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Die bulgarische Popularliteratur der Zeit 1878 bis 1914 ist in 
dreifacher Weise mit dem Prozeß der Modernisierung Bulgarines 
verbunden. Zum einen ist sie durch den Realismus ihrer Darstellung 
des Alltagslebens ein Spiegel des kulturellen Wandels jener Zeit. 
Zweitens beteiligte sie sich sehr dezidiert an der allgemeinen 
Diskussion Uber die Modernisierung und ihre Auswirkungen auf 
die bulgarische Gesellschaft und ist damit auch Reflex damaliger 
Einstellungen und Sichtweisen. Durch ihre aktuelle und genau 
beobachtende Darstellung sowie durch ihre als vorbildlich 
dargestellten Verhaltensweisen und Werte haben die Trivialromane, 
drittens, eine nicht unerhebliche Wirkung auf ein großes 
Lesepublikum ausgeübt und damit den Modernisierungsprozeß 
unterstützt. 

I 

Obwohl das Osman i sche Reich sich bereits u m die Mitte des 19. Jhs stärker 
den Einf lüssen aus W e s t e u r o p a geöffnet ha t te , ger ie t Südos teu ropa doch 
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erst nach d e m E r r e i c h e n der na t iona len U n a b h ä n g i g k e i t de r m e i s t e n 
L ä n d e r u m 1880 in d e n S o g j e n e s P r o z e s s e s de r t i e f g r e i f e n d e n 
V e r ä n d e r u n g , de r als 'Modernisierung' oder auch 'Europäisierung' 
b e z e i c h n e t w i r d . Al s f o l g e n s c h w e r e r w i e s es s ich d a b e i , daß d ie 
w e s t e u r o p ä i s c h e M o d e r n i s i e r u n g mi t i h r em spez i f i schen W e s e n und 
Verlauf als universel les Model l angesehen wurde , das es in al len weniger 
entwickel ten Ländern nachzuahmen galt. Während das Model l e twa für die 
nordeuropä ischen Lände r durchaus angemessen war und auch zum Erfolg 
führte (Senghaas 1 9 8 2 : 1 1 3 - 1 4 1 ; Schul tz 1964:189f) , e rwies s ich se ine 
A n w e n d u n g auf die Länder an der südl ichen , öst l ichen und südös t l ichen 
Per ipher ie Europas als recht p rob lemat i sch (cf. Co le 1985; Sundhaussen 
1984 u.a . ) . Die Z ie lvors te l lung e ines grad l in igen und unauswe ich l i chen 
Übergangs von gesch los senen pa t r ia rcha len Agrargese l l schaf ten hin zu 
offenen, p lura l i s t i schen und zweckra t iona l o rganis ie r ten Indus t r iegese l l 
schaf ten war a l lzu op t imi s t i s ch und m u ß t e in L ä n d e r n , d e n e n es an 
wesen t l i chen En twick lungsvo raus se t zungen mange l t e , an den Real i tä ten 
vo rbe igehen . D a m i t t ra t a u c h das D i l e m m a der un ive r sa l i s t i sch ode r 
eu rozen t r i sch a r g u m e n t i e r e n d e n M o d e r n i s i e r u n g s f o r s c h u n g z u t a g e , d i e 
die Wand lungsp rozes se und ihre Folgen mi t den an früh industr ial is ierten 
Gese l l schaf ten g e w o n n e n e n K a t e g o r i e n zu deu ten such te (cf. Bra tze l 
1976). Bei de ren A n w e n d u n g auf Südos teuropa e rgab sich näml ich , daß 
sie l ed ig l i ch Auskunf t über R ü c k s t ä n d i g k e i t und "ve rpaß te M o d e r n i 
sierung", a lso den Grad der Nich t -Annäherung an eine "ideale Moderni tä t" 
w e s t l i c h e n Z u s c h n i t t s l i e fe r t en . D ie E x i s t e n z " w a n d l u n g s r e s i s t e n t e r 
Nischen" ( H ö p k e n 1988: 618) war aus dieser Sicht nur als Fehler oder 
Fehlschlag interpret ierbar . 

