtet.“
1217

 

 

Wie in den bereits dargelegten Fällen, stellte auch Nušić die Fähigkeit der Albaner, Schutz 

zu geben, heraus. Hier scheint folglich die Schutzfunktion mancher Albaner so stark über-

wogen zu haben, dass auch die Gefahr einer ungewollten und erzwungenen Heirat in Kauf 

genommen wurde. Während in den Quellen Zwangsheirat und damit verbundener Raub
1218

 

orthodoxer Mädchen durch Muslime häufig adressiert werden, werden selbstgewählte Ehe-

schließungen selten beschrieben. Sicherlich gab es aber auch diese, wie ein österreichisch-

ungarischer Konsulatsbericht belegt. Diesem zufolge verließ eine serbische Frau aus der 

Umgebung von Peja ihren Mann und ihre drei Kinder, um einen „Arnauten“ zu heiraten.
1219

 

 

5. Religiosität und religiöse Praxis im Alltag 

Während Freundschaft und Heirat in den Quellen schwieriger zu fassen sind, werden religi-

öse Glaubensvorstellungen und die religiöse Praxis eingehender thematisiert, wobei euro-

päische Beobachter gerade von den synkretistische Formen religiösen Lebens fasziniert 

waren und diese deshalb besonders häufig beschrieben. Im Folgenden wird in einem ersten 

Schritt nach islamischen und christlichen Glaubenshaltungen und deren Ausdrucksweise 

sowie der Bedeutung von Religion im Alltag gefragt, um dann anschließend transreligiöse 

Praktiken bei Muslimen und Christen genauer zu beleuchten. 

Islamische Glaubenspraxis 

Die Bedeutung von Religion im Alltag und wie intensiv diese gelebt wurde, konnte sehr 

stark variieren und war von verschiedenen Faktoren abhängig. Während sich wohl die 

meisten Muslime der umma, der Gemeinschaft aller Muslime, zugehörig fühlten, bildete die 

religiöse Praxis in manchen muslimischen Kreisen eine wichtigere Komponente des Alltags 

als in anderen. Die islamische Religionszugehörigkeit bestimmte den rechtlichen und sozia-
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len Status in der Gesellschaft, der – wie bereits dargelegt – bis zu den Reformen im 19. 

Jahrhundert, faktisch aber auch danach im Vergleich mit den Christen ein höhergestellter 

war. Religion bildete einen zentralen Bestandteil muslimischer Selbstverortung und der 

Abgrenzung gegenüber anderen sozialen Gruppen. Gleichzeitig bedeutete dies nicht unbe-

dingt, dass religiöse Praktiken im Alltag strikt und immer eingehalten wurden. Während der 

Islam im urbanen Raum, insbesondere in Prizren und Skopje, stärker präsent war, prakti-

zierte die bäuerliche Bevölkerung auf dem Land und im Gebirge ihren Glauben weniger 

intensiv. Auch innerhalb erst rezent islamisierter Bevölkerungsgruppen scheinen religiöse 

Praktiken nicht so stark verwurzelt gewesen zu sein.
1220

 Jastrebov zufolge war beispiels-

weise das religiöse Wissen der albanischen Muslime in der Region Opoje sehr oberfläch-

lich, was sich seiner Meinung nach darin zeigte, dass nahezu alle Dorfbewohner sehr 

wenige Kenntnisse über ihren Glauben hatten. Sie wüssten lediglich von dem Fastengebot 

während des Ramadan und dem Bayramsfest am Ende des Fastenmonats. Tatsächlich wür-

den die „absurdesten“ Auffassungen von Gott, dem Paradies und der Hölle existieren, die 

ihnen von Hodschas eingeflößt würden, die sie während des Ramadans besuchten.
1221

 Hier 

zeigt sich, wie sich die mangelnde Präsenz islamischer Geistlicher und deren seltene Auf-

enthalte, die sich auf wichtige religiöse Feiertage beschränkten, sicherlich auf die begrenzte 

Praxis und wenig vorhandenes religiöses Wissen auswirken konnten, ganz ähnlich wie in 

christlichen Bevölkerungsgruppen, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird. 

Eine herausragende Bedeutung besaßen sowohl im städtischen als auch im ländlichen 

Raum die größeren religiösen Feste wie Ramadan, Bayram und Kurban Bayram, an denen 

die Dorfbevölkerung, die sonst ihren Glauben weniger intensiv lebte, die nächstliegende 

Moschee besuchte.
1222

 Auch religiöse Bestattungsbräuche spielten eine wichtige Rolle.
1223

 

Vor allem wurden aber bestimmte Rituale wie das Fasten während des Ramadans und die 

Beschneidung junger Knaben im städtischen und ländlichen Raum eingehalten,
1224

 während 

hingegen in Gebirgsregionen einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht zufolge 

viele Muslime nicht beschnitten waren.
1225

 Insbesondere das Fastenbrechen am Ende des 

Ramadan und der Kurban Bayram sowie die Beschneidung waren nicht nur religiöse Ereig-
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nisse, sondern stellten gleichzeitig gesellschaftliche Höhepunkte dar, zu denen nicht nur 

Familienangehörige, sondern auch Freunde und Nachbarn eingeladen wurden und an denen 

je nach Größe auch das gesamte Dorf teilnehmen konnte. Wie Doda festhielt, fand die Be-

schneidung meist im Alter zwischen zwei und 14 Jahren statt, manchmal aber auch erst 

kurz vor der Hochzeit, da diese Voraussetzung für eine Ehe war. In Dörfern, in denen ein 

Arzt nur periodisch anwesend war, wurden meist mehrere Kinder gleichzeitig beschnitten. 

Mit dem Ritual waren große Feierlichkeiten verbunden, an denen oft mehrere Familien teil-

nahmen und deren Kosten jeweils eine Familie trug. Doda beschrieb das Ereignis wie folgt: 

 

„Eingeleitet wird das Fest dadurch, dass der Veranstalter einen Arzt und Musikanten 

kommen lässt, ein oder zwei Rinder schlachtet und seine Verwandten und Bekannten 

einlädt. An diesem Festmahle dürfen übrigens unbekannte Fremde teilnehmen. Sämt-

liche zur Beschneidung bestimmte Kinder versammeln sich nebst ihren männlichen 

Verwandten gleichfalls im Hause, wo das Fest stattfinden soll. Man führt sie dann in 

ihren besten Kleidern durch das Dorf, damit sie sich zeigen. […] Nach dem Gast-

mahle sperrt man die zuweilen bis zu 100 Kinder in ein Zimmer ein, die ja begreifli-

cherweise vor der Operation Angst haben, um ein Entweichen zu verhindern, 

während in einem anderen Zimmer Betten hergerichtet werden. Dann holt man die 

Kandidaten nacheinander aus dem Kinderzimmer einzeln zur Beschneidung heraus. 

[…] Damit das Schreien während der Operation im Kinderzimmer nicht gehört wer-

de und die dort befindlichen Kinder nicht in Angst geraten, spielt während der gan-

zen Zeit die Musik im Hofe. Außerdem rufen im kritischen Augenblicke alle im 

Zimmer anwesenden Männer ‚Ah! Ah!‘ und klatschen in die Hände. Sobald das be-

schnittene Kind ins Bett gelegt ist, gibt man ihm einen Haufen Süßigkeiten zu es-

sen.“
1226

 

 

An unterschiedlichen rituellen Zeremonien nahmen auch die Anhänger der verschiedenen 

Derwischorden teil, die sich in den Tekke um einen Scheich gruppierten und deren Glau-

benspraxis durch eine starke Vermischung islamischer und christlicher Elemente gekenn-

zeichnet war. Wie sich exemplarisch an den Gewohnheiten der Rifā’iyya-Anhänger in der 

Umgebung von Gjakova zeigen lässt, unterschieden sich Glaubensinhalte und Glaubens-
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praxis der Derwische zum Teil erheblich von jenen sunnitischer Muslime. So wurden bei 

Ersteren bestimmte Regeln des Islam nicht so streng gehandhabt und etwa das Trinken von 

Alkohol erlaubt oder das Fasten während des Ramadans nicht eingehalten.
1227

 

Ein durchgängig wiederkehrendes Motiv in europäischen Konsulatsberichten und Rei-

sebeschreibungen sowie in der serbischen Erinnerungsliteratur ist das Bild der „fanatischen 

Muslime“. So hielt beispielsweise der österreichisch-ungarische Vizekonsul Lippich 1874 

fest: 

 

„Das muselmännische Element kann als ein im Ganzen ziemlich fanatisches be-

zeichnet werden, namentlich in den Städten. In Skopia fand ich vor allen anderen ei-

nen sehr schlechten Geist gegen die christlichen und fremden Einwohner vor. 

Besonders haben die Lezteren von dem religiösen Fanatismus der dortigen Musel-

männer zu leiden, weil diese, dem europäischen Wesen überhaupt sehr abgeneigt, 

noch in den Händen einiger äußerst verwegener Derwische sind, gegen welche die 

Regierung leider eine ganz unbegreifliche Nachsicht übt. […] Die albanesischen Ge-

birgsstämme sowie ihre Stammverwandten im Sandschak von Nissa, im 

Kossovofelde und Karadag […] tragen zwar religiösen Fanatismus zur Schau, ste-

cken aber so voll von allerhand Aberglauben, kümmern sich so wenig um religiöse 

Pflichten und sind sich ihres Renegatenthumes so wohl bewußt, […].“
1228

 

 

Der österreichisch-ungarische Vizekonsul Jelinek äußerte sich 1878, also nur vier Jahre 

später, wesentlich zurückhaltender: „Die Haltung des Volkes in den Städten ist, bis auf eine 

in großer Minderheit befindliche fanatische Fraktion eine ruhige […]“.
1229

 Die beiden Zita-

                                                 
1227
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te verdeutlichen zum einen, wie sehr die Denkkategorien der jeweiligen Beobachter deren 

Wahrnehmung beeinflussten, wobei gerade Lippich eine deutlich wahrnehmbare kritische 

und sogar ablehnende Haltung gegenüber Muslimen und Türken einnahm. Zum Zweiten 

zeigen Lippichs Aussagen, dass „religiöser Fanatismus“ keinesfalls gleichbedeutend war 

mit einer ausgeprägten religiösen Praxis, die trotz eines vorhandenen „Fanatismus“ eher 

bescheiden sein konnte. „Muslimischer Fanatismus“ bezog sich vielmehr auf Aspekte des 

Zusammenlebens von Muslimen und Christen und welche Haltung Muslime gegenüber 

Christen, aber auch gegenüber Versuchen des osmanischen Staates einnahmen, Christen 

mit Muslimen rechtlich gleichzustellen. Der Begriff des „religiösen Fanatismus“ ist folglich 

für die Beantwortung der Fragen nach der Religiosität der Albaner kaum hilfreich und we-

nig aussagekräftig,
1230

 auch wenn manche Zeitgenossen von der Einschätzung, albanische 

Muslime seien nicht „fanatisch“ darauf schlossen, dass diesen Religion an sich nicht wich-

tig sei.
1231

 Tatsächlich unterschieden sich Reisende, Gelehrte, Diplomaten und Publizisten 

im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, wie bereits Peter Bartl festhielt, in ihrer Ein-

schätzung, welche Bedeutung Religion bei den albanischen Muslimen hatte. Während die 

einen albanischen Muslimen religiösen Fanatismus vorwarfen, betonten andere ihre religiö-

se Toleranz.
1232

 Tatsächlich trifft beides zu – so bereits Bartl, der diesbezüglich regionale 

Unterschiede konstatierte und die Meinung vertrat, dass in ethnisch gemischten Grenzge-

bieten wie beispielsweise Kosovo „religiöse Intoleranz“ stärker verbreitet war.
1233

 

Christliche Glaubenspraxis 

Ähnlich wie bei den Muslimen bildeten auch im Leben der christlichen Bevölkerung reli-

giöse Feiertage eine zentrale Komponente. An kirchlichen Feiertagen wie beispielsweise 

Mariä Himmelfahrt pilgerte die orthodoxe Bevölkerung aus weiten Teilen Kosovos, aus 

Prizren, Prishtina, Peja und Mitrovica, in das westlich von Prishtina gelegene Kloster 
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1232

 BARTL, Die albanischen Muslime, 93. 
1233
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Devič, um an den dortigen Feierlichkeiten teilzunehmen.
1234

 Neben dem Kloster Devič be-

saß vor allem das Kloster Gračanica eine besondere Anziehungskraft, wo die Velika Gospa, 

die Feier Mariä Himmelfahrt, eines der wichtigsten kirchlichen Feste darstellte. Gemäß 

Nikola Popović war dies der „fröhlichste Tag für die unterdrückten Serben“, an dem diese 

nicht nur aus dem östlichen Kosovo, sondern auch aus Peja, Gjakova und Prizren nach 

Gračanica strömten.
1235

 

Die slawischen Katholiken Janjevos wurden sowohl von österreichisch-ungarischen als 

auch serbischen Diplomaten als sehr gläubig beschrieben. So bezeichnete Nušić diese als 

„wirklich treue Katholiken“,
1236

 während der österreichisch-ungarische Vizekonsul Lippich 

1874 festhielt: 

 

„Interessant ist die katholisch-serbische Gemeinde von Janjevo, welche bei Tausend-

fünfhundert Seelen zählend, inmitten einer orthodoxen Bevölkerung, ja in unmittel-

barer Nähe der als Wallfahrtsort hochverehrten altserbischen Kirche von 

Gratschanitza, ihren Katholicismus durch den Drang und Sturm der Jahrhunderte 

bewahrt hat, und heut zu Tage nicht minder streng römisch-katholisch ist als ihre von 

allen Seiten sie umschließenden serbischen Stammesbrüder erklärte Schismatiker 

sind.
“1237

 

 

Ähnliche Beschreibungen existieren für albanische Katholiken. Dem österreichisch-

ungarischen Vizekonsul Lippich zufolge waren die „römisch-katholischen Albanesen des 

Amtsbezirkes […], wie ihre Stamm- und Glaubensgenossen in Skutari, sehr strenggläubige 

Katholiken […].“
1238

 Der Franziskanerpater Lovro Mihačević wiederum beschrieb die Al-

baner unabhängig von religiöser Zugehörigkeit als  

 

„[…] fromm, [sie] gehen gerne in die Kirchen und Moscheen, ehren auch sehr ihre 

Priester. Gerne geben sie Almosen, besuchen die Kranken und machen allerlei Ge-

lübde. […] um nichts auf der Welt werden sie ein Fastengebot übertreten. Um eine 
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Kleinigkeit werden sie einen Menschen töten, zur selben Zeit aber für den Glauben 

sterben, wenn derselbe von jemandem beschimpft worden ist.“
1239

 

 

Auf die Bedeutung von Religion verweist ebenfalls die Erklärung einiger albanisch katholi-

scher Fandi im Jahr 1883, „[…] bereit [zu sein], gleich den Muselmännern, in der regulären 

Armee zu dienen und Recruten zu stellen, falls man ihre Religion berücksichtige.“
1240

 Be-

merkenswert ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung des katholischen Erzbischofs 

Trokshi, der 1893 in einem Bericht nach Rom festhielt, die Angehörigen der Mirditen, ge-

meint sind die Fandi, seien „dem heiligen Glauben sehr zugetan, aber möglicherweise mehr 

aufgrund des Ehrprinzips als aufgrund von Überzeugung und Frömmigkeit.“ Ihre Haltung 

stünde im Gegensatz zu den übrigen Katholiken, die sich großteils lediglich an einzelne 

Religionsvorschriften wie etwa die Fastengebote hielten, was nicht zuletzt auf den Mangel 

an Priestern und religiöser Unterweisung zurückzuführen sei.
1241

 Ganz ähnlich wie für mus-

limische Bevölkerungsgruppen bereits festgehalten wurde, führte der Einfluss der Geist-

lichkeit, der in den Städten wesentlich stärker ausgeprägt war als auf dem Land, dazu, dass 

religiöse Praktiken im urbanen Raum stärker verankert waren als auf dem Land.
1242

 

Transreligiöse Praktiken und volksreligiöse Elemente 

Die Tatsache, dass orthodoxe Glaubensinhalte in bestimmten Regionen nicht umfassend 

vermittelt werden konnten, führte sowohl zu einer starken Präsenz volksreligiöser Elemente 

als auch zu einer Vermischung der unterschiedlichen Religionen, die vor allem in der älte-

ren Forschungsliteratur als Synkretismus
1243

 bezeichnet wurde und in vielen Teilen der All-
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tagspraxis im sunnitischen Islam und im Derwischwesen wie auch in Katholizismus und 

Orthodoxie präsent war.
1244

 Reisende, Konsuln und Missionare hielten aus Interesse und 

Verwunderung gerne synkretistische Formen religiösen Lebens fest, während andere For-

men von Religiosität im Verhältnis hierzu seltener beschrieben wurden. Die bedeutet aber 

nicht zwangsläufig, dass synkretistische Formen häufiger als andere verbreitet waren. 

Katholiken und Muslime suchten gleiche Wallfahrtsorte auf, während Muslime auch katho-

lische und orthodoxe Heilige verehrten und zu christlichen Gottesdiensten gingen. Auch 

wurden bestimmte christliche Feiertage von Katholiken wie Muslimen gefeiert. 

Einen besonderen Ruf als Pilgerort genoss zum Beispiel das im südöstlichen Kosovo 

liegende Letnica, wo die Kirche Majka Božja Letnička (die Madonna von Letnica) von 

slawischen und albanischen Katholiken, aber auch von mehrheitlich muslimischen Roma, 

zu einem geringeren Teil auch von Serben und muslimischen Albanern besucht wurde.
1245

 

Die orthodoxen Klöster wurden nicht nur von Christen, sondern auch von Muslimen in ho-

hem Maße verehrt. So berichtete etwa der britische Reisende Edmund Spencer Mitte des 

19. Jahrhunderts, dass das serbische Patriarchatskloster Peć „[…] in high estimation by the 

inhabitants, both Christian and Mahometan […]“ gehalten wurde,
1246

 während die beiden 

Reisenden Mackenzie und Irby festhielten, dass der Mudir von Prishtina das Kloster Dečani 

bewunderte – „[…] as it is the greatest in the world […],“ – wie er sagte.
1247

 Branislav 

Nušić zufolge suchten muslimische Albaner in Fällen von Krankheit auch orthodoxe Pries-

ter und orthodoxe Klöster auf, insbesondere das Kloster Devič, um dort Heilung zu fin-

den.
1248

 Vielfach wird darüber berichtet, dass für Muslime nicht nur Ramadan und Bayram, 

sondern auch christliche Feiertage, häufig zum Missfallen der islamischen Geistlichkeit, 

zentrale Bezugspunkte darstellten. Der österreichische Ethnologe Felix Kanitz berichtete 

um 1888, dass in der Region Opoja die dortigen Muslime auch christliche Feiertage begin-

gen, wobei ihm – wie auch anderen serbischen und serbophilen Beobachtern – dies als Ar-

                                                                                                                                                     
Glaubensinhalte und -praxis als verbindlich festsetzen.“ Vgl. Maurus REINKOWSKI, Kryptojuden und 

Kryptochristen im Islam, Saeculum 54 (2003), 13-38, 17. 
1244

 Vgl. Peter BARTL, Kryptochristentum und Formen des religiösen Synkretismus in Albanien, in: Hans 

Joachim KISSLING/Walther WÜNSCH (Hgg.), Grazer und Münchener Balkanologische Studien. München 

1967, 117-127. Vgl. auch Ulrich BERNER, Heuristisches Modell der Synkretismus-Forschung, in: Gernot 

WIESSNER (Hg.), Synkretismusforschung. Theorie und Praxis. Wiesbaden 1978, 11-26; BARTL, Die 

albanischen Muslime, 87-98; Ulrich BERNER, Untersuchungen zur Verwendung des Synkretismus-Begriffes. 

Wiesbaden 1982. 
1245

 UROŠEVIĆ, Katolička župa Crna gora, 161. Siehe auch DUIJZINGS, Religion and the Politics of Identity, 

37-39. 
1246

 Edmund SPENCER, Travels in European Turkey in 1850. Bd. 1. London 1851, 6. 
1247

 MACKENZIE/IRBY, Travels, Bd. 1, 203. 
1248

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 137. 



280 

gument diente, dass die Albaner dieser Region Nachkommen der ursprünglich slawischen 

Bevölkerung gewesen seien: 

 

„Noch gegenwärtig feiern die dortigen, als reine Arnauten sich geberdenden 

Muhamedaner neben dem Bairam die Tage des heiligen Georg’s und Demetrius’ 

(unter den Namen Hdrelez und Kasim) nach dem orthodoxen Kalender, obschon es 

ihre Hodžas sehr ungern sehen. An diesen Tagen feuern sie Kanonen- und 

Gewehrschüsse ab, verzieren sie ihre Häuser mit Reisig und halten sie die Läden 

gesperrt. Selbst das Christfest ward noch vor wenigen Decennien durch Anzünden 

des ‚badnjak’ (Weihnachtsklotz) begangen; man kam davon ab, weil die Männer, 

welche die Bäume im Walde fällen und oft aus weiter Ferne nach Hause bringen 

mussten, im Winter auf Verdienst nach Macedonien wandern; vielleicht aber auch, 

weil die Hodžas allzusehr dagegen eiferten. […] 

[M]anche Frau zündet am Tage des ehemaligen Hauspatrons ein Licht vor seinem 

Bilde im Geheimen an oder wandert nach Prizren, um dort versteckt eine Kirche ei-

ner christlichen Verwandten zu besuchen. Am božić, dem Weihnachtsfeste, hört man 

hie und da noch festliche Lieder ertönen, und zu Brod ward vor Kurzem in einigen 

Häusern selbst der ‚badnjak‘ angezündet “
1249

 

 

Die Tage des Hl. Demetrios und des Hl. Nikolaus, insbesondere aber den Tag des Hl. 

Georg feierten gemäß dem russischen Konsul Jastrebov in Prizren „noch unlängst“ auch die 

dortigen Muslime auf ähnliche Weise wie den Bayram, indem die Männer mit Gewehren in 

die Luft schossen, Ringkämpfe veranstaltet wurden und die Bevölkerung zu Romamusik 

tanzte und türkische Lieder sang.
1250

 Die albanischen Muslime in der Region Siriniq zünde-

ten am St.-Nikolaus-Tag und anderen größeren Feiertagen Kerzen an,
1251

 und in Drajçiq 

(serb. Drajčić), einem Dorf bei Prizren, das 34 orthodoxe und acht muslimische Häuser 

zählte, nahmen gemäß Jastrebov auch die „Vertürkten“ am Tag des Hl. Johannes am Got-

tesdienst teil und brachten Kerzen mit, bekreuzigten sich lediglich nicht.
1252

 Auch Gottes-

dienste wurden teils von Muslimen und Christen besucht. Der Franziskanerpater Lovro 
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Mihačević beschrieb 1913 einen Gottesdienst in der Region der Unter-Dibra (alb. Dibra e 

Poshtëm) im damaligen Bayrak Lurja im heutigen Nordostalbanien: 

 

„Fast könnte man sagen, in Lurija seien die Christen noch halbe Mohammedaner, die 

Mohammedaner aber halbe Christen. Haben wir doch selbst in Lurija im Hause des 

Knez (Dorfältester) gewohnt, der ein Katholik, dessen Bruder aber ein Moslim ist. 

Der eine feiert Weihnachten, der andere den Bajram, des einen Kinder heißen Ivo 

und Petar, des anderen Suljo und Osman. In Lurija gibt der Katholik seine Tochter 

sehr leicht dem Moslem, dieser aber die seinige einem Katholiken zum Weibe. Es 

war gerade Sonntag und da kamen auch die Moslims in die katholische Kirche, we-

nigstens fünf oder sechs, und während der ganzen Messe kniete ein türkisches Weib 

dicht beim Altar.“
1253

 

 

Ganz ähnlich hielt Elmaz Bib Doda fest, dass im Leben der muslimischen Bevölkerung in 

Reka neben anderen Festen ebenso einige christliche Feiertage begangen wurden. Dies wa-

ren Schinźerź (Hl. Georg) Anfang Mai, Schnkrüś (Hl. Kreuz) Ende September und Schmitr 

(Hl. Demetrius) im November, sechs Wochen nach Schnkrüś, wobei Schnkrüś und Schmitr 

„[i]m Allgemeinen […] nur wenig gefeiert […]“ wurden: 

 

„Gegen Ende April geht man überall in Reka daran, die Häuser zu tünchen und zu 

weißen, damit sie am Schinźerź-Tage für den Sommer schön hergerichtet seien. Im 

praktischen Leben hat der Schinźerź insofern Bedeutung, als man an diesem Tage für 

die folgenden sechs Monate Dienstboten aufnimmt. Als Feiertag wird er durch Zube-

reiten und Essen von ndurdhi und tengenitza zwar von der ganzen Familie gefeiert, 

ganz besonders aber von den Kindern. […] Ein weiterer Schinźerź-Brauch ist der, 

dass man an diesem Tage Blumen und grüne, belaubte Äste nach Hause bringt und 

an jedem Fenster und an jeder Türe zwei grüne Äste anbringt. Als letzter Schinźerź-

Brauch ist ein Besuch gewisser Quellen, denen man Zauberkräfte zuschreibt und die 

man nicht kroni, sonst [sic] biguër nennt. Solche Zauberquellen sind u. a. der Bigueri 

Waut, der Bigueri Nitschpurit und der Bigueri Retschit.“
1254

 

                                                 
1253

 MIHAČEVIĆ, Durch Albanien, 117-118. 
1254

 DODA/NOPCSA/ELSIE, Albanisches Bauernleben, 65, 66. Doda hielt weiter (67) fest, dass Frauen am Hl. 

Georgs-Tag zu diesen Quellen gingen, auf nüchternen Magen von dem Wasser tranken und eine Kupfermün-

ze oder ein Stück Stoff bei der Quelle zurückließen. Auf diese Weise glaubten sie, würde sich ihr Schicksal 

zum Guten wenden. Die häufigsten Anliegen, um eine Zauberquelle aufzusuchen, waren eine schlechte Ge-

sundheit, Kinderlosigkeit und Zauberei. Auch Kanitz ging auf die Muslime in Reka ein und hielt fest, dass 

diese den Hl.-Georgs- und den Hl.-Demetrius-Tag feierten. Im Dorf Topoljane wurde der Tag des Hl. Elis als 
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Deutlich wird, wie sich in die Rituale an den Feiertagen Elemente des Volksglaubens 

mischten und kirchlich-religiöse Inhalte kaum vorhanden waren. Als „Feiertage zweiten 

Grades“ bezeichnete Bib Doda Schnkol (Hl. Nikolaus) und Blagavescht (Verkündung Ma-

riä), die auch den Muslimen bekannt seien. Weiter hielt er fest: 

 

„Diese Tatsache erklärt sich aus dem Zusammenleben mit den Orthodoxen. Der Re-

ligionsunterschied hindert die Mohammedaner Rekas auch keinesweges daran, die 

Orthodoxen anlässlich ihrer Osterfeiertage zu besuchen, freilich hauptsächlich um an 

die roten Ostereiern [sic] zu gelangen. Die mündliche Tradition besagt zwar, dass die 

roten Ostereier mit dem Blute eines mohammedanischen Heiligen gefärbt seien, da 

dies aber an dem Geschmacke der Ostereier nicht ändert, trugen die Mohammedaner 

in Reka nie Bedenken, Ostereier anzunehmen.“
1255

 

 

Obiges Zitat veranschaulicht, dass zwischen religiösen Feiertagen unterschieden werden 

muss, die sowohl von Muslimen als auch Christen begangen wurde, wobei es hier nicht 

unbedingt zu engeren Kontakten zwischen den beiden Religionsgruppen kommen musste, 

und jenen, die lediglich von einer Religionsgruppe gefeiert wurden, die andere Gruppe je-

doch als Gäste an den Feierlichkeiten teilnahm. Es fällt auf, dass die Quellen weitaus häufi-

ger über christliche Feiern berichten, die auch Muslime begingen, als umgekehrt. 

Abgesehen davon, dass Christen, wie bereits erwähnt, häufig auch Moscheen besuchten 

oder zum Hodscha gingen, sind Beschreibungen von christlichen Teilnahmen an muslimi-

schen Feiern eher selten. Dem italienischen Jesuitenmissionar Pasi zufolge nahmen 1893 

albanische katholische Fandi gemeinsam mit ihren muslimischen Grundherren an einem 

Bayramsfest in Gjakova teil,
1256

 was auf enge Kontakte in dem Beziehungsgeflecht Grund-

besitzer und Pachtbauern hinweist. Besonders ausgeprägt waren Vermischungen von christ-

lichen und islamischen Elementen bei verschiedenen Derwischorden. Die bereits erwähnten 

Rifā’iyya verachteten Pasi zufolge den Hodscha und „seine Religion“, da diese nicht die 

ursprüngliche von Mohammed überlieferte sei, sondern eine abgewandelte Form darstelle, 

viel eher würden sie mit einem katholischen Priester zusammen sein. Sie verehrten Jesus 

und die Jungfrau Maria und hielten die christlichen Fastenzeiten ein, während sie im Ra-

                                                                                                                                                     
Ali-gjun, in Pobreg und Šitke der Hl. Nikolaus gefeiert. Diese Beobachtungen dienten ihm als Argument, dass 

die albanischen Muslime in Reka ursprünglich orthodox und slawisch gewesen seien. 
1255

 DODA/NOPCSA/ELSIE, Albanisches Bauernleben, 67.  
1256

 CORDIGNANO, L’Albania, Bd. 2, 166.  
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madan nicht fasteten.
1257

 Unter den Derwisch-Heiligen wurde in besonderem Maße Sarı 

Saltuk verehrt, dessen Grabmal auf dem Gipfel des Berges Pashtrik jedes Jahr im August 

am Tage Alis Muslime und Christen aus Nordalbanien und Kosovo besuchten.
1258

 

Häufig dienten christliche Feiertage auch für Muslime als zeitliche Abgrenzung und 

Orientierung. So hielt beispielsweise Bib Doda im Zusammenhang mit der Sommer- und 

Winterweidewirtschaft der Schafe im Hochland und in der Ebene fest, dass die rekanischen 

Hochweiden „[…] Mitte Mai, genauer gesagt drei Wochen nach dem Festtag des heiligen 

Georg […]“ bezogen werden.
1259

 Muslimische Albaner verwendeten christliche Feiertage, 

um eine Besa zeitlich zu befristen. So berichtete der österreichisch-ungarische Vizekonsul 

Jelinek im April 1878 von einer erneuerten Besa in Gjakova, die bis zum Tag des Hl. De-

metrius Ende November Gültigkeit besitzen sollte.
1260

 

Im Zusammenhang mit synkretistischen Formen von Religiosität ist auch das Phäno-

men der sogenannten Kryptochristen zu erwähnen, die im albanischen Siedlungsgebiet be-

sonders zahlreich gewesen zu sein scheinen und deren Zentren in Kosovo in den Gebieten 

um Prizren, Gjakova und Peja
1261

 sowie in der Skopska Crna Gora lagen.
1262

 Auf Albanisch 

auch als laramanë, wörtlich „bunt, gescheckt, doppelgesichtig“, benannt, werden mit dem 

Begriff „Kryptochristen“ Menschen bezeichnet, die zum Islam konvertierten, deren Religi-

onsübertritt jedoch zunächst eher oberflächlich war und die dem Christentum durch religiö-

se Praktiken weiterhin verbunden blieben, dies jedoch zu verheimlichen versuchten. So 

verwendeten Kryptokatholiken beispielsweise in der Öffentlichkeit und insbesondere ge-

genüber osmanischen Behörden muslimische, in privaten und staatsfernen Kontexten je-

doch katholische Namen
1263

 und besuchten sowohl die Moschee als auch den christlichen 

Gottesdienst. Häufig nahm nur der Ehemann den Islam an.
1264

 Die klare Abgrenzung zwi-

schen öffentlicher und privater Religiosität, von der in früheren Forschungsarbeiten meist 

                                                 
1257

 CORDIGNANO, L’Albania, Bd. 2, 152. 
1258

 Die Türbe befindet sich auf der albanischen Seite des Pashtrik-Gebirges. Zu den Legenden um Sarı Saltuk 

vgl. Hasan KALESHI, Albanische Legenden um Sari Saltuk, in: V. GEORGIEV/N. TODOROV/V. TĂPKOVA-

ZAIMOVA (Hgg.), Actes du premier Congrès International des Etudes balkaniques et Sud-Est Européennes. 

Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Sofia 1971, 815-828. Siehe auch KALESHI/KORNRUMPF, Das Wilajet 

Prizren, 206. 
1259

 DODA/NOPCSA/ELSIE, Albanisches Bauernleben, 69. 
1260

 Jelinek an Andrássy, Prisren, 20. April 1878, abgedruckt in: Actenstücke, Bd. 2, 95-96. 
1261

 HAHN, Albanesische Studien. Bd. 1, 18 zufolge nicht weniger als 8000 im Paşalık Prizren. 
1262

 Vgl. Albert RAMAJ, Burime dhe dëshmi. Stublla në dokumente arkivore austriake, shkolla, 

kriptokrishtenizmi në Karadak. St. Gallen 2007. 
1263

 Jastrebov erwähnt, dass die Bevölkerung in Gora teils doppelte Namen, christliche und muslimische, 

getragen wurden. Vgl. JASTREBOV, Stara Srbija, 137. 
1264

 MACKENZIE/IRBY, Travels, Bd. 1, 219. Vgl. ausführlich BARTL, Kryptochristentum; Stavro SKENDI, 

Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans, Slavic Review 26 (1967), 227-246. 
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ausgegangen wurde, wird aber heute mehrheitlich in Frage gestellt und relativiert. So wies 

Maurus Reinkowski darauf hin, dass das Bekenntnis zum Islam „weit mehr sein [konnte] 

als eine rein äußerliche Hülle, der Islam erhielt aber auf keinen Fall die ausschließliche Lo-

yalität der Konvertiten.“ Insgesamt sei der Begriff der „Kryptochristen“ mit Vorsicht zu 

gebrauchen, da er eine Zuschreibung durch Außenstehende sei, in erster Linie durch katho-

lische Missionare der Propaganda Fide. Kryptogläubige unterschieden auch nicht unbedingt 

zwischen einer „äußeren und falschen“ sowie einer „inneren und rechten“ Religion, was 

aber nicht bedeuten musste, dass sie sich überhaupt keiner Unterschiede bewusst wären. 

Auch würde das „Leben zwischen zwei Religion […] nicht allein die Pole des noch gänz-

lich seinen alten Glauben anhängenden Menschen und des den neuen Glauben vollständig 

annehmenden Konvertiten [kennen], sondern viele Grautöne und Mischformen.“
1265

 

Im gesamtalbanischen Zusammenhang, aber auch in Bezug auf Kosovo im Besonderen 

wurden die Bedeutung des Kryptochristentums und die Zahl seiner Anhänger teilweise 

überschätzt und als Argument benutzt, religiöse Identität spiele bei den Albanern keine Rol-

le, und der Islam sei hier „oberflächlich.“ Bereits Nathalie Clayer vertrat jedoch die Mei-

nung, derartige Erscheinungsformen seien kein Beleg für eine nicht oder wenig bis kaum 

ausgeprägte religiöse Identität bei den Albanern.
1266

 Tatsächlich zeigen zeitgenössische 

Quellen, dass Religion und Volksglauben ein zentraler Aspekt im alltäglichen Leben der 

Menschen waren, sich hierbei aber die Grenzen zwischen den Religionen verwischten, die 

Menschen es aber auch nicht als notwendig erachteten, sich in ihrer religiösen Praxis für 

eine der Religionen zu entscheiden, sondern beides lebten. Kryptoreligiöse und synkretisti-

sche Phänomene sind vor allem vor dem Hintergrund des engen Zusammenlebens von 

Muslimen und Christen zu sehen, die muslimische und christliche religiöse Praktiken 

wahrnahmen, nachahmten und übernahmen. Die islamische Rechtslehre selbst begnügte 

sich mit einer formalen Konversion zum Islam, gleichzeitig war aber auch der osmanische 

Staat in abgelegeneren Regionen, insbesondere im Gebirge nur wenig präsent, um vollstän-

dige Konversionen zu kontrollieren, wodurch die Existenz pluraler Glaubenswelten erleich-

tert wurde.
1267

 Kryptochristen nutzten ihren Handlungsspielraum teils geschickt aus, um die 

Vorteile der jeweiligen Religion zu genießen. Das offizielle Bekenntnis zum Islam zeigt 

etwa, welche Wege die Bevölkerung fand, um die rechtlichen und sozialen Vorteile des 

                                                 
1265

 REINKOWSKI, Kryptojuden und Kryptochristen, 21. 
1266

 Vgl. hierzu Nathalie CLAYER, LʼIslam sunnite dans lʼespace albanophone XIXe-XXIe siècle, in: Oliver 

Jens SCHMITT (Hg.), Religion und Kultur im albanischsprachigen Südosteuropa. Wien u. a. 2010, 151-161. 
1267

 REINKOWSKI, Kryptojuden und Kryptochristen, 30. 
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osmanischen Gesellschaftssystems zu nutzen und gleichzeitig ihren Glauben weiter zu 

pflegen; es zeigt möglicherweise aber auch, dass innerhalb der katholischen Bevölkerung 

Ängste vorhanden waren, sich als Christen zu deklarieren. Seit den osmanischen Reformen 

des 19. Jahrhunderts kam es vermehrt dazu, dass sich Kryptokatholiken wieder offiziell als 

Katholiken erklärten. Dies hatte aber nur bedingt religiöse, als vielmehr pragmatische 

Gründe, um einem drohenden Militärdienst, zu dem nun alle Muslime eingezogen werden 

sollten, zu entgehen, und hing mit einer allgemeinen Verbesserung des Rechtsstatus von 

Christen zusammen. 

Neben der Vermischung von islamischer und christlicher Religion waren verschiedene 

Formen von Volksglauben und Volksfrömmigkeit in der lokalen Bevölkerung sehr präsent, 

die auch den Glauben an übernatürliche Kräfte beinhalteten und teils parallel zum islami-

schen und christlichen Glauben existierten. Glaubenswelten waren geprägt durch Hexen, 

Werwölfe, böse Geister und den bösen Blick, wovor Amulette, die am Körper getragen 

wurden, schützen sollten.
1268

 So hielt etwa Mihačevic über die Albaner fest: 

 

„Die Sonnen- und Mondfinsternisse halten sie für Teufelsspuck, und wenn sich Son-

ne oder Mond verfinstern, wird fleißig geschossen, um das Gestirn von der Umar-

mung Satans zu befreien. Sie glauben an Vampyre, Alpdrücken, Feen und Vilas, 

dann an ‚Dschins‘, den bösen Blick und ähnliches. Gegen alles dies helfen ihnen die 

verschiedenen Amulette, die sie sich von Priestern oder auch Hodschas anfertigen 

lassen.“
1269

 

 

Von der heilbringenden Wirkung von Amuletten war auch die orthodoxe Bevölkerung 

überzeugt. So berichtete Nušić, dass Serben bei schweren Krankheiten, die sie auch als 

Schicksal, als Fluch oder Hexerei betrachteten, Priester riefen, die Kranken in ein Kloster 

oder eine Kirche brachten, aber auch zu einem Hodscha gingen, damit dieser ihnen ein 

Amulett „schreibe“
1270

 – so waren Amulette häufig lediglich ein mit einem Bibel- oder 

                                                 
1268

 DURHAM, Some Tribal Origins, 248-252. Über Amulette im muslimischen Volksglauben vgl. Rudolf 

KRISS/Hubert KRISS, Volksglaube im Bereich des Islam. Bd. 2: Amulette, Zauberformeln und 

Beschwörungen. Wiesbaden 1962. 
1269

 MIHAČEVIĆ, Durch Albanien, 33. Den weit verbreiteten Aberglauben erwähnte auch Trokshi in einem 

Visitationsbericht an die Propaganda Fide. Vgl. Visitationsbericht Troksi an Gotti, Prisren, 8. Mai 1904. PF 

N. S. Bd. 290, f. 396v. Soppi an Barnabó, Giacova, 24. März 1871. PF SC Albania Bd. 40, f. 42v hielt den 

engen Kontakt zwischen „Christen“ und „Türken“ fest und beklagte, dass Letztere die Christen durch ihren 

Aberglauben verdarben. 
1270

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 136-137. 
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Koranspruch beschriebenes Stück Papier.
1271

 Nušić erwähnte auch, dass manche Frauen aus 

dem gleichen Grund zum katholischen Priester nach Janjevo gingen.
1272

 

Gemäß Edith Durham waren in der albanischen Bevölkerung Hexen (alb. shtriga) dafür 

bekannt, dass sie Kinderblut besonders liebten, weswegen sie für den Tod von kleinen Kin-

dern verantwortlich gemacht wurden. In Zym seien Erzählungen der Dorfbewohner zufolge 

angeblich ein Drittel aller Frauen Blutsauger.
1273

 Durham hielt auch fest, dass ihr Albaner 

in Gjakova berichtet hatten, in der Nähe der Stadt befände sich eine „magische Höhle“ un-

ter der Erde, in der ein Bazar voller Früchte, Fleisch und Kleidung zu finden sei, den aber 

nur wenige gesehen hätten, da die Höhle von sogenannten Oren (Sg. Ora), Geistern in Form 

von Schlangen, bewacht würden, die jeden, der die Dinge berühre, verschlängen.
1274

 Louis-

Jaray wiederum erwähnte „Felder mit druidischen Steinen“ in Mitrovica, wo „ältere Mus-

lime über das Schicksal meditierten.“
1275
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 Vgl. BARTL, Die albanischen Muslime, 92. 
1272

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 136-137. 
1273

 DURHAM, Some Tribal Origins, 245. 
1274

 DURHAM, High Albania, 264; DURHAM, Some Tribal Origins, 257-258. Hier erscheinen die Oren als böse. 

An einer anderen Stelle schreibt Durham, dass die Ore ein böser Geist sei und von Albanern mit Teufel 

übersetzt werde, „they are relics of some pre-Christian beliefs, and are usually seen at night as fiery sparks, 

and delight to prevent a traveler from proceeding by circling round him and confusing him completely. […] 

Another delight of theirs is to ride horses at night and knot their manes. These knots on no account be untied. 

The ore also guard hidden treasure, and by confusing the seeker prevent him from finding it. The ore were 

generally believed to be females.“ Sie hält auch fest, dass auf dem ganzen Balkan Vorstellungen existierten, 

es gäbe versteckte Schätze, die ausschließlich mit einem bestimmten Ritual gefunden werden könnten. Vgl. 