D a d i e se r E r k l ä r u n g s a n s a t z der Spez i f ik der M o d e r n i s i e r u n g s 
v o r g ä n g e in S ü d o s t e u r o p a n ich t gerech t w u r d e , u n t e r n a h m e n m e h r e r e 
His tor iker V e r s u c h e , das W e s e n und den Verlauf der Modern i s i e rung in 
den L ä n d e r n der e u r o p ä i s c h e n P e r i p h e r i e n i c h t nu r a u s m a k r o 
ö k o n o m i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n zu deu ten . G e r s c h e n k r o n sch lug schon 
1962 vo r , zur E r k l ä r u n g von M o d e r n i s i e r u n g s v e r l ä u f e n den aus der 
j ewei l igen Gesch ich te e rwachsenen pol i t i schen, wir tschaft l ichen, sozia len 
und kul ture l len Besonde rhe i t en s tärker R e c h n u n g zu t ragen (Ger schen
k r o n 1 9 6 2 ) , u n d P a l a i r e t ( 1 9 8 3 ) w i e a u c h S u n d h a u s s e n ( 1 9 8 4 ) 
un t e rnahmen es , d i e K o m p o n e n t e n und Voraus se t zungen der M o d e r n i 
sierung anders zu bes t immen und zu ordnen. Weiterführend war auch der 
V o r s c h l a g H ö p k e n s ( 1 9 8 8 ) , d i e V o r s t e l l u n g v o n der E i n h e i t de r 
Wandlungsprozesse in Südos teuropa aufzugeben zuguns ten ihrer Interpre
tat ion als phasenhafte und sektoriel le Tei lprozesse . Geme insam ist d iesen 
Ansätzen, daß sie die internen Faktoren und damit auch die Kategor ien des 
au toch thonen soziokul ture l len Sys tems in die Erk lä rung e inbez iehen und 
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die Z u s a m m e n h ä n g e u n d W e c h s e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n den in de r 
t radi t ionel len Fo r schung meis t ge t rennt gesehenen Bere ichen Wir tschaf t , 
Pol i t ik , Gese l l schaf t und Kul tu r in ihrer h is tor i schen D i m e n s i o n in den 
Mit te lpunkt der Be t rach tung stellen. 

So wertvol l die Hinweise auf die Rol le der Kul tur s ind, so m u ß bei 
der Deu tung von Modern i s ie rungsprozessen aber in der Berücks ich t igung 
dieses Faktors noch ein Schri t t wei ter gegangen werden . G e h e n wir von 
dem erwei ter ten Kulturbegriff aus und verstehen ein kulturel les Sys tem als 
eine in den D i m e n s i o n e n Zei t und R a u m exis t ie rende "Gesamthe i t der 
t y p i s c h e n L e b e n s f o r m e n e ine r B e v ö l k e r u n g , e i n s c h l i e ß l i c h de r s ie 
t r a g e n d e n Ge i s t e sve r fa s sung . . . " (Bernsdor f 1969 :598) , so ist es n a h e 
l iegend, das kul turel le Sys tem nicht nur als einen Faktor , sondern als den 
Kern eines Erklärungsansatzes zu sehen. Das poli t ische, wirtschaftl iche und 
soziale H a n d e l n der M e n s c h e n ist nach d iesem Ansa tz ganz wesen t l i ch 
durch das Sys tem ihrer kul turel len Wer te und N o r m e n , Verha l t ensweisen 
und Ins t i tu t ionen bes t immt . Jeder W a n d e l im kul ture l len Sys tem zei t igt 
F o l g e n im wi r t s cha f t l i chen ode r soz ia l en S y s t e m - u n d u m g e k e h r t . 
Soz ia le r , ö k o n o m i s c h e r und ku l tu re l le r W a n d e l s ind s o m i t s tark von 
e inande r a b h ä n g i g , j a b e d i n g e n e inande r . W e n d e n wir d i e se g rund
l egenden E r k e n n t n i s s e der Ku l tu rwi s senscha f t en an auf d ie M o d e r n i 
s ie rungsprozesse in Südos teu ropa , so ergibt s ich, daß ein Schlüsse l zum 
Vers t ändn i s und zur D e u t u n g der dor t igen W a n d l u n g s p r o z e s s e in de r 
Ref l ek t ion der G r u n d l a g e n des sen bes teh t , was ' M o d e r n i s i e r u n g ' und 
'kulturel ler W a n d e l ' bedeu ten und we lchen Gese tzmäß igke i t en sie unter
l iegen. 

W a n d e l , e ine Grundbed ingung eines j eden lebenden Sys t ems , ergibt 
s ich d a r a u s , d a ß n e u e E l e m e n t e {Innovationen) in d i e ses S y s t e m 
e indr ingen und b e s t e h e n d e s ich ve r ände rn , w ä h r e n d a n d e r e E l e m e n t e 
zu rückgedräng t w e r d e n und schl ießl ich ganz v e r s c h w i n d e n {Regressio
nen). Dieser W a n d e l vo l lz ieh t s ich n iemals g l e i chmäß ig , sonde rn stets 
phasenhaft , wobe i Phasen des rascheren Wande l s , in denen das Eindr ingen 
v o n I n n o v a t i o n e n s i c h häuf t u n d a u c h d e u t l i c h e m p f u n d e n w i r d , 
abwechse ln mi t Phasen des l angsamen , k a u m w a h r n e h m b a r e n W a n d e l s 1 

oder sogar der Invo lu t i on . 2 Begriff 'Modern is ie rung ' wird nun nicht auf 
d ie ' n o r m a l e n ' u n d u n m e r k l i c h e n I n n o v a t i o n s v o r g ä n g e a n g e w a n d t , 
sonde rn auf b e s o n d e r s r a sche P r o z e s s e und ze i t l i che H ä u f u n g e n v o n 
Innova t ionen , so i n s b e s o n d e r e auf den durch die Indus t r i a l i s i e rung in 