DURHAM, Some Tribal Origins, 256-257. Gemäß Hahn waren die Ore nicht unbedingt böse. Er schreibt, die 

Ora […] geht beständig im Land umher, und achtet auf die Segnungen und Verwünschungen der Menschen, 

und erfüllt alle, welche sie hört, auf der Stelle […].“ Vgl. HAHN, Albanesische Studien. Bd. 1, 162. Allgemein 

über Aberglauben und Volksreligion vor allem in Mittel- und Südalbanien vgl. HAHN, Albanesische Studien. 

Bd. 1, 161-166. Ähnlich MÜLLER, Albanien, 18-19 über die „Gegen“, die „[…] voll Aberglauben und 

blindem Religionseifer [seien] - möge sie ein osmanischer Imam oder ein römischer Missionär leiten […].“ 
1275

 LOUIS-JARAY, L’Albanie, 48. 
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VII. Konflikt und Gewalt in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit 

Im Folgenden sollen verschiedene Formen von Gewalt und Konflikt untersucht werden. 

Hierbei steht die Frage im Vordergrund, inwieweit Kontinuitäten, die sich über den gesam-

ten Untersuchungszeitraum erstrecken, erkennbar sind und wo und auf welche Weise neue 

Dynamiken und Mechanismen entstanden. Lässt sich im Untersuchungszeitraum eine neue 

Qualität von Gewalt beobachten? Der Blick soll hierbei auf die soziale Praxis der Gewalt 

und auf Erfahrungen, Wahrnehmungen und diskursive Deutungen von Gewalt und Gewalt-

handlungen gelenkt werden. Im Folgenden wird argumentiert, dass zu bestimmten Zeiten 

religiös und ethnisch konnotierte Gewalt eskalieren konnte, wobei für die Eskalation von 

Gewalt sowohl in der christlichen als auch in der muslimischen Bevölkerung Angst und 

Verunsicherung eine entscheidende Rolle spielten. 

Bestimmte Formen von Gewalt wie etwa Raub und Diebstahl waren häufig, wie weiter 

unten gezeigt wird, auch rein ökonomisch motiviert, außerdem kam es auch zu Konflikten, 

die sich aufgrund von Unsicherheiten heraus entwickelten, die bedingt waren durch die 

wirtschaftliche Dynamik des östlichen Kosovo in den 1870er Jahren in Verbindung mit 

dem Ausbau des Eisenbahnnetzes zwischen Mitrovica und Skopje. Das wirtschaftliche 

Aufblühen mancher Ortschaften dieser Region, wie etwa Ferizaj, das überhaupt erst als 

Eisenbahnstation gegründet worden war, konnte von anderen Städten als Bedrohung oder 

Konkurrenz wahrgenommen werden.
1276

 So hielt Branislav Nušić fest, dass 

 

„[…] die Agas und Beys von Priština, diejenigen, die vermögend sind, das jähe Ge-

deihen von Ferizović fürchten, welches bald, gemeinsam mit Mitrovica, ein viel 

wichtigerer Verkehrs- und Handelspunkt in Kosovo [gemeint ist hier das Amselfeld 

zwischen Mitrovica und Kaçanik, E. F.] sein wird als Priština.“
1277

 

 

Deutlich werden hier die Ängste der muslimischen Bevölkerung vor einem möglichen sozi-

alen und wirtschaftlichen Abstieg Prishtinas. Auf derartige Aspekte soll an dieser Stelle 

verwiesen werden, da auch diese für die damaligen Verhältnisse kennzeichnend waren. 
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 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 2, 65. 
1277

 NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 2, 65. 
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1. Traditionale Formen von Alltagsgewalt 

Zunächst werden verschiedene traditionale Formen von Alltagsgewalt beleuchtet: Raub und 

Diebstahl, Streit um Weideland und das Recht des Holzfällens, die gewohnheitsrechtliche 

Institution der Blutrache sowie Mädchenraub und Zwangsheirat. Blutrachekonflikte inner-

halb der albanischen Bevölkerung, aber auch zwischen Albanern und Serben, prägten über 

den gesamten Untersuchungszeitraum das Zusammenleben besonders stark. Ebenso waren 

Raub und Diebstahl teils weit verbreitet, auch wenn die Täter im Rahmen des Gewohn-

heitsrechts mit Bestrafung zu rechnen hatten. Zum einen wird der Fokus auf die stark aus-

geprägte Gewalt innerhalb der albanischen Bevölkerung gelegt, gleichzeitig wird danach 

gefragt, welche Mechanismen bei Konflikten zwischen unterschiedlichen ethnischen und 

religiösen Bevölkerungsgruppen im Rahmen von Blutrache und Raubwesen wirksam wa-

ren. Welche Rolle spielten Religion und Ethnizität bei Alltagskonflikten wie beispielsweise 

Raub? Welche Wege fanden osmanische Verwaltung und lokale Bevölkerung, Konflikte zu 

beenden oder einzudämmen? 

Zeitgenössische Beobachter nahmen die Region häufig als besonders gewaltträchtig 

wahr und betrachteten Gewalt als ein Charakteristikum der Albaner. In einem geistlichen 

Visitationsbericht der Propaganda Fide wird beispielsweise die albanische Bevölkerung als 

„[…] più sanguinaria, e più infame, al parer di tutti non v’è in tutta l’Albania […]“ be-

zeichnet.
1278

 Neben dem gewaltsamen Widerstand gegen die osmanische Reformpolitik
1279

 

war es in erster Linie das albanische Gewohnheitsrecht, und hier insbesondere die Blutra-

che, sowie das lokale Räuberwesen, welche die Aufmerksamkeit sowohl der osmanischen 

Verwaltung als auch europäischer Diplomaten und Reisender erregten. 

Raub und Diebstahl 

Raub und Diebstahl waren im spätosmanischen Kosovo weit verbreitete Phänomene und 

insbesondere in abgelegenen und schwer zugänglichen Berggebieten auch eine wichtige 

Einnahmequelle, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Darüber hinaus waren insbesondere 

Konskriptions- oder Justizflüchtlinge, im Albanischen als kaçak (Pl. kaçakë) bezeichnet, 

gezwungen, von Raub zu leben.
1280

 Welche Rolle spielte ethnische und religiöse Zugehö-
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 Soppi an Barnabó, Giacova, 5 Maggio 1863. PF SC Servia Bd. 5, f. 87r. 
1279

 Vgl. Kapitel IV.1. 
1280

 Vgl. etwa Lippich an Andrássy, Prisren, 12. April 1876. HHStA PA XXXVIII/Kt. 213. Gleichzeitig be-

richtete Elmaz Bib Doda, dass das Räuberwesen in Reka nicht nur einträglich sei, sondern auch eine der we-

nigen Möglichkeiten sei, durch die „[…] ein armer, über Bakschisch nicht verfügender Mensch, der sich eine 
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rigkeit in diesem Zusammenhang? Raub und Raubmord wurden von Zeitgenossen, insbe-

sondere von serbischen Beobachtern, häufig mit Albanern in Verbindung gebracht. Serbi-

sche Konsuln deuteten räuberische Überfälle, die von Muslimen begangen wurden, meist in 

ethnischen Kategorien als Gewalt von Albanern, die im Speziellen gegen christliche und 

serbische Dörfer gerichtet sei.
1281

 Bittschreiben und Beschwerdebriefe lokaler Serben ver-

deutlichen, dass Raub als „albanische“, daneben aber auch als „türkische Gewalt“ wahrge-

nommen wurde. In einem Brief beschrieb 1890 Radenko Vučetić aus Peja, dass er aufgrund 

der „türkischen Gewalt“ nach Serbien geflohen sei: „Seit Mitrovdan überfallen uns Christen 

die Albaner – von den Dörfern – jeden Tag und misshandeln uns, nachdem sie uns vorher 

ausgeraubt haben, so lassen sie uns all ihre Macht spüren […].“
1282

 Die osmanischen Be-

hörden seien praktisch machtlos,
1283

 die Gendarmerie sei ausschließlich in den Städten an-

wesend. In einem Beschwerdebrief lokaler Serben an die serbische Regierung 1896, in 

welchem diese um Unterstützung für einen Aufstand und Waffenhilfe gebeten wurde, hieß 

es, es gebe 

 

„[…] ungeheuerliche Gewalt von Seiten der Albaner und des Staates. Den ganzen 

Tag töten sie unsere Brüder, den ganzen Tag brennen sie unsere Häuser nieder und 

berauben uns, den ganzen Tag üben sie schreckliche Gewalt gegen unsere Kinder 

aus, den ganzen Tag sprechen sie darüber, wie sie uns aufschlitzen, und dass nur der-

jenige am Leben bleibe, der zum Türken werde, und aus diesem Grund haben schon 

einige damit begonnen, Türken zu werden.“
1284

 

 

Die hier deutlich werdende Unterscheidung zwischen staatlicher Gewalt und albanischer 

Gewalt findet sich auch in den Darstellungen serbischer Diplomaten, die von einer „Gewalt 

von oben“ durch die staatlichen Behörden und von einer von Albanern ausgeführten „Ge-

walt von unten“ sprechen.
1285

 Serbische und proserbische Beobachter stellten häufig die 

Gewalt der „albanischen Lumesen“ gegen die slawischen Muslime in der Region Gora in 

den Vordergrund, deren Reichtümer, insbesondere deren große Viehherden, für die Albaner 

                                                                                                                                                     
Kleinigkeit hatte zuschulden kommen lassen, endlich seine Amnestierung bei der türkischen Behörde durch-

setzen konnte, um in Ruhe gelassen zu werden, pflegten ihn die Behörden zu amnestieren.“ Vgl. 

DODA/NOPCSA/ELSIE, Albanisches Bauernleben, 125. Zum Raubwesen als Einnahmequelle und den Versu-

chen des osmanischen Staates, dieses zu bekämpfen, vgl. auch die Kapitel III.2 und IV.1. 
1281

 Vgl. etwa Marinković an Grujić, Priština, 8. Januar 1890, Nr. 4. AS MID PO 1890 Fasz. II/Dos. VII. 
1282

 PERUNIČIĆ (Hg.), Pisma, 69. 
1283

 Die Machtlosigkeit der osmanischen Behörden gegen Raub beklagen auch katholische Priester, Soppi an 

Barnabo, Giacova, 24. März 1871, PF SC Albania Bd. 40, f. 42r-43r.  
1284

 PERUNIČIĆ (Hg.), Pisma, 214. 
1285

 PERUNIČIĆ (Hg.), Pisma, 61-62. 
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interessant waren, wie Jastrebov festhielt.
1286

 Dieses Beispiel zeigt, dass nicht gerade öko-

nomische Gründe für Diebstahl ausschlaggebend waren, worauf auch selbst Jastrebov an 

einer Stelle verwies,
1287

 und richtete sich häufig nicht explizit gegen Christen. Auch der 

häufige Überfall auf orthodoxe Klöster, die neben kostbaren Kirchengegenständen auch 

Vieh besaßen, lässt sich teils ökonomisch motiviert erklären. 

Von Raub bedroht waren nicht nur Christen, wie in vielen zeitgenössischen Darstellun-

gen suggeriert wurde,
1288

 sondern auch Muslime.
1289

 Nach Nušić fürchteten ebenso „Tür-

ken“ die Gewalt aus Luma,
1290

 während Jastrebov, der auf die häufigen Überfälle von 

Albanern auf das Kloster Visoki Dečani einging, festhielt, dass auch die Anzahl der albani-

schen Besucher des Klosters aufgrund ihrer Ängste vor Raubüberfällen kontinuierlich 

abgenommen habe.
1291

 Daneben waren Raub und Diebstahl auch in der katholischen
1292

 

und in der orthodoxen Bevölkerung eine gängige Erscheinung, wie in den Beschreibungen 

Jastrebovs ersichtlich wird.
1293

 Gleichzeitig deutete Jastrebov auch von Christen ausgeführ-

te Diebstähle in den Wahrnehmungskategorien albanischer Gewalt. So hätten die „Chris-

ten“ in Velika Hoča „[…] das Gemüt und die Gewohnheiten der Albaner angenommen 

[…].“ Sie würden nun selbst genauso stehlen, sehr gerne etwa die Trauben der Prizrener 

Händler. Zunächst würden sie ihre eigenen Trauben verkaufen und sich diese dann erneut 

durch Raub aneignen.
1294

 

Dass die religiöse Zugehörigkeit gerade in Fällen von Diebstahl und Raub oft nur eine 

untergeordnete Rolle spielte, zeigen österreichisch-ungarische Konsulatsberichte. Auch 

wenn die Diplomaten häufig über Gewalt berichteten, die von Muslimen gegen Christen 

ausgeübt wurde, setzten sich manche intensiv mit der Frage auseinander, inwieweit religiö-

se Gründe als Ursache von Raubüberfällen oder anderen Formen von Alltagsgewalt ent-

scheidend waren. So beschrieb der österreichisch-ungarische Vizekonsul Hickel aus Prizren 

im Januar 1885, dass es zur Zeit keinerlei  

                                                 
1286

 JASTREBOV, Stara Srbija, 140. 
1287

 JASTREBOV, Stara Srbija, 127. 
1288

 So auch CORDIGNANO, L’Albania, Bd. 2, 120 der sich auf die Reisen des Jesuitenmissionars Pasi berief. 

Cordignano zufolge griffen die „wilden Muslime“ skrupellos insbesondere Christen an und „massakrierten“ 

sie. Siehe auch MIHAČEVIĆ, Durch Albanien, 167-168, der insbesondere die Ängste der Bevölkerung in 

Prizren hervorhebt. 
1289

 Dass auch „Türken“ Opfer von Raub waren, wird auch erwähnt in Nušić an Bogićević, Priština, 27. Mai 

1895, Nr. 54. AS MID PO 1895 Fasz. I/Dos. IX. 
1290

 NUŠIĆ, S Kosova, 47. So auch CORDIGNANO, L’Albania, Bd. 2, 121. 
1291

 JASTREBOV, Stara Srbija, 226. 
1292

 So beispielsweise CORDIGNANO, L’Albania, Bd. 2, 120 über die räuberischen „Mirditen-Banden“, 

aufgrund derer der Weg von Puka über Qafa e Malit nach Prizren besonders gefährlich sei. 
1293

 JASTREBOV, Stara Srbija, 102-103. 
1294

 JASTREBOV, Stara Srbija, 58. Vgl. auch PERUNIČIĆ (Hg.), Pisma, 36. 
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„[…] anormale Gereiztheit [gebe]. Die Anlässe zu Streitigkeiten sind keineswegs 

religiöse, sondern sehr allgemeine weltliche, zumeist Habsucht – es mag sich um 

Mädchenraub, Viehraub oder sonstige Eingriffe in persönliche Rechte und Besitz 

handeln. Wo sich ein Einzelner zu schwach findet, wirbt er Partner an, oder miethet 

um Geld Helfer und Delegirte, sei es zum Angriffe, sei es zur Vertheidigung, sei es 

zur Rache.“
1295

 

 

Ausführlich berichtete der Diplomat über einen Viehdiebstahl, den Räuber aus Dibra in 

einem Dorf nahe Veles ausgeführt hatten und in dessen Verlauf einige Tote und Verwunde-

te zu beklagen gewesen waren, nachdem sich die Überfallenen gewehrt hatten, die Dibraner 

jedoch stärker bewaffnet gewesen waren. Der Diplomat war zwar der Meinung, dass es sich 

hierbei lediglich um ökonomisch motivierte Gewalt handelte, gleichzeitig hielt er fest, dass  

 

„[…] hier überhaupt kein Streit ernstere Dimensionen annimmt, ohne daß bei Ver-

schiedengläubigen auch zugleich beiderseits Religionslästerungen – es sei ausdrück-

lich betont: nicht blos zwischen Mohammedanern und Christen, sondern ebenso oft 

zwischen Bekennern des Griechischen und Katholischen Glaubens ausgestossen 

werden, so verliert ein derartiger Vorfall auch in dieser Beziehung jedes Symptom, 

auf Grund dessen ihm weittragendere Bedeutung – sei es religiöser, sei es nationaler 

Tendenzen, oder wie immer man belieben will – zugesprochen werden könnte.“ 

 

Daneben nahm Hickel aber durchaus wahr, dass die religiöse Zugehörigkeit von Täter und 

Opfer teils sehr wohl eine Rolle spielte:  

 

„Es scheint mir wahrhaftig durchaus erklärlich, daß Mohammedaner sich – falls 

überhaupt die Redensart zulässig ist, – noch weniger ein Gewissen daraus machen, 

Andersgläubige zu berauben als ihre eigenen Glaubensgenossen, und in dieser Be-

ziehung dürften sich die verschiedenen Religionsbekenner hierzulande, wie übrigens 

ebenso wie in den benachbarten Provinzen, wo das türkische Element in der Minder-

heit ist, beobachtet werden kann, in Nichts nachstehen. Bei handwerksmäßigen Räu-

bern aber kann doch schon gar nicht von Toleranzgedanken die Rede sein. Daß also 

                                                 
1295

 Hickel an Kálnoky, Prisren, 5. Januar 1885, Nr. 6. HHStA PA XXXVIII/Kt. 256. 
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in diesem Falle das beraubte Dorf ein christliches war, ist wol [sic] von nur ganz un-

tergeordneter Bedeutung.“
1296

 

 

Der Vizekonsul ging dann darauf ein, wie ein derartiger Vorfall – Muslime überfallen ein 

christliches Dorf – zu bestimmten Zwecken instrumentalisiert werden konnte, um die 

Argumentation und die These der muslimischen Gewalt gegen Christen zu unterstreichen, 

und vertrat die Meinung, dass es deswegen zu „absichtlichen Verhetzungen“ käme. Gleich-

zeitig war er der Überzeugung, dass zwar Religion eine untergeordnete Rolle spielte, aber 

dennoch Orthodoxe Übergriffen stärker ausgeliefert seien als Katholiken, da Erstere ver-

mögender seien und im Gegensatz zu den Katholiken keine „gemeinschaftlich füreinander 

einstehende Organisation“ besäßen,
1297

 womit er möglicherweise die engen verwandtschaft-

lichen Bande und die Rolle des Gewohnheitsrechts und der Blutrache meinte. 

Streit um Weideland und das Recht des Holzfällens 

Eine Vielzahl der Konflikte innerhalb der albanischen Bevölkerung berührten persönliche 

Machtkämpfe zwischen albanischen Chefs in einer Stadt oder einer Region, die um Ein-

fluss in der lokalen Gesellschaft rangen. Daneben kam es häufig zwischen ganzen Dörfern, 

die oft von Familien lediglich eines Stammes bewohnt waren, zu Streit um die genaue Ab-

grenzung von Land- und Waldbesitz, um Weideland und Flussstellen, das Recht des Holz-

schlagens in einem Wald oder die Ableitung von Flusswasser zur Bewässerung von 

Feldern.
1298

 Waren zwei Dörfer im Streit, wurden meist die mächtigen Stammeschefs und 

weitere Stammesmitglieder aus dem Bergland um Hilfe gerufen. So kam es beispielsweise 

im Mai 1870 zwischen den Stämmen Bitushi und Gashi aus dem Bergland von Gjakova auf 

der einen Seite und dem Dorf Isniq (serb. Istenić) bei Deçan (serb. Dečane/Dečani) auf der 

anderen Seite zum Streit um Weideland und die Verwendung von Flusswasser, ein Kon-

flikt, den die osmanische Lokalregierung in Prizren in den vorangegangenen drei Jahren 

vergeblich zu schlichten versucht hatte. Durch bewaffnete Männer der Stämme Bitushi und 

                                                 
1296

 Hickel an Kálnoky, Prisren, 5. Januar 1885, Nr. 6. HHStA PA XXXVIII/Kt. 256. Im gleichen Bericht 

ging der Vizekonsul auf einen geplanten Raubüberfall der muslimischen Luma-Bewohner auf das ebenfalls 

muslimische Dorf Lubinja ein. Auch hier gebe es viele Tote, aber die Übergriffe seien nicht religiöser Art. 
1297

 Auch Elmaz Bib Doda erwähnt Räuber, die es insbesondere auf Orthodoxe abgesehen hätten. Vgl. 

DODA/NOPCSA/ELSIE, Albanisches Bauernleben, 131. 
1298

 Vgl. SCHMITT, Kosovo, 76-77 und Ilijaz REXHA, Një dokument arkival mbi pajtimin e gjaqeve midis 

fiseve të Gashit dhe të Shalës më 1890, Arkivi i Kosovës – Arhiv Kosova. Vjetar – godišnjak 4-5 (1968/69 

[1971]), 245-258. 



293 

Gashi bedroht, rief Isniq, das von Familien des Stammes Shala bewohnt war
1299

, schließlich 

die Stämme Berisha und Shala zu Hilfe. Erst durch die Vermittlung von zwei neutralen 

Dörfern der Umgebung konnte ein vorübergehender Waffenstillstand geschlossen wer-

den.
1300

 Im Frühjahr 1871 flammte ein im Herbst des Vorjahres ausgebrochener Streit um 

Weideland zwischen den Dörfern Isniq und Deçan auf, in dessen Verlauf beide Seiten Tote 

und Verwundete zu beklagen hatten. Hier gelang es der lokalen Verwaltung – dem 

Kaymakam und dem Rat von Gjakova –, zunächst eine zehntätige Waffenruhe durchzuset-

zen. Als sich der Streit aber nicht beheben ließ, erhielten der Mutessarif von Prizren, der 

dortige Kadi und zwei Ratsbeisitzer in Prizren, die gemäß den Darstellungen des österrei-

chisch-ungarischen Vizekonsuls beide auf der Seite der Dorfbewohner von Deçan standen, 

den Auftrag, zwischen den beiden Dörfern zu schlichten. Schließlich besetzten osmani-

schen Truppen Deçan, das als Hauptverursacher des Konflikts betrachtet wurde.
1301

 

Während viele Diplomaten die Konflikte religiös und ethnisch deuteten, zeigt sich ins-

gesamt, dass Alltagsgewalt häufig unabhängig von religiöser und ethnischer Zugehörigkeit 

ausgelöst wurde, gleichzeitig aber die religiöse Zugehörigkeit entscheidend dafür sein 

konnte, in welche Richtung sich ein Konflikt entwickelte. Anhand einiger Beispiele soll 

dies näher erläutert werden. Das Recht des Holzfällens war innerhalb der lokalen Bevölke-

rung teils heftig umkämpft, um Waldbesitz wurde deshalb häufig gewaltsam gestritten. Der 

österreichisch-ungarische Vizekonsul Lippich berichtete beispielsweise im April 1872 von 

einem bewaffneten Einfall des muslimischen Dorfes Krusha (serb. Kruša), zwischen 

Prizren und Gjakova gelegen, in das Gebiet des katholischen Dorfes Zym. Es handelte sich 

hierbei um einen bereits seit den 1860er Jahren bestehenden Streit um das Recht, in einem 

oberhalb von Zym gelegenen Wald Holz zu fällen, wobei, wie Lippich festhielt, „[…] die 

Katholiken durch dieselben [aus Krusha] sehr viel auszustehen gehabt [hätten].“ Schließlich 

legte der lokale Verwaltungsrat von Prizren und Gjakova die Grenzen des Waldes fest, wo-

bei die Stämme aus dem Bergland von Gjakova für die Einhaltung der neuen Grenzziehung 

für beide Dörfer bürgen mussten. Tatsächlich akzeptierten aber die Bewohner Krushas die 

Entscheidung nicht, sondern begannen, erneut Holz in dem Gebiet zu fällen: 
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 Vgl. Hickel an Kálnoky, Prisren, 16. Juli 1888, Nr. 42. HHStA PA XXXVIII/Kt. 270. 
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 Vgl. Lippich an Beust, Prisren, 5. Mai 1870, Nr. 6. HHStA PA XXXVIII/Kt. 189. 
1301

 Lippich an Beust, 25. November 1870, Nr. 9. HHStA PA XXXVIII/Kt. 189 und Lippich an Beust, 

Prisren, 26. Februar 1871, Nr. 4. HHStA PA XXXVIII/Kt. 193. Der Konflikt zwischen den beiden Dörfern 

setzte sich über zwei Jahrzehnte fort. Tatsächlich hatte Deçan als Entschädigung für den Schutz des Klosters 
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„Kruscha, als der reichere Ort, besitzt in Prisren namhafte Beschützer, deren Bei-

stand ihm durch mehrfach geleistete ansehnliche Geldspenden jederzeit gesichert ist. 

Es sandte eine bewaffnete Schaar ab, welche in den fraglichen Wald drang, die 

Grenzlinie überschritt und unter der landesüblichen Herausforderung auf dem Gebie-

te von Zumbi Holz zu fällen begann. Ein drohender blutiger Zusammenstoß wurde 

durch das Dazwischentreten eines Nachbardorfes verhindert und ein Waffenstillstand 

von einigen Tagen verabredet, während dessen Zumbi den Beistand des Generalgou-

verneurs anrief. Die Ältesten beider Dörfer wurden vorgeladen und eine Vereinba-

rung dahin getroffen, daß das zwar in vollem Rechte befindliche aber schwächere 

Zumbi einen beträchtlichen Waldstrich an Kruscha abtrat, welcher halbgezwungenen 

Abtretung binnen weniger Tage noch die eines zweiten Striches folgte, den Kruscha 

im Gefühle seiner Stärke in Gegenwart der Regierungscommission den armen 

Zumbianern abtrotzte. Nicht einmal eine Urkunde über die stattgehabte Transaktion 

wurde dem Dorfe Zumbi ausgestellt; Kruscha wird nach einiger Zeit seine Angriffe 

auf Zumbi daher um so gewisser wiederholen, als es des Erfolges, ebenso wie dieses 

Mal, sicher sein kann.“
1302

 

 

Zwar nahm der österreichisch-ungarische Diplomat den Konflikt als einen zwischen katho-

lischen und muslimischen Dorfbewohnern wahr, doch ging es hier in erster Linie um öko-

nomische Güter, die für die Bewohner lebensnotwendig waren. Die religiöse Zugehörigkeit 

hat als Gewaltauslöser wohl kaum eine Rolle gespielt. Für den Verlauf des Konflikts war 

jedoch entscheidend, dass Krusha enge Kontakte zu einflussreichen Personen in Prizren 

besaß, die möglicherweise auch im städtischen Rat saßen, der die Grenzziehung vornahm. 

Angedeutet wird das Mittel der Bestechung, um entsprechende Urteile zu erwirken. Wie in 

den obigen Beispielen zeigt sich auch hier, dass benachbarte, am Streit nicht beteiligte Dör-

fer zumindest zeitweise eine wichtige Rolle in der Konfliktlösung spielen konnten. Gleich-

zeitig hatten die Stämme im Bergland von Gjakova einen wesentlichen Einfluss auf die 

Entscheidungsfindung und die Durchsetzung der staatlichen Urteile, während der osmani-

sche Staat selbst als Ordnungsfaktor kaum in Erscheinung trat. 

Trugen im obigen Beispiel die albanischen Katholiken Zyms wahrscheinlich genauso 

wie die Muslime Krushas Waffen, verdeutlicht ein anderes Beispiel, welche Auswirkungen 

es haben konnte, wenn in eigentlich nicht religiös motivierten Konflikten Muslime bewaff-
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 Lippich an Andrássy, Prisren, 24. April 1872, Nr. 2. HHStA PA XXXVIII/Kt. 197. 
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net waren und Christen nicht. Einem österreichisch-ungarischen Konsulatsbericht zufolge 

begannen im Januar 1877 muslimische Dorfbewohner in Janjevo Holz zu fällen, das eigent-

lich in katholischem Besitz war. Da die Katholiken im Gegensatz zu den Muslimen in 

Janjevo nicht bewaffnet waren, waren sie nicht in der Lage, sich zu wehren, und ein Katho-

lik, der einen Täter zur Rede stellte, wurde gezwungen, das gefällte Holz in die Häuser der 

Diebe zu transportieren.
1303

 

Auch serbische Diplomaten beschrieben Auseinandersetzungen um das Recht des Holz-

fällens, wobei sie diese als serbisch-albanische Konflikte deuteten. So berichtete der serbi-

sche Konsul Nušić im Januar 1903, dass im Dezember des Vorjahres Albaner aus dem in 

der Nähe Ferizajs gelegenen Dorf Burnik den Serben aus dem benachbarten Dorf Gatnja 

untersagt hätten, Holz in einem Waldgebiet, das sich dem Diplomaten zufolge im Besitz 

von Serben befand, zu fällen und wegzutragen. Als sich einer der Serben der Forderung der 

Albaner widersetzte, wurde er von zwei Albanern angeschossen und verwundet. Im weite-

ren Verlauf des Konflikts erschoss ein weiterer Albaner aus Burnik einen anderen Serben, 

der ebenfalls Holz fällte. Nušić zufolge rächte sich der Albaner dafür, dass die Serben sich 

bei ihm, Nušić, beklagt hatten und er sich dann bei den osmanischen Lokalbehörden über 

den Vorfall beschwerte, was zur Folge hatte, dass die Lokalbehörden die „Räuber“ verhaf-

teten und dem osmanischen örtlichen Gericht übergaben. In der Interpretation des Konsuls 

war das Verbot des Holzfällens ein machtvolles Mittel, um die Serben zur Flucht nach Ser-

bien zu zwingen. In mehreren anderen Fällen von Übergriffen sei trotz Klage beim 

Kaymakam nichts unternommen worden.
1304

 Die Beispiele von 1877 und 1902 zeigen bei-

de, welche Bedeutung den europäischen diplomatischen Vertretungen zukam, an die sich 

die lokale Bevölkerung in Streitfällen um Unterstützung wenden konnte. Der Vorfall von 

1902 lässt darüber hinaus erahnen, welche Auswirkung die von den Großmächten geforder-

te verbesserte Stellung der Christen haben konnte. Während die osmanischen Behörden 

früher häufig weniger rigoros gegen muslimische Täter vorgegangen waren, war gerade zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts der Druck der Großmächte auf die osmanische Politik und 

Forderungen nach Reformen immens.
1305
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Gewohnheitsrecht und Blutrache 

In unzugänglichen Gebirgsregionen, aber auch abgeschiedenen dörflichen Gebieten besaß 

das mündlich tradierte Gewohnheitsrecht
1306

 angesichts mangelnder staatlicher Machtstruk-

turen weitgehend alleinige Gültigkeit und regelte sämtliche Bereiche des sozialen Zusam-

menlebens. In größeren Ortschaften und urbanen Zentren existierten lokale gewohnheits-

gewohnheitsrechtliche Bestimmungen, staatliches Recht, islamisches Recht und christliches 

Kirchenrecht in verschiedenen Mischformen nebeneinander oder waren zum Teil eng mit-

einander verwoben. Im Folgenden soll diese Rechtspluralität beleuchtet werden, indem 

aufgezeigt wird, dass es den Osmanen bis zum Ende ihrer Herrschaft in Kosovo nicht ge-

lang, ihr staatliches Rechtsmonopol vollständig durchzusetzen. Darüber hinaus verdeutlicht 

die Existenz der verschiedenen Rechtssysteme, dass der Bereich des Rechtes und der Kon-

fliktregulierung teils durch koexistente Lebenswelten der ethnischen und religiösen Grup-

pen geprägt war. Als besonderer Fall wird die Blutrache beschrieben, deren Abschaffung 

eines der Ziele der osmanischen Reformpolitik seit der Mitte des 19. Jahrhunderts war. Bei 

der Zurückdrängung der Blutrache bediente sich der osmanische Staat mehrerer Elemente 

des Gewohnheitsrechts, so der Besa,
1307

 die nun unter staatliche Aufsicht gestellt wurde, 

ebenso wie der Aussöhnung der Blutrache und der Bezahlung der Blutschuld. Folglich war 

es wohl nicht das Ziel des osmanischen Staates, das Gewohnheitsrecht gänzlich zu brechen, 

sondern der staatlichen Gesetzgebung anzupassen.
1308

 

Innerhalb des albanischen Gewohnheitsrechts waren zentrale Prinzipien diejenigen der 

persönlichen Ehre, grundsätzlich der Gleichheit der Personen – wobei dies, wie weiter un-

ten noch gezeigt wird, nicht immer der Fall war –, der Freiheit, im Rahmen bestimmter 

Vorschriften zu handeln, aber ohne dem Befehl einer anderen Person unterworfen zu sein, 

und schließlich des gegebenen Ehrenwortes, der Besa.
1309

 Die Besa wurde zwischen be-

stimmten Familien und Dörfern geschlossen, konnte aber auch größere Gebiete umfassen 

                                                 
1306

 Zum Begriff des Gewohnheitsrechts vgl. Maurus REINKOWSKI, Gewohnheitsrecht im multinationalen 

Staat: Die Osmanen und der albanische Kanun, in: Michael KEMPER/Maurus REINKOWSKI (Hgg.), 

Rechtspluralismus in der Islamischen Welt. Gewohnheitsrecht zwischen Staat und Gesellschaft. Berlin, New 

York 2005, 121-142, 122-124. Zum albanischen Gewohnheitsrecht siehe auch Marie Amelie Freiin von 

GODIN, Das albanische Gewohnheitsrecht, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft einschließlich der 

ethnologischen Rechtsforschung 58 (1956), 121-198. 
1307

 Auf die Einbeziehung der Besa verweist bereits REINKOWSKI, Gewohnheitsrecht, 137-138. 
1308

 So Hasan KALESHI, Türkische Angaben über den Kanun des Leka Dukadjini, in: Günter 

REICHENKRON/Alois SCHMAUS (Hgg.), Die Kultur Südosteuropas. Ihre Geschichte und ihre 

Ausdrucksformen. Wiesbaden 1964, 103-112, 112. 
1309

 REINKOWSKI, Gewohnheitsrecht, 129-130; MALCOLM, Kosovo, 18; Giuseppe VALENTINI (Hg.), La legge 

delle montagne albanesi nelle relazioni della missione volante 1880-1932. Firenze 1969, X-XI. 
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und war eine unter Eid geschworene zeitlich befristete Beilegung von Blutsfehden, Strei-

tigkeiten und Konflikten. Ziel war es, mit vereinten Kräften Widerstand gegen die unlieb-

samen Reformen des osmanischen Staates oder osmanische Strafmaßnahmen zu leisten 

oder einer militärischen Bedrohung durch die benachbarten Balkanstaaten zu begegnen, 

aber sich auch einfach gegen Räuber zusammenzuschließen.
1310

 

Bei Streitigkeiten und Konflikten waren mehrere Lösungen vorgesehen: Neben Schlich-

tung und Schadenersatz war bei besonders schwerwiegenden Verbrechen wie Mord oder 

Ehebruch die Blutrache vorgeschrieben. Diese folgte festen Regeln und schloss den osma-

nischen Staat als Rechtsinstanz aus, weshalb dieser seit den 1860er Jahren nicht nur die 

albanische Bevölkerung zu entwaffnen versuchte, sondern auch Schritte gegen Blutrache 

und Selbstjustiz unternahm. Dies war umso wichtiger, als eine erfolgreiche Entwaffnung 

der Bevölkerung angesichts fortbestehender Blutrache, für deren Ausüben das tägliche Tra-

gen von Waffen für die männliche Bevölkerung unumgänglich war, kaum durchzuführen 

war.
1311

 Osmanische Beamte argumentierten, eine Aufhebung der Blutrache sei notwendig, 

um auch ein Verbot des Waffentragens erfolgreich durchzusetzen, welches wiederum Vo-

raussetzung dafür sei, Unruhen und Verbrechen überhaupt erst einzudämmen.
1312

 Sicherlich 

spielte auch eine Rolle, dass die strenge Befolgung der Blutrache teils dazu führte, dass 

Dörfer und Landstriche nahezu gänzlich entvölkert waren, da die männliche Bevölkerung 

aus Angst vor Rache geflohen war,
1313

 und so weder Steuern gezahlt noch Rekruten ausge-

hoben werden konnten. Wie der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren 1873 fest-

hielt, scheiterte der osmanische Staat bei den Bemühungen, sein Rechtmonopol 

durchzusetzen, gerade an der stark verwurzelten Praxis der Blutrache und dem Waffentra-

gen.
1314

 Auch Ende des 19. Jahrhunderts war Blutrache ein weit verbreitetes Phänomen. 

Dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul Rappaport zufolge machten Blutrache und 

Konflikte zwischen Stämmen und Familienverbänden die Mehrheit der Todesfälle aus,
1315

 

                                                 
1310

 Eine Beschreibung der Besa findet sich bei MIHAČEVIĆ, Durch Albanien, 24-27. 1904 schloss die albani-

sche Bevölkerung Gjakovas und der Umgebung eine Besa gegen die Einführung von neuen Steuern und ge-

gen das Verbot, Waffen zu tragen. Obwohl Boten nach Peja, Drenica und die westlich von Gjakova gelegenen 

Berggebiete geschickt wurden, waren lediglich die Albaner aus Drenica bereit, sich der Besa anzuschließen. 

Vgl. Zambaur an Gołuchowski, Mitrovica, 11. Februar 1904, Nr. 7. HHStA PA XXXVIII/Kt. 385. 
1311

 Auf den engen Zusammenhang der osmanischen Maßnahmen gegen Blutrache und Waffentragen verweist 

bereits KALESHI, Türkische Angaben, 110. 
1312

 REINKOWSKI, Gewohnheitsrecht, 135. 
1313

 Lippich an Beust, Prisren, 15. April 1870, Nr. 5. HHStA PA XXXVIII/Kt. 189. 
1314

 Lippich an Anrássy, 20. Juli 1873, Nr. Nr. 5. HHStA PA XXXVIII/Kt. 200. 
1315

 Tatsächlich starben gemäß Paul SIEBERTZ, Albanien und die Albanesen. Landschafts und Charakterbilder. 

Wien 1910, 211 alleine im westlichen Kosovo jedes Jahr etwa 600 Männer durch Blutrache. Siehe die statisti-

sche Untersuchung Franz Baron Nopcsas zu Blutrachefällen in Nordalbanien, der gemäß in der Ebene 11 % 
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während andere Verbrechen wie Raub und Diebstahl im Vergleich dazu geringer waren. 

Rappaport, der gleichzeitig die Meinung vertrat, die Institution der Blutrache und das Tra-

gen von Waffen böten angesichts fehlender staatlicher Autorität in entlegeneren Gebieten 

eine gewisse Rechtssicherheit, hielt 1897 wie folgt fest: 

 

„Die in Nordalbanien noch erhaltene Stammesverfassung und das nationale, primiti-

ve Gewohnheitsrecht beruhen nämlich, wie bekannt, auf der allgemeinen Bewaff-

nung und stehen und fallen mit dieser. So barbarisch nun auch die gegenwärtigen 

Zustände sein mögen, so haben doch sogar ottomanische Gerichtsbeamte zugeben 

müssen, dass hierzulande blos fortwährende Akte der Blutrache und Stammesfehden 

existiren, dass aber Strassenraub und andere Verbrechen in unvergleichlich geringe-

rem Maasse [sic], als in anderen Theilen des Osmanischen Reiches, vorkommen. 

Dass die zahlreichen Individuen, die bei der Armuth des Landes im Elende darben, 

seltener auf Abwege gerathen, und dass daher für die an Blutfehden unbetheiligten 

Personen die Sicherheit relativ gross ist, verdankt man wohl ausschliesslich eben der 

Stammesverfassung, der allgemeinen Bewaffnung und im Grunde genommen sogar 

der Blutrache selbst, welche hier ein Surrogat für den fehlenden Justiz- und Sicher-

heitsdienst darstellt und jedes dem ungeschriebenen Gesetze nach ungerechtfertigte 

Attentat gegen Leben, Sicherheit und Eigenthum mit draconischer Strenge bestraft. 

Man muss es mit Hinblick auf die Verhältnisse in anderen Provinzen wohl beinahe 

bestätigen oder kann es wenigstens der besitzenden Classe unter den albanesischen 

Mohammedanern (und wohl auch christlichen Bergbewohnern) nicht übel nehmen, 

wenn sie der Ansicht ist, dass eine ottomanische Justiz- und Sicherheitsverwaltung 

viel weniger im Stande wäre, die zu jeder Gewaltthat bereiten Desperados zu zügeln, 

als die Vendetta in der Hand der waffentragenden Bevölkerung.“
1316

 

 

Bei einer genaueren Betrachtung der Versuche des osmanischen Staates, gegen gewohn-

heitsrechtliche Bestimmungen und Institutionen vorzugehen, zeigt sich zum einen, dass es 

                                                                                                                                                     
der Todesfälle auf Blutrache zurückzuführen seien, im Gebirge liege der Anteil bei durchschnittlich 22 %, in 

einzelnen Regionen der Mirdita sogar über 30 % im Durchschnitt. Vgl. Franz Baron NOPCSA, Die 

Bergstämme Nordalbaniens und ihr Gewohnheitsrecht (Ausschnitte), in: Fatos BAXHAKU/Karl KASER (Hgg.), 

Die Stammesgesellschaften Nordalbaniens. Berichte und Forschungen österreichischer Konsuln und Gelehrter 

(1861-1917). Wien, Köln, Weimar 1996, 205-428, 322-324. Nopcsa verglich die Situation mit der in anderen 

Ländern Europas und hielt fest: „In Preußen entfallen in der letzten Zeit vor dem Kriege 1914-1918 auf 

100.000 Einwohner rund 1.9 Morde, in Bayern auf die gleiche Anzahl von Einwohnern 2.7., in Serbien steigt 

dieselbe Anzahl auf 18.0, im Gebirge Albaniens ungefähr auf 60.0. In Albanien wird also etwas mehr als drei 

Mal so viel gemordet als in Serbien und dreißig Mal mehr als in Preußen.“ Siehe auch REINKOWSKI, 

Gewohnheitsrecht, 131. 
1316

 Rappaport an Gołuchowski, Prizren, 9. August 1897, Nr. 108. HHStA PA XXXVIII/Kt. 398. 
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dem Staat trotz entschiedener Maßnahmen lediglich in manchen Regionen und auch nur 

zeitweise gelang, sein Machtmonopol durchzusetzen. Zum Zweiten waren die Lokalbehör-

den aufgrund ihrer Schwäche dazu gezwungen, mit einflussreichen Vertretern der lokalen 

Bevölkerung zu kooperieren und zum Teil sogar auf deren Forderungen einzugehen, um 

überhaupt einen gewissen Erfolg im Zurückdrängen des Gewohnheitsrechts zu erzielen. 

Aus diesem Grund wurden sogar bestimmte Rechtstraditionen wie die Besa übernom-

men.
1317

 Im Folgenden wird anhand einiger Beispiele das Funktionieren der sogenannten 

Blutrachekommissionen sowie der Besa aufgezeigt und nach der Wirksamkeit derselben 

gefragt. Außerdem wird besonderes Augenmerk auf die Frage gelegt, auf welche Weise 

Konflikte zwischen Albanern und Serben in diesen Kommissionen behandelt wurden und 

in welchem Maße auch Serben von der Besa profitierten.  