1 Zu den Innovations- und Beharrungsphasen in der Sachkultur cf. Günter Wiegelmann: 
Novationsphasen der ländlichen Sachkultur Nordwestdeutschlands seit 1500. In: Zeit
schrift fiir Volkskunde 72 (1976) 177—200. 

2 cf. Höpken 1988:618, der sich auf Hans-Ulrich Wehler: Modernisierungstheorie und 
Geschichte. Göttingen 1975, S. 23 beruft. 
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Europa und Nordamer ika ausgelös ten Innovat ionsschub, der im späten 19. 
Jh Südos t eu ropa er re ich te und dor t als e ine U m b r u c h p h a s e e m p f u n d e n 
w u r d e , die das G l e i c h g e w i c h t des t rad i t ione l len Sys t ems in e rheb l i che 
Bewegung brachte . 

H ie raus e rg ib t s ich als ers te Rege l , daß Prozesse des ku l tu re l len 
W a n d e l s nicht linear s ind , sonde rn daß Pe r ioden rascher E n t w i c k l u n g 
(Akze le ra t ionsphasen) a b w e c h s e l n mi t so lchen l angsamer E n t w i c k l u n g , 
S t agna t i on o d e r I n v o l u t i o n . ' M o d e r n i s i e r u n g ' ist s o m i t l ed ig l i ch e in 
spezieller Fall des kulturel len Wande l s . 

G r u n d l a g e a l le r W a n d l u n g s p r o z e s s e ist das E ind r ingen b z w . d ie 
Übernahme von Innovat ionen in ein Sys tem. Innovat ionen sind dabei "any 
thought , behavior , or th ing that is new because it is quali tat ively different 
from exis t ing forms" (Barnet t 1953:7) , umfassen also keinesfal ls nur die 
W e l t der s i ch tba ren G e g e n s t ä n d e , sonde rn auch d ie H a n d l u n g e n und 
Verha l tens formen der M e n s c h e n , ihre Inst i tu t ionen und vor a l lem ihre -
- empir i sch nicht unmi t te lbar w a h r n e h m b a r e n - Vors te l lungen , At t i tüden , 
Wer te und N o r m e n . D iese Dif ferenzierung in empi r i sch d i rek t faßbare 
Objektivationen und n icht d i rekt faßbare Subjektivationen ist äußers t 
wich t ig , denn sie biete t e inen Schlüsse l zum Vers tändnis der M o d e r n i 
s ierung Südos teuropas . 

Innovat ionen wurden keinesfalls unterschiedslos akzept ier t und ver
bre i te t . W i c h t i g e Kr i t e r i en , d ie über die A k z e p t a n z von N e u e r u n g e n 
en t s che iden , s ind (nach Barne t t ) ihre Eff iz ienz und ih re K o s t e n , ihr 
e rkennbarer (ökonomische r , sozialer oder kul turel ler) Vor te i l , das du rch 
die Neuerung mögl iche Vergnügen , die Leicht igkei t ihrer Meis t e rung , d.h. 
die Er le rnbarke i t des U m g a n g s mit der N e u e r u n g , sowie vor a l l em ihre 
Kompa t ib i l i t ä t mi t d e m b e s t e h e n d e n S y s t e m von D i n g e n , V e r h a l t e n s 
weisen , W e r t e n und N o r m e n wie auch die mögl ichen Fo lgewi rkungen im 
gesamten Sys tem. B e s t i m m t wi rd die Akzep tanz von Innova t ionen aber 
auch von der Ar t de r Soz i a lbez i ehungen sowie d a v o n , w e l c h e soz ia le 
Schicht die Neuerungen zuerst und vorbi ldgebend übern immt . Wich t ig ist 
we i t e rh in , ob I n n o v a t i o n e n in e i n e m b e s t e h e n d e n K u l t u r s y s t e m n e u e 
Bedürfnisse e r zeugen oder bes tehende auf neue W e i s e befr iedigen. D e r 
letztere Fall ist sicher der problemat ischere , denn hier tritt die Neuerung in 
K o n k u r r e n z zu bere i t s v o r h a n d e n e n K u l t u r e l e m e n t e n oder geh t - be 
sonde r s t y p i s c h für S ü d o s t e u r o p a - m i t d i e s e n e ine s y n k r e t i s t i s c h e 
V e r b i n d u n g e in . D a s E r se t zen 'alter ' E l e m e n t e du rch I n n o v a t i o n e n ist 
somi t ke in e infacher gradl in iger und komplemen tä r e r , sondern ein viel
schichtiger Vorgang voller Ungleichzei t igkei ten. 

Die unmit te lbare Folge dieser Vielzahl von Einflußfaktoren ist, daß 
j e d e s ku l tu re l l e ( u n d soz ia le ) S y s t e m in spez i f i scher W e i s e bei de r 
Ü b e r n a h m e und A n e i g n u n g von Innova t ionen selekt ier t und die a d o p -
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t ie r ten I n n o v a t i o n e n mi t den b e s t e h e n d e n K u l t u r e l e m e n t e n ve rb inde t . 
H ie raus e rg ib t s ich als z w e i t e R e g e l , daß I n n o v a t i o n s - und A d o p t i 
onsvorgänge selektiv und oftmals auch synkretistisch sind. 

Bei der Berei tschaf t zur Ü b e r n a h m e von Neue rungen e rgeben s ich 
g r u n d s ä t z l i c h e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n (1) d e n d i n g l i c h e n 
Innovat ionen (Sachwel t ) , (2) den Neuerungen im Bereich der Hand lungen , 
Verha l tensweisen , sozia len Bez iehungen und Inst i tut ionen und schl ießl ich 
(3) den Innovat ionen im menta len Bereich (Subjekt ivat ionen) . Dabei zeigt 
sich, daß die Bereitschaft zur Übe rnahme in der Regel um so größer ist, j e 
konkreter und mater iel l faßbarer e ine Neuerung ist, so daß von folgender 
Hierarchie der Akzep tanz von Neuerungen ausgegangen werden kann: 

1. Neue Dinge, a lso gegens tändl iche Innova t ionen werden am leichtesten 
akzept ie r t , d e n n sie s ind unmi t te lbar s innl ich faßbar; ihr Vor te i l ist 
le icht e r k e n n b a r , s ie be re i t en oft V e r g n ü g e n und s ind oft pos i t iv 
wer tbese tz t ; der U m g a n g mit ihnen ist in den meis ten Fäl len relat iv 
le icht e r le rnbar und s ie s ind z u d e m meis tens mi t d e m b e s t e h e n d e n 
Sys tem kompat ibe l . 

2. Die Adopt ion neuer Verhaltensweisen, Hand lungswe i sen und sozialer 
B e z i e h u n g e n und Ins t i tu t ionen ist p r o b l e m a t i s c h e r , da V e r h a l t e n s 
fo rmen k a u m b e w u ß t ges teuer t s ind , es s ich a l so me i s t um e inge
schl i f fene u n h i n t e r f r a g t e H a n d l u n g e n hande l t . D e r Vor te i l n e u e r 
Verha l tensformen ist weniger leicht e rkennbar und ihre E inübung setzt 
die Bereitschaft zum Ablegen l iebgewonnener Verhal tensweisen voraus , 
die zudem mit den neuen oft nicht kompat ibe l sind. Je klarer e rkenn
bar aber der Vorzug oder die Notwendigke i t neuer Verha l tensweisen ist 
und j e pos i t iver s ie von führenden Soz ia l sch ich ten bewer te t w e r d e n , 
desto eher werden sie a l lgemein angenommen . 

3 . A m schwie r ig s t en ist d ie Adop t ion neuer Subjektivationen, da ihr 
Vortei l a m wenigs ten klar e rkennbar ist. Neue Wer te und N o r m e n be
rüh ren fast i m m e r früh im L e b e n in te rna l i s i e r t e , zen t ra le und un
hinterfragte Wer teka tegor i en , mit denen sie al lzu oft nicht kompat ibe l 
e r sche inen . Ihre Adop t ion hat zudem oft t iefgreifende und des tabi l i 
s ierende Nachwi rkungen im ganzen System zur Folge . 

Aus d iesen sehr un te r sch ied l ichen Bed ingungen für die Ü b e r n a h m e von 
N e u e r u n g e n e r g e b e n s i ch in j e d e m I n n o v a t i o n s p r o z e ß D i s k r e p a n z e n 
zwischen den ve r sch iedenen Sektoren des kul turel len Sys t ems , die nach 
O g b u r n (1922) als cultural lag b eze i chne t w e r d e n . S e k t o r e n r a s c h e n 
W a n d e l s (wie z .B . die d e m o g r a p h i s c h e St ruktur , die Urban i s i e rung , die 
materiel le Kul tur) s tehen Sektoren des l angsamen W a n d e l s und sogar der 
Res i s tenz gegen W a n d e l gegenübe r , me i s t ens im Bere i ch der soz ia l en 
Ins t i tu t ionen , de r Ve rha l t en s fo rmen und der men ta l en S t ruk tu ren . Das 

329 



Nor. umjet. 33/2, 1996, str. 325—355, J. & K. Roth, Modernisierungsprozesse in der... 