Österreichisch-ungarische und serbische Konsulatsberichte zeigen deutlich, dass Blut-

rachefälle zeitweise in Zusammenwirkung der osmanischen Behörden mit lokalen einfluss-

reichen Notabeln und Stammeschefs aus dem Bergland zurückgedrängt werden konnten. Im 

Vergleich zum städtischen Raum war die Lage in dörflichen und gebirgigen Gegenden, wo 

staatliche Strukturen wenig präsent waren, schlechter und unsicherer: 

 

„Wie arg es übrigens in letzterer Zeit mit der öffentlichen Sicherheit bestellt ist, be-

weisen die fast täglich einlaufenden Nachrichten von Mord- und Gewaltthaten am 

Lande, sei es aus Blut-Rache, sei es aus Hab- und Rachsucht, welchen abwechselnd 

bald Christen, bald Mohammedaner zum Opfer fallen.“
1318

 

 

Um gegen das allgemeine Waffentragen und die Blutrache vorzugehen, beriefen osmani-

sche Beamte wiederholt Schlichtungsräte und Kommissionen ein, die als zeitweilige Ge-

richte fungierten und in denen neben osmanischen Staatsdienern auch örtliche Notabeln 

saßen.
1319

 In dem Rat, der sich auf Initiative des Valis von Kosovo, Husni Pascha, im 

Sommer 1873 konstituierte, waren lokale Notabeln und Stammeschefs aus dem Bergland 

von Gjakova vertreten. In dem verabschiedeten Reglement wurde ein Ende der Blutrache-

praxis gefordert. Offene Konflikte sollten durch die Zahlung eines Blutgeldes von 5000 

Piastern ausgesöhnt werden, Waffen durften nicht mehr getragen werden, sondern mussten 

                                                 
1317

 Auf die Einbeziehung der Besa verweist bereits REINKOWSKI, Gewohnheitsrecht, 137-138. 
1318

 Péscha an Kálnoky, Prisren, 8. Juli 1889, Nr. 71. HHStA PA XXXVIII/Kt. 274. 
1319

 Diese wurden auch als islahat- (Reform-) und als Besa-Kommissionen bezeichnet. Vgl. Stanković an 

Đorđević, Priština, 16. Februar 1892, Nr. 33. AS MID PO 1892 Fasz. I/Dos. I; Winter an Gołuchowski, 

Prisren, 27. Oktober 1896, Nr. 165. HHStA PA XXXVIII/Kt. 398; NUŠIĆ, Kosovo, Bd. 1, 39. 
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nun im Haus aufbewahrt werden, und das Niederbrennen von Häusern flüchtiger, von Blut-

rache bedrohter Personen wurde unter Todesstrafe gestellt.
1320

 Das Reglement verdeutlicht, 

in welchem Maße die osmanische Verwaltung bestehende Rechtstraditionen der Albaner 

übernahm. Zwar wurde das Niederbrennen von Häusern verboten, das Blutgeld jedoch, das 

die Verwandten des Mörders an die Familie des Ermordeten zahlen mussten, war ein ver-

breiteter Lösungsansatz innerhalb des albanischen Gewohnheitsrechts, der nun nicht nur 

geduldet, sondern für die eigene Praxis übernommen wurde.
1321

 Um die Bestimmungen des 

Reglements, das auch gegen Raub und Konskriptionsflüchtlinge vorging, erfolgreich umzu-

setzen, sollten zeitlich befristete Friedensräte gebildet werden, in denen nicht nur Notabeln, 

sondern auch die „mittleren Schichten und die untere Klasse“ vertreten sein sollten. Wäh-

rend zunächst kaum Veränderungen wahrnehmbar waren, die Albaner weiterhin Waffen 

trugen, Blutrache an der Tagesordnung blieb und die Stammeschefs aus dem Bergland von 

Gjakova trotz ihrer Unterschrift nicht wirklich gewillt waren, sich der staatlichen Gewalt 

unterzuordnen, zeigte sich bis zum Spätherbst 1873, dass die eingerichteten Friedenskom-

missionen zu einer leichten Beruhigung der Lage beigetragen hatten. Die Blutrachepraxis 

hatte zwar nicht gänzlich aufgehört, war aber leicht zurückgegangen, gleichzeitig wurden 

kontinuierlich Blutrachefälle ausgesöhnt.
1322

 Dass diese Erfolge jedoch zeitlich befristet 

waren, zeigt sich darin, dass im darauffolgenden Sommer von der Wirksamkeit der Aus-

söhnungsräte wenig zu spüren war. Dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge 

wurden Blutrachefälle, Raub und Mord täglich gemeldet.
1323

  

Um zumindest gewisse Fortschritte zu erzielen, war die osmanische Lokalverwaltung 

gezwungen, den albanischen Notabeln und Chefs bestimmte Zugeständnisse zu machen. 

Um 1877 eine möglichst hohe Anzahl an Rekruten für den Krieg gegen Russland zu ge-
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 Das Reglement liegt als Beilage im Bericht Lippich an Andrássy, 20. Juli 1873, Nr. 5. HHStA PA 
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 Lippich an Andrássy, Prisren, 27. Oktober 1873, Nr. 6. HHStA PA XXXVIII/Kt. 200. 
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 Lippich an Andrássy, Prisren, 12. Juli 1874, Nr. 5. HHStA PA XXXVIII/Kt. 203. Dass die verabschiede-

ten Reglements und Verordnungen des osmanischen Staates nicht unbedingt darüber etwas aussagten, ob die 

Vorgaben tatsächlich auch erfüllt wurden, zeigt die Bemerkung des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls 

Schmucker, der bezüglich einer 1881 erlassenen Verordnung wie folgt festhielt: „Wie schön der Wortlaut 

dieser Verordnung auch klingen mag, auf eine Durchführung derselben ist hier zu Lande ebensowenig zu 

hoffen wie auf die allgemeine Entwaffnung, welche für die Ausrottung der Blutrache eine conditio sine qua 

non ist. Diese Kundmachung ist Nichts anderes als eine neue Comödie Dervisch Pascha’s, die dazu dienen 

soll, ihn in den Augen des Sultans als Regenerator und Beglücker Albaneins darzustellen und doch haßt ihn 

Niemand so innig und herzlich als die Albanesen, die ihn den Henker und Brandschatzer ihres Vaterlandes 

nennen.“ Siehe Schmucker an Haymerle, Üsküb, 5. Juli 1881, Nr. 118. HHStA PA XXXVIII/Kt. 239. 
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winnen, wurde mit den Başıbozuk-Führern eine Übereinkunft erzielt, der zufolge während 

der Kriegsdauer keine Blutracheakte begangen werden sollten, gleichzeitig bisher verübte 

Rachemorde und andere Verbrechen in diesem Zeitraum gerichtlich nicht zu verfolgen sei-

en und die Strafuntersuchungen eingestellt werden sollten.
1324

 

Auch serbische diplomatische Berichte belegen die enge Kooperation zwischen osmani-

schen Beamten und lokalen muslimischen Chefs und verdeutlichen gleichzeitig, wie be-

grenzt die Wirkung der Schlichtungsräte war. So wurden 1891 auf Initiative der 

Lokalbehörden in den Sancaks Priştine, Prizren und İpek provisorische Gerichte zur Aus-

söhnung von Blutrachefällen gebildet, in denen die albanischen Chefs der Städte und des 

Umlands vertreten waren. Dem serbischen Vizekonsul Stanković zufolge wurden die 

Kommissionen nicht zuletzt mit dem Ziel einberufen, die hohe Anzahl der Gerichtsflücht-

linge, die die Strafe des staatlichen Gerichts vermeiden wollten, zu verringern. Ähnlich wie 

1873 legten die einzelnen Kommissionen einen Geldbetrag fest, den der Mörder an die Fa-

milie des Opfers zahlen musste. Während es auch diesen Kommissionen zunächst gelang, 

eine große Anzahl älterer Blutrachefälle auszusöhnen, konnte neue Gewalt nicht verhindert 

werden. Auch die Umwandlung der Kommissionen in ständig tagende Gerichte, die ähnlich 

Geschworenengerichten arbeiten sollten, brachte keine Erfolge. In Gjilan saßen Verbündete 

der Täter in der Kommission und hielten ihre schützende Hand über diese. Hier hatte 

Stanković zufolge ein Albaner, der verurteilt worden war, mehreren Serben Blutgeld zu 

zahlen, diese mit Waffen gezwungen, vor der Kommission auszusagen, dass sämtliche 

Schulden beglichen worden seien. Der serbische Diplomat kritisierte, dass in den Kommis-

sionen keine Serben vertreten waren, und beklagte die Behandlung dieser im Laufe der 

Verhandlungen. Durch Bestechung sei es etwa einem Albaner, der einen Serben getötet und 

Vieh geraubt hatte, gelungen, eine Verurteilung abzuwenden. Als ein Mitglied der Familie 

des getöteten Serben in einem Raufhandel mit dem Mörder diesem dessen auf ihn gerichte-

tes Gewehr aus Selbstschutz abnehmen konnte, wurde er just aus diesem Grund verurteilt. 

Der Kommentar des Albaners habe gelautet: „Wie kann es sein, dass ein Giaur das Gewehr 

eines Türken wegnimmt!“
1325
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 Jelinek an Zichy, Prisren, 10. Dezember 1877, Nr. 31. HHStA Botschaftsarchiv Konstantinopel/Kt. 359. 
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Bd. 1, 39-40; NUŠIĆ, S Kosova, 39. Der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren berichtet 1896 über 
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HHStA PA XXXVIII/Kt. 398. Das jungtürkische Komitee beschloss kurz nach der Revolution, ebenfalls eine 

Kommission zur Aussöhnung von Blutrachefällen zwischen den Albanern einzurichten. Zunächst wurden in 
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Serbischen Konsulatsberichten zufolge war die Lage der Serben auch in der im Herbst 

1898 in Prishtina eingesetzten Kommission zur Aussöhnung von Blutrachefällen kritisch. 

Die albanischen Chefs in der Kommission seien die „größten Beschützer der Gewalttäter“, 

so Simić, die Situation der serbischen Bevölkerung habe sich seit der Einsetzung der 

Kommission verschlimmert. Die Kommission übernehme nicht nur die Aussöhnung der 

Blutrachefälle, sondern auch die Urteilsverkündung, wenn es zu keiner Aussöhnung kom-

me, obwohl in solchen Fällen der Schuldige eigentlich verhaftet und dem lokalen osmani-

schen Gericht übergeben werden müsste.
1326

 Serbischen Konsuln zufolge missfiel es 

Albanern besonders, wegen Blutrache von einem staatlichen Gericht verurteilt zu werden: 

„Der Albaner ist es nicht gewöhnt, vor den Behörden zu stehen und sich ihnen gegenüber 

für seine Taten zu verantworten, und lieber zieht er den Tod vor als das stinkende türkische 

Gefängnis.“
1327

 Gemäß Simić wurde bei inneralbanischen Konflikten anders verfahren als 

bei albanisch-serbischen Konflikten. So habe die Kommission die Serben „gezwungen“, 

dem Täter zu verzeihen, das Blutgeld hätten sie jedoch nicht erhalten; lediglich eine Be-

scheinigung sei ausgestellt worden, dass der Betrag in einer bestimmten Frist gezahlt wer-

de. Ob der Betrag dann aber gezahlt werde, was der Diplomat stark bezweifelte, überprüfe 

die Kommission jedoch nicht mehr, da für sie der Fall als ausgesöhnt gelte. Bei albanisch-

albanischen Konflikten sei der Täter jedoch unter allen Umständen verpflichtet, der Familie 

des Ermordeten das vereinbarte Blutgeld zu zahlen. Da den Schuldigen aber häufig kein 

Geld zur Verfügung stünde, um die Schuld sofort oder innerhalb einer festgelegten Frist zu 

bezahlen, würden die Albaner das Geld von serbischen Dorfbewohnern erpressen. Tatsäch-

lich würden die Urteilsverkündungen der Kommission lediglich dazu führen, dass die 

„Räuber“ ihre Freiheit wiedererlangten, ihre „Ehre“ wiederherstellten und weiter Verbre-

chen begingen. Häufig kämen die Serben deshalb zu ihm, um ihn zu fragen, ob sie sich mit 

den Mördern aussöhnen sollten, wovon er ihnen abriet – eine Empfehlung, die die Serben 

auch befolgten.
1328

 

                                                                                                                                                     
der Region Peja und Prizren Albaner, die in Blutrachefälle verwickelt waren, verhaftet. Teilweise wurde ge-

rade von lokaler Seite ein rigoroses Durchgreifen gefordert. GAWRYCH, The Crescent, 161. 
1326

 PERUNIČIĆ (Hg.), Pisma, 369-371. 
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 Vgl. PERUNIČIĆ (Hg.), Svedočanstvo, 159-160.  
1328

 PERUNIČIĆ (Hg.), Pisma, 369-371. Simić beschrieb beispielsweise, dass sich ein Serbe einmal geweigert 

habe, sich auszusöhnen, und sich in seinem Haus eingeschlossen und diese monatelang nicht verlassen habe. 

Als er dann sein Haus schließlich verließ, habe ihn der Albaner, mit dem er im Streit war, geschlagen. Den-

noch würde sich der Serbe weigern, sich zu versöhnen, obwohl ihm bewusst sein, dass der Albaner ihn töten 

würde. 
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Dass die Aussöhnungskommissionen und die in deren Folge vereinbarten Besa-

Beschlüsse aber auch eine durchaus positive Auswirkung auf die Situation der serbischen 

Bevölkerung haben konnten, zeigen die Berichte Milan Rakić vom Frühjahr 1907, als die-

ser als Vizekonsul in Prishtina tätig war. Rakić ging ausführlich auf eine Besa in der Kaza 

Gilan ein, für deren Abschluss sich die osmanische Verwaltung eingesetzt hatte. Kam es 

nach Abschluss der Besa zu Übergriffen und Gewalt, wurden die Täter hart bestraft. Milan 

Rakić zufolge, der die Besa in der Kaza Gilan als eine der interessantesten und langlebigs-

ten Besas, die seit Herbst 1906 in der Region abgeschlossen worden waren, bezeichnete, 

war nun zum ersten Mal seit vielen Jahren eine gewisse Freiheit und Sicherheit für die ser-

bische Bevölkerung in der Kaza spürbar, Mord und Diebstahl hätten ganz aufgehört. Als 

wesentlichen Grund hierfür erachtete Rakić, dass es aufgrund der Besa-Vereinbarung zu 

einer engen Zusammenarbeit zwischen dem albanischen Gericht und den osmanischen Be-

hörden gekommen war: „Die Besa stand unter dem Schutz der [osmanischen] Behörde und 

die Behörde unterstützte und nahm teil an den Urteilsvollstreckungen des albanischen Ge-

richtes.“
1329

 

Nach einiger Zeit veränderte sich jedoch die Besa, da die osmanischen Behörden die 

Urteile nun nicht mehr vollstreckten. In Fällen schwerer Verbrechen würden „[…] die Al-

baner allein, ohne die [osmanische] Behörde, die Urteile vollstrecken, […] und danach 

übergeben sie die Schuldigen dem staatlichen Gericht, damit dieses noch einmal ein Urteil 

fällt.“ Diese doppelte Strafe für ein Vergehen sei mit dem Ziel eingeführt worden, damit die 

Besa besser eingehalten werde, und diene der Abschreckung. So sei beispielsweise ein al-

banischer Aga, der vier seiner serbischen Pachtbauern verprügelt habe, von dem albani-

schen Gericht zu einer Geldstrafe von 30 Lira verurteilt und dann dem staatlichen Gericht 

übergeben worden, das dann eine Haftstrafe von drei Monaten aussprach. Eine weitere ent-

scheidende Neuerung in der Handhabung der Besa war Rakić zufolge, dass jetzt zum ersten 

Mal auch Serben einer Besa beigetreten waren. Zwar sei es anfänglich die Absicht der Al-

baner gewesen, alle Serben der Nahiye in die Besa aufzunehmen, schließlich sei aber nur 

die 70 Dörfer umfassende mehrheitlich serbische Gemeinde Kosovska Kamenica der Besa 

beigetreten. Auf die Gründe, weshalb nur dieser Teil der serbischen Bevölkerung der Besa 

beigetreten war, ging Rakić nicht ein. Er führte aus, dass bei Streitigkeiten zwischen Alba-

nern ein albanisches Gericht und bei Streitigkeiten zwischen Serben ein serbisches Gericht 

das Urteil fällen sollte, während bei Streitigkeiten zwischen Serben und Albanern sowohl 
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das albanische als auch das serbische Gericht den Fall untersuchen sollte. War der Schuldi-

ge ein Albaner, sollte dieser durch das albanische Gericht verurteilt werden, während bei 

einem serbischen Täter das serbische Gericht entscheiden sollte. Schließlich sollten die 

Verurteilten auch dem staatlichen Gericht übergeben werden. Obwohl anfangs die Befürch-

tung überwog, dass sich die Albaner den Bestimmungen widersetzen würden, funktionierte 

die Besa schließlich gut, und wegen ihrem Nutzen besaß diese auch immer mehr Befürwor-

ter und Anhänger. Rakić zufolge hatte sich infolge der Besa die Lage der serbischen Bevöl-

kerung erheblich verbessert.
1330

 Diese sei durch die Besa geschützt, die Rechtsprechung 

funktioniere gut, und die Serben hätten keine Angst mehr vor den Albanern. Als Beispiel 

beschrieb er einen Fall in Kosovska Kamenica, wo sowohl ein albanisches als auch ein ser-

bisches Gericht existierte. Hier sei ein Serbe, der nachts zur Aussage gerufen wurde, nicht 

beim serbischen Gericht erschienen und habe am darauffolgenden Tag erklärt, er sei nicht 

gekommen, da die Serben ihn gerufen hätten und er diesen nicht traue. Hätten ihn hingegen 

die Albaner gerufen, wäre er sofort gekommen.
1331

 Als dem Serben als Strafe für sein ver-

spätetes Erscheinen vor Gericht 50 Stockschläge verordnet wurden, setzten sich Albaner für 

ihn ein, um die Strafe abzuwenden.
1332

 Beeindruckend ist hier die Rechtspluralität, die ein 

Ineinandergreifen nicht nur der osmanischen Staatsgewalt und des albanischen Gewohn-

heitsrechts, sondern auch der orthodoxen Gerichte miteinschloss. 

Inwieweit eine Kommission Erfolg zeigte, war regional sehr unterschiedlich und hing 

auch stark mit der Person des Mutessarifs zusammen, der der jeweiligen Kommission vor-

saß und diese leitete. So schritt 1891 im Sancak Prizren die Aussöhnung der Blutrachefälle 

nicht zuletzt aufgrund des energischen Vorgehens des Mutessarifs Salih Pascha gut voran. 

In den Berichten des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls aus Prizren spiegelt sich wi-

der, dass bestimmte gewohnheitsrechtliche Praktiken, die noch 1873 verboten worden wa-

ren, übernommen und für eigene Zwecke verwendet wurden. Einer Verordnung der 

Lokalbehörde zufolge sollten bei Nichtaussöhnung eines Blutrachekonflikts das Haus des 

Schuldigen niedergebrannt und die gesamte Familie ins Exil geschickt werden. Diese Maß-

nahme, so der Diplomat, habe „unter dem besonnenen Theile der Bevölkerung sehr guten 
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Eindruck gemacht.“
1333

 Tatsächlich konnten unter Zuhilfenahme dieser Maßregeln 150 

Blutrachefälle gelöst werden, wobei die Zahl der noch nicht gelösten Fälle auf 100 ge-

schätzt wurde. Der Vizekonsul war guter Dinge, dass im Sancak Prizren zumindest für 

einige Zeit Ruhe herrschen würde. Ganz anders sei jedoch die Situation in den Sancaks 

İpek und Yakova, wo „die Anarchie ihren Höhepunkt erreicht[e].“
1334

 

Die Kommission in Peja, die der neu ernannte Mutessarif Mustafa Remzi Pascha einbe-

rief und in der Notabeln aus Peja und Gjakova sowie die Stammeschefs aus dem Bergland 

vertreten waren, machte hingegen kaum Fortschritte. Alleine in der Stadt Peja bestanden 

angeblich 500 offene Blutrachefälle. Auch hier wurden eine Frist zur Aussöhnung der Kon-

flikte und die Zahlung eines Blutgeldes festgesetzt. Im Gegensatz zu Prizren widersetzten 

sich hier viele Albaner, insbesondere diejenigen aus dem nahe gelegenen Bergland von 

Gjakova, dem Druck, mit der Kommission zusammenzuarbeiten. So erklärte dann auch der 

Führer einer Deputation der Gashi, dass er überhaupt nicht daran denke, sich der neuen 

Verordnung zu fügen, solange er nicht Genugtuung für einen vor einem Monat außerhalb 

des Sancaks İpek von Albanern aus Luma verübten Überfalls bekomme, bei welchem drei 

Gashi getötet wurden. Der Mutessarif verhandelte hierauf mit Salih Pascha, dem Mutessarif 

von Prizren, zu dem das Kaza Luma gehörte, konnte sich aber gegen die Albaner nicht 

durchsetzen.
1335

 Dass eine Reihe von albanischen Notabeln entschieden gegen die Aussöh-

nungskommissionen eingestellt war, zeigt auch das Beispiel von Gjakova.
1336

 Hier stellte 

sich Riza Bey Gjakova gegen die Kommission, da er seinen Einfluss in der Stadt durch die 

Kommission bedroht sah.
1337

 

Andere Personen unterstützten wiederum die Bildung solcher Kommissionen, die nicht 

nur auf Initiative höherer osmanischer Beamter oder Istanbuls zustanden kamen. Auch die 

lokale Bevölkerung selbst empfand die Blutrachepraxis teils als Belastung, wie eine im 

                                                 
1333

 Pisko an Kálnoky, Prisren, 19. Oktober 1891, Nr. 105. HHStA PA XXXVIII/Kt. 283. 
1334

 Pisko an Kálnoky, Prisren, 22. November 1891, Nr. 127. HHStA PA XXXVIII/Kt. 283. 
1335

 Pisko an Kálnoky, Prisren, 22. November 1891, Nr. 127. HHStA PA XXXVIII/Kt. 283. 
1336

 In seinem Bericht ging der österreichisch-ungarische Vizekonsul ausführlich auf die Höhe des Blutgeldes 

ein. Für einen Mord (ganzes Blut) mussten 6000 Piaster gezahlt werden, für eine schwere Verwundung, die 

Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatte, 3500 Piaster, für eine mittelschwere Verwundung (halbes Blut) 3000 

Piaster, für eine leichte Verwundung 1500 Piaster, für eine körperliche Misshandlung, wie beispielsweise 

Schläge, 2000 Piaster und für eine Verleumdung 3000 Piaster. Wer nach der Urteilsverkündung der Pazifizie-

rungskommission einen Mord beging, musste 12 000 Piaster bezahlen. Wer Schüsse abfeuerte, um die Kom-

mission zu verhöhnen, oder diese verschmähte, sollte mit einer dreijährigen Verbannung bestraft werden, sein 

Haus sollte niedergebrannt und sein Besitz konfisziert werden. Dieselbe Strafe sollte denjenigen treffen, der 

sich der Bezahlung der Blutschuld widersetzte oder floh. Vgl. Pisko an Kálnoky, Prisren, 26. November 1891, 

Nr. 129. HHStA PA XXXVIII/Kt. 283. 
1337

 Winter an Gołuchowski, Prisren, 14. September 1896, Nr. 128, Winter an Gołuchowski, Prisren, 6. Okto-

ber 1896, Nr. 146 sowie Winter an Gołuchowski, Prisren, 27. Oktober 1896, Nr. 165. HHStA PA 

XXXVIII/Kt. 398. 



306 

Sommer 1881 an den osmanischen Militärbevollmächtigten in Kosovo, Derwisch Pascha, 

überreichte Petition der „Chefs und Notablen von 5 Sandschaken des Ghegenlandes“ ver-

deutlicht, in der diese die osmanischen Behörden baten, gegen die Praxis der Selbstjustiz 

vorzugehen. Derwisch Pascha erließ daraufhin eine Erklärung, in der ähnlich der früheren 

Praxis der Rat in Prizren unter Mitwirkung der Ortsältesten und Notabeln offene Blutrache-

fälle aussöhnen sollte.
1338

 

Mädchenraub und Zwangsheirat 

In den Quellen werden außerdem Zwangsheirat und damit verbundener Mädchenraub the-

matisiert – Fälle, die sowohl serbische und russische als auch österreichisch-ungarische 

Konsuln regelmäßig meldeten. Ausführlich berichtete der österreichisch-ungarische Vize-

konsul 1871 über den Fall eines Mädchenraubs in dem Dorf Studenica in der Umgebung 

von Prizren, wo ein „bulgarisches“, das heißt wohl dem bulgarischen Exarchat zugehöriges 

Mädchen entführt und mit einem jungen „Türken“ verheiratet wurde. Den Darstellungen 

des Vizekonsuls zufolge schritt die osmanische Lokalbehörde hier rigoros ein. Der „Türke“ 

musste das Mädchen den Behörden übergeben und wurde verhaftet, nachdem das Mädchen 

dem zuständigen Rat erklärt hatte, entführt und zur Heirat gezwungen worden zu sein. Das 

Mädchen erklärte außerdem, weiterhin Christin zu sein und den muslimischen Glauben 

nicht annehmen zu wollen, worauf sie dem orthodoxen Erzbischof übergeben wurde, der 

sie zu ihren Eltern zurückbringen sollte.
1339

 

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie Privates einen öffentlichen Charakter an-

nehmen konnte, indem osmanische Behörden in Heiratsangelegenheiten intervenierten und 

zu schlichten versuchten, in obigem Fall zugunsten des christlichen Mädchens. Außerdem 

zeigt sich hier, wie durch das Eingreifen der Lokalbehörden ein umfassenderer Konflikt 

entstehen konnte, in dem unterschiedliche Seiten ihre jeweils eigenen Interessen verfolgten. 

Dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge profitierten die Gegner des Valis von 

dem Zwischenfall und nützten diesen aus, um die öffentliche Ruhe zu stören. So stachelten 

sie die muslimischen Dorfbewohner Studenicas erfolgreich dazu auf, das Mädchen zurück-

zufordern und zu drohen, im gegenteiligen Fall Prizren zu überfallen, die Metropolie zu 
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plündern und das „bulgarische“ Viertel niederzubrennen. Die Allianz, die zwischen den 

Muslimen Studenicas und denjenigen anderer Ortschaften in der Umgebung Prizrens zu-

stande kam, und der bevorstehende bewaffnete Einfall in Prizren zwangen den Vali, der 

aufgrund der drohenden Eskalation des Konflikts sogar ein Kavallerieregiment aus 

Prishtina herbefohlen hatte, eine erneute Befragung des Mädchens durchzuführen. Da sich 

dem jedoch der Metropolit vehement widersetzte, wurde beschlossen, das Mädchen zum 

Ökumenischen Patriarchen in Istanbul zu schicken.
1340

 

Zum Mädchenraub konnte es auch kommen, wenn beispielsweise ein Mädchen bereits 

als Kind jemandem versprochen worden war, sich die Eltern dann aber gegen die frühe 

Verlobung aussprachen. In solchen Fällen schritten die osmanischen Behörden häufig nicht 

ein, sondern akzeptierten die gewohnheitsrechtlichen Traditionen.
1341

 

Serbische Diplomaten, die häufig über Mädchenraub und Zwangsheirat einschließlich 

Islamisierung berichteten, deuteten beides in den Kategorien eines albanisch-serbischen 

Konflikts, wobei stets die Machtposition, aus der heraus „die Albaner“ agierten, herausge-

strichen wurde. Während Serben meist in der Rolle als Opfer auftauchen, werden auch Fäl-

le beschrieben, in denen es Dorfbewohnern gelang, Mädchen vor drohender Zwangsheirat 

zu retten. In der Folge vom Täter bedroht, sahen sich manche Familien jedoch sogar ge-

zwungen, aus der Region wegzuziehen.
1342

 Mädchenraub und Zwangsheirat spielen insbe-

sondere in der serbischen Erinnerung eine zentrale Rolle. Ausführlich beschrieb Nikola 

Popović einen Fall, der sich in der Region Gjilan und Lipjan ereignet hatte. Hier beabsich-

tigte ein muslimischer Albaner zu heiraten:  

 

„Aber nicht eine Arnautin, weil das völlig gewöhnlich und einfach ist, und keinen 

Ruhm mit sich bringt, sei sie auch noch so schön. Eine Giaurin zu nehmen, hingegen, 

und sie zu vertürken, sei sie auch noch so hässlich, das ist schon eine andere Sache! 

Vor allem kann man eine Giaurin nicht aus Liebe nehmen. Man muss sie folglich 

rauben. Und sie zu rauben, bedeutet, den Ruf eines Helden zu erlangen! […] eine 
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Serbin zu vertürken, bedeutet, dem Propheten Mohamed eine gottesgefällige Tat zu 

erweisen, […]. Deswegen möchte Bedža nur eine Serbin heiraten.“
1343

 

 

Dieser Ausschnitt beleuchtet eindrucksvoll, wie Albaner von Serben zum Teil wahrge-

nommen wurden und welche Vorstellungen sie von den Beweggründen und Gedankenwel-

ten der Albaner besaßen. Während sicher auch der religiöse Faktor bei Mädchenraub eine 

Rolle spielte, wie hier angedeutet wird, waren häufig andere Gründe ausschlaggebend. Wie 

oben beschrieben, konnte Mädchenraub an sich als Heldentat gelten, während die Anlässe 

aber auch „sehr allgemeine weltliche, zumeist habsüchtige“ sein konnten, wie der österrei-

chisch-ungarische Vizekonsul in Prizren 1885 in diesem Zusammenhang festhielt.
1344

 In 

der weiteren Erinnerung Popovićs half Rashid, der bereits die Tante des Mädchens entführt 

und geheiratet hatte, seinem Bruder Bexha, da dieser noch unerfahren gewesen sei, und 

suchte in dem nahegelegenen Dorf Dobrotin das „schönste Mädchen“ aus, Cveta Stanoj 

Nerandžić. Dieser gelang es aber durch eine List, der bevorstehenden Heirat und dem Über-

tritt zum Islam zu entkommen. Denn als Rashid mit seinen bewaffneten Kameraden in das 

Haus der serbischen Familie eindrang, um Cveta zu rauben, habe diese ihre Liebe zu Bexha 

überzeugend vorgetäuscht und behauptet, sie habe bereits auf Rashid gewartet. Wie 

Popović weiter ausführt, habe Rashid sie aus diesem Grund nicht, wie sonst üblich, irgend-

wo weit weg bei Freunden versteckt, bis „ihr der Bauch gewachsen sei“, sondern habe sie 

gleich zu sich nach Hause gebracht, wo Cveta auch Bexha glaubhaft vermittelte, dass sie 

ihn aus freiem Willen heiraten und dies, wie auch die Tatsache, dass sie „den türkischen 

Glauben liebe“, noch am nächsten Tag vor dem Gericht bezeugen wollte. Vor dem Rat 

habe sie dann jedoch berichtet, was wirklich geschehen war, und habe den Priester Stojan 

um Hilfe gerufen und bekräftigt, dass sie nicht zum Islam übertreten wolle. Aus diesem 

Grund seien die „Türken“ im Rat gezwungen gewesen, das Mädchen dem Priester zu über-

geben, der es unter Polizeibegleitung nach Hause geführt und sie unter Schutz gestellt habe, 

bis sie heiratete. Als die Eltern Cvetas aber von Rashids Rachedrohung erfuhren, zogen sie 

nach Prishtina, während die Brüder Cvetas einige Zeit später nach Serbien flohen.
1345

 

Die Geschichte veranschaulicht zum einen die Rolle des örtlichen Rates, die der Be-

schreibung der Entführung des bulgarischen Mädchens in dem österreichisch-ungarischen 

Konsulatsbericht sehr ähnelt. So besaßen die Räte in bestimmten Fällen durchaus die 
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Macht, Recht zu sprechen und in diesem Falle im Sinne der christlichen Bevölkerung auch 

durchzusetzen. Gleichzeitig wird ähnlich wie bei der Tätigkeit der Kommissionen deutlich, 

dass die Rechtsprechung lediglich in einem begrenzten Rahmen Wirkung zeigte. Zwar 

wurde in diesem Fall eine Zwangsheirat verhindert, die Furcht vor der drohenden Rache 

des Albaners zwang die Familie aber, ihren Wohnort zu verlassen. Bemerkenswert ist der 

Erzählton der Geschichte mit ihren unterschiedlichen Schattierungen. So wird die schwieri-

ge Lage der serbischen Bevölkerung herausgestellt, gleichzeitig aber die Naivität der Alba-

ner belächelt, die sich täuschen ließen. 

 

2. Religiös und ethnisch konnotierte Spannungen und Konflikte bis 1875 

Oben wurden traditionale Formen von Alltagsgewalt wie Raub, Diebstahl, Streit um Wei-

deland und das Recht des Holzfällens untersucht, die ökonomisch motiviert waren, aber 

dennoch religiös konnotiert sein konnten, indem die Konflikt häufig in religiösen und 

ethnischen Kategorien wahrgenommen wurden und indem sich in der weiteren Entwick-

lung eines Konflikts die Tatsache, ob jemand Muslim oder Christ war, stark auswirken 

konnte. Im Folgenden soll der Fokus auf die späten 1860er Jahre und die Zeit bis 1875 ge-

lenkt werden. Bereits vor 1875 sind Spannungen zwischen Muslimen und katholischen so-

wie orthodoxen Christen, zwischen Albanern und Slawen sowie innerhalb orthodoxer 

Bevölkerungsgruppen zwischen Slawen und Aromunen zu beobachten. Zu einer Eskalation 

von Gewalt zwischen Muslimen und Christen kam es aber im Zeitraum nach 1875, wie im 

Kapitel danach dargelegt wird. 

Das muslimisch-christliche Verhältnis: „Arroganz“ von Muslimen und Gefühle des 

Bedrohtseins bei Christen 

Eine Reihe von Quellen vermittelt ein Bild der spätosmanischen Gesellschaft Kosovos, in 

der sich Muslimen überlegen und Christen sich bedroht fühlten. So schrieb Elmaz Bib 

Doda, selbst ein muslimischer Albaner, die Muslime in der Oberreka im heutigen Mazedo-

nien behandelten die dortigen Orthodoxen gelegentlich „verächtlich“, was damit zusam-

menhänge, dass diese der osmanischen Regierung gegenüber im Allgemeinen „fügsamer“ 

seien als die Muslime.
1346

 Ganz ähnlich hielten die beiden britischen Reisenden Mackenzie 
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und Irby fest, dass sich albanische Muslime „arrogant“ gegenüber Christen verhielten.
1347

 

Ein solches Verhalten wurde auch bestimmten osmanischen Beamten vorgeworfen. So er-

hielt der Generalgouverneur des Vilayets Prizren im Frühjahr 1870 einen anonymen serbi-

schen Brief, in dem seine Verwaltung kritisiert wurde, seine Trägheit, „intime Vergnügen“ 

und seine „Geringschätzung der Christen und sein Fanatismus“. Zudem wurde ihm vorge-

worfen, dass er entgegen den Bestimmungen des Pariser Kongresses von 1856 die Rechte 

der christlichen Untertanen missachte.
1348

 Wie in der Arbeit bereits gezeigt wurde, ist auf 

der einen Seite seit den 1860er Jahren ein zunehmendes Selbstbewusstsein der Christen in 

manchen Regionen wahrzunehmen, angestoßen durch immer lauter werdende Forderungen 

nach einer Gleichberechtigung mit den Muslimen sowie durch die Vertretung mancher 

Christen in den neu gebildeten Räten und durch die Präsenz von europäischen diplomati-

schen Vertretern.
1349

 Gleichzeitig führten die osmanischen Reformen im 19. Jahrhundert 

entgegen ihrer Zielsetzung nicht zu einer wirklichen Gleichbehandlung von Muslimen und 

Christen. Das osmanische Gesellschaftssystem, dem zufolge Muslime in vielerlei Hinsicht 

rechtlich und sozial bessergestellt waren, Christen hingegen bloß geduldet wurden, hatte 

sich in den 1860er Jahren trotz Verkündung der Tanzimat-Verordnungen kaum gewandelt. 

Gleichzeitig variierte die soziale Stellung von Christen erheblich. So war ein Teil der alba-

nischen Katholiken, die Waffen trugen, in einer besseren Lage als Orthodoxe oder andere 

Katholiken, denen dieses Recht verwehrt wurde. Aber auch innerhalb der orthodoxen Be-

völkerung gab es sicher Abstufungen, wie die Aussage der Ehefrau des orthodoxen Pries-

ters in Gjakova gegenüber Mackenzie und Irby nahelegt: „[…] we should find the 

Christians at Diakovo far inferior to those of the city of the patriarchate […].”
1350

 Macken-

zie und Irby, die in den 1860er Jahren insbesondere die Lage der orthodoxen Bevölkerung 

als sehr gedrückt beschrieben, waren der Meinung, dass es „noch immer“ Ängste innerhalb 

der christlichen Bevölkerung gäbe, Muslime zu beleidigen, worauf ihrer Meinung nach 

auch der kleine Bau einer jüngst, das heißt in den 1860er Jahren errichteten und ohne Or-

namente ausgestatteten Kapelle in Gračanica hinwies.
1351

 Unruhen, die in den Jahren 1864 

bis 1866 im Sancak Prizren aufgrund der zentralisierenden Bestrebungen des osmanischen 

Staates und der „Missbräuche der Verwaltung“ ausbrachen, führten zu Übergriffen auf 

christliche Bewohner: 
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 Lippich an Beust, Prisren, 17. Februar 1870, Nr. 2. HHStA PA XXXVIII/Kt. 189. 
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„Das schlechte Funktionieren der Verwaltung sowie die augenscheinliche Schwäche 

der Regierung erzeugten einen anarchistischen Zustand im Ejalet Prizren
1352

, der sich 

schließlich zu einer gefährlichen Bedrohung der christlichen Bevölkerung zuspitzte. 

Zusammengerottete Banden – zumeist Hochländer aus den Gebirgen um Djakova – 

überfielen die von Christen bewohnten Dörfer bei Djakova und Ipek, brannten die 

Gehöfte nieder und plünderten die Habe der christlichen Bauern.“
1353

 

 

Angesichts derartiger Vorfälle ist die Angst, die innerhalb der christlichen Bevölkerung 

vorherrschte, erklärbar. Auch der österreichisch-ungarische Vizekonsul Lippich in Prizren 

hielt wiederholt fest, so beispielsweise 1871, dass sich die orthodoxe Bevölkerung bedroht 

fühlte. Im Zusammenhang mit der Entführung eines Mädchens aus Studenica bei Prizren, 

die oben bereits beschrieben wurde und in deren Folge sich heftige Spannungen zwischen 

Muslimen und orthodoxen Christen in der Stadt Prizren entwickelten, hielt der Diplomat 

fest:  

 

„La population orthodoxe de Prisren se montra très alarmée des menaces musul-

manes. Pendant plusieurs nuits Serbes et Bulgares se tinrent debout, armés et prépa-

rés à repousser une attaque. Pour la nuit de Noél on avait annoncé des incendies, 

mais l’arrivée de la Cavalerie empêcha l’exécution de ce triste projet.“
1354

 

 

Der Vizekonsul, der sich zwei Wochen später auf einen Zeitungsbericht aus Belgrad bezog, 

der die Gefahr eines „Massakers“ an den orthodoxen Slawen und den „muslimischen Fana-

tismus“ thematisierte, schrieb wie folgt: 

 

„Les musulmans de Prisren sont assez fanatiques. Il y a bon nombre de convents de 

Dervichs; les cheïkhs, le khodjas y abondent. Ceux-ci pourraient bien, un jour, dé-

chainer [sic] les mauvaises passions de la populace. Cependant je n’y vois pas un 

danger sérieux. Celui-ci existe plutôt dans les rapports des slaves orthodoxes de Pri-

sren avec Belgrade et Cettinje [sic] ainsi que dans la conduite suspecte de certains in-

triguants musulmans, comme Khaïrullah Aga, Murteza Effendi et leur parti; Ce sont 
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 Tatsächlich handelt es sich hier um den Sancak Prizren, der Teil des Eyalets Manastır war. 
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 Lippich an Beust, Prisren, 7. Januar 1871, Nr. 1. HHStA PA XXXVIII/Kt. 193. 
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à la plupart des gens ruinés, toujours à la recherche des moyens pour soutenir le 

poids des dépenses auxquelles leurs souvenirs féodaux les exposent, et se vendant, 

par conséquent, à qui les paye. – Ce serait assez facile d’arranger, par leur entremise, 

un petit carnage des chrêtiens […]. 

La Sublime Porte croit que les personnes […] disposent d’un parti imposant qu’elle 

doit ménager. Mais ce n’est pas le cas; c’est l’impunité qui les enhardit et qui donne 

à la population une certaine idée dangereuse de leur puissance, opinion qui cessera le 

jour où on les exilera. L’immense majorité les exècre et serait bien satisfaite d’en 

voir débarassé le pays; seulement, les voyant jouir des faveurs du gouvernement, sié-

ger dans ses conseils et exercer une influence pernicieuse sur la marche des affaires, 

on les craint et supporte leurs avanies en silence. 

Les derniers événements ont prouvé que ces gens-là sont capables de tout. Les in-

trigues, les séditions, les coups de main ne cesseront qu’avec leur éloignement. […] 

Quant à eux-mêmes, ils restent intacts, ils ont gagné leur cause et ne tarderont pas à 

faire sentir à Safvet Pacha, que ce sont eux qui veulent être concidérés comme les vé-

ritables maîtres de Prisren.“
1355

 

 

Der österreichisch-ungarische Vizekonsul betrachtete nicht die Derwische, die Scheichs 

und Hodschas in Prizren als Auslöser einer möglichen Eskalation von Konflikten, wohl 

aber die Haltung einzelner muslimischer Akteure, durch deren „Vermittlung“ es sehr leicht 

sei, „ein kleines Blutbad der Christen“ zu organisieren. Die Mehrheit der Bevölkerung 

würde diese Personen zwar „verabscheuen“, doch stünden diese in der Gunst der Lokalre-

gierung und säßen in den Räten, sodass sie die Geschehnisse stark beeinflussen könnten. 