Umbruchphasen wie j e n e des ausgehenden 19. und frühen 20 . Jhs br ingen 
nicht nur w o h l t u e n d e Verände rungen ; sie s ind zugle ich auch Phasen der 
Destabi l is ierung des kul turel len, sozialen und wirtschaft l ichen Sys tems und 
der in ihm l ebenden und hande lnden M e n s c h e n . Bu lga r i en in der Ze i t 
zwischen der Er langung der Eigenstaat l ichkei t und dem 1. Wel tkr ieg bietet 
e in n a h e z u k l a s s i s c h e s Be i sp i e l für d i e v e r ä n d e r n d e n u n d z u g l e i c h 
des tab i l i s ie renden W i r k u n g e n j enes s ta rken I m p u l s e s , der von 'Europa ' 
ausg ing . D i e s e W i r k u n g e n im Bere ich der Wir tschaf t , der Pol i t ik , der 
Sozial struktur, des Städtebaus usw. sind - anhand 'harter' sozial- und wirt
schaf t sgesch ich t l i cher D a t e n - v ie l fach un te r such t w o r d e n . U n b e r ü c k 
sichtigt gebl ieben s ind aber wei th in die menta len Auswi rkungen auf d ie 
Bevö lkerung und vor a l lem ihre Eins te l lung zu und ihr U m g a n g mit den 
M o d e r n i s i e r u n g s p h ä n o m e n e n . D a 'har te ' , quant i f iz ie rbare Que l l en über 
die mentalité k a u m Auskunf t geben , ist der Zugriff auf andere Que l len
gruppen n o t w e n d i g und legi t im, w e n n er unsere Kenn tn i s der men ta l en 
u n d s u b j e k t i v e n B e d i n g u n g e n de r M o d e r n i s i e r u n g S ü d o s t e u r o p a s 
erwei tern hilft. E ine dieser Que l lengruppen ist ohne Zweifel die Literatur . 
Bevor wir j e d o c h hierauf näher e ingehen , sind noch einige B e m e r k u n g e n 
zur Entwick lung in Bulgar ien angebracht . 

Bu lga r i en ger ie t n a c h 1878 mi t ungüns t igen geopo l i t i s chen und 
ö k o n o m i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n als e in k le iner Nachzüg le r s t aa t in den 
Sog des eu ropä i schen Mode rn i s i e rungsp rozes se s . Un te r d e m für so lche 
Länder s ta rken Z w a n g zur besch leun ig ten En twick lung k a m es zu z .T. 
überstürzten Verände rungen mi t Folgen für al le Bere iche des mater ie l len , 
sozialen und geist igen Lebens . Entscheidend war bei d iesem Prozeß , daß in 
den Bere ichen Staat und Poli t ik , Gesel lschaft und Wirtschaft , Hande l und 
Verkehr , Techn ik und S tad ten twicklung , Bi ldung und Kultur nicht nur die 
I n n o v a t i o n ganze r Institutionen und der d a z u g e h ö r i g e n Sachwelten, 
sondern auch der e n t s p r e c h e n d e n Ve rha l t enswe i sen , E ins t e l lungen und 
W e r t o r i e n t i e r u n g e n e r fo rde r l i ch w u r d e : D ie n e u e n In s t i t u t i onen u n d 
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E r g e b n i s s o l c h e r n i c h t - s y n c h r o n e n E n t w i c k l u n g e n s ind ' w a n d l u n g s -
resistente Nischen ' u n d Entwick lungsd ispar i t ä ten (wie die 'oberf lächl iche 
M o d e r n i s i e r u n g ' ) , Konf l i k t e z w i s c h e n S e k t o r e n s o w i e das se lbs tve r 
s tändl iche N e b e n e i n a n d e r von Trad i t ion und M o d e r n e ( 'Gle ichzei t igkei t 
des Ungle ichzei t igen ' ) . 

Hie raus folgt als drit te Rege l , daß Innova t ionsvorgänge fast i m m e r 
sektoriell s ind, daß sich also die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft , des 
Gesel lschaf tssys tems, der All tagskul tur usw. nicht mi t gleicher Geschwin
digkeit und in die gleiche Richtung entwickeln. 
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Sachwel ten ver langten neue Berufe, die z .B. Sachl ichkei t und Fähigkei t zu 
zweckra t iona le r P l a n u n g , Zuver läss igke i t und Arbe i t sd i sz ip l in , U m g a n g 
mi t A n o n y m i t ä t u n d fo rme l l en P e r s o n e n b e z i e h u n g e n , T e i l n a h m e a m 
öffentl ichen L e b e n , Flexibi l i tä t , K o n k u r r e n z d e n k e n und Or ien t i e rung an 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n M e c h a n i s m e n fo rde r t en - in e i n e m W o r t , d ie 
D i s z i p l i n i e r u n g d e s E i n z e l n e n u n d se ine E i n o r d n u n g in r a t i o n a l e 
S a c h b e z ü g e . D i e s e n A n f o r d e r u n g e n der m o d e r n e n indus t r i e l l en W e l t 
s tanden die Real i tä ten einer noch wei tgehend geschlossenen patr iarchalen 
Gesellschaft gegenüber , deren t radi t ionsbest immtes Wer tesys tem der Über
nahme von neuen Sachgü te rn wen ig , der Ü b e r n a h m e von neuen W e r t e n 
und Verha l tensweisen j e d o c h erhebl ichen Widers tand entgegensetz te . 