Durch die Tatsache, dass der osmanische Staat sein Machtmonopol nicht durchsetze, blie-

ben diese straffrei. In den Augen des Diplomaten litt unter der Unfähigkeit der Lokalbehör-

den, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, vor allem die christliche Bevölkerung,
1356

 

die „[…] nur geringe Mittel besitzt, um sich gegen planmäßige Bedrückung zu schützen, 

und oft den Muth zur Weiterführung des hiezu erforderlichen unausgesetzten Kampfes ver-

liert.“
1357

 Die albanischen katholischen Fandi, die Militär- und Polizeidienst leisteten, hin-

gegen würden dank ihrer „Stellung“ im Vergleich zu den Orthodoxen noch „wenig 

angetastet […]“
1358

, hätten sich aber auch „[…] den Haß der umwohnenden muselmän-
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nisch-albanesischen Stämme zugezogen […].“
1359

 Als die osmanische Regierung versuchte, 

die Zahlung der Militärbefreiungssteuer bei den Fandi durchzusetzen, hielt der österrei-

chisch-ungarische Vizekonsul in Prizren fest, dass dieselben durch diese Maßnahme zur 

Auswanderung gezwungen werden würden, „[…] um den Neckereien zu entgehen, denen 

sie von Seite der benachbarten muselmännischen Stämme ausgesetzt sein und welche sie in 

zahllose blutige Händel verflechten würden […].“
1360

 Als es nach 1875 zu einer allgemei-

nen Erhöhung des Gewaltpotentials in Kosovo kam, sind erneut Konflikte zwischen albani-

schen Muslimen und albanischen katholischen Fandi zu konstatieren.
1361

 

Albanisch-slawisch orthodoxer Antagonismus 

Ein ethnischer albanisch-slawischer Antagonismus wird sowohl in der Außenwahrnehmung 

durch Diplomaten und Reisende als auch in der Eigen- und Fremdwahrnehmung der loka-

len Bevölkerung
1362

 erst nach 1875 wirklich greifbar. Die Jahre 1875 bis 1878 sind – wie 

bereits betont wurde und weiter unten noch ausführlich thematisiert wird – als einschnei-

dende Zäsur zu betrachten. Konflikte und Spannungen hatten in diesem Zeitraum sowohl 

eine religiöse als auch eine ethnische Dimension. Dennoch legen die Beobachtungen des 

österreichisch-ungarischen Vizekonsuls Lippich aus den frühen 1870er Jahren nahe, dass 

das Verhältnis zwischen orthodoxen Slawen auf der einen Seite und katholischen sowie 

muslimischen Albanern auf der anderen Seite durch ethnische konnotierte Feindseligkeiten 

geprägt war. So hielt Lippich 1874 über die serbische Bevölkerung in Prizren fest, dass  

 

„[…] ein Aufgeben ihrer reservirten Haltung und ein zu offenes zur Schau Tragen 

politischer oder kirchlicher Sympathien für das Fürstenthum, ihnen unfehlbar Ver-

folgung von Seite der viel zahlreicheren albanesisch-muselmännischen Bevölkerung 

eintragen und überdies der Regierung gegenüber eine Stellung schaffen würde, wel-

che mit ihrem Ruine gleichbedeutend wäre.“
1363

 

 

Im gleichen Bericht schrieb er über die albanischen Katholiken wie folgt: 
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„Von den römisch-katholischen Albanesen des Amtsbezirkes möge nur erwähnt sein, 

daß sie, wie ihre Stamm- und Glaubensgenossen in Skutari, sehr strenggläubige Ka-

tholiken und, soweit sie es zu verstehen im Stande sind, erklärte Feinde alles slawi-

schen Wesens genannt werden können.“
1364

 

 

1877 hielt er erneut fest, dass zwischen albanischen Katholiken und orthodoxen Slawen 

„tiefe confessionelle und nationale Antipathien“ bestünden.
1365

 Auf Konflikte weist außer-

dem eine Beschwerdeschrift, die Serben aus der Region Peja im Jahr 1864 an den Sultan 

Abülaziz richteten und in der die „gewaltsamen Arnauten“ beklagt werden, die die größten 

Feinde des christlichen Glaubens und die schlimmsten Folterer der beklagenswerten Raya“ 

seien.
1366

 Insbesondere die Überfälle von „Arnauten“ auf das Kloster Visoki Dečani waren 

seit den 1850er Jahren Inhalt mehrerer Bittgesuche sowohl des Klosters selbst als auch der 

dortigen orthodoxen Gemeinde.
1367

 Die Priester und die orthodoxe Bevölkerung betrachte-

ten die Gewalt als explizit von „Arnauten“ gegen sie als „Christen“ gerichtete, wobei die 

Aufzählung der einzelnen Fälle häufig ökonomische Gründe vermuten lässt.  

Der serbisch-aromunische Kirchenstreit in Prizren 

In den Jahren 1870 bis 1875 entwickelte sich in Prizren zwischen der orthodoxen slawi-

schen und der aromunischen Gemeinde ein heftiger Streit um den Besitz der Kirche Sv. 

Spas und des dazugehörigen Friedhofs. Anhand der Entwicklung des Konflikts kann 

exemplarisch aufgezeigt werden, wie durch die Besserstellung des Christentums im Osma-

nischen Reich starke Spannungen innerhalb christlicher Bevölkerungsgruppen entstehen 

konnten und wie sich lokale Muslime verhielten. Auch die erneute Serbisierung der ortho-

doxen Kirche in Kosovo seit der Mitte des 19. Jahrhunderts spielte eine wichtige Rolle für 

die Zuspitzung von Konflikten, ebenso die Haltung einzelner Akteure. Indem Orthodoxe 

drohten, zum Katholizismus überzutreten, das heißt eine Kirchenunion mit Rom einzuge-

hen, oder sich vom Patriarchat von Konstantinopel loszusagen und sich dem Bulgarischen 

Exarchat anzuschließen, konnte der Verlauf eines Konflikt nachhaltig beeinflusst werden. 
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Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die orthodoxe Kirche Sv. Spas, die im 14. 

Jahrhundert erbaut worden war und während der osmanischen Herrschaft stark verwahrlos-

te, im Besitz der aromunischen Gemeinde in Prizren, die in diesem Zeitraum in die Region 

eingewandert war.
1368

 Petar Kostić zufolge war die serbische Gemeinde in Prizren zu die-

sem Zeitpunkt sehr klein, Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es aber zu 

einer Zuwanderung von Serben, weshalb die Kirche, die bis zu diesem Zeitpunkt von den 

Serben in Prizren verwendet worden war, nicht mehr ausreichte, und 1836 eine neue Kirche 

gebaut wurde. Gleichzeitig dienten in der Kirche Sv. Spas neben einem aromunischen auch 

zwei serbische Priester. Überhaupt war gemäß Kostić das Verhältnis zwischen Aromunen 

und Serben bis 1860 sehr gut, es gab Eheschließungen und Übernahmen von Patenschaften, 

und viele Serben besuchten auch die Kirche Sv. Spas. Danach verschlechterte sich das Ver-

hältnis zwischen den Aromunen und dem orthodoxen Metropoliten Meletios,
1369

 der be-

kannt dafür war, dass er gegenüber der slawischen Bevölkerung positiv eingestellt war und, 

obwohl selbst Grieche, die griechische Sprache in der Kirche kaum verwendete und das 

Slawische stärkte.
1370

 In der Darstellung Kostićs kam es in der Folgezeit zunehmend zu 

Spannungen zwischen Aromunen und Serben, da die Serben eine neue große Kirche – hier 

handelt es sich wohl um den 1856 begonnen Bau der Kirche Sv. Đorđe – bauten, und die 

Aromunen nun ihrerseits die Kirche Sv. Spas durch einen Neubau vergrößern wollten. Sie 

wandten sich 1867 in dieser Frage an Meletios, der beim Sultan einen Ferman erwirkte, 

dem zufolge die Aromunen die Erlaubnis für den nahezu gänzlichen Abriss der alten Kir-

che, Restaurationen an dieser und einen Neubau erhielten. Bei den Serben wuchs die Erbit-

terung, da die Aromunen mittlerweile diesen untersagten, ihre Toten auf dem Friedhof von 

Sv. Spas zu beerdigen.
1371

 

Der Priester und Lehrer Petar Kostić stellte sich deutlich auf die Seite der Serben. 

Österreichisch-ungarische Konsulatsberichte werfen ein etwas anderes Licht auf den Kon-

flikt und legen nahe, dass auch zunehmende Serbisierungstendenzen innerhalb der orthodo-

xen Kirche in Kosovo zu den Spannungen führten. Sie beschreiben eine „religiöse und 

nationale Autonomie“ der Aromunen, die von serbischer Seite jedoch zunehmend unter-

drückt würden: 
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„Les Valaques sont peu nombreux, mais ils possèdent une espèce d’autonomie reli-

gieuse et nationale que, depuis quelque temps, les Serbes s’efforcent de faire suppri-

mer. Les passions sont fort excitées; les Serbes provoquent, et les pauvres Valaques 

ne font que se défendre, mais avec peu de chance, le gouvernement s’étant mis du 

côté de leur adversaires.“
1372

 

 

Im Laufe des Jahres 1870 spitzte sich der Konflikt zwischen Aromunen und Serben weiter 

zu. Der österreichisch-ungarische Vizekonsul war der Meinung, dass hierfür vor allem die 

„missverständliche Haltung“ des orthodoxen Erzbischofs Meletios, aber auch die „Bemü-

hungen“ des russischen Vizekonsuls Jastrebov verantwortlich waren, der die Serben unter-

stützte.
1373

 Auch Kostić kritisierte die Rolle des Metropoliten, der früher die Meinung 

vertreten habe, Sv. Spas sei eine „serbische Kirche“, dann jedoch für die Aromunen den 

Ferman für einen Neubau erwirkt hatte. Aufgrund der Verschärfung des Konflikts wurde 

nun sogar der Patriarch von Konstantinopel eingeschaltet. Um den rechtmäßigen Besitz der 

Kirche Sv. Spas zu klären, wurden in Istanbul lange Verhandlungen geführt, während derer 

die Arbeiten an der Kirche unterbrochen werden mussten. Schließlich wurde die Kirche 

vorübergehend geschlossen, nachdem sich die Aromunen geweigert hatten, die Weisung 

des Patriarchen von Konstantinopel zu befolgen.
1374

 

Besonders interessant ist nun der weitere Verlauf des Konflikts. Im Laufe der Verhand-

lungen zeichnete sich immer deutlicher eine Parteinahme des orthodoxen Erzbischofs für 

die Serben ab, gleichzeitig wurde den aromunischen Schulkindern der Besuch der „serbo-

bulgarischen“ Schule untersagt, ihr Friedhof wurde überfallen und ihre Priester durften 

nicht mehr arbeiten. Ihnen wurde sogar mit Verbannung auf den Hl. Athos gedroht, worauf 

die aromunische Gemeinde ihren Wunsch äußerte, zum Katholizismus überzutreten.
1375

 

Während Kostić beklagte, dass die osmanischen Behörden die Aromunen unterstützten, da 

diese den Beamten gegenüber ausgesagt hätten, die lokale serbische Bevölkerung stünde 

mit Serbien in Verbindung und nur auf deren Anweisung würden sie jetzt in den Besitz der 

Kirche kommen wollen,
1376

 war der österreichisch-ungarische Diplomat der Meinung, der 
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Vali Safvet Pascha habe sich in dem Konflikt auf die Seite der Serben und Bulgaren ge-

stellt, die jedoch dessen Maßnahmen als nicht weitreichend genug erachteten. Gemäß den 

österreichisch-ungarischen Konsulatsberichten erklärte die gesamte aromunische Gemeinde 

von Prizren gegenüber dem katholischen Erzbischof von Prizren, Buciarelli, zum Katholi-

zismus überzutreten.  

 

„Cette conversion soudaine d’une communauté de deux milles âmes a consterné les 

Orthodoxes. Gouvernement et population sont également impressionnés de l’accord 

et de la fermeté de ces gens si paysibles et inoffensifs; les Musulmans les applaudis-

sent d’avoir secoué le joug de Patriarche.“
1377

 

 

Katholischerseits wurde von den Aromunen gefordert, die geistliche Autorität des Papstes 

anzuerkennen, im Gegenzug könnten sie aber ihren Ritus wie bisher ausüben. Die Gottes-

dienste könnten sie nun wieder in der Kirche Sv. Spas feiern, diese müsste aber danach 

immer geschlossen werden und sollte im Besitz der Metropolie bleiben. Des Weiteren soll-

te der Vali eine Kommission unter Einbindung Meletios’ und der muslimischen Stadtältes-

ten bilden, um die Kirche den legitimen Besitzern zuzuweisen. Da Meletios den 

Verhandlungen fernblieb, wurde schließlich ohne sein Mitwirken ein Beschluss gefasst, den 

allein die muslimischen Notabeln Prizrens fällten, die sich einstimmig für die Aromunen 

aussprachen.
1378

 Wie obiges Zitat zeigt, waren die Muslime in Prizren in der Wahrnehmung 

des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls erfreut über diesen Schritt der Aromunen, da 

diese das „Joch des Patriarchats“ abgeschüttelt hatten. Das Patriarchat von Konstantinopel 

war verständlicherweise entsetzt über diese Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund entwi-

ckelten sich die Verhandlungen bezüglich der Kirche Sv. Spas in Istanbul nun in eine ent-

gegengesetzte Richtung. 1872 wurde den Aromunen der Besitz der Kirche zugesprochen, 

sie schlossen Frieden mit dem Patriarchat, unter der Bedingung, dass die Liturgiesprache 

wie auch der Unterricht der Kinder in der Kirchenschule griechisch sein müsse.
1379

 

Die gegen die Serben gerichtete Haltung der Muslime wird auch im weiteren Verlauf 

des Konflikts deutlich. Als sich der orthodoxe Metropolit und die „serbo-bulgarische 

Gemeinde“ weigerten, den Schlüssel zurückzugeben und der Vali das Kirchentor von Gen-
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darmen öffnen ließ, beobachtete der österreichisch-ungarische Diplomat folgende Reaktion 

bei der muslimischen Stadtbevölkerung: 

 

„Cette mesure les combla de joie et causa une satisfaction très-vive aux musulmans 

de la ville qui, dans ce conflit, s’étaient mis de leur côté, non pas par caprice, mais 

par respect pour leur bon droit.“
1380

 

 

Bemerkenswert ist nun die weitere Haltung der Serben, nachdem sich der Streit um die Kir-

che zu ihren Ungunsten entwickelt hatte. Ähnlich wie die Aromunen zum Katholizismus 

übertreten wollten, erklärten die Serben, die Autorität des Patriarchen von Konstantinopel 

nicht mehr anzuerkennen. Sie beschuldigten Meletios, ihre Interessen durch geheime Ab-

sprachen mit dem Patriarchen verraten zu haben. Der österreichisch-ungarische Diplomat 

war der Meinung, dass sich die Serben Prizrens nicht dem Exarchat unterstellen würden, da 

sie sich eher dem Patriarchat von Belgrad zugehörig fühlten, ein Projekt, das die „fort-

schrittlichere Partei und fast alle Vorsteher der Gemeinde“ seit mehreren Jahren verfolgten 

und es „allein ihr nationaler Eigenwille“ sei, der sie dazu verleitet habe, gegen die 

Aromunen zu kämpfen.
1381

 Nachdem sie aber vergeblich von Meletios, der sich während 

der weiteren Verhandlungen über den Besitz der Kirche 1873 bis 1875 in Istanbul aufhalten 

musste, gefordert hatten, erneut in den Besitz der Kirche zu kommen, erklärten sie 1875, 

sich der Autorität des Exarchats zu unterwerfen. Gleichzeitig kündigten sie Meletios den 

Gehorsam auf und teilte diesem mit, dass er „als hellenischer Bischof in Prisren nichts 

mehr zu suchen habe […].“ Zu diesem Schritt versuchten sie auch Serben in anderen 

Städten zu bewegen. Lippich zeigte sich erstaunt über diese Entscheidung der Serben, da 

sie noch kürzlich die Meinung vertraten hätten, das alte serbische Patriachtat in Peć solle 

wieder installiert werden und eine diesbezügliche Petition bei der Pforte einzugeben ge-

dachten.
1382

 

Ähnlich wie die Aromunen mit ihrem Übertritt zum Katholizismus Druck auf die Ver-

handlungen in Istanbul ausübten, taten dies die Serben. Lippich befürchtete im Falle einer 

Annullierung der Entscheidung des Patriarchats weitere Konflikte zwischen albanischen 

Muslimen und den Serben, da, wie er meinte, 
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„[…] die hiesige muselmännisch-albanesische Bevölkerung in dem fraglichen 

Conflicte aus nationalen Antipathien den Serben feindlich gegenübersteht und 

einmüthig zu den Walachen hält, auch durch die von Hüsni Pascha verfügte Abtre-

tung eines öffentlichen Zwecken dienenden Grundstückes an die im Baue begriffene 

Serbenkirche sehr gereizt ist. Der kürzlich in Köprili stattgefundene sehr ärgerliche 

Conflict von Bulgaren und Walachen hat die Gemüther hier ohnehin erregt, und es 

dürfte wohl vorsichtiger sein, dem reichlich aufgehäuften Zündstoffe durch eine Zu-

rücknahme der gemeldeten Pfortenverfügung nicht Nahrung zuzuführen.“
1383

 

 

In den Augen Lippichs war die Rolle des orthodoxen Erzbischofs entscheidend für die 

Konflikte innerhalb der orthodoxen Gemeinde. Auch sei er dafür verantwortlich, dass „[…] 

die Aversion der Muslime gegen die Bulgaren [= Serben, E. F.] in Hass umgeschlagen 

[…]“ sei. Der Erzbischof, sein Klerus und einige Notabeln „seiner Nation“ gäben sich „ris-

kanten politischen Machenschaften“ hin, sie seien Anhänger von Serbien und Montenegro 

und sogar ihre „aktivsten Agenten“.
1384

 Das Verhältnis zwischen Aromunen und Serben 

hatte sich merklich verschlechtert. Die Tatsache, dass die Aromunen zunehmend die grie-

chische Sprache in der Kirche und der Schule verwendeten, führte Kostić zufolge dazu, 

dass die serbische Gemeinde alle Kontakte zu den Aromunen abbrach. Es wurden keine 

Ehen mehr geschlossen, keine Patenschaften mehr übernommen, es kam sogar zu Ehe-

scheidungen, zu einem „totalen Boykott“.
1385

 

Schließlich wurde 1875 ein neuer Beschluss bezüglich der strittigen Kirche gefasst: Die 

Kirche sollte mit der Hälfte ihres Besitzes an die Serben fallen, die Aromunen sollten aber 

ihren Gottesdienst weiter in der Kirche feiern, bis sie eine neue Kirche erbaut hätten, deren 

Kosten aus freiwilligen Zahlungen der christlichen Gemeinde beglichen werden sollten. Für 

Kostić war diese Entscheidung lediglich auf dem Papier zugunsten der Serben ausgefallen. 

Praktisch blieb die Kirche im Besitz der Aromunen, da keine Frist festgelegt wurde, bis 

wann eine neue Kirche gebaut werden sollte. Die politischen Entwicklungen nach 1875, 

angefangen mit den Aufständen in der Herzegowina, führten dazu, dass das Thema nicht 

mehr weiter behandelt wurde, während die Aromunen 1883 die Genehmigung erlangten, 

eine zweistöckige Schule auf dem Grundstück der Kirche zu bauen.
1386

 Noch 1903 berich-

tete der österreichisch-ungarische Vizekonsul in Prizren über Konflikte zwischen den bei-
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den orthodoxen Gemeinden. So hatte der orthodoxe Metropolit die Leitung der 

aromunischen Pfarre einem serbischen Priester übertragen, was bei den Aromunen große 

Aufregung verursachte. Sie sperrten ihre Kirche zu und erklärten dem Patriarchat von Kon-

stantinopel, diese erst dann wieder öffnen zu wollen, wenn ein griechisch-orthodoxer Pries-

ter an Stelle ihres früheren Pfarrers eingesetzt werde.
1387

  

In dem Konflikt zwischen Aromunen und Serben wird deutlich, welche Wege die Be-

völkerung fand, die Lösung eines Konflikts in ihrem Interesse zu beeinflussen, indem die 

unterschiedlichen religiösen Akteure gegeneinander ausgespielt wurden. Dass Orthodoxe 

eine Union mit dem Papst eingingen, war etwas, das das Patriarchat von Konstantinopel 

unbedingt vermeiden wollte, gerade zu einem Zeitpunkt, in dem auch die katholische Kir-

che in Kosovo am Erstarken war. Daneben zeigt sich eine zunehmende Serbisierung der 

orthodoxen Kirche in Kosovo, der sich die Aromunen zu entziehen suchten. Aber auch 

Gräzisierungsversuche durch das Patriarchat von Konstantinopel sind in dem Konflikt 

wahrnehmbar.
1388

 

 

3. Die Auswirkungen der Ereignisse 1875–1878 

Während bereits vor 1875 das christlich-muslimische Verhältnis zeitweise angespannt und 

von Konflikten geprägt war, legen Berichte österreichisch-ungarischer und britischer Kon-

suln, Schreiben des katholischen Erzbischofs in Prizren sowie serbische Beschwerdebriefe 

nahe, dass seit 1875 gewaltsame Konflikte zwischen Muslimen und Christen deutlich zu-

nahmen, wobei die Gewalt in Kosovo in vielen Fällen von Muslimen ausging. Insgesamt 

wird deutlich, dass nicht erst die Flucht und Vertreibung nahezu der gesamten muslimi-

schen, vorwiegend albanischen Bevölkerung aus dem Sancak Niş und insbesondere aus der 

direkt an Kosovo grenzenden Gegend von Topolica im Winter 1877/78 im Rahmen des 

serbisch-osmanischen Kriegs zu einer Verschlechterung der interethnischen und interreli-

giösen Beziehungen führte. Bereits die Entwicklungen in den Jahren 1875 und 1876 trugen 

zu einer Gewaltzunahme in Kosovo bei – zunächst die Aufstände orthodoxer Bevölke-

rungsgruppen in der Herzegowina, in Bosnien und in Bulgarien, die Ängste innerhalb der 

muslimischen Bevölkerung in Kosovo auslösten, in besonderem Maße aber dann die 

Kriegserklärungen Montenegros und Serbiens im Sommer 1876 und schließlich der rus-
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sisch-osmanische Krieg und der serbisch-osmanische Krieg 1877/78.
1389

 Nach 1875 nah-

men nicht nur Raubüberfälle auf Christen zu, auch die österreichisch-ungarischen Konsu-

latsberichte über erzwungene Frondienste fallen genau in diese Zeit.
1390

  

 

Die Bedeutung der orthodoxen Aufstände in der Herzegowina, in Bosnien und Bulgarien in 

den Jahren 1875 und 1876 

Im Juli 1875 war in der Herzegowina ein Aufstand ausgebrochen, in dem sich orthodoxe 

Bauern gegen ihre muslimischen Grundherren erhoben hatten
1391

 und der sich bis in den 

nördlichen Sancak Yeni Pazar ausdehnte, im August auch auf Bosnien übergriff und im 

April 1876 Bulgarien erreichte. Die Aufstände wirkten sich auch auf das Zusammenleben 

von Muslimen und Christen in Kosovo aus, welches sich entscheidend verschlechterte. 

Dass Konflikte in Kosovo eskalierten, lag nicht zuletzt auch an der Rolle, die osmanische 

Beamte und osmanische Militärbevollmächtigte spielten, deren Aufgabe es war, möglichst 

viele Rekruten für die Niederschlagung des Aufstandes in der Herzegowina auszuheben. 

Die Mobilisierung von Rekruten erfolgte mit Rückgriff auf religiöse Zugehörigkeiten und 

durch Versuche, Muslime gegen Christen aufzuhetzen, wie die Berichte des österreichisch-

ungarischen Vizekonsuls Lippich im Herbst 1875 über die Lage in Gjakova und Peja zei-

gen: 

 

„Der Aufruf zu den Waffen geschah durch Dellale/ öffentliche Ausrufer/ und [es] 

wurde bekannt gemacht, ‚daß jeder Muselmann die Waffen gegen die Ungläubigen 

ergreife; wer im Kampfe fallen sollte, werde das Paradies gewinnen, und wer einen 

Ungläubigen tödte sich ein Verdienst um den Propheten erwerben.‘“
1392

 

 

Als Nachwirkung dieser Aufrufe, so der österreichisch-ungarische Vizekonsul, seien zehn 

serbische Häuser in Peja geplündert, das Patriarchatskloster von Başıbozuks beschossen 

und die Christen insgesamt eine Woche in „Todesangst“ versetzt worden:  
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„[W]er sich in den Straßen zeigte wurde mißhandelt. In Djakova beschränken sich 

die Ausschreitungen noch auf Beschimpfungen der katholischen Geistlichkeit. Hin-

gegen jagte der dortige Kaimakam die katholischen Medschlisbeisitzer, weil sie in 

seiner Gegenwart sich zu setzen gewagt hatten, unter Schimpfen und Drohungen aus 

dem Sitzungszimmer, und werden die Katholiken nun zu Leistungen in Geld und zur 

Beistellung von Karren und Pferden für den Transport von Lebensmitteln nach Nissa 

verhalten.“
1393

 

 

Insgesamt scheint die orthodoxe Bevölkerung in einem stärkeren Ausmaß Übergriffen aus-

gesetzt gewesen zu sein. Gerade orthodoxe Kirchen und Klöster wurden überfallen, ge-

plündert und zum Teil in Brand gesetzt. So wurde das orthodoxe Patriarchatskloster Peć 

beschossen und das orthodoxe Kloster in Berane durch Brandlegung völlig zerstört.
1394

 In 

der Wahrnehmung Lippichs nahm die Gewalt gegen Katholiken jedoch zu. So meldete er 

im Oktober 1875, dass Albaner zwei Serben aus Prishtina ermordet hatten,
1395

 und be-

schrieb dann im November 1875 die Lage im westlichen Kosovo wie folgt:  

 

„Der Sandschak von Prisren fährt fort, der Schauplatz sehr bedauerlicher Excesse der 

Muselmänner gegen die Christen zu sein, obschon diese durch keinerlei Provocation 

dazu Anlaß geben. Bisher waren es hauptsächlich die Städte Pristina, Djakova und 

Ipek gewesen, welche in dieser Hinsicht dem Lande mit bösem Beispiele vorange-

gangen waren. In dem ersteren dieser Orte wurden nicht nur zahlreiche Christen auf 

die roheste Weise mißhandelt sondern auch mehrere derselben ermordet. Der dortge 

Kaimakam trägt durch seine Indolenz einen Theil der Schuld an diesen Vorgängen. 

Der Kaimakam von Ipek ist zwar ein wohlgesinnter Mann, kann aber seine guten 

Absichten der drohenden Haltung der Muselmänner gegenüber nur in sehr be-

schränktem Maße zur Geltung bringen und ist, seit er in einem besonderen Falle den 

Lezteren mit Energie entgegengetreten, bei denselben in hohem Grade mißliebig ge-

worden. Dort sowohl als auch in Djakova beginnt sich der türkische Fanatismus 

nunmehr auch gegen die Katholiken zu kehren und waren diese vor dem Bairamfeste 

so ernstlich bedroht, daß ich mich über dringendes Einschreiten der Geistlichkeit 

bemüssigt fand, den Gouverneur um einen kräftigeren Schutz derselben zu ersu-

chen.“
1396
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In der Wahrnehmung des österreichisch-ungarischen Diplomaten war es gerade die Haltung 

der osmanischen Beamten, die nicht unwesentlich dafür verantwortlich war, wie sich ein 

Konflikt weiter entwickelte. Während sich der Kaymakam von Prishtina eher gleichgültig 

und passiv den Geschehnissen gegenüber verhielt, war der Kaymakam in Peja zwar von 

dem Willen geleitet, gegen Gewalttäter vorzugehen, hatte aber kaum Aussicht, sich gegen 

die lokalen Muslime durchzusetzen. Gleichzeitig ist auch in diesem Fall ein religiöses Mo-

ment ersichtlich: so spitzte sich die Lage nicht selten gerade an religiösen Festtagen zu, wie 

hier kurz vor dem Bajram. Nicht nur in Peja und Gjakova, sondern auch in Prizren war dies 

im Spätherbst 1875 der Fall: 

 

„Die christliche Bevölkerung Prisrens wurde am Vorabende des Bairams durch einen 

höchst bedrohlichen Vorfall in Schrecken gesetzt. 

Der Kaufmann Gligo Janić, welcher mit seinen Brüdern die angesehenste Firma 

Prisrens besitzt und dessen loyale Haltung von der Regierung selbst anerkannt wor-

den ist, wurde gegen acht Uhr Abend durch heftiges Pochen an die Hausthüre und 

unter dem Vorwande, man habe ein Telegramm ohne Aufschub an ihn abzugeben, 

bewogen, in Begleitung seines siebzehnjährigen Sohnes den Eintritt begehrenden zu 

öffnen. Kaum hatte der Leztere jedoch einen Thorflügel etwas zurückgeschoben, als 

ihn ein Schuß niederstreckte. Fast zu gleicher Zeit wurde an die Hausthore mehrerer 

anderer angesehener christlicher Kaufleute, so auch des österreichisch-ungarischen 

Consulardragomans Baldo Tarabulusi, gepocht und Einlaß begehrt, sowie ein Ein-

bruch in die griechische Kirche versucht. Doch blieben diese lezteren Attentate aus 

verschiedenen Zufällen erfolglos.“
1397

 

 

Ähnlich den anderen Fällen berichtete Lippich auch hier von einem versuchten Einbruch in 

die orthodoxe Kirche Prizrens und Übergriffen auf „angesehene christliche Kaufleute“. 

Lippich zufolge hätten die Täter möglicherweise beabsichtigt, die „wohlhabendsten christ-

lichen Kaufleute“ zu ermorden, ihre Häuser und die orthodoxe Kirche zu plündern. Denk-

bar seien aber auch andere Gründe, meinte der Diplomat. Tatsächlich hätten die 

osmanischen Lokalbehörden die Täter nicht verfolgt, sondern zunächst nach Waffen im 

Haus des getöteten Janić gesucht. Der Vali habe sogar versucht, einen christlichen Nach-

barn des Opfers zu beschuldigen, während andere Verdächtige nicht verhaftet worden sei-
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en. Der Mord an Janić sei in der Öffentlichkeit in Prizren lebhaft diskutiert worden, wobei 

„die öffentliche Stimme“ die osmanischen Regierungsorgane als die Mörder bezeichnete. 

Hierbei wurde auch die Meinung vertreten, der Vali habe in der muslimischen Bevölkerung 

kursierenden Gerüchten Glauben geschenkt, die Christen in Prizren planten einen Aufstand 

und hätten Gewehre und Munition in die Stadt geschmuggelt. Der Vali habe daraufhin die 

Durchsuchung mehrere christlicher Häuser angeordnet, wobei „Übereifer oder Brutalität“ 

zu dem Mord geführt hätten. 

Die Darstellung der Ereignisse durch den Vizekonsul zeigt deutlich, wie bedingt durch 

die Ereignisse in Bosnien und der Herzegowina auch in Kosovo sowohl innerhalb der 

osmanischen Beamtenschaft als auch der muslimischen Bevölkerung Ängste vor einem 

christlichen Aufstand existierten
1398

 und Gerüchte diesbezüglich im Umlauf waren. Dem 

österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge waren diese Gerüchte aber grundlos. 

Gleichzeitig vertrat er die Meinung, dass Vorfälle wie der Mord an Janić, unabhängig da-

von, welche konkreten Ursachen diesem zugrunde lagen, im Zusammenhang mit Gerüchten 

von einem bevorstehenden Aufstand der lokalen Christen „[…] in so prekären Momenten 

wie dem jezigen die Vorläufer ernsterer Ereignisse […]“ seien und sich negativ für die 

christliche Bevölkerung auswirken könnten. Aus diesem Grund bedürften die Christen 

eines ausreichenden Schutzes.
1399

 

Im Frühjahr 1876 verschlechterte sich die Lage in Kosovo zunehmend, wie der österrei-

chisch-ungarische Vizekonsul schilderte: 

 

„Die öffentliche Sicherheit ist in den Sandschaks von Nissa und Üsküb mit Ausnah-

me einiger Distrikte eine leidlich gute, Dibre und Prisren hingegen, namentlich die 

Kossowo- und Morawabezirke, sind in dieser Hinsicht sehr übel daran. Leztere Be-

zirke werden von bewaffneten Banden durchzogen, welche nicht blos den Reisenden 

auflauern, sondern auch auf die Landbevölkerung, namentlich die christlich-

bulgarische, einen unerträglichen Druck ausüben. Sie recrutiren sich größtentheils 

aus Conscriptionsflüchlingen, erpressen von den wohlhabenderen bulgarischen Bau-

ern unter Androhung unfehlbarer Rache namhafte Geldbeträge und gehen dabei mit 

der Routine süditalienischer Briganten zu Werke. […] 
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Abgesehen davon ist die Stimmung der hiesigen Muselmänner theils in Folge der 

noch immer nicht erfolgten Pacification der Herzegovina und des dadurch bedingten 

langen Dienstes der Redifs, sowie durch die schwankende Haltung Serbiens und 

Montenegro’s, theils aber auch in Folge der immer auffälliger zu Tage tretenden 

Finanzcalamitäten der Pforte eine sehr gedrückte, beinahe verzagte geworden.“
1400

 

 

Diese Darstellung der Lage in Kosovo durch den österreichisch-ungarischen Vizekonsul 

verdeutlicht die Existenz weiterer Gewaltakteure. Dieser erwähnte „bewaffnete Banden“, 

die sich teilweise aus Konskriptionsflüchtlingen zusammensetzten und von „wohlhabenden 

Bauern“ Geld erpressten. So nutzten Erstere die unsichere Lage nicht selten aus, um unge-

straft zu plündern, teils sahen sie sich gezwungen, auf diese Weise ihren Lebensunterhalt zu 

bestreiten.
1401

 Auch hier verbanden sich folglich soziale, ökonomische und religiöse Aspek-

te. Der osmanische Staat befand sich aufgrund der Aufstände in seinen nördlichen Grenz-

provinzen in einem Ausnahmezustand, was dazu beitrug, dass sich die öffentliche 

Sicherheit in Kosovo verschlechterte. Einige lokale Muslime weigerten sich, als Redifs und 

Başıbozuks rekrutiert zu werden. Hier zeigt sich, dass der Militärdienst von Muslimen auch 

als Last empfunden werden konnte.
1402

 

Daneben illustriert obiger Ausschnitt eindrücklich einen zentralen Aspekt, der die Dy-

namik des interethnischen und interreligiösen Zusammenlebens wesentlich beeinflusste: 

Die Entwicklungen in den nördlicher gelegenen Regionen des Osmanischen Reiches führte 

zu Ängsten innerhalb muslimischer Bevölkerungskreise. Der Aspekt der Angst und Unsi-

cherheit innerhalb der lokalen muslimischen Bevölkerung in Kosovo findet sich seit 1875 

kontinuierlich in sämtlichen Berichten österreichisch-ungarischer Diplomaten. Eine wesent-

liche Rolle in der Angstdynamik spielte sicherlich auch die räumliche Nähe der Aufstände 

in Montenegro und dem Sancak Yeni Pazar, wodurch sich die Unruhen auf das nördliche 

Vilayet Kosovo ausdehnten. 

Die seit Frühjahr 1876 deutlich verschlechterte öffentliche Sicherheit und die „Erregung 

der Gemüther“ sowohl in der muslimischen als auch in der christlichen Bevölkerung Priz-

rens hing in den Augen des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls mit der angekündigten 

Ankunft des neuen Mutessarifs von Prizren und der Rückkehr von Başıbozuks aus Luma 
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und Gora zusammen, die im bulgarischen Aufstandsgebiet eingesetzt gewesen waren und 

nun mit ihrer dort gemachten Beute in Prizren einzogen. Daneben wirkten sich der Groß-

wesirwechsel in Istanbul und Gerüchte über die kritische Lage in der Hauptstadt negativ auf 

die Stimmung innerhalb der Muslime aus. Vor dem Hintergrund der Ausweitung der Auf-

stände auf Bulgarien im April 1876 und der Ermordung des französischen und des deut-

schen Konsuls in Thessaloniki durch Muslime im Mai 1876 verschlechterte sich die Lage 

auch in Kosovo. Der österreichisch-ungarische Vizekonsul berichtete im Mai 1876 von 

heftigen Schießereien, nachdem ein christliches Haus in Brand geraten war, und fuhr dann 

fort:  

 

„Kein Christ wagte es, sich auf den Straßen sehen zu lassen, welche von bewaffneten 

Pöbelbanden durchzogen wurden. In der unmittelbarsten Nähe des Consulates fielen 

aus türkischen Nachbarhäusern scharfe Schüsse, Kugeln durchsausten die Luft nach 

allen Richtungen, ich wachte die Waffen in der Hand mit den Consularkawassen bis 

zum Morgen. 

War diese Nachtscene schon beunruhigend gewesen, so stieg die Panique Tags da-

rauf noch höher als man erfuhr, daß eine türkische Bauernschaar noch während des 

Morgengrauens bewaffnet in die Stadt geeilt war, in der Meinung, daß in dem christ-

lichen Quartiere geplündert und gesengt werde und in der Absicht, ihren Antheil an 

der Beute zu holen, daß also der Brand und das Schießen auch ein Signal für Außen 

gewesen sei; ferner, daß der Brand gelegt worden war, – man hatte an das Hausthor 

des betreffenden Objectes Werg und Theer gehäuft und es mit dessen Hülfe ange-

zündet –; daß türkisches Gesindel prahlte, es sei dies nur eine erste Demonstration 

gewesen; freilich habe man gehofft, es werde schon diesmal gelingen, einigen Chris-

ten den Garaus zu machen, aber man werde ein zweites Mal Mittel treffen, sie aus 

ihren Häusern zu treiben und sie dann massacriren. Der Gouverneur that wenigstens 

das Eine, daß er die Imame und Quartiersvorstände berufen und ihnen das Verbot des 

Schießens bei Feuersbrünsten einschärfen ließ. Von der Lage der Christen war nicht 

die Rede. 

Wenn die Ruhe seit gestern nicht gestört wurde, schreibe ich es dem Umstande zu, 

daß, wie ich erfuhr, unter den Muselmännern selbst nicht die nothwendige 

Einmüthigkeit herrscht, welche einer Ruhestörung in größerem Maßstabe förderlich 

gewesen wäre. Die rein muselmännischen Quartiere forderten zwar insgeheim die 

mit christlicher Bevölkerung gemischten auf, gemeinsam mit ihnen zu den Waffen zu 

greifen und ein Christengemetzel zu insceniren, allein die Vorstände der Lezteren 
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wiesen dieses Anerbieten mit dem Bedeuten zurück, sie könnten es ihrer eigenen 

Sicherheit wegen nicht thun und seien daher entschlossen, Mord- und Brandpläne mit 

Waffengewalt zu verhindern.“
1403

 

 

Deutlich wahrnehmbar ist die Beunruhigung des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls, 

die in enger Verbindung mit den gewaltsamen Vorgängen in Thessaloniki zu sehen ist. Die 

Atmosphäre zwischen Muslimen und Christen war spürbar aufgeheizt und angespannt, wo-

bei obige Passage aufzeigt, dass Muslime in gemischten Vierteln von Prizren nicht bereit 

waren, sich an Gewalttaten gegen Christen zu beteiligen. Gleichzeitig entwickelten nun 

Christen starke Angstgefühle vor muslimischen Übergriffen. Berichtet wurde über „Be-

sorgnisse der hiesigen Christen“,
1404

 und im Februar 1877, das heißt nach der erfolgten 

Kriegserklärung Serbiens und Montenegros gegenüber dem Osmanischen Reich Ende Ju-

ni/Anfang Juli 1876, meinte der österreichisch-ungarische Vizekonsul: „Dieses Gefühl ei-

ner bevorstehenden großen Gefahr ist übrigens durch die ganze christliche Bevölkerung der 

hiesigen Landestheile verbreitet und ist, wenn auch nur ein Bruchtheil der täglich lauter 

werdenden Drohungen sich erfüllen sollte, ein wohl gerechtfertigtes.“
1405

 

Im Juni 1876 berichtete der österreichisch-ungarische Vizekonsul, dass die drei Stunden 

von Prizren entfernt gelegenen serbischen Dörfer Zać und Zaćiste durch eine „starke 

muselmännische Schaar“ entwaffnet wurden und dies möglicherweise der „Beginn eines 

größeren Actionsplanes“ sei, die „[…] einzelnen slawischen Dorfschaften zumeist mit über-

legenen Kräften zu überfallen und ihrer Waffen zu berauben, […].“
1406

 Entwaffnet wurden 

die Serben auch in den Dörfern Krusha e Madhe (serb. Velika Kruša) und Krusha e Vogël 

(serb. Mala Kruša).
1407

 Die Gewalttaten im Sancak Prizren zeigten, wie der Diplomat fest-

hielt, „[…] auf welchen Höhepunkt der Unsicherheit die hiesigen öffentlichen Zustände 

angelangt […]“ seien. Ein Serbe sei in Prizren ermordet, sein Haus niedergebrannt worden, 

wobei sich unter den Mördern ein Zollwächter befand, der am Tag zuvor verkündet hatte, 

er müsse „noch heute einen Giaur umbringen.“ Ein weiterer Serbe sei von dem Sohn des 

„türkischen“ Gerbers Tahir Luma durch einen Messerstich gefährlich verwundet, der Täter 

nach 24-stündiger Haft entlassen worden. In der Stadt sei außerdem der Kaufladen eines 
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katholischen Kaufmanns angezündet und drei katholische sowie vier serbische Häuser aus-

geraubt worden. In Gjakova seien zwei Katholiken und ein Serbe ermordet und die dortige 

katholische Pfarrei beschossen worden. In dem mehrheitlich von ethnischen Türken 

bewohnten Dorf Mamuşa wurde eine serbische Bäuerin von „Türken“ überfallen und er-

mordet. Daneben hielt Lippich über die Geschehnisse in Prizren fest:  

 

„Seiner besonderen Rohheit wegen erlaube ich mir noch des Benehmens des 

Cavallerieoffiziers Mehmed Aga zu erwähnen, der sich darin gefällt, ruhig vor ihren 

Gewölben sitzende Christen im Vorübergehen mit Schlägen und Ohrfeigen zu über-

raschen. Namentlich erregen jene sein Mißfallen, welche es wagen mit übergeschla-

genen Beinen zu sitzen, da, nach seiner Ansicht nach, diese Pose einem Rajah nicht 

geziemt. Unter anderem mißhandelte er den serbischen Kaufmann Dimo Janić, den 

Katholiken Anton Krasnitsch, und den katholischen Medschlisbeisitzer Andrea Mar-

co, den er sich aus einer größeren Anzahl anderer Katholiken auserlas und ihm zwei 

wuchtige Ohrfeigen versetzte. Da dies in einer Hauptstrasse Prisrens geschah und 

zahlreiche Türken der brutalen Scene zusahen, konnte der so empörend beleidigte 

seinem Angreifer nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Er führte Klage, doch ward 

ihm der Bescheid, eine solche Kleinigkeit habe nichts zu bedeuten. […] Daß unter 

solchen Umständen die christliche Bevölkerung von Schrecken erfaßt ist, begreift 

sich ebenso, wie daß sie in derselben gleichzeitig auch ein so tiefgehendes Gefühl der 

Erbitterung festsetzt, daß, wenn diese Zustände länger andauern sollten, blutige 

Conflicte endlich die Folge werden sein müssen.“
1408

  

 

Erkennbar ist, dass die Gewalt von muslimischer Seite ausging und sich sowohl gegen 

albanische Katholiken als auch gegen orthodoxe Slawen richtete und auch – wie das obige 

Beispiel des Kavallerieoffiziers zeigt – vom Militär ausgeübt wurde. Dessen Anmerkung, 

ein „Rajah“ dürfte nicht mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzen, verweist auf religiöse 

Abgrenzungsmechanismen und die Überzeugung, Muslime stünden bestimmte Rechte zu, 

die Christen nicht zustanden. Erneut wird deutlich, dass sich gewaltsame Übergriffe beson-

ders häufig gegen sozial höher gestellte Christen, so Kaufleute und Beisitzer in den Räten 

richteten. Dass ein möglicher Schutz der Christen wesentlich von der Haltung der osmani-

schen Beamten und dem osmanischen Militär abhing, zeigt sich im Fall der Stadt Niš, wo 

es ebenfalls zu Spannungen zwischen Muslimen und Christen und einem „[…] Complotte 

                                                 
1408

 Lippich an Andassy, Prisren, 27. Juni 1876, Nr. 12. HHStA PA XXXVIII/Kt. 213. 



329 

der dortigen größtentheils aus Belgrad eingewanderten Türken gegen die christlichen 

Stadtquartiere […]“ gekommen war, dem der dortige Mutessarif, nicht zuletzt aufgrund 

ausreichend vorhandener osmanischer Truppen, entschieden begegnete, indem er die mus-

limischen Stadtviertel vom Militär besetzen ließ, die Muslime entwaffnete und mit härtes-

ten Strafen bei Übergriffen gegen Christen drohte. Dass der Mutessarif von Prizren, Fehim 

Pascha, kaum Möglichkeiten hatte, sich gegenüber muslimischen Gewalttätern durchzuset-

zen, hing in der Wahrnehmung des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls auch damit zu-

sammen, dass lediglich ein Bataillon an Rediftruppen zur Verfügung stand.
1409

 

Die Auswirkungen der Kriegserklärung Serbiens und Montenegros Ende Juni und Anfang 

Juli 1876 und die Gewalt der Başıbozuks 

Zu einer weiteren Zuspitzung der Lage in Kosovo kam es, als Ende Juni/Anfang Juli 1876 

Serbien und Montenegro dem Osmanischen Reich den Krieg erklärten. Während sich die 

kriegerischen Ereignisse lediglich ganz im Norden des Vilayets Kosovo abspielten – Mon-

tenegro rückte Richtung Nordalbanien und Herzegowina vor, serbische Truppen Richtung 

Bosnien, Bulgarien, den Sancak Niş und den Sancak Novi Pazar, mussten sich aber bald 

wieder nach Serbien zurückziehen –,
1410

 nahmen in Kosovo Gewalttaten gegen Christen zu. 

Dass in der Gewalt, die von albanischen Muslimen gegen orthodoxe Slawen ausging, auch 

ethnische Aspekte eine Rolle spielten, legen die Beobachtungen des österreichisch-

ungarischen Vizekonsuls in Prizren nahe, der den „Haß gegen die slavische Rajah“ be-

schrieb und darüber hinaus die Meinung vertrat, dass die „[…] Beutesucht [der Arnauten] 

einer- und ihre Abneigung gegen alles Slavische andererseits durch den serbischen Feldzug 

wieder reichliche Nahrung erhalten haben.“
1411

 Die militärische Bedrohung durch die 

Kriegseröffnung Serbiens und Montenegros war auch in Prizren ganz real, wie ein Bericht 

Lippichs deutlich macht:  

 

„Die Sensationsnachrichten von der serbischen Grenze in Verbindung mit der Mo-

bilmachung der Baschibozuks erregten hier eine ungeheuere Aufregung. Schon 

waren die vorhergehenden Tage überaus bewegte gewesen, Alarmirungen hatten 
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Nacht für Nacht stattgefunden, darunter eine am Abende des 30. Juni, bei welcher 

Gelegenheit leider wieder zwei Serben ermordet wurden. […] 

Mit Einbruch der Dunkelheit begann [am 3. Juli] ein wahnsinniges Schießen und 

hielt bis gegen Mitternacht an. Einige Cavallerie- und Zaptié-Patrouillen durchstreif-

ten die Stadt, konnten aber dem Unwesen nicht Einhalt thun; weitere Ausschreitun-

gen ereigneten sich glücklicherweise nicht. Die Christen hatten sich zu mehreren 

Familien wohlbewahrt in den festeren Häusern zusammengefunden und so konnte 

nicht leicht etwas gegen sie gewagt werden. Am Morgen des 4. Juli begann der Spek-

takel wieder und dauerte bis zum Ausmarsche des städtischen Contingentes. Alle 

Kaufläden waren geschlossen. […] In der Nacht des 4. auf den 5. Juli fielen nur ver-

einzelte Schüsse, hingegen erbrachen und plünderten heute abziehende Baschibozuks 

mehrere christliche Kaufläden. 

Die Baschibozuks erhalten im Gegensatze zu den ersten Bekanntmachungen außer 

einer Brodration [sic] weder Verpflegung noch Lohn. Sie ziehen mit ihren eigenen 

unbeholfenen Schießwaffen aus, sollen aber in Pristina, Mitrovitza und Nissa Minié-

Gewehre erhalten. Die städtischen Contingente, meistens prahlerisches und 

meuterisches Gesindel, sind ohne militärischen Werth. Die Landcontingente könnten, 

gut bewaffnet und geführt, allerdings Kerntruppen angeben, allein beides ist nicht der 

Fall; ihre Commandanten sind zum größeren Theil wenig verläßlich und auf unlaute-

re Gewinne bedacht.“
1412

 

 

Die irregulären Hilfstruppen, die Başıbozuks, die in der serbischen Erinnerungsliteratur 

vermehrt als „fanatische türkisch-muhammedanische wilde Bašibozuks“, als „verbrecheri-

sche Bašibozuks“, daneben auch als „Bašibozuk-Albaner“ beschrieben werden,
1413

 waren 

eine der Gruppen, die wesentlich an gewaltsamen Übergriffen und Plünderungen beteiligt 

waren, wobei hier sicher auch eine Rolle spielte, dass sie – wie der österreichisch-

ungarische Vizekonsul festhielt – kaum Verpflegung und keinen Lohn erhielten. Die mit 

der Kriegserklärung Serbiens und Montenegros und der Mobilmachung der Başıbozuks in 

Zusammenhang stehende Eskalation in Prizren wird in den weiteren Beschreibungen des 

Diplomaten deutlich: 

 

„Gestern 7. Juli war für Prisren ein Tag des Schreckens. 
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Gegen 11 Uhr V. M. ließ der Gouverneur ausrufen, die Muselmänner hätten sich im 

Regierungskonak einzufinden, wo ihnen eine telegraphische Order kundgemacht 

werden würde. Dort wurde proclamirt, jeder Muselmann vom siebenten bis zum 

siebzigsten Jahre habe augenblicklich die Waffen zu ergreifen. Sogleich verließ die 

versammelte Menge den Konak und durcheilte unter Geheul und mit dem Rufe: „Zu 

den Waffen, auf die Giaurs“ die Stadt. Die ganze muselmännische Bevölkerung 

stürzte aus den Häusern, rannte schreiend und schießend, plan- und zwecklos die 

Straßen auf und nieder; Niemand wußte, wem es gelte, was geschehen sei und was 

geschehen solle; nur der eine Ruf: Auf die Giaurs wurde immer allgemeiner und 

schien zu einem Losungsworte für die tobenden Rotten zu werden. Es war ein Au-

genblick des wildesten Getümmels, welcher Jedem, der ihn erlebt hat, unvergeßlich 

eingeprägt bleiben wird. – In den Rumpelkammern rostende Streitkolben, Ritter-

schwerter und Krummsäbel wurden hervorgeschleppt, in einem Nu starrten Tausen-

de, selbst kleine Buben, in Waffen bis an die Zähne und Salven durchkrachten die 

Luft. – Zum Glücke standen der Bazar und alle Kaufläden schon seit vier Tagen 

geschlossen und so konnte sich die erste blinde Verwirrung ziemlich unschädlich 

austoben. Wenn diese Scene schon an sich genug furchtbar erschien, bot andererseits 

der Todesschrecken, das Wehklagen und Flüchten der Weiber und Kinder in dem 

christlichen Stadtheile ein herzzerreißendes Schauspiel. Ich übertreibe nicht, wenn 

ich Euerer Excellenz versichere, daß wir von einem Momente zu dem anderen uns 

auf die Wiederholung der Blutscenen von Damaskus gefaßt hielten.“
1414

 

 

Nach diesen ersten Ausbrüchen entspannte sich die Lage jedoch, da es Lippich zufolge den 

osmanischen Militärpatrouillen gelang, die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen. Auch 

wenn einige Hundert den bereits abmarschierten Abteilungen nachgerückt seien, habe ins-

gesamt die Begeisterung der Bevölkerung, zu den Waffen zu greifen, nachgelassen. Der 

Diplomat übte heftige Kritik an Fehim Pascha, dem Mutessarif von Prizren: 

 

„Die schlimmste Folge des überstürzten Aufrufs Fehim Pascha’s ist die, daß die grü-

nen Fahnen hervorgeholt wurden, zum Zeichen, der Glaubenskrieg sei proclamirt, 

ein Umstand, den sich nun allerlei Gesindel zu Nutzen macht. So sind auf Kossovo 

jezt schon alle Tscherkessen mobil; selbst Sträflinge werden entlassen und einge-

reicht, – eine Maßregel, die denn doch vor Übereifer dictirt ist.“
1415
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Ganz ähnlich wie bereits für die Zeit der Aufstände in der Herzegowina dargelegt wurde, 

zeigen die Berichte des katholischen Erzbischofs, dass auch jetzt bei der Eskalation der 

Gewalt Katholiken im Vergleich zu Orthodoxen weniger bedroht waren. Obwohl die Lage 

sehr angespannt sei, so der Erzbischof, gäbe es bisher keine Opfer unter den Katholiken. Im 

Allgemeinen würden Muslime die Katholiken nicht belästigen, Letztere stünden sowohl mit 

den Behörden als auch mit einflussreichen Notabeln in guten Beziehungen, bei drohender 

Gefahr würden sie sogar einige Gendarmen zum Schutz erhalten. Dennoch herrsche auch 

innerhalb der Katholiken Angst vor möglichen Feindseligkeiten. Übereinstimmend mit 

Lippich hielt auch der Erzbischof fest, dass viele Räuber die „Gelegenheit des Glaubens-

kampfes“ wahrnahmen, um zu plündern und sich aus diesem Grund den irregulären 

Başıbozuk-Truppen anschlossen.
1416

 

Die große Anzahl mobilisierter Başıbozuks aus der lokalen Bevölkerung machen fol-

gende Zahlen deutlich: Rekrutiert wurden im Sancak Prizren insgesamt 15 000 und aus der 

Region Dibra, Mat, Gjakova, Peja, Niš und Skopje insgesamt 35 000 bis 40 000 Irregulä-

re.
1417

 Seit den Aufständen 1875 wurden kontinuierlich Başıbozuks einberufen, die die 

Aufstandsbekämpfung und den Kriegszustand des Osmanischen Reiches mit Serbien und 

Montenegro seit Juli 1876 als günstige Gelegenheit zur eigenen Bereicherung und Plünde-

rung betrachteten. Berüchtigt waren einzelne Başıbozuk-Führer, wie Chairullah Aga aus 

Prizren. Başibozuks aus Regionen, die ohnehin bekannt waren für ihr ausgeprägtes Raub-

wesen wie etwa aus der Luma, scheint die Aussicht auf Raub und Plünderung besonders 

gelockt zu haben. Als Mitte Juli Başıbozuks aus Luma das christliche Viertel Varoš in 

Prizren überfielen, kam es, wie der österreichisch-ungarische Vizekonsul berichtete, zu 

einer Änderung in der Haltung der städtischen Muslime. Anders als noch Anfang Juli ver-

suchten Muslime die christliche Bevölkerung gegen die Angreifer zu unterstützen, in der 

Wahrnehmung des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls 

 

„[…] freilich mehr zu ihrer eigenen Sicherheit und aus Haß gegen Luma, als aus 

Beweggründen der Humanität. Ihre Rajah und ihr Varosch, ihr legitimes Erbeigen-

thum, – so meinten sie, – das selbst ihnen zu plündern verwehrt sei, dürfe wenigstens 

von keinem Anderen angetastet werden. Vor dem Consulate, das mit seinen Wachen 
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einen guten Stützpunkt bot, sammelte sich eine Anzahl türkischer Nachbarn und 

stellte sich mir zur Verfügung.“
1418

 

 

Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass das christliche Viertel überfallen und die 

„wohlhabendsten christlichen Häuser“ geplündert wurden, wie Lippich betonte. Dass nicht 

ausschließlich Christen, sondern auch vermögende und einflussreiche Muslime Ziel der 

Angriffe waren, zeigt der Versuch, in das Haus des reichen Ratsmitglieds Adem Aga einzu-

fallen.
1419

 Dennoch richtete sich die Gewalt in erster Linie gegen Christen und wiederholt 

gegen christliche Gotteshäuser. So plünderten die nach Prizren heimkehrenden Başıbozuks 

wiederum die Ortschaften zwischen Niš und Aleksinac und setzten eine serbische Kirche 

samt dazugehörigem Kloster in der Nähe von Prokuplje in Brand.
1420

 Hinweise, dass Ge-

walt möglicherweise als Rache verstanden und eingesetzt wurde, liefert ein weiterer Bericht 

von Lippich, in dem dieser Ende Juli 1876 wie folgt festhielt: 

 

„Die Berichte über die Verheerung des Landes durch Baschibozuk-Colonnen und 

Räuberbanden sind haarsträubend. Der serbische Einfall gegen Jenibazar wurde an 

zwei christlichen Dörfern der Umgegend durch die Ausrottung der Einwohnerschaft 

unter dem Vorwande gerächt, sie hätten das Ausrücken des Feindes nicht rechtzeitig 

gemeldet.“
1421

 

 

Im Herbst 1876 berichtete auch der katholische Erzbischof dramatisch über die Lage in 

Prizren, wo eine „regelrechte Anarchie“ herrsche, „überhaupt keine Sicherheit“ existiere 

und der „Fanatismus“ blühe. Die von den Kriegsschauplätzen zurückkehrenden Başıbozuk 

würden rauben und plündern, trotz des erlassenen Verbots des Waffentragens seien „die 

Türken, klein und groß“ bewaffnet. Insbesondere die „nicht-unierten Griechen“, das heißt 

die Orthodoxen, wären Opfer von Gewalt, wobei viele Familien bei den Katholiken Ret-

tung finden.
1422

 Im Herbst 1876 verschlechterte sich die Lage in Kosovo zusehends: 

 

„Die Zustände Prisrens fahren fort, die unerquicklichsten zu sein. Wir sind wieder 

auf den Punkt gelangt, auf dem wir vor zwei Monaten standen; auch Kinder tragen 
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wieder Waffen und Pistolen in den Gürteln, die Bewaffneten erscheinen überall, im 

Regierungskonak, sowohl als in den Strassen und öffentlichen Lokalen. Ein Christ 

wird selbst auf der Regierung nicht anders mehr als Giaur genannt, das 

Giaurmassacer wird täglich angedroht, ich kann mich nicht öffentlich zeigen, ohne 

daß, trotzdem mich stets ein Zaptié-Soldat begleitet, Äußerungen zu hören wären 

wie: Da geht der Giaurenconsul; seht, der Giaur geht mit Zaptiés umher; Verd 

…Giaur, … auf sein Kreuz und seinen Christus; machen wir ihn nieder? /Keselüm ?/ 

u.s.w.“
1423

 

 

Im Laufe des Herbstes flohen den Angaben des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls in 

Prizren zufolge mehrere christliche Familien aus der Stadt. Aus Vučitërn wurde die Ermor-

dung eines Christen gemeldet, der auf dem Marktplatz niedergeschossen worden war, und 

in Prishtina wagte die christliche Bevölkerung nicht mehr, ihre Wohnungen zu verlassen. 

Das Verbot des Waffentragens in der Stadt, das Fehim Paschas erlassen hatte und für des-

sen Durchführung lokale Notabeln und die Vorstände der einzelnen Viertel zu Hilfe geholt 

wurden, konnte nur teilweise durchgesetzt werden. Nur eine geringe Anzahl an bewaffneten 

Personen wurde tatsächlich aufgefordert, die Waffen abzulegen, 

 

„[…] zahlreichere Gruppen jedoch ignoriert. Nur an einer Stelle richtete ein 

Redifofficier an einen solchen Trupp die gleiche Aufforderung, liess sich aber, nach-

dem die Leute unter Drohungen die Pistolen aus den Gürteln gerissen und auf seine 

Mannschaft in Anschlag gebracht hatten, von herbeieilenden Türken bewegen, nicht 

weiter einzuschreiten.“
1424

 

 

In den Augen des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls kam es an den orthodoxen 

Weihnachtstagen im Januar 1877 zu einer Häufung von Gewalttaten. So wurde ein Attentat 

auf den orthodoxen Priester Stefan Petrović in Peja verübt und die Besucher der dortigen 

orthodoxen Kirche angegriffen, gleichzeitig ermordeten „Türken“ den Vorstand der serbi-

schen Gemeinde in Peja, wobei festgestellt wurde, dass es sich bei den Waffen um diejeni-

gen handelte, die an die Başıbozuks verteilt und bei deren Rückkehr aus dem Kriegsgebiet 

nicht wieder abgenommen worden waren. Zur gleichen Zeit erfuhr der österreichisch-
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ungarische Diplomat von einem Attentat auf den Vorstand der serbischen Gemeinde in 

Prishtina.
1425

  

Die Lage in Prizren beruhigte sich im Sommer 1877. Die Sicherheit der christlichen 

Bevölkerung in der Stadt und ihrer Umgebung wurde in der Wahrnehmung Lippichs „in 

keiner Weise gestört oder gefährdet“, da die osmanische Lokalbehörde umfassende Poli-

zeimaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicherheit ergriffen hatte. Gleichzeitig 

hatte sich auch die „Stimmung der Muselmänner“ beruhigt, da die „[…] erste, gefahrdro-

hende Aufregung derselben über die an ihren Glaubensgenossen von den Bulgaren und 

Kosaken verübten Grausamkeiten, einer minder leidenschaftlichen ruhigeren Beurtheilung 

der bisherigen Kriegsereignisse Platz zu machen begonnen […]“ hatte. Dennoch sei die 

Atmosphäre innerhalb der serbischen Bevölkerung eine von Angst und Unsicherheit gewe-

sen: 

 

„Nichtsdestoweniger ist die hiesige serbische Bevölkerung, welche begreiflicherwei-

se noch von den vorjährigen Ereignissen hierselbst in hohem Grade ängstlich-

gedrückter Stimmung ist, nicht nur um ihr Hab und Gut, sondern selbst um ihre per-

sönliche Sicherheit sehr beunruhigt und seit einigen Tagen sind die meisten Familien 

im Serbenviertel ‚Varoš‘ damit beschäftigt, Geld- und Werthgegenstände zu vergra-

ben oder sonst in sicheren Verstecken aufzubewahren, indem die Bevölkerung bei 

der Fortdauer der in Bulgarien stattgehabten Gräuelthaten einen plötzlichen Aus-

bruch des Fanatismus der Muselmänner und auch einen unerwarteten, nächtlichen 

Überfall Seitens der Lumaner befürchtet.“
1426

 

 

Das muslimisch-christliche Verhältnis während der Zeit der Liga von Prizren 

Die Statuten des Ligakomitees von Prizren wie auch österreichisch-ungarische Konsulats-

berichte zeigen, dass es ein Ziel der Liga war, die lokale Gewalt, die offensichtlich große 

Ausmaße angenommen hatte, einzudämmen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen 

und auch die Sicherheit der christlichen Bevölkerung zu gewährleisten. So wurde betont, 

dass gemäß 
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„den Satzungen des Koran […] die Ehre, das Leben und das Eigenthum nicht nur der 

Muselmänner sondern auch der Andersgläubigen als heilige, unantastbare Güter zu 

achten und zu schützen [sei]. 

Alle Verbrechen, Vergehen und Übertretungen gegen die Sicherheit dieser Güter, 

von wem immer und ob an einem Muselmannen oder an einem Andersgläubigen be-

gangen, seien von nun an auf das Strengste zu bestrafen und wurden zu diesem 

Zwecke spezielle, aus den Primaten der betreffenden Bairaks (Banner) zusammenge-

setzten Volks- oder Schwur-Gerichten organisiert werden.
1427

 

 

Tatsächlich gelang dies zunächst kaum, vor allem die Region um Prizren, Gjakova und Peja 

blieb über den gesamten Zeitraum bis 1881 von Gewalt geprägt.
1428

 In Gjakova verschlech-

terte sich das Verhältnis zwischen albanischen Katholiken und albanischen Muslimen im 

Herbst 1878 wesentlich, als Mehmed Ali Pascha Anfang September 1878 in Gjakova von 

Muslimen ermordet wurde und die albanischen katholischen Fandi als osmanische Schutz-

truppe Mehmed Ali Pascha gegen seine Angreifer zu verteidigen versuchten. Mehmed Ali 

Pascha war sollte als osmanischer Vertreter in der osmanisch-montenegrinischen Grenz-

kommission die lokale Bevölkerung in Kosovo von der Annahme der Bestimmungen des 

Berliner Kongresses überzeugen. In den Kämpfen starben mehrere Hundert Personen.
1429

 

Eine wesentliche Rolle bei der Eskalation der Gewalt gegen die Katholiken in Gjakova 

spielten einzelne Akteure, so beispielsweise der Kadi von Gjakova, Ahmed Efendi 

Koronica, der den Angriff auf Mehmed Ali Pascha geleitet hatte und als besonders christen-

feindlich galt. Er hoffte auch die albanischen Muslime aus dem Bergland von Gjakova 

gegen Mehmed Ali Pascha zu gewinnen, indem er dem österreichisch-ungarischen Vize-

konsul zufolge verkündete, „[…] der Giaur, welcher den besten Teil der Türkei an Europa 

verraten [habe], sei gekommen und drohe die Harems zu schänden. Wer ein Muselmann 
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sei, habe herbeizueilen […].“
1430

 Nach der Ermordung des Paschas hetzte Koronica die 

Muslime nicht nur gegen die Fandi, sondern überhaupt gegen Christen auf und 

 

„[…] proclamirte öffentlich, man könne ungescheut losschlagen, er hätte den Rücken 

gedeckt, hätte seine Instruktionen von Constantinopel und würde für Alles verant-

worten. Die Metzeleien wären auch eingetreten, wenn sich nicht der Mufti von 

Djakova und einige Tribus muselm[ännischer] Bergalbanesen dem ruchlosen, wahn-

sinnigen Vorhaben widersetzt hätten.“
1431

 

 

Hier zeigt sich, dass eine Eskalation von Gewalt durch das Einschreiten einiger einflussrei-

cher Muslime zunächst verhindert werden konnte. Neben den Stammeschefs der Krasniqi 

und Gashi aus dem Bergland von Gjakova handelte es sich hierbei um den Mufti von 

Gjakova, der britischen diplomatischen Berichten zufolge zu diesem Zeitpunkt gemeinsam 

mit dem Kadi der eigentliche Gouverneur der Stadt war, während die osmanischen Lokal-

behörden praktisch keinerlei Autorität besaßen.
1432

 Das muslimisch-katholische Verhältnis 

in Gjakova blieb bis ins Frühjahr 1880 äußerst konfliktgeladen. Im November 1878 wurden 

die katholischen Fandi aufgefordert, ihre Waffen abzuliefern, für den Fall ihrer Weigerung 

drohte die Familie Koronica, sie zu vertreiben.
1433

 Tatsächlich wurden im Laufe des Jahres 

1879 Fandi aus ihren Dörfern in der Umgebung von Gjakova vertrieben, viele flohen nach 

Prizren,
1434

 und im Frühjahr 1880 wurde berichtet, wie in den Dörfern der Fandi geraubt 

und gemordet wurde: 

 

„Von Giacova wurde mir berichtet, daß starke Banden von Anhängern der Parthei 

Curzani, Hauptgegner der Fandesen, in den katholischen Dörfern rauben und mor-

den. Die Chefs der Liga sind aus Mangel an Einigkeit nicht im Stande, die Christen 

zu schützen. Die ottomanischen Beamten und Offiziere, sowohl hier als zu Giacova, 

Ipek und Ljuma, sind machtlos und manchmal um ihre Sicherheit besorgt.“
1435
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Offensichtlich gelang es der Liga in Gjakova nicht, Gewalt gegen Christen zu verhindern. 

Dass die Beziehungen zwischen Fandi und albanischen Muslimen in Gjakova angespannt 

waren, zeigt sich auch darin, dass die Fandi zu den Beratungen in Gjakova über die Koor-

dinierung der Kämpfe gegen die Abtretung der albanisch besiedelten Orte Plav und Gusinje 

an Montenegro im März 1880 nicht eingeladen wurden. Erneut setzten sich einige muslimi-

sche Stammeschefs, unter anderem Ali Ibra, für die Fandi ein und richteten ein Schreiben 

an den katholischen Erzbischof, den englischen Konsul und den österreichisch-ungarischen 

Vizekonsul. In diesem verlangten sie, die Häupter der Familie Kurzani, die in Gjakova sie-

ben Häuser bewohnte,
1436

 und der Gendarmerieoffizier Murteza Aga, ein Verwandter der 

Familie Kurzani,
1437

 „stets Hauptfeinde der Christen, und Anstifter auch der in letzter Zeit 

so frequenten Ermordungen katholischer Albanesen […],“ zu verhaften und zu bestrafen 

und zumindest ins Exil zu schicken. Ihre Forderung, zwei neue Gendarmeriekapitäne einzu-

setzen, wurde zwar erfüllt, die Kurzani-Familie und Murteza Aga konnten sich aber weiter-

hin frei in der Stadt bewegen, ohne verhaftet zu werden.
1438

 Als sich im März 1880 in der 

Darstellung des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls eine „neue Liga“ unter der Füh-

rung Ali Ibras und Sülejman Vokshs bildete, waren neben den albanischen Bergbewohnern 

auch die Fandi sowie Stadt und Land von Gjakova, Luma und Prizren beteiligt.
1439

 

Auch die Beziehungen zwischen albanischen Muslimen und orthodoxen Slawen waren 

im westlichen Kosovo von Gewalt begleitet. Serben in Peja wandten sich 1879 in einer 

Bittschrift an den russischen Zaren und klagten über die „türkische Gewalttaten“ im Zeit-

raum 1876–1879 in der Region Peja, wogegen die osmanischen Behörden nichts unternäh-

men.
1440

 Von den 127 von Muslimen begangenen Gewalttaten ereignete sich die 

überwiegende Mehrheit der Fälle, das heißt 87, bis Ende des Jahres 1877, 1878 wurden 16 
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Fälle angeführt, 1879 18 Fälle und für die Monate Januar und Februar des Jahres 1880 ins-

gesamt sechs Fälle.
1441

 Im April 1880 berichtete der britischer Konsul aus Prizren, dass die 

„christliche raya” von drei Muslimen verfolgt worden war: „It appears that these three 

Mussulmans levy black-mail at every marriage, force the Christians to cultivate their land 

gratis week-days and Sundays, and frequently, without any given reason, compel a village 

to pay them 2,000 or 3,000 piastres.” Vor ein paar Tagen hätte sich genau so ein Fall ereig-

net. Ein Dorfbewohner musste sein Vieh in Prizren verkaufen, um die erpresste Summe zu 

zahlen, während die Gendarmen, die von den Lokalbehörden den Befehl erhalten hatten, 

die Täter zu verhaften, von diesen bestochen wurden, was sehr leicht sei, so der Diplomat, 

da diese keinen regelmäßigen Lohn erhielten.
1442

 Im gleichen Monat überfielen dem briti-

schen Konsul zufolge 13 Muslime das Haus eines Serben in dem mehrheitlich von Serben 

bewohnten Dorf Parteš (alb. Partesh) in der Nähe von Gjilan, raubten und vergewaltigten 

Ehefrau, Tochter und Schwiegertochter, und in dem ebenfalls in der Nähe von Gjilan gele-

genen Dorf Lipovica überfielen zehn Muslime ebenfalls ein christliches Haus, forderten 

Geld und übergossen den Mann mit flüssigem Blei, nachdem sich dieser geweigert hatte, 

ihren Forderungen nachzukommen.
1443

 

Der britische Konsul, der zunächst Zweifel an den Angaben gehegt hatte, ließ diese 

durch seinen Kawassen, einen katholischen Albaner, überprüfen, der die jeweiligen Dörfer 

besuchte und dort sowohl die betroffenen Familien als auch weitere Personen befragte. Die 

osmanischen Behörden unternahmen nichts.
1444

 Der britische Konsularbeamte Alvarez wie-

derum, der Prishtina und Skopje zu dieser Zeit bereiste, meinte jedoch, die Fälle seien über-

trieben. So habe der Kaymakam von Gjilan an den Vali von Kosovo telegraphiert, dass der 

Überfall in Parteš bestätigt, die Vergewaltigung jedoch dementiert werden müsse, ebenso 

wie der Vorfall in Lipovica, der gänzlich unwahr sei.
1445

 Das Urteil Alvarez’ über die Wir-

kung der Liga auf das muslimisch-christliche Verhältnis war durchaus positiv. So hielt 

dieser im Mai 1880 fest: „The Albanian League has, curiously enough, succeeded in estab-

lishing a better feeling between the Mussulmans and Christians of North Albania.“ Als Bei-

spiel führte er an, dass einige albanische Muhaxhir Christen in Vuçitërn angegriffen und 

deren Vieh geraubt hatten, was von den osmanischen Behörden ignoriert wurde, durch 
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Druck der Liga aber, die in der Stadt ein Regionalkomitee besaß, das dort mehr Macht und 

Einfluss besaß als der Kaymakam, bestraft wurden.
1446

 Ein weiterer britischer Diplomat 

vertrat im Februar 1881 die Meinung, dass die Liga sich um gute Beziehungen zu den 

Christen bemühte: „It seems that the Chiefs of the League are doing their best to maintain 

order and tranquillity; and pursuing a conciliatory policy towards those inhabitants of the 

Vilayet.“
1447

 Die Beispiele einer positiven Entwicklung des muslimisch-christlichen Zu-

sammenlebens beziehen sich lediglich auf die Zeit nach Mai 1880 und ausschließlich auf 

die nördlichen Regionen des Vilayets Kosovo – in Prishtina äußerte sich in diesem Sinne 

sogar ein einflussreicher Serbe der Stadt
1448

 –, für den gesamten Kosovo kann dies vor dem 

Hintergrund des zuvor Geschilderten kaum gelten. 

Während sich die Lage in Gjakova zwischen Muslimen und Katholiken seit März 1880 

beruhigte, wurde nach der Niederschlagung der Liga durch osmanisches Militär erneut 

vermehrt über Gewalt gegen Orthodoxe berichtet. Im Herbst 1881 wurde der Vorsteher der 

der serbischen Gemeinde in Peja ermordet, zuvor war die orthodoxe Kirche in Peja geplün-

dert worden, die Mörder konnten nicht gefasst werden. Der Vorfall führte zu einer großen 

Aufregung und Panik innerhalb der christlichen Gemeinde, da die Regierung nichts unter-

nahm, um die Schuldigen zu bestrafen. 50 Familien wanderten nach Serbien aus.
1449

 Der 

Vorfall in Peja führte auch zu Ängsten innerhalb der christlichen Bevölkerung in Gjakova, 

wie die Beobachtungen des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls aufzeigen: 

 

„[…] [D]ie Christen Djakova’s fürchten mit Recht, dass ihre Lage, wenn die Regie-

rung über derlei Gewaltacte nicht sofort energisch und streng einschreitet, sich 

schlechter gestalten werde als vor der Ankunft Dervisch Pascha’s. Die Mohamedaner 

Ipeks prophezeien Jedem, der über sie bei Dervisch Pascha oder der Pfortenregierung 

Klage führt, ein ähnliches Schicksal und die Christen müssen sich, da Dervisch 

Pascha sich um die Bestrafung der Mörder und Räuber falls sie Mohamedaner sind, 

wenig kümmert, in ihr trauriges Loos fügen und die Bedrückungen und Gewaltacte 

der Muselmänner ruhig ertragen.“
1450
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Eine Verschlechterung der Lage der christlichen Bevölkerung zeigt sich auch in den Ver-

handlungen, die albanische Muslime mit der osmanischen Lokalbehörde darüber führten, 

an welchem Tag der Markt abgehalten werden sollte. In Gjakova, wo der Markttag im Juni 

1881 von Sonntag auf Montag, später auf Dienstag verlegt worden war,
1451

 wurde im Okto-

ber desselben Jahres erneut der Sonntag festgelegt, wobei die Bergstämme Gjakovas dem 

österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge gesagt hätten, sie seien „Muselmänner und 

keine Giaurs. […] Diese Maßregel ist offenbar gegen die Christen gerichtet […].“ Ein Ge-

währsmann des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls meinte, in Gjakova sei der „Hass 

der Mohamedaner gegen die Christen“ größer denn je. Von der Politik Derwisch Paschas 

hätten sich die Christen eine Besserung ihrer Lage erwartet, sie hätten ihm „ihre traurige 

Lage und die Bedrückungen und Gewaltacte der Mohamedaner“ vorgetragen, nun unter-

nahm dieser aber nichts, und ihre bei ihm vorgetragenen „Klagen und Bitten, weit entfernt 

ihnen für die Zukunft Schutz und ein menschenwürdiges Dasein zu verschaffen, setzten sie 

nur noch mehr dem Hasse und der Rachsucht der Muselmänner aus.“ Die christliche Be-

völkerung sei aber in jenen Bezirken numerisch zu schwach, so der Vertrauensmann des 

österreichisch-ungarischen Diplomaten, um sich selbst zu schützen und könne weder mit 

Unterstützung der osmanischen Behörden noch mit Bestrafung der Verbrecher rechnen, 

weshalb sie, um Eigentum und Leben zu bewahren, entweder zum Islam übertreten oder 

auswandern müssten. Die Lage in Peja habe ihm ähnlich der Bruder des ermordeten Vor-

stehers der serbischen Gemeinde in Peja geschildert. „Wenn auch diese Angaben etwas 

übertrieben sein mögen, so kann ich doch nicht umhin zu constatiren, dass ich auch von 

anderer Seite ähnliche Klagen vernahm, welche mich überzeugten, dass die Lage der Chris-

ten um Nichts besser ja womöglich noch gefährdeter als früher ist.“
1452

 

 

4. Kosovo als Grenzregion: Bandenkämpfe und Grenzkonflikte 

Das Vilayet Kosovo war mit der völkerrechtlichen Anerkennung der Unabhängigkeit Mon-

tenegros und Serbiens 1878 zu einer Grenzregion des osmanischen Reiches geworden. Im 

Osten grenzte das Vilayet an Bulgarien, das seit 1878 ein autonomes Fürstentum des 

Osmanischen Reiches war und dessen Unabhängigkeit 1908 vom Osmanischen Reich aner-

kannt wurde. Diese exponierte Lage Kosovos führte wiederholt zu Grenzkonflikten mit den 

                                                 
1451

 Schmucker an Haymerle, Üsküb, 23. Juni 1881, Nr. 107 und Schmucker an Haymerle, Prisren, 13. Okto-

ber 1881, Nr. 209 HHStA PA XXXVIII/Kt. 239. 
1452

 Schmucker an Haymerle, Prisren, 13. Oktober 1881, Nr. 209. HHStA PA XXXVIII/Kt. 239. 



342 

benachbarten Balkanstaaten, die ihrerseits in diese Region expandieren wollten. Gerade vor 

dem Ausbruch des Krieges Serbiens und Montenegros gegen das Osmanische Reich 1876 

und dem folgenden russisch-osmanischen Krieg 1877/78 waren Grenzkonflikte verbrei-

tet.
1453

 Auch nach dem Krieg sind Zwischenfälle an den Grenzen zu beobachten, die teils 

von osmanischer Seite, teils von den Balkanmächten provoziert wurden.
1454

 Nach 1878 

berichteten österreichisch-ungarische und serbische Diplomaten wiederholt über Einfälle 

„türkischer Flüchtlinge“ und von „Arnauten“ in serbisches Territorium,
1455

 die noch 1890 

andauerten. So erwähnte der serbische Vizekonsul, dass Albaner häufig in Serbien einfie-

len, die Grenzbeamten töteten und sie ausplünderten. Die Einfälle würden die dortigen Ser-

ben provozieren, die nun ihrerseits die Grenze zum Osmanischen Reich überschritten und 

nun dasselbe taten wie die Albaner.
1456

 Als Gewaltakteure der Grenzkonflikte traten meist 

sogenannte „Banden“ in Erscheinung. Hierbei ist zu differenzieren zwischen der politisch 

motivierten Tätigkeit montenegrinischer und serbischer Banden einerseits und ökonomisch 

motivierten Zwischenfällen andererseits wie beispielsweise Überfälle durch „Räuberban-

den“, die häufig mit Viehraub,
1457

 aber auch mit Kämpfen um Weiderechte
1458

 und der per-

sönlichen Austragung von Blutracheangelegenheiten über Staatsgrenzen hinweg verbunden 

waren und die von Akteuren auf beiden Seiten der Grenze ausgelöst werden konnten.
1459

 

Freilich ist eine scharfe Trennung zwischen ökonomisch und politisch motivierter Gewalt 

nicht immer leicht zu ziehen. Montenegrinische und serbische „Banden“ (serb. četa/alb. 

çetë) drangen vermehrt im Frühjahr
1460

 auf osmanisches Gebiet ein. Hierbei erwies es sich 

als vorteilhaft, dass sich die Täter schnell wieder nach Serbien und Montenegro zurückzie-

hen und sich so einer Strafverfolgung entziehen konnten. Gleichzeitig bekämpften die 
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osmanischen Behörden die Räuberbanden, wie der österreichisch-ungarischen Konsul in 

Mitrovica anmerkte, oft nicht entschieden genug und verfolgten diese zu wenig,
1461

 auch 

wenn die Grenzgebiete im Gegensatz zu anderen Teilen des Vilayets stärker vom osmani-

schen Militär kontrolliert wurden.
1462

 

Im Folgenden soll anhand einiger Beispiele dargelegt werden, wie die Aktivität bewaff-

neter serbischer und montenegrinischer Banden zu Beginn des 20. Jahrhunderts die inter-

ethnischen und interreligiösen Beziehungen erheblich belasten konnte. Auch wenn die 

Frage, welche Rolle religiöse und ethnische Momente in den Grenzkonflikten spielten, auf-

grund der Quellenlage in vielen Fällen nur schwer zu beantworten ist, zeigen mehrere Kon-

sulatsberichte, dass Bandenaktivitäten, die zunächst lediglich ökonomisch motiviert waren, 

sich religiös und ethnisch aufladen konnten, indem die lokale Bevölkerung in die Konflikte 

hineingezogen wurde und sich gezwungen sah, Stellung zu beziehen. Nicht selten kam es 

vor, dass bei ökonomisch motivierten Überfällen wie etwa Viehraub montenegrinische oder 

serbische Banden von der lokalen christlichen Bevölkerung unterstützt wurden. So berich-

tete der österreichisch-ungarische Konsul im Mai 1905, dass im Sancak Taşlıca eine Bande 

von angeblich 500 Montenegrinern auf osmanisches Gebiet eingedrungen war. Die Bande 

trieb eine Rinderherde, die im muslimischen Besitz gewesen war, über die Grenze und er-

hielt hierbei Hilfe durch die lokale christliche Bevölkerung. Die Reaktionen der dortigen 

muslimischen Bevölkerung beschrieb der Konsul wie folgt: 

 

„Unter der gesamten mohammedanischen Bevölkerung von Donji-Kolašin, Akova 

und Taslidja herrscht eine tiefe Erbitterung gegen die christlichen Raja’s und liegt die 

Gefahr nahe, daß sie diesen die ihren Stammesbrüdern aus dem Fürstentum geleistete 

Unterstützung gelegentlich blutig vergelten werden.“
1463

 

 

Folgt man der Interpretation des Konsuls, reagierte die muslimische Bevölkerung der ge-

samten engeren Region auf diesen Zwischenfall. Zunächst bedeutungslose Grenzvor-

kommnisse konnten sich folglich zu größeren Konflikten entwickeln und erhebliche 

Spannungen in der Region auslösen. So berichtete der österreichisch-ungarische Konsul, 

dass 
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„[…] den letzten Kolašiner Ereignissen nicht die Bedeutung eines bloßen Grenzzwi-

schenfalles beigemessen werden darf, indem die durch dieselben hervorgerufene, 

höchst erbitterte und gespannte Stimmung gegen die Montenegriner und das einhei-

mische, serbisch-orthodoxe Element die gesamte mohammedanische Bevölkerung 

des nördlichsten Kossovo ergriffen hat.“
1464

 

 

Die serbischen Banden, die sich großteils in Serbien organisierten,
1465

 konzentrierten sich 

in ihrem Kampf auf den Sancak Üsküb und den Sancak Manastır, wo sie gegen den Ein-

fluss Bulgariens und gegen bulgarische Banden kämpften.
1466

 Kosovo war für die serbi-

schen Banden vorerst nur insofern wichtig, als sie dieses Gebiet auf ihrem Weg von 

Serbien nach Makedonien durchqueren mussten.
1467

 Sowohl österreichisch-ungarische als 

auch serbische Konsulatsberichte belegen aber, dass das vermehrte Auftreten von Banden, 

die im serbisch-osmanischen Grenzgebiet seit Mai 1904 gesichtet wurde,
1468

 höchst irritie-

rend auf die lokale muslimische Bevölkerung sowohl im nahen Grenzgebiet als auch im 

restlichen Kosovo wirkte und das Zusammenleben von Muslimen und Christen nachhaltig 

beeinflusste. Die Zusammenstöße zwischen osmanischem Militär und serbischen Banden, 

in die auch die lokale Bevölkerung involviert war, konnten sogar den Eindruck eines regel-

rechten Kleinkriegs vermitteln. 1904 zeigte sich die aufgeladene Stimmung beispielsweise 

darin, dass die muslimische Bevölkerung in den Grenzregionen den Berichten des österrei-

chisch-ungarischen Konsuls in Mitrovica zufolge das Eindringen serbischer Truppen fürch-

tete, was durch diesbezügliche Gerüchte verstärkt wurde. Muslime waren der Meinung, 

dass aus Serbien Waffen geschmuggelt und diese an die serbische Grenzbevölkerung ver-
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teilt wurden,
1469

 während sie gleichzeitig die osmanischen Behörden für zu schwach hiel-

ten, hiergegen vorzugehen. Ein mögliches Vordringen Serbiens oder Montenegros wurde 

von „slawischen Türken und Arnauten übereinstimmend als eine ihre Existenz vernichtende 

Katastrophe“ bezeichnet.
1470

 Der serbische Konsul aus Prishtina berichtete von Ängsten der 

„Türken“ nahe der serbischen Grenzstädte Prepolac und Vranje, da an der dortigen Grenze 

häufiger als sonst und größere Befestigungsschanzen errichtet wurden. Ohne Erfolg hätte er 

versucht, die Bevölkerung zu beruhigen. Die Verstärkung der Grenzbefestigungen habe 

nicht nur zur Folge, dass die Muslime Serbien gegenüber feindlich eingestellt seien, son-

dern auch gegen die lokalen Serben in der Region selbst.
1471

 

Insgesamt zeigt sich, dass in Grenzgebieten, wo die orthodoxe Bevölkerung vermehrt 

Waffen trug,
1472

 Gewalt gegen Muslime stärker ausgeprägt war als in anderen Gebieten, wo 

Muslime vermehrt als Gewaltakteure in Erscheinung traten. Konflikte hatten zwar oft wirt-

schaftliche Gründe – so waren Viehraub und der Kampf um das Recht des Holzfällens sehr 

verbreitet –, gemäß dem Konsul waren aber vor allem Muslime Opfer von Übergriffen.
1473

 

Obwohl in den Augen des Konsuls im März 1904 „größere Bewegungen serbischer Ban-

den“ im Grenzgebiet nicht wahrnehmbar waren, 

 

„bemächtigte sich dennoch des mohammedanischen Elementes in diesem Gebiete 

eine stets zunehmende Erregung, beziehungsweise Furcht vor einer planmäßigen 

Aktion seitens Serbiens und Montenegros. Hierzu tragen in erster Linie die hier al-

lerdings nicht genau kontrollierbaren Gerüchte über eine den ganzen Winter bereits 

anhaltende Gährung unter der christlichen Bevölkerung des Sandžaks Plevlje bei, 
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welche […] größere Mengen von Waffen aus Serbien einschmuggeln und sich über-

haupt zu einer baldigen Erhebung vorbereiten soll.“
1474

 

 

Dass die lokale orthodoxe und muslimische Bevölkerung aber nicht immer Partei für ihre 

jeweiligen Glaubensgenossen ergriff, zeigen Berichte Milan Rakićs, der das Auftauchen 

einer siebenköpfigen serbischen Bande in der Nähe von Velika Hoča bei Rahovec im Juni 

1905 beschrieb. Rakić zufolge erfuhren albanische Bewohner aus Velika Hoča von der An-

kunft der Bande, die eine Unterkunft suchte, und begleiteten diese in das Dorf. Die dortigen 

Serben lehnten es jedoch ab, die Bande zu beherbergen – lediglich ein Serbe habe sich un-

ter der Bedingung bereit erklärt, dass sich die Bande der osmanischen Armee übergäbe –, 

die Bande sei dann in ein leerstehendes Haus gezogen.
1475

 Sich allzu offen für die Banden 

aus Serbien einzusetzen, war für die lokale christliche Bevölkerung freilich mit Gefahren 

verbunden, weshalb eine solche Haltung sicherlich eher vermieden wurde. Tatsächlich 

wurden im obigen Fall auch zwei Serben aus Velika Hoča, die verdächtigt worden waren, 

Verbündete der Bande zu sein, später von der osmanischen Gendarmerie verhaftet.
1476

 Die 

Banden setzten sich zum Teil auch aus Serben des Vilayets Kosovo zusammen, die gerade 

aufgrund ihrer Kenntnisse der geographischen Gegebenheiten unerlässlich waren. So wurde 

die in Velika Hoča aufgetauchte Bande beispielsweise von Lazar Kujundžić aus Velika 

Hoča und Savatije Milošević aus dem Dorf Pavlica bei Raška angeführt.
1477

 

Wie sehr das lokale Zusammenleben durch derartige Banden beeinflusst wurde, zeigte 

die weitere Entwicklung dieses Zwischenfalls. Als die osmanische Gendarmerie erschien 

und die Bande aufforderte, sich zu ergeben, wurde der Gendarmeriekapitän durch einen 

Schuss verletzt oder getötet,
1478

 und es entwickelte sich eine Schießerei zwischen den os-

manischen Gendarmen und der Bande, an der sich auch lokale Albaner aus Velika Hoča 

und der Umgebung von Rahovec beteiligten. Sämtliche Bandenmitglieder starben, ebenso 

zwei Soldaten und vier Albaner,
1479

 weitere zwei Gendarmen und sieben Albaner wurden 
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verwundet. Sowohl die Berichte Rakićs als auch die des österreichisch-ungarischen Vize-

konsuls in Prizren belegen, dass die Präsenz der serbischen Bande – wahrscheinlich die 

erste überhaupt im westlichen Kosovo
1480

 – und insbesondere der Tod mehrerer Albaner im 

weiteren Verlauf die albanischen Muslime der Region in große Aufregung versetzte. 