B e s o n d e r s für d ie S täd te w u r d e das N e b e n e i n a n d e r m o d e r n e r 
äuße re r F o r m e n u n d a l t vä t e r l i che r V e r h a l t e n s w e i s e n , F o r m e n , Vor 
s te l lungen und W e r t e , die synkret is t i sche Verb indung von Trad i t ion und 
Moderne zu e inem auffal lenden M e r k m a l , das in jener Ze i t viele Re isende 
faszinierte. Es gibt k a u m eine Reisebeschre ibung aus j ene r Zeit , die dieses 
Nebene inande r n ich t themat i s ie r t . So ber ich te t W i e s n e r aus d e m Jah re 
1886: 

"Sofia, die gegenwärtige Hauptstadt Bulgariens, hat sich noch wenig 
verändert. Die Straßen sind bei trockenem Wetter mit tiefem Staub 
bedeckt, der sich, sobald Regen eintritt, in ein grundloses Rotmeer 
verwandelt... So entstanden auch mehrere Gasthöfe nach westeuro
päischer Art, Restaurants, Cafés, Kaufläden und manche andere Un
ternehmen, an deren Spitze Fremde stehen... Wenn es dunkelt, füllen 
sich die Cafés und Gasthöfe, die, manche schon von völlig euro
päischem Anstrich, zumeist von russischen Offizieren besucht werden. 
Während im Inneren jener Lokale lustig die Champagnerpfropfen 
knallen und die Gläser aneinander klingen, steht draußen in lauer 
Sommernacht eine lauschende Volksgruppe und in deren Mitte ein 
graubärtiger, erblindeter Guslaspieler..." (Wiesner 1886:57f). 

Und während des 1. Wel tkr iegs bemerk t ein anderer Reisender: 

"Es gibt wenige Städte, in welchen Straßen, Häuser und Einwohner so 
gar nicht zueinander passen, wie in Sofia. Sieht man es am frühen 
Morgen, ehe die Menschen zum Tagwerk erwacht sind, so kömite man 
sich im neuen Budapest oder in einer Vorstadt Wiens denken. Breite 
Avenuen, von Bäumen beschattet, vortreffliches Pflaster, bequeme 
Bürgersteige, elektrische Beleuchtung, Wasserleitung und große, 
mehrstöckige Mietpaläste modernsten Stils... Kommen dann nach 
Sonnenaufgang die Einwohner zum Vorschein, dann glaubt man in ein 
Slowakendorf geraten zu sein..." (Hesse-Wartegg 1917:88). 

Ha t t e d ieser E i n b r u c h der M o d e r n e in d ie b a l k a n i s c h e W e l t für d ie 
Re i senden e twas fasz in ierend Exo t i sches , so waren die Reak t ionen der 
Betroffenen ganz anderer Art . Die Modern i s i e rung wurde unmit te lbar als 
e i n s c h n e i d e n d e m p f u n d e n und es g a b in den J a h r z e h n t e n nach 1878 
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kaum ein T h e m a , das mi t solcher Intensi tä t das gesel lschaf t l iche L e b e n 
dominier te - von den Sphären des Hofes über al le s tädt ischen Sch ich ten 
bis h ine in in die Dörfer . Aus den Z e u g n i s s e n j e n e r Ze i t g e w i n n t m a n 
b iswei len den E i n d r u c k , als sei e in ganzes Land in B e w e g u n g gera ten , 
z u m i n d e s t d i e S t ä d t e , w o s ich a l les M o d e r n e konzen t r i e r t e u n d d ie 
Neuerungen a m schnel ls ten auftauchten und a m sichtbarsten waren . 