Bereits während des etwa zehnstündigen Gefechts waren mehr als tausend Albaner
1481

 aus 

der Umgebung nach Velika Hoča gekommen. Gemäß Rakić seien die Albaner aufgrund der 

Geschehnisse „sehr erregt“ gewesen,
1482

 und auch der österreichisch-ungarische Diplomat 

erwähnte die „durch die vielen Verluste erbitterten“ Albaner. Knapp 30 serbische Familien 

aus Rahovec flüchteten aus Angst vor Rache der Albaner nach Serbien
1483

 und nach 

Prizren.
1484

 Obwohl es den osmanischen Behörden gelang, den Albanern aus Rahovec das 

Versprechen abzunehmen, sie würden dafür sorgen, dass die 16 serbischen Familien nach 

Rahovec zurückkehrten, weigerten sich 14 dieser geflüchteten Familien, dies zu tun, da in 

der Zwischenzeit ein Serbe aus Rahovec, Jovan Vasiljev, „[…] augenscheinlich nur als 

Opfer des mohammedanischen Fanatismus, durch zahlreiche Messerstiche ermordet und 

mit einem fast gänzlich abgeschnittenen Kopfe aufgefunden wurde.“
1485

 Petar Kostić zufol-

ge forderten die Albaner, dass elf serbische Häuser in Velika Hoča niedergebrannt werden 

sollten. Während sich Serben und Albaner durch die Vermittlung eines mit den Serben be-

freundeten Albaners aus Mala Hoča darauf einigten, lediglich vier Häuser in Brand zu 

setzen, lehnten die osmanischen Behörden eine derartige Lösung des Konflikts ab. Hierauf 

stellten die dortigen Albaner die Bedingung, dass die Serben in Velika Hoča und Rahovec 

entwaffnet würden, was diese jedoch zurückwiesen, da sie, wie Kostić betonte, „[…] seit 

jeher gleichberechtigt mit den Albanern Waffen trugen […]“. In der Folge habe sich ein 

„hoffnungsloser Kampf“ zwischen Serben und Albanern in diesen beiden Bezirken ent-

wickelt.
1486

 Die Dynamik des albanisch-serbischen Verhältnisses in Velika Hoča und 

Rahovec wurde, wie hier deutlich wird, sowohl durch die Aktivität der Bande als auch die 

Versuche des osmanischen Staates beeinflusst, lokale Formen der Konfliktlösung und des 

Gewohnheitsrechts zu bekämpfen. 
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Das Auftauchen einer serbischen Bande in Velika Hoča und der Kampf, in dem mehre-

re Albaner den Tod fanden, hatte eine mobilisierende Wirkung auf die lokalen Albaner, wie 

in einem Bericht des österreichisch-ungarischen Konsuls vom Juli 1905 deutlich wird: 

 

„Unter dem Losungsworte: ‚Kampf gegen die Komiten [gemeint sind die Banden-

mitglieder, E. F.]’ wurden bereits zahlreiche Albanesen-Versammlungen abgehalten 

und werden andere noch größere vorbereitet. Die einzelnen Gegenden wie z. B. 

Djakova, Ipek, Podrima, Hasi und Luma haben bereits eine Besa geschlossen, alle 

Feindseligkeiten unter einander bis Sct. Dimitri dieses Jahres einzustellen, um im 

Bedarfsfalle sofort gegen die Feinde des Reiches – die Komiten – losziehen zu kön-

nen.“
1487

 

 

Außerdem hielt er fest, dass unter 

 

„[…] den Arnauten der Bezirke Ipek und Djakova […] angeblich geheime Organisa-

tionen bestehen, welche die Aufgabe haben, im voraus bestimmte serbische Notabeln 

oder sonst mißliebige Personen durch unauffällige Einzelmorde, wie solche bereits in 

beträchtlicher Anzahl vorgekommen sind, aus der Welt zu schaffen.“
1488

 

 

Die Lage beruhigte sich dann etwas, als im Laufe des Sommers keine weiteren bewaffneten 

serbischen Banden in der Region erschienen.
1489

 Über ähnliche Entwicklungen in anderen 

Teilen des Vilayets Kosovo berichtete auch der serbische Vizekonsul aus Prishtina im 

Sommer 1907, als es im Dorf Pasjan südöstlich von Gjilan zu einem Kampf zwischen einer 

29-köpfigen serbischen Bande, angeführt von Rade Radivojević aus Serbien, und dem 

osmanischen Militär kam, das von Albanern aus den umliegenden Dörfern unterstützt wur-

de. Sämtliche serbische Bandenmitglieder fanden den Tod, Verluste gab es aber auch auf 

Seiten des osmanischen Militärs und der Albaner. Auch hier führten der Kampf und die 

Anwesenheit der serbischen Bande zu Aufregung innerhalb der albanischen Bevölkerung, 

die vor allem durch Nachrichten und Gerüchte weiter verstärkt wurde und eine „feindselige 

Haltung“ der Albaner gegenüber den Serben nicht nur in der engeren Umgebung, sondern 

bis ins westliche und südliche Kosovo zur Folge hatte. Nachdem es in den mehrheitlich 

serbischen Dörfern Pasjan und Vrbovac zu ersten Rachemorden an Albanern gekommen 
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wäre, hätten die Albaner die Gewalt beendet und sogar einige angesehenere Serben zu einer 

Vereinbarung und einer Versöhnung eingeladen. Festgehalten wurde, dass man zu den Be-

ziehungen zurückkehren wolle, die vor dem Zwischenfall bestanden. Dennoch herrschte 

gemäß Rakić innerhalb der albanischen Bevölkerung „Erbitterung und Misstrauen“ auf-

grund der serbischen Banden: 

 

„Heute beobachten die Albaner jede Bewegung unserer Priester und Lehrer und jedes 

angeseheneren Menschen. Nachts umzingeln sie die serbischen Dörfer, fallen in die-

se ein und suchen nach Komiten und Waffen.“
1490

 

 

Da nicht nur die Albaner der Umgebung von Gjilan aufgebracht seien, habe der Zwischen-

fall in Pasjan seinen lokalen Charakter verloren. Am meisten erzürnt habe die Albaner die 

Tatsache, dass auch lokale Serben in der Bande aktiv waren. Rakić zufolge wurde in meh-

reren Orten eine Besa geschlossen, um mit vereinten Kräften gegen diese Entwicklungen 

vorzugehen. In Prizren wurden die Albaner in der Besa verpflichtet, die Tätigkeit sämtli-

cher angesehenen Serben zu beobachten und Bandenmitglieder zu verfolgen. Letzteres soll-

ten in erster Linie neu zu gründende albanische Banden übernehmen. Ähnlich gestaltete 

sich auch die Besa in Peja, in deren Rahmen festgehalten wurde, dass alle Konflikte inner-

halb der Albaner beigelegt werden sollten, um gegebenenfalls „alle gemeinsam gegen die 

Feinde“ vorzugehen.
1491

 Deutlich wird, wie stark die Präsenz der serbischen Banden zu 

einer Mobilisierung der lokalen Albaner führte. An der Besa in Prizren beteiligte sich, wie 

Rakić festhielt, auch die albanische Bevölkerung aus Luma, was „seit langem nicht mehr 

geschehen […]“ sei. Rakić, der anmerkte, dass in Luma kein einziger Serbe lebte, zeigte 

sich sichtlich erstaunt über diese Erscheinung und hielt fest, dass die Bevölkerung in Luma 

die „Ausrottung“ der Serben forderte, da, wie diese betonten, innerhalb der Albaner kein 

Frieden herrschen könne, solange in dieser Gegend Serben lebten. Diese würden unaufhör-

lich Klage führen und mit ihren Beschwerden staatliche Reformen provozieren und hätten 

nun sogar Banden aus Serbien hereingeführt.
1492

 Tatsächlich betonte Rakić in einem Be-

richt an den serbischen Außenminister, dass er einen großen Nachteil darin sähe, wenn ser-

bische Banden auf dem Weg von Serbien nach Makedonien durch diese Region – konkret 

war die Rede von der Region Gjilan – zögen. Hierdurch wäre die Aufrechterhaltung der 
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dortigen Besa gefährdet, an der nicht nur Albaner, sondern auch Serben beteiligt waren, 

und dadurch drohe der „Verlust der einstigen unvergessenen Freiheit und des Friedens, […] 

der Verlust der Gleichberechtigung mit den Albanern und einer gewissen serbischen 

Selbstverwaltung, […].“
1493

 In der Region von Novi Pazar und Mitrovica war die Haltung 

der Muslime gegenüber der orthodoxen Bevölkerung, wie oben gezeigt, bereits seit Som-

mer 1904 deutlich feindlich eingestellt. Dem österreichisch-ungarischen Konsul gegenüber 

äußerte sich „einer der angesehensten Vertreter der albanesischen Bey’s“ von Mitrovica 

über die Stimmung der muslimischen Bevölkerung in dieser Region. In seinen Ausführun-

gen nahm die Frage der Serben einen zentralen Platz ein, so der Diplomat, der dann in sei-

nem Bericht wie folgt festhielt: 

 

„Teils infolge des schon seit einem Jahre äußerst provokanten Auftretens der serbi-

schen Stadt- und Landbevölkerung im sogenannten Altserbien und in Ober-Albanien, 

sowie der offenkundigen Agitation der das Land überschwemmenden Popen und 

Lehrer – teils durch die jüngsten Vorgänge, wie die serbisch-bulgarische Verbrüde-

rung, geplantes und zum Teil auch ausgeführtes serbisches Bandenwesen, hat sich 

der Mohammedaner von Novipazar und Mitrovica – deren Gesinnung übrigens auch 

von jenen in Priština und Gilan geteilt zu werden scheint – eine derartige Erbitterung 

gegen das serbische Element bemächtigt, daß man in diesen Kreisen ernstlich erwägt 

dieses Element geradezu auszurotten.“
1494

 

 

5. Konflikt und Gewalt als Folge der osmanischen Reformpolitik 

Zu einer erheblichen Verschlechterung der interethnischen und interreligiösen Beziehungen 

führte seit dem späten 19. Jahrhundert die osmanische Reformpolitik im Zusammenhang 

mit dem zunehmenden Einfluss der Großmächte, aber auch der christlichen Kirchen und 

der Missionare.
1495

 Um dies zu zeigen, soll zunächst der Blick auf das späte 19. Jahrhundert 

und konkret die Auswirkungen der Verkündung der Verfassung von 1876 gelenkt werden. 

Dann wird beleuchtet, wie es im frühen 20. Jahrhundert infolge der verstärkten Aufnahme 

orthodoxer Christen als Gendarmen, Feldhüter und Gerichtsbeisitzer im Rahmen des neuen 
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Reformprogramms zu gewaltsamen Übergriffen von Muslimen auf Christen kam. Eine an-

dere häufig anzutreffende Form des Widerstandes gegen den Staat war die Schließung des 

Bazars, die den Forderungen der albanischen Muslime nach der Absetzung osmanischer 

Beamte oder gegen neue Steuern Nachdruck verleihen sollte.
1496

 Der Markt war häufig 

auch der Ort, wo Konflikte zwischen Muslimen und Christen ausgetragen wurden, wobei 

eine besondere Form der Boykott christlicher Geschäfte war. Zu beobachten ist außerdem, 

dass vielen Muslimen die zunehmende Präsenz christlicher Gotteshäuser und insbesondere 

das seit Beginn des 20. Jahrhunderts begonnene Anbringen von Glocken an den Kirchen 

missfielen. In einem eigenen Unterkapitel wird abschließend der Frage nach dem tatsäch-

lich vorhandenen Ausmaß der Gewalt von Muslimen gegen Christen nachgegangen. 

Die Ablehnung der osmanischen Reformpolitik und der rechtlichen Gleichstellung von 

Christen im 19. Jahrhundert 

In früheren Kapiteln der vorliegenden Arbeit wurde bereits angesprochen, dass die Zentra-

lisierungsbestrebungen des osmanischen Staates im Rahmen der Tanzimat-Reformen seit 

1839 insbesondere innerhalb muslimisch-albanischer Bevölkerungsgruppen zu heftigem 

Widerstand führten, der auch gewaltsame Formen annahm. Osmanische Beamte wurden 

verjagt oder sogar getötet, osmanische Garnisonen wurden angegriffen, Wachhäuser und 

staatliche Einrichtungen und Gebäude angezündet, die Regierungspost von Räubern über-

fallen.
1497

 Der gewaltsame Widerstand richtete sich aber nicht nur gegen osmanische Beam-

te, auch innerhalb der lokalen Bevölkerung kam es zu einem Anstieg von Gewalttaten. Eine 

entscheidende Rolle spielten Bedrohungsängste, die bereits seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts durch die Tanzimat-Reformen auf das gesellschaftliche Miteinander von Muslimen 

und Christen einwirkten. Durch die Aufstände in der Herzegowina, Bosnien und Bulgarien 

1875 und 1876 und die Kriege Russlands, Montenegros und Serbiens gegen das Osmani-

sche Reich in den Jahren 1876–1878 sowie durch die militärische Bedrohung Kosovos 
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wurden diese Ängste innerhalb der muslimischen Bevölkerung weiter genährt und sie ver-

stärkten sich durch die Verfassung, die Abdülhamid II. unter Druck der Großmächte im 

Winter 1876 einführte.
1498

 Die Verfassung, in der die gleichen Rechte für alle osmanischen 

Untertanen unabhängig von religiöser und ethnischer Zugehörigkeit festgehalten wurden, 

machte dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul in Prizren zufolge einen „deprimieren-

den“ Eindruck auf die Muslime.“
1499

 Die Haltung der städtischen muslimischen Notabeln 

beschrieb der Diplomat wie folgt: 

 

„[D]ie hiesigen Zustände […] aber bilden eine bedenkliche Illustration zu den feier-

lich proclamirten Principien der Gleichberechtigung aller Staatsangehöriger und der 

Gleichstellung der Confessionen. Die hier über diese Angelpunkte aller Reform herr-

schende Auffassung erhält ihren besten Commentar durch die Äußerungen der 

muselmännischen Honoratioren, welche der Verlesung der bezüglichen Pfortentele-

gramme beigezogen worden waren. Was soll, – meinten sie, – der Unsinn heißen? 

Kann ein Andersgläubiger je zu einem Osmanli werden und kann ein Osmanli ihn je 

als seines Gleichen behandeln? Was kümmert uns, was dieser Verrückte /: der Gou-

verneur :/ uns da einzureden versucht.“
1500

 

 

Die ablehnende Haltung der muslimischen Elite gegenüber einer Gleichbehandlung von 

Nichtmuslimen wird hier deutlich, aber auch ihre Angst vor einem Verlust ihrer Vorrechte. 

Gleichzeitig sind das Selbstbewusstsein der Muslime und ihr Gefühl der politisch-

moralischen Überlegenheit wahrnehmbar. Die Versuche des osmanischen Staates, eine 

rechtliche Gleichstellung von Muslimen und Christen durchzusetzen, wirkten verunsi-

chernd auf muslimische Bevölkerungskreise und lösten Ängste aus, ihre bevorrechtigte 

Stellung im osmanischen Gesellschaftssystem zu verlieren.
1501

 Gewaltsame Übergriffe auf 

Christen können vor dem Hintergrund dieser Bedrohungsängste der Muslime erklärt wer-
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den.
1502

 So berichtete der österreichisch-ungarische Vizekonsul aus Prizren in diesem Zu-

sammenhang: 

 

„Gewalttaten gegen die Christen sind die nächsten Symptome, welche die 

Proclamirung ihrer verfassungsmässigen Gleichstellung mit den Muselmännern hier-

landes im Gefolge haben zu wollen scheint. In Prizren wurde ein serbischer Ge-

schäftsmann von einem türkischen Ladenbesitzer durch einen Messerstich im 

Rücken verwundet. Ein von Pristina zu den Weihnachtsfeiertagen her reisender 

christlicher Handwerker ward einige Stunden von hier vom Pferde geschossen.“
1503

 

 

Tatsächlich hatte die Verfassung, mit der zeitgleich auch ein parlamentarisches Zweikam-

mersystem eingerichtet wurde, das an der Gesetzgebung beteiligt war,
1504

 keinerlei prakti-

sche Auswirkungen auf den Status von Christen in Kosovo. Bereits im Februar 1878 wurde 

die Verfassung durch die Beurlaubung des Parlaments durch den Sultan faktisch außer 

Kraft gesetzt.  

Gewalt als Reaktion auf die Einsetzung von Christen als Gendarmen, Feldhüter und Ge-

richtsbeisitzer im frühen 20. Jahrhundert 

Zu einer Häufung gewaltsamer Konflikte kam es zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor dem 

Hintergrund des Reformprogramms für die Vilayete Selanik, Manastır
1505

 und den damit 

verbundenen Bestrebungen, die Lage der christlichen Bevölkerung insbesondere in Make-

donien, aber auch in Kosovo zu verbessern. Auf Druck der europäischen Großmächte hatte 

der Sultan bereits im November 1902 ein Reformprogramm für die europäischen Vilayete 

verordnet, deren Umsetzung im zwischen Österreich-Ungarn und Russland ausgehandelten 

Abkommen von Mürzsteg festgeschrieben wurde. Die wichtigsten Punkte, die das interreli-

giöse Zusammenleben tangierten, waren die Aufnahme von Christen in die Gendarmerie 

und die Polizei entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil, die Erhöhung der Anzahl christli-

cher Feldhüter und Steuerpächter sowie die Reform der Gerichte, in denen vermehrt christ-

                                                 
1502

 Ähnliche Entwicklungen gab es auch in anderen Teilen des Osmanischen Reiches. So beschreibt etwa 

Reinkowski derartig motivierte, von muslimischer Seite ausgehende Gewalt. Er erwähnt ein Massaker an der 

christlichen Bevölkerung in Damaskus im Jahr 1860 sowie gewalttätige Angriffe der Drusen auf die Maroni-

ten im Libanongebirge. Vgl. REINKOWSKI, Die Dinge der Ordnung, 180-189. Vgl. auch MAKDISI, The Culture 

of Sectarianism. 
1503

 Lippich an Andrássy, Prisren, 8. Januar 1877, Nr. 1. HHStA PA XXXVIII/Kt. 219. 
1504

 Zu den Inhalten der Verfassung sowie der Tätigkeit des Parlaments und dessen eingeschränkten 

Handlungsspielraum vgl. Gottfried PLAGEMANN, Von Allahs Gesetz zur Modernisierung per Gesetz – Gesetz 

und Gesetzgebung im Osmanischen Reich und der Republik Türkei. Münster 2009, 90-96, 113-120.  
1505

 Vgl. hierzu auch Kapitel IV.1. 



354 

liche Gerichtsbeisitzer ernannt werden sollten.
1506

 Die Verbesserung des rechtlichen Status 

von Christen wurde gerade von Orthodoxen sehr begrüßt – gemäß den Erinnerungen von 

Nikola Popović bejubelte die serbische Bevölkerung etwa das „Ende der Feldhüterei“
1507

, 

gemeint ist die Abkehr von der Praxis, dass ausschließlich Muslime als Feldhüter tätig sein 

sollten – und führte wohl auch zu einem gestärkten Selbstbewusstsein der orthodoxen Be-

völkerung, das im Norden des Vilayets gerade durch die Eröffnung des russischen Konsu-

lats in Mitrovica weiter gefestigt wurde.
1508

 Dies waren Entwicklungen, die den Beobach-

Beobachtungen des österreichisch-ungarischen Konsuls in Mitrovica zufolge, Muslimen 

missfielen: 

 

„[…] [I]n der hiesigen Gegend [ist es] wohl noch lange nicht zu einer Unterdrückung 

des mohammedanischen durch das christliche Element gekommen […]. Das erstere 

empfindet aber eben jede Ameliorierung in den Verhältnissen des letzteren als eigene 

Beeinträchtigung. Und wenn auch in dieser Beziehung eigentlich noch recht wenig 

geschehen ist, so genügt schon das erhöhte Selbstbewusstsein, welches sich unleug-

bar im letzten Jahre der serbischen Bevölkerung bemächtigt hat, wie manche Über-

griffe, die sich Serben unterstützt durch die russischen Vertreter und selbst durch 

türkische Regierungsorgane auf Kosten der Albanesen (: beider Religionsbekenntnis-

se :) zu schulden kommen ließen, um bei den Türken eine tiefgehende Erbitterung 

hervorzurufen.“
1509

 

 

Der Widerstand von Teilen der muslimischen Bevölkerung richtete sich explizit gegen eine 

verbesserte Stellung der Christen und stand gleichzeitig in engem Zusammenhang mit der 

Ablehnung der erneut verstärkten Zentralisierungsbemühungen des osmanischen 

Staates,
1510

 die von albanischen Muslimen als staatliche Eingriffe in das lokale Gewohn-

heitsrecht verstanden wurden.
1511

 Vor diesem Hintergrund missbilligten Muslime gerade 

prochristliches Verhalten osmanischer Beamter, wie ein österreichisch-ungarischer Konsu-

latsbericht verdeutlicht:  
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„In diesen Kreisen, den mohammedanischen nämlich, nimmt übrigens die Mißstim-

mung infolge ganz ungerechtfertigter und offenkundiger Protegierung des serbischen 

Elements durch den dortigen Mutessarif, Oberst Hassan Bey, zusehends zu und dürf-

te es kaum noch lange währen, bis sich die Unzufriedenheit in landesüblicher Weise 

Luft machen wird.“
1512

 

 

Muslimen scheint die angestrebte erhöhte politische und gesellschaftliche Teilhabe von 

Christen und die Ausdehnung ihrer Rechte widerstrebt zu haben. Zu beobachten sind Pro-

teste gegen die verstärkte Aufnahme von orthodoxen Gendarmen und die Einsetzung or-

thodoxer Feldhüter sowie gegen die reformierten Gerichte und die Berufung von Christen 

als Gerichtsbeisitzer.
1513

 Wie schwierig es war, die Praxis zu reformieren, der gemäß aus-

schließlich Muslime als Feldhüter arbeiteten, zeigt sich in den Beobachtungen des österrei-

chisch-ungarischen Diplomaten Kral, der den heftigen Widerstand der muslimisch-

albanischen Bevölkerung gegen Versuche, in überwiegend christlichen Ortschaften Chris-

ten als Feldhüter einzusetzen, beschrieb: 

 

„In der Flurhüterangelegenheit liegt die größte Schwierigkeit in den albanesisch 

gemischten oder nahe an Albanien zu gelegenen Districten, in denen sich das kolos-

sale Übergewicht, der Druck des mohammedanischen Elementes, insbesondere der 

Grundbesitzer durch einfache administrative Verfügungen nicht beseitigen lässt. Nur 

eine starke, die Gleichberechtigung der Confessionen garantirende Regierung und 

tadellose Justiz zur gerechten Bestrafung von Missbräuchen kann eine dauernde und 

allgemeine Besserung hervorbringen.“
1514

 

 

Während in der Gendarmerie bisher neben Muslimen lediglich Teile der albanischen Ka-

tholiken, insbesondere die Fandi, gedient hatten, wurde nun versucht, vermehrt Orthodoxe 

aufzunehmen. Europäische Diplomaten beschrieben ausführlich seit Februar 1903 den 

Widerstand von Teilen der muslimischen albanischen Bevölkerung gegen die Aufnahme 

serbischer Gendarmen. Hierbei zeigt sich, dass albanische Muslime fürchteten, mit der 
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Gendarmeriereform sei eine generelle Entwaffnung der Muslime verbunden.
1515

 Eine Folge 

war die Zunahme gewaltsamer Konflikte. So berichtete der serbische Konsul Avramović 

von Versammlungen albanischer Muslime im westlichen Kosovo, die gegen die Reformen 

organisiert wurden und in denen auch gedroht worden sei, nicht nur den Mutessarif zu ver-

treiben, sondern auch einflussreiche Serben in Peja zu töten. In Peja sei der Markt geschlos-

sen und den Serben untersagt worden, ihre Häuser zu verlassen.
1516

 Auch der österrei-

österreichisch-ungarische Konsul in Prizren erfuhr durch seinen Vertrauensmann in Peja 

von „Arnautenversammlungen“, in denen die Albaner einen Eid auf den Koran geschworen 

und den Bazar in Peja geschlossen hätten. Auf einer Versammlung in Gjakova wurde zur 

gleichen Zeit beschlossen, weder Reformgerichte noch höhere Schulen zu dulden und auch 

keine Christen zum Gendarmerie- und Polizeidienst zuzulassen.
1517

 Ausführlich ging der 

serbische Diplomat auf die Reaktion von Albanern ein, als diese erfuhren, dass vier Serben 

aus dem serbischen Dorf Goraždevac (alb. Gorazhdevc) in den Gendarmeriedienst aufge-

nommen werden sollten. Als die Serben auf die Frage der Albaner, wer ihnen dies erlaubt 

hätte, antworteten, der Sultan habe der raya dieses Recht zugestanden, schrien die Albaner, 

die Serben könnten auf keinen Fall den Dienst als Zaptiye aufnehmen, bis sie nicht von den 

örtlichen Bölükbaşı die Genehmigung hierfür erhielten. In der Wahrnehmung des Konsuls 

erzürnte die Albaner insbesondere die Tatsache, dass der Sultan den Serben, der „verachte-

ten Raja“, erlaubt hätte, in der herrschaftlichen Gendarmerie zu dienen und Waffen zu tra-

gen. In ihrem „zügellosen Hass auf die Serben“ hätten die Albaner auf ihrer Versammlung 

beschlossen, dass in Zukunft kein Albaner Serben Schutz bieten dürfe, wenn diese aufgrund 

von Bedrohung oder Verfolgung in ein albanisches Haus flüchteten. In ähnlichen Fällen 

hätten die Albaner bisher jedem Schutz gewährt, nun sollten aber Haus und Besitz desjeni-

gen in Brand gesteckt werden, der diesem Beschluss zuwiderhandelte. Avramović berichte-

te im Folgenden, dass die Albaner die Serben unter Druck setzten, sich der Besa der 

Albaner anzuschließen, sonst würde man sie töten. Auch seien die Albaner der Meinung, 

der Sultan habe die Reformen auf Druck der Großmächte verordnet. Verantwortlich hierfür 
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seien aber die Christen in der Region, die sich so oft über gewaltsame Übergriffe beschwert 

hätten.
1518

 Dem serbischen Konsul zufolge waren die Albaner der Meinung, die Durchfüh-

rung der Reformen aufhalten zu können, wenn die Serben durch ihren Beitritt in die Besa 

ihre Ablehnung der Reformen zum Ausdruck brächten. Den Albanern sei aber nicht klar, so 

der Diplomat, dass eine diesbezüglich serbische Erklärung nichts wert sei, da allseits be-

kannt sei, wie leicht eine solche unter Druck und Drohungen zustande käme.
1519

 Er selbst 

riet den Serben in Peja, die Besa der Albaner auf keinen Fall anzunehmen, sie sollten sich 

nicht in diese Angelegenheiten einmischen und müssten sich allen Befehlen des Sultans 

unterwerfen.
1520

 Dass Muslime lokale Christen für die Reformen und eine Verschlechterung 

der Stellung von Muslimen verantwortlich machten, zeigen auch andere Berichte. So legte 

dem serbischen Konsul zufolge im Februar 1903 ein muslimischer Räuber nach seiner Frei-

lassung aus dem Gefängnis seine Verhaftung den „Christen“ zur Last und meinte, die 

„Giaurs“ seien schuld, dass er so viele Tage im Gefängnis verbringen musste.
1521

 Ähnlich 

berichtete der Gerent des österreichisch-ungarischen Konsulats in Prizren im Mai 1903, 

dass die Erbitterung gegen den Sultan zunehme und sich durch öffentliches Schimpfen be-

merkbar mache. So seien die Muslime der Meinung, dass der Sultan sich von den „Giaurs“ 

beeinflussen lasse.
1522

 

Gemäß Avramović bewarben sich sehr wenige Serben überhaupt als Gendarmen, viele 

seien aufgrund der Drohungen von Albanern eingeschüchtert. Bisher würden aufgrund des 

russischen Einflusses ausschließlich in der Stadt Mitrovica serbische Gendarmen einge-

setzt, während in Novi Pazar beispielsweise noch kein einziger Serbe einen Posten erhalten 

habe.
1523

 Österreichisch-ungarische Quellen belegen, dass die Reformierung der Gendarme-

rie und der Polizei im gleichen Zeitraum auch in Prizren in Angriff genommen wurde. Un-

taugliche Gendarmen wurden teils zur Pensionierung vorgeschlagen, teils entlassen, und die 

frei gewordenen Stellen mit jüngeren und „unbescholtenen“ Personen besetzt. Zusätzlich 
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wurden 55 neue Gendarmen eingestellt, unter denen sich sechs Katholiken, acht Serben und 

zwei Aromunen befanden. Dem österreichisch-ungarischen Gerenten in Prizren zufolge 

machte sich innerhalb der Muslime Prizrens „[…] wegen der Zuziehung des christlichen 

Elements in den Gendarmerie- und Polizeidienst eine gewisse Unzufriedenheit und Erre-

gung bemerkbar, doch sind bis jetzt öffentliche Auflehnungen in dieser Richtung hin nicht 

zu verzeichnen.“
1524

 Während folglich serbische Diplomaten dazu tendierten, „die Albaner“ 

insgesamt als gegen die Reformen und gegen die Christen eingestellt darzustellen, zeichnen 

österreichisch-ungarische Konsulatsberichte ein komplexeres Bild. Im Gegensatz zu den 

Albanern der Region Gjakova und Peja scheinen die muslimischen Bewohner Prizrens den 

Reformen gegenüber neutraler gegenübergestanden zu haben, obwohl auch innerhalb der 

Muslime in Prizren Aufregung zu beobachten war. Auch wenn der Widerstand im westli-

chen Kosovo zum Teil gebrochen werden konnte, reformfeindliche Notabeln verhaftet 

wurden und nun auch in Peja einige Christen ihren Dienst in der Gendarmerie antraten,
1525

 

lehnten Muslime die Aufnahme von Christen in die Gendarmerie weiter ab.
1526

 Über Morde 

an orthodoxen Gendarmen wurde kontinuierlich berichtet, wobei die Hintergründe der Tat 

häufig nicht genauer bekannt waren.
1527

 

Gewaltsame Übergriffe auf christliche Gendarmen waren freilich nur ein – wenn auch 

neuer – Aspekt der alltäglichen Gewalt in den Jahren 1904 und 1905. Ein österreichisch-

ungarisches Verzeichnis listet 16 Gewalttaten in der Region von Novi Pazar, Gusinje, 

Mitrovica, Priština, Gjilan, Ferizaj, Peja und Gjakova im Mai 1904 auf, wobei in mehreren 

Fällen der Täter nicht angegeben wurde oder nicht bekannt war. In neun Fällen richtete sich 

die Gewalt gegen Orthodoxe: Ein Albaner verübte in Peja ein Attentat auf einen serbischen 

Gendarmen und verwundete diesen, in Gjilan wurde ein serbischer Kaufmann von Alba-

nern erschossen, in dem mehrheitlich serbisch bewohnten Dorf Laplje Selo wurde die dor-

tige orthodoxe Kirche von Albanern überfallen und Kirchengegenstände gestohlen, in zwei 

Dörfern der Gegend von Gjakova erpressten zwei Räuber Geld von der serbischen Bevöl-
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kerung, auf dem Markt von Sjenica wurde ein orthodoxer Bauer von einem „Türken“ beim 

Handeln um eine Ziege mit dem Messer niedergestochen. Außerdem wurden in der Region 

Gjakova und Peja eine orthodoxe Frau und zwei serbische Brüder ermordet, bei Gusinje 

wurde ein Montenegriner erschossen aufgefunden – in den letzten drei Fällen waren die 

Täter unbekannt. Erwähnt wurde auch ein Streit unter Serben, in dessen Verlauf zwei Ser-

ben getötet und drei verwundet wurden. Neben den Übergriffen auf Orthodoxe wurden au-

ßerdem die Erschießung eines katholischen Hirten durch Räuber erwähnt, die Ermordung 

eines Muslims durch einen muslimischen Feldhüter, die Tötung eines „Bosniaken“ aus dem 

Hinterhalt und eines Muslims durch einen unbekannten Täter sowie Konflikte mit tödli-

chem Ausgang zwischen zwei Soldaten sowie zwei Muslimen. Neben dem bereits erwähn-

ten Fall des innerserbischen Konflikts zählte der Bericht einen einzigen weiteren Fall auf, 

in dem Orthodoxe als Täter aufscheinen. So brannten Serben aus Stari Kolašin mehrere 

Muslimen gehörige Sennhütten nieder.
1528

 Deutlich wird hier die Vielfalt der unterschiedli-

chen Konflikte. Neben Raubüberfällen, Handelsstreitigkeiten auf dem Markt und persönli-

chen Konflikten, richtete sich die Gewalt in einem Fall gegen einen serbischen Gendarmen. 

Gegen Ende des Jahres 1904 zeigte sich immer deutlicher, dass zwar Orthodoxe als 

Gendarmen eingesetzt wurden, diese aber wiederholt von albanischen Muslimen angegrif-

fen wurden. Die osmanischen Lokalbehörden waren nicht in der Lage oder gewillt, Ortho-

doxe zu schützen, vielmehr konnte es vorkommen, dass diese verhaftet wurden, wenn sie 

sich gegen Gewalt zur Wehr setzten, wie beispielsweise im Fall der beiden Gendarmen 

Pera Savić und Petro Pavlović, die von Haxhi Mulla Zeka, einem in Peja einflussreichen 

Albaner, bedroht wurden.
1529

 Im März 1905 hatte sich die Lage im westlichen Kosovo der-

art verschlechtert, dass sich die serbische Gemeinde in Peja in einem Beschwerdebrief an 

sämtliche Konsuln in Skopje wandte, in dem festgehalten wurde: 

 

„Nach allen Drangsalen türkischer und albanesischer Gewaltherrschaft, welche unser 

serbisches Volk zur Erhaltung des christlichen Glaubens durch Jahrhunderte in die-

sen Gegenden über sich ergehen ließ, sind heute die letzten Tage unseres traurigen 

Daseins angebrochen. 

Seit einigen Tagen sieht die türkische Behörde machtlos und gleichgültig dem will-

kürlichen Treiben der Arnauten zu. Aus Stadt und Land strömen dieselben zusam-

men, halten geheime und öffentliche Versammlungen ab, in welchen sie ihre 
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höllischen Absichten fassen uns alle, die wir uns mit dem Kreuze bekreuzigen, aus-

zurotten. […]“
1530

 

 

In dem Brief wurde weiter geschildert, dass auf dem Markt der Tabakverkäufer Ramir 

Ukjaun den serbischen Gendarmen Luka Ristić überfallen und mit einem Säbel gefährlich 

verletzt hatte. Dieser konnte sich retten und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mör-

der konnte entkommen,  

 

„[…] denn auf allen Seiten standen schon Arnauten bereit um ihn zu retten – und sie 

retteten ihn. Der Plan der Türken und Arnauten ging dahin, mit Luka anzufangen, 

dadurch eine größere Schlächterei hervorzurufen und dann mit dem hiesigen serbi-

schen Christentum endgiltig [sic] aufzuräumen. Und weil ihnen dies vorläufig nicht 

gelungen ist, beabsichtigen sie ähnliche Überfälle zu wiederholen und dann alle 

Christen niederzumetzeln, was sicher auch bald geschehen wird! 

[…] In dieser verzweifelten Lage stoßen wir den letzten Angstschrei aus, indem wir 

dieses Gesuch an alle europäischen Großmächte richten und sie bitten uns nach Kräf-

ten zu helfen. Wir appelieren [sic] hiebei an das christliche Menschengefühl und bit-

ten Sie alleruntertänigst, haben Sie christliches Mitleid und Gnade, retten Sie uns, 

erlösen Sie uns, befreien Sie uns oder öffnen Sie uns die Tore Ihrer weiten Länder, 

geben Sie uns die Mittel und die Möglichkeit dorthin auszuwandern.“
1531

 

 

In der Wahrnehmung der Konsuln gingen die osmanischen Behörden bei Vorfällen gegen 

Christen nicht gegen die Täter vor, nur in wenigen Fällen wurden die Vergehen zur Ankla-

ge gebracht, im Gegensatz zu Vorkommnissen, in denen Muslime die Opfer waren.
1532

  

Auch in Gjakova hatte sich die Lage im Sommer 1905 zugespitzt. Hier hatten albani-

sche Muslime beschlossen, den angekündigten Besuch des russischen und des österrei-

chisch-ungarischen Konsuls „gewaltsam“ zu verhindern, „[…] sich der christlichen 

Gendarmen zu entledigen, sowie die christliche, und namentlich die orthodoxe Bevölke-

rung eventuell durch Vornahme von Hausdurchsuchungen zu entwaffnen.“
1533

 Der österrei-
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chisch-ungarische Vizekonsul in Prizren beschrieb die Stimmung der Muslime im westli-

chen Kosovo wie folgt: 

 

„Der stärkste Haß und Übermut der Mohammedaner kehrt sich gegen die schwächere 

orthodoxe Bevölkerung, welche vor zwei Jahren in der irrigen Meinung, die Zeiten 

der türkischen Bedrückung seien auf immer vorüber, das Haupt etwas zu hoch aufge-

richtet hatte und jetzt dafür schwere Buße erleidet.“
1534

 

 

Unter solchen Umständen, so der österreichisch-ungarische Diplomat, seien im Sancak İpek 

„[…] nur noch schwache Überreste der Reform vorhanden […].“ Von den vier christlichen 

Gerichtsbeisitzerposten in Peja, Gjakova, Gusinje und Berat sei lediglich der erste besetzt, 

praktisch aber ohne Bedeutung. Christliche Gendarmen seien nicht mehr vorhanden. Abge-

sehen von mehreren missglückten Attentaten seien fünf orthodoxe Gendarmen ermordet 

worden, die Täter seien zwar bekannt, aber noch immer frei. Ebenso hätten sämtliche or-

thodoxe Feldhüter ihre Arbeit aufgegeben und es seien – wie in der Zeit zuvor – erneut aus-

schließlich Muslime
1535

 angestellt worden, auch wenn die Orthodoxen weiterhin als 

Feldhüter auf dem Papier stünden. Etwas besser sei die Lage in Prizren, wo je zwei Ortho-

doxe als Gerichtsbeisitzer und Gendarmen tätig waren, und in Tetovo, wo ein Katholik als 

Beisitzer im Gericht saß. Schließlich verglich der österreichisch-ungarische Vizekonsul 

auch die Lage der orthodoxen und der katholischen Bevölkerung und kam zu dem Schluss: 

 

„Die Lage der katholischen Bevölkerung ist, wenn auch keine gute, so doch eine er-

träglichere, was sie einerseits der anerkannten persönlichen Tapferkeit, andererseits 

der Blutverwandtschaft mit den mohamedanischen Albanesen zu verdanken hat.“
1536

 

 

Ganz ähnlich äußerte sich Ende des 19. Jahrhunderts auch der Jesuitenmissionar Pasi, der 

die Meinung vertrat, dass zwar auch die Katholiken unter Übergriffen von Muslimen litten, 

aber in einem weitaus geringeren Maße als Orthodoxe. Der Hauptgrund hierfür sei vor 

allem darin zu sehen, dass die Katholiken auch Waffen trugen, sich verteidigten und die 

Blutrache befolgten.
1537
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Behandlung von Katholiken und Orthodo-

xen hinsichtlich der Aufnahme in den Gendarmeriedienst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

war sicherlich die Tatsache, dass Erstere bereits vor der Reform in der Gendarmerie gedient 

hatten und aus diesem Grunde auch in der Öffentlichkeit bewaffnet auftraten, im Gegensatz 

zu Orthodoxen, die zwar oft auch über Waffen verfügten, diese aber nicht öffentlich tragen 

durften und deswegen im Haus aufbewahrten. Die gewaltsamen Übergriffe muslimischer 

Albaner auf christliche Gendarmen galten ausschließlich orthodoxen Christen. Der starke 

Widerstand gegen eine Aufnahme von Serben in die Gendarmerie ist auch vor dem Hinter-

grund einer zunehmenden Bewaffnung der orthodoxen Bevölkerung insbesondere in den 

Grenzgebieten des Osmanischen Reiches durch Montenegro und Serbien sowie muslimi-

scher Ängste vor einem Eindringen serbischer Banden aus Serbien und dem Waffen-

schmuggel zu sehen.
1538

 

Dass nun Orthodoxe in der Öffentlichkeit Waffen trugen, wurde aber nicht nur von al-

banischen Muslimen, sondern auch von albanischen Katholiken als Zurücksetzung betrach-

tet. Zu Konflikten kam es vor diesem Hintergrund nicht nur zwischen muslimischen 

Albanern und Serben. Katholiken fühlten sich gegenüber der orthodoxen Bevölkerung be-

nachteiligt und waren der Meinung, in einem geringeren Maße für den Gendarmeriedienst 

berücksichtigt zu werden. Der österreichisch-ungarische Konsul in Mitrovica berichtete von 

wiederholten Beschwerden der albanischen Fandi seit dem Winter 1903/1904, in denen 

diese sich beklagten, bei der Ernennung neuer Gendarmen den Serben gegenüber benach-

teiligt zu werden. Darüber hinaus erwähnten die Fandi „[…] ungerechtfertigte Anschuldi-

gungen seitens der serbisch-orthodoxen Bevölkerung, beziehungsweise Bedrückung durch 

die serbischen Reform-Gendarmen […].“ Gemäß dem österreichisch-ungarischen Diploma-

ten, der freilich selbst eine starke katholische Sicht einnahm, waren die Klagen großteils 

begründet. So seien in Peja 30 serbische Gendarmen, jedoch lediglich fünf katholische 

Gendarmen eingestellt worden. Auch die „grundlose Verfolgung“ der Katholiken entsprä-

che gemäß seinen Informationen den Tatsachen.
1539

 Ähnlich sei die Lage in Gjakova, wo 

die Klagen der Katholiken ebenfalls zuträfen. Hier dienten lediglich zwei katholische, da-

gegen zwölf orthodoxe Gendarmen, obwohl Orthodoxe ausschließlich in der Stadt Gjakova 

                                                 
1538

 Vgl. die Kapitel IV.2. und VII.4. Siehe auch die Berichte Zambaur an Gołuchowski, Mitrovica, 27. Januar 

1904, Nr. 3, Zambaur an Gołuchowski, Mitrovica, 15. Februar 1904, Nr. 9 und Zambaur an Gołuchowski, 

Mitrovica, 15. April 1904, Nr. 28. HHStA PA XXXVIII/Kt. 385. 
1539

 Zambaur an Gołuchowski, Mitrovica, 28. Mai 1904, Nr. 36. HHStA PA XXXVIII/Kt. 385. 



363 

die Katholiken zahlenmäßig überträfen, in der gesamten Kaza hingegen seien die Katholi-

ken in der Mehrheit.
1540

 

Ein wesentlicher Grund für den Missmut albanischer Muslime über die Aufnahme von 

Orthodoxen in die Gendarmerie ist aber auch darin zu sehen, dass muslimische Gendarmen 

entlassen wurden, um freie Posten für Christen zu schaffen, wie der serbische Konsul selbst 

festhielt.
1541

 Hier zeigt sich, dass Gewalt insbesondere sozial motiviert war und vor dem 

Hintergrund sich verändernder Machtverhältnisse in der lokalen Gesellschaft im Vilayet 

Kosovo zu sehen ist. 

Überfälle auf Kirchen und Klöster und der Widerstand gegen den Bau von Kirchen und die 

Anbringung von Kirchenglocken 

Neben dem Widerstand gegen eine erhöhte Präsenz von Christen im Gendarmerie- und 

Polizeidienst richtete sich der Widerstand von albanischen Muslimen auch gegen den ver-

stärkten Kirchenbau und die zunehmende Anbringung von Glocken an den Kirchen seit 

dem Ende des 19. und vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1870 gelang es etwa alba-

nischen Muslimen, den Bau einer orthodoxen Kirche in Dibra zu verhindern, die osmani-

sche Lokalbehörde konnte nichts unternehmen.
1542

 1873 wurde an Ostern im Zuge einer 

allgemeinen Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit die neu erbaute orthodoxe Kirche 

in Tetovo in Brand gesteckt, die Kirchenkasse und wertvolle Gegenstände wurden geraubt, 

die Täter blieben frei.
1543

 Bei Überfällen auf Kirchen und Klöster spielte neben dem religiö-

sen Aspekt sicherlich auch die Aussicht auf reiche Beute eine entscheidende Rolle, was als 

wesentlicher Motivationsfaktor für derartige Überfälle mitberücksichtigt werden muss. 

Wiederholt war das serbische orthodoxe Kloster Visoki Dečani Ziel von Angriffen,
1544

 in 

der Nähe des Klosters wurde im Januar 1904 ein serbischer Priester erschossen,
1545

 im Mai 

desselben Jahres wurde auf die christlichen Gendarmen geschossen, die die serbische 
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Patriarchatskirche in Peć bewachten, ein orthodoxer Gendarm wurde tödlich verletzt, auch 

auf das Kloster Visoki Dečani fielen erneut Schüsse.
1546

 Neben Klöstern wurden wiederholt 

Kirchen angegriffen und überfallen. Im April 1904 berichtete der österreichisch-ungarische 

Konsul aus Mitrovica über die Plünderung einer serbischen Kirche zwischen Prishtina und 

Vuçitrn, der Opferstock war geraubt worden.
1547

 Wie dieses Beispiel erneut zeigt, ver-

mischten sich häufig religiöse und ethnische mit sozialen und ökonomischen Aspekten. 

Innerhalb der orthodoxen Bevölkerung waren – dies zeigen die bereits mehrfacht zitier-

ten Beschwerdebriefe – Ängste vor gewaltsamen Übergriffen tief verwurzelt. Bemerkens-

wert in diesem Zusammenhang ist ein Bericht des serbischen Vizekonsuls Stanković aus 

Prishtina, der 1891 den Widerstand der albanischen Muslime in Drenica gegen die osmani-

schen Lokalbehörden im Zuge administrativer Umgestaltungen schilderte. Stanković zufol-

ge suchten einige albanische Chefs das nahegelegene Kloster Devič auf und versicherten 

dem dortigen Priester und dem Lehrer, diese hätten von der „albanischen Versammlung“ 

nichts zu fürchten, da sie – die Albaner – ausschließlich gegen die osmanischen Behörden 

Widerstand leisteten, gegen die Kirche und die Schulen aber hätten sie nichts einzuwen-

den.
1548

 

Besonders intensiv waren die Auseinandersetzungen wegen neuangebrachter Glocken 

an den Kirchen. In Skopje beispielsweise finanzierte die katholische Gemeinde, die seit 

1885 eine kleine Glocke in ihrer Kirche läuten durfte, 1891 aus eigenen Mitteln eine weite-

re Glocke und brachte diese neben der Kirche auf einem Gerüst an. Um die Frage, ob die 

Glocke berechtigt dort hängen und geläutet werden dürfte, entbrannte ein heftiger Konflikt 

mit der lokalen muslimischen Gemeinde. Die osmanische Polizei entfernte die Glocke, die 

Katholiken erhielten aber 1892 die Erlaubnis, eine neue Kirche in Skopje zu erbauen, die 

auch die Befugnis des Glockenläutens beinhaltete. Während der Streitigkeiten zwischen 

Katholiken und osmanischer Lokalbehörde äußerte die orthodoxe Bevölkerung in Skopje 

ihrerseits den Wunsch, ebenfalls – wie die Katholiken – ihre Glocken läuten lassen zu dür-

fen. Der neue Vali, der 1893 sein Einverständnis mit dem Läuten der Glocken erklärt hatte, 

erwähnte, dass wohl aus Eifersucht auch die Orthodoxen dieses Recht für sich möglicher-
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weise beanspruchen würden. Aus diesem Grund wies der österreichisch-ungarische Konsul 

den katholischen Priester in Skopje an, die Glocken lediglich in Maßen läuten zu lassen.
1549

 

Zu Beginn des 20. Jahrhundert äußerte sich verstärkt muslimischer Widerstand gegen 

die zunehmende Sichtbarkeit christlicher Gotteshäuser im öffentlichen Raum. Während 

1903 etwa Shaban Binaku, der Stammeschef des Krasniqi, sich gegen den Bau einer katho-

lischen Kirche in Gjakova äußerte,
1550

 boykottierten im Frühjahr 1904 unter der Führung 

Halim Efendis, des Direktors der Prizrener Medrese, die Muslime der Stadt die christlichen 

Geschäfte und bekräftigten ihren Entschluss durch einen Eid auf den Koran. Unmittelbarer 

Anlass war die Errichtung eines Glockenturms an der orthodoxen Kirche in Prizren. Die 

Muslime schickten Boten in die umliegenden Dörfer, die die dortigen muslimischen Be-

wohner aufforderten, bei Christen nichts zu kaufen. Um die Einhaltung des Boykotts 

durchzusetzen, wurden in Prizren die christlichen Geschäfte unter Beobachtung gestellt und 

Muslimen, die sich nicht an den Boykott hielten, Strafen angedroht. Die Bewegung richtete 

sich dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul zufolge auch gegen die osmanische Lokal-

behörde, die das Anbringen von Glocken an der katholischen und der orthodoxen Kirche 

genehmigt hatte.
1551

 Ende April berichtete auch der österreichisch-ungarische Konsul in 

Mitrovica über die Entwicklungen in Prizren und hielt fest, es sei 

 

„[…] die bekannte Verschwörung der Mohammedaner wegen Anbringung neuer 

Glocken in der katholischen und orthodoxen Kirche, jeden Geschäftsverkehr mit den 

Christen einzustellen, worunter die letzteren bereits sehr mehreren Wochen empfind-

lichen materiellen Schaden erleiden.“
1552

 

 

Der Boykott von Geschäften war ein wirksames Mittel, jemanden wirtschaftlich zu benach-

teiligen oder sogar seiner Lebensgrundlage zu berauben. Eine ähnliche Wirkung hatte die 

Maßnahme, Pachtbauern von ihren Gütern zu vertreiben, wie dies einem österreichisch-

ungarischen Konsulatsbericht zufolge 1904 in Prizren der Fall war und auch in Peja inner-

halb muslimischer Kreise diskutiert wurde. So seien „[…] Nachrichten ein[gelaufen], 

denenzufolge die Ipeker Mohammedaner das Beispiel Prizrens nachahmen und die serbi-
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schen Geschäftsleute boykottieren, die orthodoxen Colonen türkischer Agas von den 

Čiftliks vertreiben wollen […].“
1553

 

Übertriebene Schilderung und Ethnisierung von Gewalt durch die lokale serbische Bevöl-

kerung und serbische Diplomaten 

Die Lektüre der zeitgenössischen Konsulatsberichte vermittelt ein hohes Konfliktpotential 

zwischen Muslimen und Christen. Albanische Muslime erscheinen in der überwiegenden 

Anzahl der Fälle als Gewaltakteure. Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass sich die Wahr-

nehmung der Diplomaten neben der Analyse der politischen Situation vor allem auf Span-

nungen und Konflikte zwischen Muslimen und Christen konzentrierten. Für quantitative 

Aussagen über die Häufigkeit von Konflikten sind diese Quellen deshalb mit Vorsicht zu 

verwenden, über die Qualität von verschiedenen Gewaltformen liefern sie jedoch wertvolle 

Hinweise. Gleichzeitig belegen sowohl österreichisch-ungarische als auch serbische Konsu-

latsberichte, dass albanische Gewalt gegen Serben zum Teil in ihrem Ausmaß übertrieben 

wurde – dass es solche aber tatsächlich gab, ist unbestritten und wurde von albanischen 

Muslimen selbst eingeräumt.
1554

 Die Nachforschungen des österreichisch-ungarischen Kon-

suls in Mitrovica beispielsweise hatten 1904 ergeben, dass die Beschwerden des russischen 

und des serbischen Konsuls bezüglich albanischer Übergriffe auf serbische Gendarmen 

zum Teil übertrieben waren. In einigen Fällen, so der Diplomat, seien die Beanstandungen 

des russischen Konsuls nicht ganz korrekt gewesen und hätten auf Berichten lokaler Serben 

beruht, die nicht ganz den Tatsachen entsprächen. Dies sei durch die Aussagen des russi-

schen Konsuls selbst auch bestätigt worden.
1555

 

Auch serbische Beobachter machten, wenn auch selten, ähnliche Beobachtungen. Wäh-

rend die meisten der serbischen Konsuln die Gewalt, die von Albanern gegen Serben aus-

ging, als sehr hoch einstuften, gab es auch einige kritischere Stimmen. So hielt Milan 

Rakić, der 1905 als Sekretär des damaligen serbischen Konsuls in Prishtina mit diesem eine 

Reise nach Peja unternahm, fest, dass es seit ihrer Ankunft in Peja am 5. Juli bis zum 19. 

Juli keinen einzigen Mord in der Nahiye İpek gegeben habe.
1556

 Rakić betonte, dass er im 

Gegensatz zum Konsul nicht der Meinung sei, dass die Lage in Kosovo völlig hoffnungslos 

sei, so wie sie in den Berichten des Konsuls häufig dargestellt werde. So seien vom 1. Ja-
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nuar bis 1. Juni 25 Serben in den Sancaks İpek, Prizren und Priştine getötet worden, hier-

von seien aber vier abzuziehen, da diese Morde von Serben verübt worden waren, bei drei 

weiteren Fällen sei der Täter nicht bekannt. Folglich hätten Albaner in sechs Monaten 18 

Serben getötet. Rakić war der Meinung, dass diese Zahl nicht derart hoch sei, um daran zu 

verzweifeln, ja in Serbien habe es im gleichen Zeitraum mehr Tote gegeben. Insgesamt 

würde die Gewalt in den Berichten höher dargestellt werden als sie in Wirklichkeit sei, was 

daran liege, dass die Dorfbewohner und Vertrauensmänner der Konsuln in ihrer Berichter-

stattung häufig übertrieben, um auf diese Weise finanzielle Hilfen oder Waffen und Muni-

tion zu erhalten.
1557
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VIII. Gewalt und Krieg: Erfahrungen, Wahrnehmungen, Deutungen 

1. Der serbisch-osmanische Krieg 1877/78 und seine Folgen 

Wie bereits im vorigen Kapitel gezeigt wurde, waren bereits die Jahre 1875–1877 durch ein 

hohes Gewaltpotential in Kosovo gekennzeichnet, auch wenn die Region selbst, abgesehen 

von nördlichen Teilen des Vilayets Kosovo – der Region Niš und dem Sancak Yeni Pazar -, 

nicht direkt Teil der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Serbien und Montenegro im 

Jahr 1876 war. Der Krieg hatte immerhin die Stadt Novi Pazar erreicht und hatte Rückwir-

kungen bis nach Prizren, wo sich Gewalttaten gegen Christen häuften. Die Osmanen schlu-

gen die serbische Armee rasch zurück, wobei es bei der Rückeroberung der Städte auch zu 

gewaltsamen Übergriffen auf die christliche Bevölkerung kam, die zum Teil floh.
1558

 Be-

reits im November 1876 wurde ein Waffenstillstand geschlossen, dem im Februar 1877 ein 

Friedensvertrag folgte. Montenegro kämpfte weiter, konnte jedoch nur geringe Landgewin-

ne verzeichnen.
1559

  

Nun waren im Rahmen des serbisch-osmanischen Krieges weite Teile des Vilayets Ko-

sovo von Kriegsgewalt betroffen. Im Gefolge des russisch-osmanischen Krieges, der im 

April 1877 ausgebrochen war, erklärte auch Serbien Mitte Dezember 1877 dem Osmani-

schen Reich den Krieg. Diesmal gelang es der serbischen Armee in nur wenigen Wochen, 

Niš, Pirot, Prokuplje, Kuršumlje, Leskovac, Vranje, Podujevo, Gjilan und Kaçanik zu er-

obern. Serbische Armeeeinheiten befanden sich bereits kurz vor Prishtina und rückten von 

Kaçanik Richtung Prizren vor, als Ende Januar Russland und das Osmanische Reich einen 

Waffenstillstand schlossen, der auch eine Einstellung der serbischen Kriegshandlung bein-

haltete. Gemäß dem im Juli 1878 unterzeichneten Berliner Vertrag wurden Montenegro 

nordwestliche Teile des Vilayets Kosovo zugesprochen, unter anderem der Ort Gusinje, 

wovon aber aufgrund des albanischen Widerstandes schließlich abgesehen wurde und Mon-

tenegro stattdessen Ulcinj erhielt. Serbien konnte den Sancak Niş behalten, seine Truppen, 

die sich noch in der Region Gjilan aufhielten, mussten sich jedoch zurückziehen.
1560

 

Wie im Folgenden herausgearbeitet wird, wirkten sich die Kriege Montenegros und 

Serbiens nachhaltig auf die weiteren politischen Entwicklungen in der Region und auf das 
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Zusammenleben von Muslimen und Christen aus. Zum einen kam es zu einer Mobilisie-

rung albanischer Muslime gegen die Abtretung der von Montenegro und Serbien eroberten 

Gebiete, zum Zweiten führten die Kriege auch zu einer Verschlechterung der interethni-

schen und interreligiösen Beziehungen im Vilayet Kosovo. Zu beiden Entwicklungen trug 

auch die große Anzahl an muslimischen Flüchtlingen (Muhaxhir) aus den eroberten Gebie-

ten bei, die sich großteils auch langfristig ansiedelten.
1561 

1878 wurde vor diesem Hinter-

grund als Epochenjahr in der albanisch-serbischen Konfliktgeschichte gedeutet.
1562

 Es 

handelte sich hierbei nicht nur um die Flüchtlinge aus dem Sancak Niş, die vor den serbi-

schen Truppen geflohen oder vertrieben worden waren, sondern zu einem kleineren Teil 

auch um Muslime, die aus Bulgarien, wo russische Truppen kämpften, in das Vilayet Ko-

sovo gelangt waren. Dem österreichisch-ungarischen Vizekonsul in Prizren zufolge wurden 

Anfang Dezember 1877 etwa 2000 muslimische Flüchtlinge aus den bulgarischen Gebieten 

aufgenommen, in Prizren mussten Teile der lokalen Bevölkerung ihre Häuser räumen, 

Muslime stellen den Flüchtlingen 160 Häuser, die Serben 27 Häuser und die Katholiken 

acht Häuser zur Verfügung.
1563

 

Die Lage in Prizren war zu diesem Zeitpunkt äußerst angespannt. Die bevorstehende 

Kriegserklärung Serbiens wirkte alarmierend auf die Muslime der Region Gjakova, Peja, 

Prizren, Tetovo und Luma, die sich weigerten Hilfskontingente nach Shkodra zur Abwehr 

montenegrinischer Angriffe zu stellen und ausschließlich gegen Russland und Serbien be-

reit waren, in den Krieg zu ziehen. Zeitgleich herrschte auch innerhalb der Christen der 

Stadt große Angst, da die Ankunft von Başıbzuks aus Luma erwartet wurden, die dieses 

Mal im serbischen Stadtviertel untergebracht werden sollten, und gewaltsame Übergriffe 

wie 1876 befürchtet wurden. Die Lage war österreichisch-ungarischen Diplomaten zufolge 

sehr unsicher, bei eventuellen Gewalttätigkeiten könnten die Christen kaum geschützt wer-

den, da Prizren aufgrund des russisch-osmanischen Krieges über keine osmanischen Trup-

pen und nur wenigen Gendarmen verfügte. Zu großer Aufregung in der christlichen 
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Bevölkerung führte der Mord an dem aus Serbien stammenden serbischen Kaufmann Spaso 

Nesić, der aus dem serbischen Fürstentum auf dem Weg von Priština nach Shkodra in 

Prizren von einem „türkischen Fleischhauer“ ermordet worden war, nachdem dieser erfah-

ren hatte, dass Nesić ein serbischer Untertan war und, wie der Vizekonsul festhielt, „[…] in 

demselben irgend einen politischen Emissär oder Spion erblickt haben mag
.“1564

 Anfang 

Dezember, kurz vor der Eröffnung serbischer Kriegshandlungen, hielten sich in Prizren 

6000 Başıbozuks auf, die der Mutessarif des Sancaks Prizren nach Niş führen sollte, um so 

Sorge zu tragen, dass es auf dem Weg dorthin zu keinen gewaltsamen Ausschreitungen 

gegen Christen käme. Die mehrtätige Anwesenheit der zahlreichen Başıbozuks in Prizren 

führte nach der Ankunft weiterer Başıbozuks aus der Region Rahovec zu Schießereien in 

der Stadt. Als sich Nachrichten verbreiteten, dass die Başıbozuks Geschäfte des Bazars aus-

raubten, 

 

„[…] sperrten, wie auf ein gegebenes Zeichen oder im Vorgefühle einer drohenden 

Gefahr, alle Christen ihre Verkaufslokale und Magazine zu und seit jenem Augenbli-

cke wurde für dieselben aller Handel und Wandel unterbrochen.  

Die ganze christliche Bevölkerung hielt sich seitdem in ihren Wohnhäusern verbor-

gen und war damit beschäftigt, alle werthvolleren Habseligkeiten in sichere Verste-

cke zu bringen und die nothwendigen Vertheidigungsmaßregeln gegen allfällige 

Angriffe Seitens der aufgeregten, muselmännischen Volksmassen zu treffen.  

Trupps von 20-30 bis an die Zähne bewaffneter Baschibozuk’s, viele mit ge-

schwungenen Jatagan’s in der Hand, durchstreiften lärmend und herausfordernd die 

Gassen, Drohungen aller Art gegen die Christen als: ‚euere Zeit Giaurs ist gekom-

men‘ ‚dießmal werden wir unsere Rechnungen mit euch abschließen‘ und ähnliche 

wurden ausgestoßen. 

In der Nacht vom 5. auf den 6. und in jener auf den 7. d. [Monats] wurden 4-5 kleine 

Verkaufsläden ausgeplündert. 

Die Aufregung in der Stadt wuchs von Stunde zu Stunde am 6. d. [Monats] und wur-

de noch dadurch gesteigert, daß an jenem Tage plötzlich die beunruhigendsten Ge-

rüchte als: der Vali in Priština sei wegen christenfreundlicher Gesinnung von 

Tscherkessen ermordet worden, die Serben hätten die Grenze überschritten, die Mon-

tenegriner hätten Frauen und Kinder in albanesichen Ortschaften massacrirt u. d. g. 
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offenbar in tendenziöser Absicht unter der Bevölkerung ausgestreut wurden und da-

rauf berechnet waren, die exaltirten Gemüther noch mehr zu verwirren.“
1565

 

 

Die hier eindrücklich beschriebenen Vorgänge in Prizren vor dem Hintergrund des rus-

sisch-osmanischen Kriegs und kurz vor dem Beginn der Kriegshandlungen Montenegros 

und Serbiens zeigen, wie sehr in erster Linie die orthodoxe serbische Bevölkerung unter der 

Gewalt der Başıbozuks litt. Diese Zeit bildet eine zentrale Komponente in der serbischen 

Erinnerung. Sima Igumanov, der sich in einer kleinen Broschüre 1882 an die serbische Öf-

fentlichkeit wandte, um über die schwierige Lage der Christen in Kosovo aufmerksam zu 

machen,
1566

 betrachtete den russisch-osmanischen Krieg 1877/78 als einschneidende Zäsur. 

Den Serben sei vor dem Krieg, vor allem aber während des Kriegs „[…] das Recht auf 

Leben und überhaupt das Leben selbst genommen […]“ worden,
1567

 sie seien der Gewalt 

der Başibozuks und der Räuber schutzlos ausgesetzt gewesen. Wie im Kapitel bereits ange-

schnitten, wurde hier das Bild von „fanatischen türkisch-muhammedanischen wilden 

Bašibozuks“ und „Bašibozuk-Albanern“ einerseits und „unglücklichen Christen“ anderer-

seits gezeichnet.
1568

 Igumanovs Deutungs- und Wahrnehmungskategorien bewegten sich in 

der Gegenüberstellung von christlich-muslimisch, europäisch-asiatisch und zivilisiert-

wild.
1569

 Der Schwerpunkt liegt auf den Başıbozuks und dem Aspekt von Raubmord; in 

diesem Zusammenhang verwendete Igumanov auch die Bezeichnung „Albaner“, so hielt er 

etwa an einer Stelle fest, dass „Baschibozuk-Albaner“ die serbischen Dörfer häufig überfie-

len.
1570

 Zentral ist in dem Text auch die Kritik an den osmanischen Behörden, die die Ser-

ben nicht nur nicht schützten, sondern selbst Gewalt ausübten, indem sie die Serben 

regelrecht „verfolgten“ und Başıbozuks und Räuber in Schutz nähmen.
1571

 Heftig kritisierte 

Igumanov außerdem, dass entgegen den Bestimmungen des Berliner Vertrags die Minder-

heitenrechte nicht geachtet und die Reformen nicht umgesetzt wurden.
1572

 Nicht themati-

siert wurde von ihm, dass Serbien selbst die diesbezüglichen Bestimmungen des Vertrags 

in seiner Politik im eroberten Sancak Niş nicht einhielt, wie noch weiter unten genauer 
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beleuchtet wird. Auch in den Erinnerungen Nikola Popovićs werden den kriegerischen 

Auseinandersetzungen entscheidende Auswirkungen auf das albanisch-serbische Zusam-

menleben zugeschrieben: „Den Hass der Türken und Albaner gegenüber den Serben gab es 

seit jeher, aber aufgrund des Krieges 1876/8 [sic] hat er sich […] verdreifacht.“
1573

 

Im serbisch-osmanischen Krieg, der Mitte Dezember 1877 eröffnet wurde, kämpften 

serbische Truppen gegen albanische Başıbozuks, die in ganz Kosovo ausgehoben wurden, 

so aus der Region Gjakova, inklusive der Bergdistrikte, wo die Stämme der Krasniqi, Gashi 

und Bytyçi lebten, daneben aus der Region Has, Dibra, Luma und Tetovo: 

 

„Aus allen christlichen Ortschaften des Kossovo’er Vilajets, welche von den 

Baschibozuk’s auf ihrem Marsche berührt wurden, dringen bereits Klage- und Hilfe-

rufe in die Öffentlichkeit und in Pristina selbst unter den Augen des Vali fühlt sich 

die christliche Bevölkerung nicht mehr sicher und hält sich in ihren Wohnhäusern 

verborgen.“
1574

 

 

Außer diesen irregulären Militäreinheiten standen praktisch keine regulären osmanischen 

Truppen zur Verteidigung der Gebiete zur Verfügung, da diese in den Kämpfen mit Russ-

land gebunden waren. So waren die serbischen Truppen aufgrund ihres zahlenmäßigen 

Übergewichts und durch den Einsatz von Kanonen militärisch entschieden im Vorteil, wäh-

rend die Başıbozuks lediglich mit einfachen, veralteten Gewehren und einer geringen An-

zahl an Patronen ausgestattet waren. Die Başıbozuk-Anführer übten diesbezüglich starke 

Kritik an der osmanischen Regierung und warfen dieser sogar Verrat vor. Neben einer un-

zureichenden Artillerie beklagten sie auch die ungenügende Verpflegung und den Mangel 

an Winterkleidung. Vor diesem Hintergrund sei es verständlich, so der österreichisch-

ungarische Vizekonsul in Prizren, wenn die „Cooperation der […] getäuschten Arnauten“, 

die bereits „beim Ausmarsche mehr Neigung zum Rauben und Plündern als zu einem erns-

ten, opferwilligen Kampf gegen den Feind bekundeten, […] kläglich ausfallen sollte.
“ 

So 

seien Desertionen von Albanern ein häufiges Phänomen. Zum Teil kehrten irreguläre Trup-

pen, die in Prishtina mit Gewehren versorgt worden waren, ohne in den Kampf gezogen zu 

sein in ihre Wohnorte zurück. Viele Başıbozuks seien aufgrund der Lage entmutigt. Auch 

die Muslime in Prishtina seien entschlossen, „[…] dem Feinde keinen Widerstand zu leis-
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ten und ohne weiteres zurückzukehren, wenn sie sich überzeugt haben würden, daß dersel-

be an Anzahl und besseren Waffen überlegen ist.“ Im Falle ihres Rückzugs vor dem Feind 

würden die Muslime beabsichtigen, sich telegraphisch an den Sultan zu wenden mit der 

Frage, ob die Regierung in der Lage sei, die Bevölkerung gegen den Feind zu schützen. Bei 

einer unbefriedigenden Antworte würden sie sich 

 

„[…] gleich den Bosniern unter den Schutz Österreich-Ungarn’s begeben. Der 

grundverhaßten russischen oder serbischen Herrschaft wolle man sich in keinem Fal-

le unterwerfen, weil man überzeugt sei, daß man gewaltsam zum Übertritte zum 

Christenthum gezwungen werden würde, während die in Österreich-Ungarn herr-

schende Religionsfreiheit ihnen das ungestörte Verbleiben bei der Religion ihrer 

Väter sichert und sie sich glücklich schätzen würden als Unterthanen des altehrwür-

digen, mächtigen Kaiserstaates zu werden [sic].“
1575

 

 

Gleichzeitig fürchteten die Christen in Prizren, dass die Başıbozuks auf ihrem Rückzug von 

Prishtina in Prizren Gewalttaten begehen könnten. Hierzu hielt der österreichisch-

ungarische Vizekonsul fest:  

 

„Die Nachrichten aus allen, von Christen bewohnten Ortschaften, welche das Un-

glück hatten von den Baschibozuk’s, insbesondere von jenen aus Debre und 

Kalkandelen, berührt zu werden, stimmen sämmtlich darin überein, daß zwar das 

nackte Leben der Christen geschont wurde, daß die Irregulären jedoch Schandthaten 

aller Art gegen dieselben begangen haben, und überall mehr oder weniger geplündert 

haben. Frauen und selbst Mädchen im zartesten Alter wurden von den wilden Horden 

entehrt. Die Stadt Wranja hat dieses Mal am meisten gelitten.“
1576

 

 

Als serbische Truppen im Winter 1877/78 in den Sancak Niş vordrangen, flohen Teile der 

muslimischen, vorwiegend albanischen Bevölkerung bereits vor Ankunft der Truppen aus 

Angst, ein großer Teil wurde dann durch die anrückenden serbischen Truppen vertrieben 

oder wanderte endgültig aus, nachdem die Region im Berliner Vertrag 1878 unwiderruflich 

an Serbien gefallen war.
1577

 Die Befehle für die Vertreibungen kamen direkt aus Belgrad, 
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während ein serbischer Armeekommandeur beispielsweise zögerte, die Befehle auszufüh-

ren.
1578

 Ein Beamter aus Serbien, der die Region 1879 und 1880 bereiste, hielt in seinen 

Reisebeschreibungen fest:  

 

„Von unseren Soldaten, die die Türken nach ihrer Niederlage in Gudelica, Pirot und 

Vranje in die Flucht schlugen, habe ich Erzählungen gehört, dass sie ganze Lager 

von Flüchtlingen in einem äußerst beklagenswerten Zustand gesehen haben. Auch 

das, das sie von ihrem Besitz retten konnten, mussten sie alles auf dem Weg zurück-

lassen, damit sie schneller fliehen konnten. Eine Menge an Vieh, aufgrund von Er-

schöpfung und Hunger verendet […]. Kinder zurückgelassen, verloren, Frauen und 

Alte erstarrt vom Winter oder halbtot vor Müdigkeit und Hunger.“
1579

 

 

Ähnlich berichtete auch der britische Vizekonsul im Februar 1878 aus Prishtina: 

 

„The Moslem inhabitants are flying from the districts occupied by the Servians be-

tween Nish and Gilan; the majority are reported moving towards Skoplje and 

Salonica, but on the road to Mitrovica many families were marching towards Bosnia. 

During the severe weather last and early this month, the fugitives suffered great pri-

vations, and the mortality amongst the children is said to be very great now from the 

effects of cold endured on the road. 

The approach of the Servians seems to cause a regular panic amongst the Moslem 

population in the country districts. The panic is due not to any recent acts of cruelty, 

but to exaggerated reports that have been spread as to the conduct of Cossacks and 

their allies in Bulgaria. 

In Prishtina, where, out of a population of 10,000, there are only some 1,500 Ortho-

dox, the panic is among the Christians. As far as I can learn, on Thursday, February 

7, the Arnaut Bashi-Bazouks plundered and burnt some Christian houses, killing fif-

teen men and one woman. At the time there were no regulars in the town, and the 

Bashi-Bazouks had been plundering for several days. The immediate cause of the 

massacre was an attack on the house of a man with whom one of the Arnauts had a 

blood feud. The Christian and his wife resisted, shooting four and wounding seven 
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Moslems before they fell. In the evening Hafiz Pascha and a battalion of regulars 

arrived, and since then order has been maintained. The Bashi-Bazouks have been 

sent to their homes, but no one appears to have been punished. The Vali, Riffat Pa-

sha, was in Pristina during the massacre, but from want of troops took no measures to 

suppress the riot. The matter is now being investigated by a Court of Inquiry.”
 1580

 

 

Ganz ähnlich wie der österreichisch-ungarische Vizekonsul nahm folglich der britische 

Diplomat die Lage in Kosovo wahr. Er berichtete von Ängsten sowohl innerhalb der mus-

limischen als auch der christlichen Bevölkerung. In Prishtina fühlte sich die christliche Be-

völkerung von Übergriffen bedroht, die aufgrund des Mangels an Truppen und Gendarmen 

kaum verhindert werden konnten, während die Muslime aufgrund der Kriegsereignisse und 

damit verbundenen Gerüchten über Kriegsgräuel in Panik waren. Auch vor diesem Hinter-

grund ist die Flucht von großen muslimischen Bevölkerungsgruppen bereits vor Ankunft 

der serbischen Truppen erklärbar. Die Muhaxhir flüchteten zunächst vor allem in den Osten 

Kosovos, in die Region Prishtina, Mitrovica, Ferizaj und Gjilan, zu kleineren Teilen auch in 

westliche und südliche Teile des Vilayets.
1581

 Die Anwesenheit der Flüchtling führte zu 

einer weiteren gewaltsamen Eskalationsdynamik im muslimisch-christlichen Zusammenle-

ben, indem bereits vorhandene Bedrohungsängste bei alteingesessenen Muslimen in Koso-

vo weiter zunahmen, wie ein Bericht des österreichisch-ungarischen Vizekonsuls in Prizren 

im April 1878 veranschaulicht: 

 

„Zu der allgemeinen Misstimmung der muselmännischen Bevölkerung haben un-

streitig auch die andauernden Zuzüge muselmännischer Flüchtlinge aus den von den 

Serben und Russen besetzten türkischen Territorien, und mehr noch das unter den 

Flüchtlingen herrschende Elend, verschlimmert durch die unter denselben an vielen 

Orten ausgebrochene Typhus-Epidemie, nicht wenig beigetragen. 

Im Prisrener Bezirke sind 5000, im Djakova’er circa 2000 der Flüchtlinge, selbstver-

ständlich in der nothdürftigsten Weise, untergebracht. 
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Eine unmittelbare, zunächst für die Christen höchst bedauerliche Folge der gegen-

wärtigen prekären politischen Situation ist die allgemeine Unsicherheit des Lebens 

und des Eigenthums, welche sich seit einiger Zeit auch in Prisren und der nächsten 

Umgebung in sehr bedenklicher Weise verschlimmert hat. 

Auf der Straße von hier nach den Eisenbahnstationen Lipljan und Veressovitz, in 

dem Engpasse von Cernaleva, einschließlich Prisren’s, wurden in der letzten Zeit 

circa acht griechisch-orientalische Slaven meuchlings ermordet, und die Panique der 

Christen vor den Muselmännern geht so weit, dass mit dem Sonnenuntergange jeder 

öffentliche Verkehr in der Stadt aufhört und dass man es nicht wagt, selbst bei Tage, 

sich einzeln in die nächsten Umgebungen von wenigen Minuten Weges zu begeben. 

Die Christen, d. i. die albanesischen Katholiken nicht minder als die griechisch-

orientalischen Slaven, erwarten denn auch mit großer Besorgniß den weiteren Ver-

lauf der politischen Ereignisse und setzen ihre ganze Hoffnung einzig auf Europa, 

daß auch die misslichen Verwaltungs- und Justizzustände dieses Landstriches gere-

gelt und ihnen mit der neuen Ordnung der Dinge eine erträglichere Existenz, zum 

mindesten die Sicherheit des Lebens und des Eigenthumes, geschaffen werden wür-

de.“
1582

 

 

In den folgenden Jahren versuchten die Flüchtlinge wiederholt, in ihre alte Heimat zurück-

zukehren. Gemäß einem britischen diplomatischen Bericht vom November 1878 schickten 

sie Deputationen nach Belgrad und verfassten Petitionen, um offiziell ihren Wunsch auszu-

drücken, „loyale Untertanten“ Serbiens zu werden. Bei ihren Versuchen, die Grenze nach 

Serbien zu überschreiten, würden sie niedergeschossen.
1583

 Albanische Kaufleute, die ver-

suchten, in Niš zu bleiben, wurden mit Mord bedroht, Land und Besitz derjenigen, die 

flüchteten, wurden zu Niedrigstpreisen verkauft. In einem Beschwerdebrief albanischer 

Flüchtlinge aus Leskovac wurde geklagt, dass Häuser, Mühlen und Moscheen zerstört wur-

den.
1584

 Tatsächlich sollten die Flüchtlinge gemäß dem Berliner Vertrag von 1878 die Mög-

lichkeit besitzen, in ihre alten Wohnorte zurückzukehren. Die folgenden Jahre waren 

gekennzeichnet durch wiederholte Versuche der Flüchtlinge, zum Teil mit Gewalt nach 

Serbien zurückzukehren, zum Teil entwickelten sich hieraus regelrechte Überfälle und 

Raubzüge über die Grenze hinweg. Wie der britische Konsul 1880 aus Prizren berichtete, 
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entwickelten für den osmanischen Staat hieraus erhebliche Komplikation mit Serbien, das 

aufgrund der Einfälle von den Osmanen Entschädigung verlangte. Osmanische Truppen, 

die die Flüchtlinge von Grenzübertritten nach Serbien abzuhalten versuchten, wurden von 

diesen beschossen, und der Vali von Kosovo beriet sich mit den muslimischen Notabeln der 

Stadt.
1585

 Noch 1880 schickten die Flüchtlinge Bittschreiben an die Großmächte und be-

klagten ihre schwierige wirtschaftliche Lage, wobei sie die Rückgabe ihres Landes und 

ihres Besitzes forderten.
1586

 Albaner im östlichen Kosovo attackierten aus dem Hinterhalt 

auch die serbischen Truppen, die sich bis Sommer 1878 noch in der Region Gjilan aufhiel-

ten.
1587

 

Für die muslimische Bevölkerung war der serbisch-osmanische Krieg von 1877/78 eine 

ihre Existenz bedrohende Erfahrung von Kriegsgewalt und Vertreibung. Die Erinnerung 

lokaler Serben war, wie gezeigt, durch gewaltsame Übergriffe, Raub und Mord insbesonde-

re durch Başıbozuks geprägt. Daneben wurde die Ankunft serbischer Truppen aber als eine 

„Befreiung vom türkischen Joch“ empfunden. Wie Nikola Popović hervorhob, erwartete 

sich die lokale Bevölkerung den Zusammenbruch des osmanischen Reiches und die „Be-

freiung unseres geliebten Kosovo“.
1588

 

 

2. Der Erste Balkankrieg 1912/13 

Zu einer Eskalation der Gewalt in Kosovo kam es während des Ersten Balkankriegs 

1912/13, der als einschneidende Zäsur zu betrachten ist. Er beendete die fast 500-jährige 

osmanische Herrschaft in Kosovo, das Ende Oktober und Anfang November 1912 von 

montenegrinischen und serbischen Truppen erobert wurde. Serbien gelang es erst im Laufe 

des Jahres 1913, die Region tatsächlich unter seine vollständige Kontrolle zu bringen. Der 

Krieg hatte starke Rückwirkungen auf das interethnische und interreligiöse Zusammenleben 

in Kosovo. Für viele lokale Serben bedeuteten die Entwicklungen 1912–1913 eine „Befrei-

ung“
1589

 von der gehassten osmanischen Herrschaft, während albanische Muslime und al-
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banische Katholiken Opfer von massiver militärischer und paramilitärischer Gewalt wur-

den.
1590

 Im Folgenden soll zunächst auf die unterschiedlichen Formen von Gewalt einge-

gangen werden und der Verlauf der Eroberung Kosovos durch Montenegro und Serbien 

sowie die Verwaltungspraxis beleuchtet werden. Dann wird nach der unterschiedlichen 

Wahrnehmung und Deutung des Ersten Balkankriegs bei lokalen Serben und Albanern ge-

fragt. 