Der fast schockar t ige Einbruch der unzähl igen Innovat ionen wurde 
durchaus b e w u ß t er lebt , von vie len reflektiert , von e in igen begrüßt und 
ersehnt , von anderen ängst l ich beobachte t und sogar abgelehnt . Die Zahl 
derer , d ie die N o t w e n d i g k e i t de r E rneue rung der po l i t i schen , ö k o n o m 
i s c h e n , s o z i a l e n u n d g e i s t i g e n S t r u k t u r e n zur Ü b e r w i n d u n g d e r 
R ü c k s t ä n d i g k e i t s a h e n u n d d ie M o d e r n i s i e r u n g o p t i m i s t i s c h - p o s i t i v 
e inschä tz ten , w a r s icher g röße r a ls die der Kri t iker . Fü r be ide Se i ten 
wurden j e d o c h in d i e sem emo t ionsbe l adenen Diskurs 'Modern i s i e rung ' , 
'Europäisierung' und 'Zivilisation' zu stark wer tbe ladenen Begriffen, so daß 
der Titel eines der ersten neubulgar ischen Dramen , "Die fa lschvers tandene 
Zivil isat ion" von Dobr i Vojnikov (1871) , zum Schlüsse lwor t einer ganzen 
E p o c h e w e r d e n u n d a ls gef lüge l tes W o r t b is heu te se ine Ak tua l i t ä t 
bewahren konnte . Vojnikov war sich des Unterschieds zwischen s ichtbaren 
und unsichtbaren Innovat ionen durchaus bewußt , wie sein Vorwor t ze ig t : 3 

"Ähnlich dem kleinen Kind hat ein neuentstandenes Volk die Schwä
che, mehr jene Sachen zu beachten, die stärker ins Auge stechen... Die 
Mode wird übernommen statt der Zivilisation... Schaut auf jene unserer 
Nachbarn, mit ihrer ganzen politischen Selbständigkeit und un
abhängigen Verwaltung, wie sie seit 30—40 Jahren mehr blinde Nach
ahmer der äußeren Politur der Zivilisation als ernsthafte Erforscher ihrer 
Grundlagen gewesen, kaum irgendeinen Erfolg in der Wirtschaft und 
besonders in der Industrie zu verzeichnen haben." 

Es war aber nicht nur die Hochl i te ra tur , die sich mit den P rob l emen der 
Mode rn i s i e rung und mi t der Modern i s i e rungsdeba t t e beschäf t ig te ; auch 
für die Popularl i teratur stand das T h e m a des kulturel len Wande l s sowie des 
Verhä l tn i s ses z w i s c h e n der t r ad i t ione l l en Kul tu r und den i nnova t i ven 
Ans tößen , die von der ' europäischen ' Kul tur ausg ingen , im Mi t te lpunkt . 
Vie les sp r i ch t s o g a r dafür , daß es d ie ' m i n d e r w e r t i g e n ' W e r k e der 
Popularl i teratur waren , die das stärkere Engagemen t für die Real i tä ten des 
All tags und die Anl iegen der Leser ze igten , während die "zu den H ö h e n 
des O l y m p s " au f schauenden Dichter und Schriftsteller j ene r Zei t u m den 
Ansch luß an ihre wes t eu ropä i s chen Ko l l egen b e m ü h t waren (Ci l ingi rov 
1930:148f) . Da es uns u m die E ins te l lungen der "kle inen Leu te" geht , 
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scheint es a ngemessen , j e n e Li teratur genauer zu bet rachten , die in j ene r 
Zeit in großer Zahl für eben diese "kleinen Leute" publiziert wurde . 