Montenegro und Serbien erklärten Anfang beziehungsweise Mitte Oktober 1912 dem 

Osmanischen Reich den Krieg, Ende Oktober eroberten serbische Truppen Prishtina, 

Kumanovo und Skopje und drangen weiter nach Prizren vor, das Anfang November kapitu-

lierte, während montenegrinische Truppen in Peja siegreich waren. Serbische und monte-

negrinische Truppen griffen Anfang November in einer gemeinsamen Aktion Gjakova und 

Montenegro an, traten dann aber in westlichen Teilen des Vilayets Kosovo als Konkurren-

ten um den Besitz der Gebiete auf.
1591

 Erst im November kam es zu einer Übereinkunft, der 

gemäß Montenegro im Besitz der Städte Peja und Gjakova sowie dessen Umlandes bestä-

tigt wurde. 

Tatsächlich regte sich bereits während der Mobilisierung der serbischen Truppen star-

ker Widerstand, und Albaner griffen serbische Grenzposten an.
1592

 Wie bereits im serbisch-

osmanischen Krieg 1877/78 zeigte sich auch jetzt eine deutliche militärische Überlegenheit 

der serbischen Armee. Während die serbische Armee über 76 000 Soldaten verfügte, um-

fassten die osmanischen Truppen lediglich etwa 16 000 Mann, zudem waren nicht alle Al-

baner in Kosovo bereit, an die Front zu gehen.
1593

 Während die Albaner sich mit einfachen 

Gewehren, daneben auch den von Serbien erhaltenen Schnellfeuerwaffen verteidigten, ver-

fügten die serbischen Truppen auch über Bomben, Kanonen, Haubitzen, Panzer und Ge-

birgsgeschütze.
1594

 Bereits Anfang des Jahres 1912 hatte Serbien Waffen an albanische 
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Muslime in Kosovo verteilt, um sie im Aufstand gegen das Osmanische Reich zu unterstüt-

zen, serbische Agenten waren aus diesem Grund mit einflussreichen albanischen Chefs und 

Beys wie Isa Boletini, Bajram Curri und Nexhip Draga in Kontakt getreten. Die serbische 

Seite ging davon aus, auf diese Weise die Albaner für ihre Sache gewonnen zu haben, und 

rechnete damit, dass diese im Falle eines Krieges auf der Seite Serbiens gegen das Osmani-

sche Reich kämpfen würden. Enttäuschung und Erbitterung machte sich innerhalb des ser-

bischen Militärs über die Haltung der Albaner breit, was laut einem serbischen Offizier der 

„Hauptgrund für ihre [der serbischen Armee, E. F.] Grausamkeit“ gewesen sei. Weiter hielt 

er hinsichtlich der Gegenwehr der Albaner fest: 

 

„Warum das so war? Natürlich wirkte sich die religiöse Bindung zur Türkei aus, aber 

die Hauptsache war: Die Albaner begriffen, daß es um die Aufteilung von Albanien 

zwischen Serbien und Griechenland ging und daß man seine Felder, seine Hütten und 

seine Herden verteidigen mußte.“
1595

 

 

Der serbische Journalist und Politiker, der die serbische Armee bei ihrem Vormarsch be-

gleitete, beschrieb den albanischen Widerstand im nordöstlichen Kosovo als besonders 

stark. Auch er erwähnte die Enttäuschung der serbischen Armee aufgrund des Vorgehens 

der Albaner.
1596

 Auch serbische Soldaten und Journalisten beschrieben kurz nach dem Sieg 

der serbischen Truppen im Detail Gewalt gegen die albanische Bevölkerung als etwas ganz 

„Alltägliches“, wie beispielsweise das Niederbrennen von albanischen Dörfern, die Tötung 

von albanischen Zivilisten
1597

 und die Erschießung von Kriegsgefangenen – Letzteres, wie 

ein Soldat festhielt, zum Teil „[…] weil man für die betrogenen Hoffnungen Rache üben 

wollte –, aber vor allem, weil man rechnete: ein Feind weniger – eine Gefahr weniger.“
1598

 

An den Gewalttaten waren demselben Soldaten zufolge auch Offiziere beteiligt, insgesamt 

aber wurden die Verbrechen weniger von den regulären Truppen als vielmehr von paramili-

tärische Verbänden und četnik-Banden verübt. In einem Gespräch mit Leon Trotzki, der als 

Kriegskorrespondent für die russische Zeitung Kievskaia Mysl’ arbeitete, meinte der Soldat, 

dass die serbische Armee in der Regel lediglich die Häuser „arnautischer Banditen“ zerstör-

te. Weiter hielt er fest: 
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„Danach kamen die Reservetruppen und trugen ihr Scherflein bei. Und nach diesen 

kamen die Landwehr und die Komitadshi [sic], die haben die Sache zu Ende ge-

bracht. Die Komitadshi sind das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Unter 

ihnen gab es intelligente, denkende Leute, nationale Enthusiasten, aber das waren 

Einzelfälle. Die übrigen sind einfach Einbrecher und Diebe, die sich der Armee um 

der Plünderungen willen angeschlossen haben. Sie waren manchmal von Nutzen, 

denn für sie ist das Leben nichts wert – weder das fremde noch das eigene. […] Die 

Komitadshi wurden schon vor dem Krieg organisiert, in unterschiedlichen Gebieten 

auf unterschiedliche Art. Es gab Einheiten (Čety) von 20, 50 oder sogar 100 Mann, 

jede geführt von ihrem Vojevoden. Für die Zeit des Krieges wurden sie an einzelne 

Truppenteile angegliedert und als Vorposten oder Kundschafter eingesetzt, und um 

sie zu befehligen, wurden einige Offiziere aus der regulären Truppe bestimmt. So-

lange sich die Einheiten bei ihren Truppenteilen befanden ging es noch einigerma-

ßen. Doch wenn die Operation zu Ende war, die Armee weiterzog und die Četa ohne 

Beaufsichtigung zurückblieb, um die Bevölkerung zu entwaffnen, – da begannen die 

Greuel.“
1599

 

 

Wenn es Vergewaltigungen von Frauen gegeben habe, so der Soldat, seien diese aus-

schließlich von den Komitadschi, nicht aber von regulären Soldaten verübt worden, dane-

ben waren Raub und Plünderung verbreitet. Auch wenn der Soldat die Rolle der regulären 

Armee in ein günstigeres Licht zu rücken versuchte, steht außer Zweifel, dass Gewalt gera-

de von Komitadschi-Banden ausging. Diese setzten sich sowohl aus Serben aus Serbien als 

auch aus lokalen Serben zusammen, die von Serbien bewaffnet wurden.
1600

 Es ist davon 

auszugehen, dass nicht nur paramilitärische Gruppen, sondern auch einfache Serben vor Ort 

sich an Übergriffen beteiligten. Wie der serbische Verwalter in Skopje, Panta Gavrilović, 

im November 1912 nach Belgrad berichtete, plünderten serbische Bauern den Besitz mus-

limischer Beys.
1601

 Die Carnegie Endowment for International Peace, die 1913 die Kriegs-

verbrechen sämtlicher Kriegsteilnehmer an den Balkankriegen untersuchte, hielt fest, dass 

der Krieg 
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„[…] unleashed the accumulated hatreds, the inherited revenges of centuries. It made 

the oppressed Christians for several months the masters and judges of their Moslem 

overlords. It gave the opportunity of vengeance to every peasant who cherished a 

grudge against a harsh landlord or a brutal neighbor.“
1602

 

 

Es ist vorstellbar, dass lokale Serben Rache nahmen für gewaltsame Übergriffe durch 

Başıbozuks oder albanische Muslime in den Jahren zuvor. Gleichzeitig zeigt sich, dass von 

Plünderung und Raub durch Serben nicht nur die albanische Bevölkerung betroffen war. Es 

gibt Belege, dass lokale Serben, aber auch montenegrinische Truppen auch serbische Ge-

schäfte plünderten.
1603

  

Im Dezember 1912 wurde in den eroberten Gebieten eine Militärverwaltung errichtet 

und die Bevölkerung entwaffnet. Den meisten Reisenden und Journalisten, sogar serbischen 

Staatsangehörigen,
1604

 wurde eine Einreise nach Kosovo während und nach der Eroberung 

verboten. Die wenigen Beobachter berichteten aber über Massaker, die sowohl montenegri-

nische als auch serbische Truppen bei der Eroberung begangen hätten, sogar in Fällen, in 

denen sich die Bevölkerung friedlich ergeben hatte. Einem dänischen Journalisten in Skop-

je zufolge waren nach Aussagen von Offizieren und Soldaten in der Region zwischen 

Kumanovo und Skopje 3000 und in der Umgebgung von Prishtina 5000 Albaner getötet 

worden, die serbische Kampagne, so der Journalist, habe „den Charakter einer entsetzlichen 

Massakrierung der arnautischen Bevölkerung“ angenommen. Zu Massakern kam es ebenso 

in Ferizaj und Gjakova sowie in Gjilan und Prizren, die sich ohne Kampf ergeben hatten. 

Die Zahlen der getöteten Albaner wurden Anfang Januar 1913 auf 20 000 bis 25 000 bezif-

fert.
1605

 

Die Lage scheint in den von Montenegro eroberten und dann verwalteten Gebieten im 

westlichen Kosovo um Peja, Gjakova und Prizren besonders kritisch gewesen zu sein. Ser-

bischen Quellen zufolge führten die Plünderungen durch montenegrinische Truppen dazu, 

dass die lokale Bevölkerung den Rückzug des montenegrinischen Militärs forderte und von 

der serbischen Armee entsprechende Schritte in dieser Richtung erwartete. Auch Türken 

und Albaner würden ausschließlich die serbische Herrschaft akzeptieren, wenn sie unter 
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montenegrinische Verwaltung fielen, wollten sie auswandern.
1606

 Es kam zu Entwaffnungs-

aktionen und Zwangskonversionen zur Orthodoxie von Katholiken und Muslimen sowohl 

im montenegrinisch als auch im serbisch besetzten Teil Kosovos, die jedoch besonders hart 

von Montenegro durchgeführt wurden, nachdem, so der österreichisch-ungarische Vizekon-

sul in Prizren, im Februar 1913 ein Wechsel in der montenegrinischen Armeeführung in 

Kosovo stattgefunden hatte. Vorher sei das Verhältnis zur lokalen Bevölkerung, insbeson-

dere zu den Katholiken, gut gewesen. Im Mai waren 1100 Katholiken in der Region 

Gjakova unter Zwang konvertiert, in Peja wurden 2000 muslimische Familien zum Über-

tritt gezwungen, Katholiken wurden hier noch verschont. Als Folge dieser Politik kam es zu 

einer massenhaften Flucht von Muslimen und Katholiken auf von serbischen Truppen ver-

waltete Gebiete. In Gjakova wurde der katholische Priester Luigi Palić mit einem Bajonett 

erstochen, da er sich geweigert hatte, sich auf orthodoxe Weise zu bekreuzigen.
1607

 Im 

Gegensatz hierzu wurde die Konversionspolitik in den von serbischen Truppen besetzten 

Gebieten weniger stark verfolgt. Im Mai 1913 berichtete der Leiter des Verwaltungsdistrik-

tes Prishtina nach Belgrad, dass 195 muslimische Albaner zur Orthodoxie konvertiert wa-

ren.
1608

  

Seit dem Sommer 1913 wurde von Angriffen und Überfällen durch albanische Banden 

in der Region Peja und Gjakova berichtet, die sich nicht nur gegen die serbischen und mon-

tenegrinischen Soldaten richteten. So berichtete der katholische Priester im Juni 1913 aus 

Gjakova, dass albanische Banden von etwa 50 Männern, die sich aus Katholiken, zu einem 

kleineren Teil aus Muslimen zusammensetzten, mehrere Personen getötet hatten: Lokale 

Serben und serbische Soldaten, aber auch albanische Muslime und Katholiken, die unter 

serbischem und montenegrinischem Druck zur Orthodoxie konvertiert waren. Dem Priester 

zufolge handelte es sich bei den Bandenführern um jene Katholiken, die als montenegrini-

sche Gendarmen tätig waren und erklärten, den Befehl zu haben, „die serbischen ‚opština’s‘ 

zu verjagen. Der österreichisch-ungarische Vizekonsul war aus diesem Grund der Meinung, 

dass möglicherweise auch die Montenegriner in die Geschehnisse verwickelt waren, um 

„die Serben von den ihrerseits beanspruchten Gebieten hinauszudrängen.“
1609
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Vor dem Hintergrund dieser Angriffe wurden die Rechte der lokalen Bevölkerung dras-

tisch durch mehrere Gesetze eingeschränkt, die vom serbischen König in Belgrad erlassen 

worden waren. So wurden Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten, Personen, 

die sich der Autorität des serbischen Staates widersetzten, konnten zu fünf Jahren Zwangs-

arbeit verurteilt werden, und jeder, der von der Polizei als kriminell eingestuft wurde und 

sich nicht innerhalb von zehn Tagen ergab, konnte getötet werden. Nachdem im September 

ein serbischer Offizier im Dorf Fshaj versucht hatte, eine albanische Frau zu vergewaltigen 

und von deren Mann getötet worden war, wurden Fshaj und zwei weitere Dörfer von den 

serbischen Truppen zerstört.
1610

 Im September entwickelte sich dann in der Region Luma 

und der Region Gjakova zunächst aus Überfällen und Angriffen, die auch jetzt zunächst 

nicht überwiegend politisch motiviert waren und sich nur teils gegen die serbische Verwal-

tung richteten – vor allem Luma war bekannt für seine Raubüberfälle –,
1611

 ein Aufstand 

der Albaner über die Grenzen der Vilayete Kosovo und İşkodra hinweg. Eine Rolle spielte 

sicherlich auch, dass die Märkte von Gjakova und Prizren für Albaner aus dem albanisch-

kosovarischen Grenzgebiet gesperrt wurden.
1612

 Der Aufstand richtete sich nicht allein ge-

gen die serbische und montenegrinische Herrschaft, Ziel war es, dass auch diese Gebiete 

Teil Albaniens sein sollten, wo im November 1912 in Vlora die Unabhängigkeit ausgerufen 

worden war und die Großmächte seit Dezember 1912 auf der Londoner Botschafterkonfe-

renz um die genaue Grenzziehung des neuen Staates rangen.
1613

 Das militärische Vorgehen 

der serbischen Truppen in der Niederwerfung des Aufstandes im Herbst 1913 war rigoros. 

Seit August 1913 wurden ganze Dörfer deportiert, wofür eigene Gesetze in Belgrad verab-

schiedet worden waren.
1614

 Einem Gewährsmann des österreichisch-ungarischen Vizekon-

suls in Prizren zufolge hatten die serbischen Offiziere den Befehl erhalten, alle Ortschaften 

in der Region Luma und Opoja südlich von Prizren niederzubrennen und die Bevölkerung 

„auszurotten“. Nur zum Teil hätten die Truppen dies jedoch ausführen können, so der öster-

reichisch-ungarische Diplomat, da die Albaner vor den Truppen in die Berge geflohen wa-
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ren oder sich nach Albanien zurückgezogen hatten. Die in den Dörfern zurückgebliebene 

Bevölkerung, auch Kinder, sei von den Soldaten, „[…] die sich mit bestialischer Gier dieser 

mörderischen Tätigkeit hingaben, erbarmungslos massacriert, erschossen oder mit Bajonet-

ten erstochen […]“ worden.
1615

 Der Brief eines serbischen Soldaten, der in der sozialisti-

schen Zeitung Radničke novine publiziert und von Mitgliedern der Carnegie Endowment 

for International Peace, die 1913 die Kriegsverbrechen sämtlicher Kriegsteilnehmer an den 

Balkankriegen untersuchten, übersetzt wurde, beschrieb die serbische militärische Nieder-

werfung des albanischen Aufstands im südwestlichen Kosovo im Herbst 1913 wie folgt: 

 

„My dear friend, I have no time to write to you at length, but I can tell you that ap-

palling things are going on here. I am terrified by them, and constantly ask myself 

how men can be so barbarous as to commit such cruelties. It is horrible. I dare not 

(even if I had time, which I have not) tell you more, but I may say that Liouma (an 

Albanian region along the river of the same name) no longer exists. There is nothing 

but corpses, dust and ashes. There are villages of 100, 150, 200 houses, where there 

is no longer a single man, literally not one. We collect them in bodies of 40 to 50, 

and then we pierce them with our bayonets to the last man. Pillage is going on every-

where. The officers told the soldiers to go to Prisrend and sell the things they had sto-

len.“
1616

 

 

Die Gewalt der Jahre 1912 und 1913 war massiv, Opfer militärischer und paramilitärischer 

Gewalt waren in erster Linie albanische Katholiken und Muslime. Während dies in den 

Berichten serbischer Soldaten deutlich zum Ausdruck kommt, fällt auf, dass dieser Aspekt 

in der Erinnerungsliteratur lokaler Serben völlig fehlt. In den Mittelpunkt wird die Freude 

über die Befreiung Kosovos gerückt. Auch wird beispielsweise nicht erwähnt, dass nach 

einem ersten Ausbruch von Enthusiasmus über die Ankunft serbischer und montenegrini-

scher Truppen und den Beginn ihrer Herrschaft in Kosovo viele lokale Serben mit den 

Lebensbedingungen unzufrieden waren, wie ein österreichisch-ungarischer Konsulatsbe-

richt vom Januar 1914 zeigt. So hätten Serben auf eine wirtschaftliche Verbesserung ge-

hofft, sähen sich aber nun mit hohen Steuerforderungen konfrontiert, denn nicht nur 

Albaner, auch Serben müssten höhere Steuern zahlen, wenn auch in einem geringeren 
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Maße. Zudem sei die Korruption sehr hoch gewesen.
1617

 In der serbischen Erinnerungslite-

ratur steht die Befreiung Kosovos von osmanischer Herrschaft im Vordergrund. So heißt es 

in Nikola Popovićs Erinnerungen: „Unser Kosovo ist befreit worden. Es gibt keine wilde 

türkische Herrschaft mehr, und auch keinen albanischen Mutwillen. Jetzt sind wir frei, um 

uns Tag und Nacht zu bewegen, und wohin auch immer wir möchten.“
1618

 An einer anderen 

Stelle beschrieb Popović die Konsequenzen des Kriegs wie folgt: 

 

„Als erste Wohltat führen wir nur dies an: jene 20 albanischen Häuser in Gračanica 

wagten nicht, auf die serbische Armee zu warten, da sie voller Sünde waren, und so 

flohen sie am Tag zuvor irgendwohin nach Drenica. Es war das gleiche mit ganz 

Badovac [alb. Badovc, E. F.]. Und von den 120 Familien in Ajvalija [alb. Hajvalia, 

E. F.] blieben nur 30-40 Häuser, bis die Armee kam. Später zogen wieder Serben 

nach Badovac, und kurz danach ebenso in Ajvalija. Und die dort gebliebenen 

Arnauten, oh, sie wurden so zahm wie Lämmer!“
1619

  

 

Die Ankunft der serbischen Truppen wurde folglich nicht als Eroberung, sondern als Be-

freiung empfunden. Ähnlich schilderte auch ein serbischer Soldat ein Zusammentreffen der 

Soldaten mit serbischen Frauen in dem Dorf Dragovc (serb. Dragovac) bei Gračanica, als 

die Armee Richtung Gjilan vorrückte. Eine alte Frau habe gesungen: „‚Wir sind glücklich, 

daß uns die serbische Armee befreit hat‘, die anderen wiederholten das im Chor.“
1620

 Ganz 

im Gegensatz hierzu nahm die albanische Bevölkerung das Vordringen serbischer Truppen 

als militärische Eroberung und die darauf folgende Herrschaft als Besatzung wahr. 60 Jahre 

später hielt Tafil Boletini über die serbische Herrschaft wie folgt fest: „Als Serbien Kosovo 

das erste Mal 1912 eroberte, erkannt es die Existenz des albanischen Volkes nicht an. Es 

behandelte sie als raya. Sie [die Serben] sagten den Albanern: ‚Ihr seid Türken, geht zu-

rück, woher ihr gekommen seid – nach Asien!“‘
1621

 Weiter schrieb Boletini, die Serben 

hätten brutale Maßnahmen angewendet und Gräueltaten begangen. Ziel sei eine „Entnatio-

nalisierung“ und „Vernichtung“ der Albaner in Kosovo gewesen. Boletini zufolge würden 

die „Slawen“ bei Eroberung von Gebieten andere Bevölkerungsgruppen nicht mehr dort 
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leben lassen. Die „Slawen“ würden morden und plündern, um die Albaner zum Gehen zu 

zwingen. Boletini hielt weiter fest: 

 

„[…] in diesen heiligen Regionen, in denen uns das Unglück dazu verurteilte, unter 

dem Joch des barbarischsten Feindes der Albaner zu leben, fühlen wir ohne Unterlass 

Angst, Trauer und Finsternis. […] Noch heute zittert mein Körper und meine Haare 

sträuben sich, wenn ich an diese katastrophale Szene denke: Männer kämpfend, um 

den Angriff des Feindes zu stoppen, der von allen Seiten hereinbrach und der mit 

seiner Artillerie ganze Dörfer zerstörte und niederbrannte. […] Wie stark auch immer 

der Widerstand des Volkes war, mit lediglich einem Gewehr in der Hand und auf of-

fener Flur konnte es der Attacke einer regulären Armee nicht standhalten, die mit je-

der Art von moderner Waffe ausgestattet war […].“
1622

 

 

Die Zeit des Ersten Balkankriegs 1912/13 und der Eingliederung Kosovos in den monte-

negrinischen und den serbischen Staat im Laufe des Jahres 1913 ist aufgrund der hohen 

Gewaltintensität und der neuen Formen von Gewalt als einschneidender Bruch zu betrach-

ten. Die militärische Eroberung führte zu einer Eskalation von Gewalt und enthüllte die 

Brutalität des Krieges. Durch die unterschiedlichen Erfahrungen von Albanern und Serben 

während dieser Zeit vertieften sich die bereits existierenden Grenzen einer friedlichen Ko-

existenz, und getrennte Lebenswelten festigten sich. 
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IX. Fazit 

Die vorliegende Arbeit hat versucht, Antworten auf die Frage nach den unterschiedlichen 

Formen, Dynamiken und Mechanismen des Zusammenlebens von Muslimen und Christen 

im spätosmanischen Kosovo zu geben. Die verschiedenen christlichen und muslimischen 

Lebenswelten wurden hierbei wesentlich als durch den Aspekt der Kommunikation geprägt 

betrachtet, der sowohl Formen des friedlichen Miteinanders und der Koexistenz als auch 

des gewaltsamen Konfliktes beinhaltete. Der Zeitraum 1870 bis 1913 war durch tiefgrei-

fende politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen und Umwälzungen 

gekennzeichnet, die das interreligiöse und interethnische Zusammenleben beeinflussten und 

zu einer entscheidenden Verschlechterung desselben führten. Aus unterschiedlichen Grün-

den war Angst sowohl in der muslimischen als auch in der christlichen Bevölkerung ver-

breitet. Obwohl das Vilayet Kosovo mit Ausnahme 1876-1878 eine relativ lange 

Friedenszeit durchlebte, war der Zeitraum aufgrund einer Vielfalt an Konflikten durch er-

hebliche Unsicherheit geprägt. 

An erster Stelle ist die Reformpolitik des Osmanischen Reiches zu nennen, deren Ziel, 

nicht zuletzt auf Druck der europäischen Großmächte, eine rechtliche Gleichstellung von 

Christen und Muslimen war. Tatsächlich gelang es dem osmanischen Staat bis Ende seiner 

Herrschaft, die Reformen nur teilweise durchzuführen. Insgesamt blieben die Christen wei-

terhin benachteiligt. Zwar wurden seit den 1840er und vor allem seit den 1860er Jahren die 

Verwaltungs- und Rechtsorgane reformiert, und in den neu gebildeten Räten sollten auch 

Christen vertreten sein. In der Praxis jedoch blieben die Räte muslimisch dominiert, Chris-

ten spielten nur eine untergeordnete Rolle. Auch im militärischen Bereich blieb die Un-

gleichbehandlung weiter bestehen. Christen leisteten weiterhin keinen Militärdienst, 

sondern bezahlten die Militärbefreiungssteuer, die teils sogar noch höher sein konnte als die 

vorherige Kopfsteuer, die sie abgelöst hatte. Auch die Reform der lokalen Gendarmerie zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts gelang nur ansatzweise. Während ein Teil der albanischen 

Katholiken bereits in der Zeit davor in dieser gedient hatte, gelang es dem osmanischen 

Staat nicht, die Orthodoxen entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil bei der Besetzung von 

Gendarmenposten zu beteiligen. Auch die Praxis der Zehentpacht wurde nicht nur nicht 

abgeschafft, sondern blieb weiterhin in den Händen lokaler Muslime. Auch eine Entwaff-

nung der Muslime misslang der osmanischen Politik. 
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Ein wesentlicher Grund, weshalb die Reformen nur ansatzweise durchgeführt werden 

konnten, war der heftige Widerstand der muslimischen Bevölkerung. Zum einen wurden 

die Reformen, die auch auf eine Zentralisierung der Verwaltung und die Integration ehe-

mals indirekt beherrschter Gebiete abzielten, als Einmischung in lokale Belange empfun-

den. Zum zweiten aber missfiel weiten Teilen der Muslime die rechtliche Gleichstellung 

der Christen, die zur Folge hatte, dass Muslime Macht in der lokalen Gesellschaft abgeben 

mussten. Vor diesem Hintergrund kam es zu gewaltsamen Konflikten, die sich nicht nur 

darin äußerten, dass osmanische Beamte und Institutionen des Staates angegriffen wurden. 

Während des gesamten Untersuchungszeitraums lassen sich gewaltsame Übergriffe von 

Muslimen auf Christen beobachten. Besonders stark waren orthodoxe Serben Opfer von 

Gewalt, aber auch Konflikte zwischen albanischen Muslimen und albanischen Katholiken 

konnten eskalieren. Die Dynamik von Konflikten wurde wesentlich dadurch beeinflusst, 

dass Muslime mehrheitlich bewaffnet waren, während Orthodoxe zwar ebenfalls über Waf-

fen verfügten, diese aber nicht in der Öffentlichkeit tragen durften. Auch die Tatsache, dass 

in den Städten Muslime in der Mehrheit waren, war hierfür verantwortlich. Daneben spiel-

ten auch einzelne Akteure, die besonders christenfeindlich eingestellt waren, eine wichtige 

Rolle in der Eskalation von Konflikten. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der zu einer Destabilisierung der Region führte, war 

der zunehmende Einfluss der europäischen Großmächte und der benachbarten Balkanstaa-

ten. Eine prominente Rolle spielte Österreich-Ungarn, das seit 1870 mit einem Vizekonsu-

lat in Prizren vertreten war und 1889 in Skopje und 1904 in Mitrovica je ein Konsulat 

eröffnen konnte. Gerade die katholische Bevölkerung erhielt dadurch einen neuen Fürspre-

cher für seine Belange. Russland eröffnete 1866 ein Konsulat in Prizren, 1880 folgte ein 

Konsulat in Skopje und 1902 eines in Mitrovica. Serbische Konsulate wurden 1887 in 

Skopje und 1889 in Prishtina eröffnet. Die zunehmende Präsenz von Russland und Serbien, 

die sich für einen Schutz und eine rechtliche und soziale Besserstellung der orthodoxen 

Bevölkerung einsetzten, verstärkten innerhalb der Muslime Gefühle von Angst und Unsi-

cherheit, während gleichzeitig eine Erhöhung des Selbstbewusstsein von Orthodoxen zu 

konstatieren ist. Zu einer Zunahme muslimischer Bedrohungsgefühle trug außerdem 

wesentlich die territorial-militärischen Bedrohung durch Serbien und Montenegro bei, die 

sich seit dem serbisch-osmanischen und dem montenegrinisch-osmanischen Krieg von 

1876 immer wieder ankündigte, und die Tatsache, dass Kosovo nun die nördlichste Grenz-

region des Osmanischen Reiches war. Vor diesem Hintergrund konnten gewaltsame Kon-
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flikte eskalieren, wobei sich wiederholt zeigt, dass Muslime als Gewaltakteure gegen Or-

thodoxe in Erscheinung traten. Deutlich zeigen sich diesbezüglich auch die Auswirkungen 

der Präsenz serbischer Banden in Kosovo seit dem frühen 20. Jahrhundert. Auf ihrem Weg 

in den Sancak Üsküb und weiter südliche Gebiete, wo sie gegen bulgarische Banden um 

Einfluss in Makedonien kämpften, führten sie zu heftigen Irritationen innerhalb der albani-

schen muslimischen Bevölkerung und zu gewaltsamen Übergriffen auf die lokale serbische 

Minderheit. 

Während in bisherigen Forschungen das Jahr 1878 als Beginn des albanisch-serbischen 

Konflikts in Kosovo betrachtet wurde, argumentiert die vorliegende Arbeit, dass bereits die 

Jahre 1875 bis 1876 – die Aufstände orthodoxer Bevölkerungsgruppen in der Herzegowina, 

in Bosnien und in Bulgarien sowie die Kriege Serbiens und Montenegros gegen das Osma-

nische Reich – zu einer wesentlichen Verschlechterung der interethnischen und interreligiö-

sen Beziehungen geführt und zu einer Erhöhung des Gewaltpotentials in Kosovo 

beigetragen haben. Hierbei gingen gewaltsame Übergriffe in vielen Fällen von den irregulä-

ren, lokal ausgehobenen Truppen, den Başıbozuks, aus. Die Flucht und Vertreibung der 

Muslime aus dem Sancak Niş im Rahmen des serbisch-osmanischen Kriegs 1877/78 ver-

schärfte die Konflikte zwischen Muslimen und Christen weiter, wobei es auch zu Spannun-

gen zwischen alteingesessenen Muslimen und den Flüchtlingen kam. 

Im Untersuchungszeitraum kam es zur Stärkung sowohl religiöser als auch ethnischer 

Zugehörigkeiten. Zwar gelang es dem osmanischen Staat nicht, eine tatsächliche Gleichbe-

handlung von Muslimen und Christen zu erreichen, die katholische und die orthodoxe Kir-

che wurden aber durch die Reformen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wesentlich 

gestärkt. So wurde der Neubau von Kirchen ermöglicht, der auch durch ausländische Staa-

ten finanziert werden durfte, und die missionarischen Tätigkeiten konnten ausgeweitet wer-

den. Innerhalb der orthodoxen Kirche kam es zu einer zunehmenden Ethnisierung der 

Strukturen. Der Einflussbereich des Bulgarischen Exarchat reichte in den 1870er Jahren 

nicht nur in den Sancak Üsküb und das Territorium des heutigen Bulgarien, sondern auch 

bis in das heutige Südserbien um Niš und zeitweise in südöstliche Regionen des heutigen 

Kosovo um Gjilan. Nach der Eroberung des Sancaks Niş blieb diese Region dann gänzlich 

serbisch beeinflusst, während das Vilayet Kosovo – abgesehen vom Sancak Üsküb und den 

südlich des Šar-Gebirges gelegenen Gebiete des Sancaks Prizren – weiterhin dem Patriar-

chat von Konstantinopel zugehörig war. Hier vollzog sich seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts bereits unter dem griechischen Metropoliten Meletios eine deutliche Serbisierung, die 
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weiter durch die Tatsache verstärkt wurde, dass die Leitung der Metropolie Raška-Prizren 

seit 1896 von serbischen Geistlichen geleitet wurde. Neben den serbischen Konsuln waren 

es vor allem die serbischen Metropoliten und die serbischen Priester, die enge Beziehungen 

zur lokalen orthodoxen Bevölkerung pflegten und diese in ihren Bittschriften und Be-

schwerden an die lokalen osmanischen Behörden wie auch den serbischen Staat wesentlich 

unterstützten und beeinflussten. Gerade die Vielzahl an unterschiedlichen Selbst- und 

Fremdzuschreibungen innerhalb der lokalen Bevölkerung zeigt auf, wie vielschichtig Ab-

grenzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen waren. Deutlich wird aber, dass Religion 

weiterhin eine wichtige Komponente in der Mobilisierung von Muslimen darstellte und 

Albanischsein in Kosovo weitgehend gleichbedeutend mit Muslimischsein war, während 

Serbischsein die Zugehörigkeit zur orthodoxen Kirche implizierte. 

Konflikte zwischen Muslimen und Christen in Kosovo sind in dem untersuchten Zeit-

raum weniger als religiöse und ethnische Konflikte zu sehen, sondern waren vielmehr sozi-

al motiviert. Hier ging es darum, dass eine bestimmte Gruppe ihre exklusiven Rechte und 

ihren hervorgehobenen Status verlieren sollte und das Osmanische Reich in seinem territo-

rialen Bestand bedroht war. Die Zuschreibungen der unterschiedlichen Gruppen erfolgten 

aber in religiösen und ethnischen Kategorien, und auch die Mobilisierung größerer Gruppen 

war mit Bezugnahme auf diese beiden Faktoren möglich. 

Das Zusammenleben von Muslimen und Christen war von einem friedlichen Nebenei-

nander und einem Miteinander bis hin zu einem gewaltsamen Gegeneinander gekennzeich-

net. Koexistierende Lebenswelten offenbarten sich sowohl in den weitgehend getrennten 

Rechtswelten, ebenso in dem stark konfessionell gegliederten Schulunterricht und in den 

meist religiös und ethnisch segregierten Stadtvierteln und Dorfteilen. Zwar existierten auch 

eine Reihe von gemischten Stadtvierteln, meist dominierte aber eine bestimmte Bevölke-

rungsgruppe. In gemischten Dörfern bildeten sich häufig eigene muslimische und orthodo-

xe Viertel heraus, was auch für den städtischen Bereich gilt. Zu einem engeren Kontakt 

kam es in der Stadt auf dem Markt, im ländlichen Raum auf dem Gutshof zwischen musli-

mischen Gutsbesitzer und christlichen Pachtbauern sowie im Rahmen der Praxis der albani-

schen Klosterwächter und der Schutzgewährung von Orthodoxen durch albanische 

Muslime. Daneben sind wenige Fälle belegt, in denen Muslime und Christen in ihrem Wi-

derstand gegen osmanische Reformen und gegen den zunehmenden Einfluss Österreich-

Ungarns im Sancak Yeni Pazar miteinander kooperierten und gemeinsame Protestaktionen 

durchführten. Ebenso kam es zu Absprachen bei den jungtürkischen Parlamentswahlen 
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bezüglicher einzelner Kandidaten, die zur Wahl standen. Auch im religiösen Bereich zeigt 

die transkulturelle religiöse Praxis enge Kontakte zwischen Muslimen und Christen. Dane-

ben liefern die Quellen auch einzelne Belege für existierende Freundschaften zwischen 

Muslimen und Christen, sowohl innerhalb der albanischen Bevölkerung als auch zwischen 

albanischen Muslimen und Serben. 

Trotz dieser Feststellungen über ein gutes Miteinander ist zu betonen, dass sowohl Be-

obachtungen durch Außenstehende als auch Selbstquellen das Bild eines deutlich gespann-

ten Verhältnisses zwischen Muslimen und Christen, insbesondere zwischen albanischen 

Muslimen und orthodoxen Serben, im Vilayet Kosovo zeichnen. In der Selbstwahrnehmung 

spielt Gewalt eine zentrale Rolle. Während Konflikte zwischen albanischen Muslimen und 

albanischen Katholiken als kurzzeitige, vorübergehende Erscheinungen einzustufen sind, ist 

dies im Falle der albanisch-serbischen Verhältnisses anders. Lokale Serben sehen den ge-

samten Untersuchungszeitraum 1870 bis 1913 geprägt durch Gewalt, die der osmanische 

Staat einerseits und die muslimischen Albaner andererseits explizit gegen sie ausübten. Für 

albanische Muslime waren wiederum die Flucht und Vertreibung aus dem Sancak Niş 

1877/78 und dann vor allem die Gewalterfahrungen des Ersten Balkankriegs 1912/13 zent-

rale Aspekte, die ein friedliches Miteinander mit den lokalen Serben erschwerten. Bis heute 

prägt die Periode 1870 bis 1913 die gegenseitige Wahrnehmung albanischer Muslime und 

orthodoxer Serben. 
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      Portal des Klosters Visoki Dečani mit zwei albanischen Klosterwächtern 

      ÖNB Bildarchiv Inventar-Nr. 65.852 B 
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Kt.      Karton 

HHStA     Haus-, Hof- und Staatsarchiv 

MID      Ministarstvo Inostranih Dela 

N. S.       Nuova Seria 

PA      Politisches Archiv 

PF      Propaganda Fide 

PO      Političko odeljenje 

SANU      Srpska Akademija Nauka i Umetnosti 

SC      Scritture riferite nei Congressi 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage nach den unterschiedlichen Formen sowie 

den Dynamiken und Mechanismen des Zusammenlebens von Muslimen und Christen im 

spätosmanischen Kosovo im Zeitraum 1870 bis 1913. Die Analyse konzentriert sich hierbei 

auf die Untersuchung des Verhältnisses zwischen albanischen Muslimen, albanischen Ka-

tholiken und orthodoxen Slawen. Gezeigt wird, dass die interreligiösen und interethnischen 

Beziehungen von einer friedlichen Koexistenz und in bestimmten Bereichen des alltäg-

lichen Lebens durch ein Miteinander, daneben aber auch durch Konflikte und Gewalt ge-

kennzeichnet waren. 

Die Arbeit verfolgt einen geschichtswissenschaftlichen Ansatz, greift methodisch aber 

auch kulturwissenschaftliche und soziologische Fragestellungen auf. Einen zentralen Platz 

nimmt das Konzept der „Lebenswelten“ ein, das als geeignet betrachtet wird, das Zusam-

menleben von verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen in einer Gesellschaft zu 

untersuchen. Innerhalb des lebensweltlichen Ansatzes wird ein besonderer Schwerpunkt auf 

den Aspekt der sozialen Kommunikation gelegt, die sowohl verständigungsorientierte und 

friedliche, als auch gewaltsame Formen annehmen kann. 

Der behandelte Zeitraum war durch tiefgreifende politische, gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Veränderungen und Umwälzungen gekennzeichnet, die das interreligiöse und 

interethnische Zusammenleben beeinflussten und zu einer Verschlechterung desselben 

führten. Vor diesem Hintergrund waren Gefühle von Unsicherheit und Angst sowohl in der 

muslimischen als auch in der christlichen Bevölkerung verbreitet. Zu einer Destabilisierung 

der interethnischen und interreligiösen Beziehungen trugen die politische, wirtschaftliche 

und militärische Krise des Osmanischen Reiches in Verbindung mit seiner Reformpolitik 

bei, des Weiteren der zunehmende Einfluss der europäischen Großmächte und der benach-

barten Balkanstaaten mit ihren territorialen Expansionsbestrebungen in der Region sowie 

die stärkere Präsenz der christlichen Religionen im öffentlichen Raum. Zu beobachten sind 

Spannungen und gewaltsame Konflikte zwischen albanischen Muslimen und orthodoxen 

Serben, aber auch innerhalb der albanischen Bevölkerung zwischen Katholiken und Mus-

limen. Abgrenzungen gegenüber den „Anderen“ vollzogen sich sowohl in religiösen als 

auch in ethnischen Kategorien, daneben bestimmten aber auch lokale, kleinregionale und 

soziale Zugehörigkeiten die Lebenswelten. Koexistierende Lebenswelten offenbarten sich 

in weitgehend getrennten Rechtswelten, dem stark konfessionell gegliederten Schulunter-

richt und in den überwiegend religiös und ethnisch segregierten Stadtvierteln und Dorftei-
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len. Zu einem engeren Kontakt kam es in der Stadt auf dem Markt, im ländlichen Raum auf 

dem Gutshof zwischen meist muslimischen Gutsbesitzern und christlichen Pachtbauern 

sowie im Rahmen der Praxis der albanischen Klosterwächter und der albanischen Schutz-

gewährleistung für Orthodoxe. Auch im religiösen Bereich zeigt die transkulturelle religiö-

se Praxis enge Kontakte zwischen Muslimen und Christen. Insbesondere die 

unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Albanern und Serben während der großen 

Orientkrise 1875 bis 1878 und im serbisch-osmanischen Krieg 1877/78 sowie im Ersten 

Balkankrieg 1912/13 führten zu getrennten Lebens- und Erfahrungswelten sowie zu exklu-

siven Abgrenzungsformen. 
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Summary 

The thesis treats different forms as well as dynamics and mechanisms of living together of 

Muslims and Christians in late Ottoman Kosovo in the period between 1870 and 1913 fo-

cusing on the study of the relationship between Albanian Muslims, Albanian Catholics and 

Orthodox Slavs. It shows that interreligous and interethnic relations were characterised in 

everyday life by a mixture of peaceful coexistence and cooperation, but also conflicts and 

violence. 

The study adopts approaches of the historical sciences, but also includes research ques-

tions of the cultural sciences and sociology. The concept of the lifeworld is well-suited for 

analyzing different forms of living together of various religious and ethnic groups and 

occupies a central position in the investigation. A special emphasis concerns the aspect of 

social communication including both peaceful interaction and orientation towards agree-

ment and as well violence caused by disagreement. 

The period of investigation was characterised by profound political, social and econom-

ic changes which influenced the interreligious and interethnic living together and lead to a 

deterioration of relations. Fear and uncertainty became widespread in Muslim and Christian 

communities. Interreligious and interethnic relations destabilised in consequence of the 

political, economic and military crisis of the Ottoman Empire exacerbated by its reform 

policy, the growing influence of the European Great Powers and territorial ambitions in the 

neighbouring Balkan states as well as the increasing presence of the Christian denomina-

tions in public spheres. Tensions and violent conflicts between Albanian Muslims and Or-

thodox Serbs, but also within the Albanian population between Catholics and Muslims, can 

be observed. Boundaries seperating “the others” were drawn both within religious as well 

as in ethnic categories; moreover, different local, regional and social affiliations exerted 

their influence on lifeworlds. These lifeworlds coexisted in largly separate legal worlds, 

confessionally organised schools and predominantly religiously and ethnically segregated 

city and village quarters. A closer contact between the different goups developed at the 

market in the town, in rural regions on the agricultural estates between mostly Muslim land 

owners and Christian peasants as well as in the area of influence of Albanian monastic 

guardians and the Albanian safeguards for Orthodox individuals. Close contacts between 

Muslims and Christians also appear within a transcultural religious practice. In particular, it 

was the diverging Serb and Albanian experiences of violence during the Great Eastern Cri-

sis in the years 1875 until 1878 and the Serbo-Ottoman War 1877/78 as well as the First 
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Balkan War 1912/13 that lead to separate lifeworlds and worlds of experience as well as 

exclusive forms of boundary drawing. 
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