III 

Vor der Ana lyse der populä ren Lesestoffe bezügl ich ihrer Aussagen zum 
Modern i s i e rungsprozeß in der bu lgar i schen Gesel lschaf t m u ß , so scheint 
e s , z u n ä c h s t d i e W a h l d ieser L i te ra tur als Que l l e nähe r e r läu ter t und 
begründe t w e r d e n . D e m mi t der Spezif ik der südos teu ropä i schen l i tera
r ischen En twick lung nicht ver t rauten Leser m a g die Wah l von populä ren 
Lesestoffen, zumal von Tr iv ia l romanen als zei tgeschicht l iche Quel le in der 
Tat als wenig sinnvoll oder sogar f ragwürdig erscheinen, ist ihm doch die 
K l i s c h e e h a f t i g k e i t u n d R e a l i t ä t s f e r n e e t w a de r m i t t e l e u r o p ä i s c h e n 
Trivial l i teratur ver t raut . Zu fragen ist aber , ob diese be iden Eigenschaf ten 
zum Kern d ieser Li tera tur gehören . Z i m m e r m a n n spricht v o m grundsä tz 
l ich d o p p e l t e n W e s e n de r T r i v i a l l i t e r a t u r , d i e e ine r s e i t s g e r n e zu 
Stereotypen und Kl i sch ie rungen greife, anderersei ts aber - auf Ver l angen 
der "ungebi ldeten Klasse" - "deutl ich designat iv ist, a lso eine Informat ion 
trägt , die innerha lb des bekann ten sozialen Erfahrungshor izonts bleibt , . . . 
s ich 'nützl ich ' mach t " ( Z i m m e r m a n n 1977:12) . Unte r den soz ia len und 
ö k o n o m i s c h e n B e d i n g u n g e n Südos teu ropas k o m m t d ieser zwe i t en Sei te 
der P o p u l a r l i t e r a t u r e i n e d o m i n a n t e B e d e u t u n g zu: D a s au f fa l l ende 
Merkma l der bu lgar i schen Popular l i tera tur j ene r Zei t war ihr u n g e w ö h n 
lich starker B e z u g zur ze i tgenöss ischen Real i tä t , 4 ihre Themat i s ie rung des 
Al l tags lebens . Diese Eigenschaf t unterscheide t die bulgar i sche e twa von 
der mi t t e l eu ropä i schen Tr iv ia l l i t e ra tur j e n e r Ze i t , d ie ihre Lese r über 
wiegend in ferne , exo t i sche , ve rgangene oder romant i sche W e l t e n führte, 
sie a lso aus d e m 'grauen All tag ' e r lösen wol l te . A n g e m e r k t se i , daß erst 
nach 1920 , n a c h vier J a h r z e h n t e n b e s c h l e u n i g t e r E n t w i c k l u n g v o n 
Gesel lschaf t und Li te ra tur in Bu lga r i en auch hier der Ansch luß an d ie 
gesamteuropä ische Entwick lung insofern geschafft wurde , als nun auch in 
der Popular l i teratur die Tendenz zur Flucht aus dem Al l tag , zu Abenteuer , 
Exot ik und Gruse l e inse tz te . In den uns hier be t ref fenden J a h r z e h n t e n 
j edoch k a m e n in Bulgar ien (und in anderen Ländern Südos teuropas ) der 
Massenl i teratur ganz en tsche idende zusätzl iche soziale Funkt ionen zu , die 
sie zu d iesem starken Bezug zur Real i tä t zwangen . In dem neuen bulgar i 
schen Staa t fehl ten n o c h zah l re i che Ins t i tu t ionen für In fo rma t ion und 

Das gilt auch für einen Teil der Hochliteratur. Die Vorliebe bulgarischer Autoren des 19. 
und frühen 20. Jhs für realistische Darstellung und für Gattungen wie die 
Historiographie und Autobiographie wird von mehreren Literaturkritikern her
vorgehoben oder beklagt; vgl. Bogdanov, Iv.: Kratka istorija na balgarskata literatura. 
Sofia 1969/70, Bd. 2:7—22. 
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K o m m u n i k a t i o n , w o d u r c h unter a n d e r e m auch der Popula r l i t e ra tu r die 
Aufgabe e ines Aufklärers , K o m m e n t a t o r s und M e i n u n g s m a c h e r s zufiel; 
U n t e r h a l t u n g u n d A b w e c h s l u n g w a r e n d e m g e g e n ü b e r v o n ehe r se 
kundäre r B e d e u t u n g . Ver s t ä rk t w u r d e d ie T e n d e n z zu Ak tua l i t ä t und 
R e a l i t ä t s b e z u g in d e n J a h r z e h n t e n des Ü b e r g a n g s n o c h d u r c h d ie 
Ungeübthei t der Autoren im l i terarischen Handwerk , die sich nicht nur in 
e iner e in fachen S p r a c h e , in u n g e l e n k e m Stil und in u n k o m p l i z i e r t e m 
Aufbau, sondern vor a l lem in einer nur schwachen oder fehlenden dichte
r i schen B r e c h u n g de r Rea l i t ä t äuße r t . Für den Hi s to r ike r und den 
Kul turwissenschaf t le r wi rd d ie Popular l i te ra tur j ene r Ü b e r g a n g s p e r i o d e 
gerade dadu rch zu e iner n ich t zu un te r schä t zenden ze i tgesch ich t l i chen 
Quel le . 

W e n n die populä ren Lesestoffe als ' reali tätsnah' bezeichnet werden , 
so b e r u h t d i e s e E i n s c h ä t z u n g k e i n e s w e g s a l l e in auf den h ä u f i g e n 
rea l i s t i schen S c h i l d e r u n g e n t a t säch l i che r Ere ign i s se als zen t ra l en und 
su je tb i ldenden K o m p o n e n t e n , a l so auf der b e w u ß t e n und a u c h t h e 
matis ier ten V e r w e n d u n g von 'Aktuali täten ' . Ein zuver läss iger Indikator ist 
auch d ie be i l äuf ige ode r k o m m e n t i e r t e E in f l ech tung von R e q u i s i t e n , 
E re ign i s sen und Ideen der Ze i t in den H a n d l u n g s h i n t e r g r u n d , in das 
Mi l ieu und die Mot iva t ionen der hande lnden Personen . S o w o h l bei der 
E rwähnung und K o m m e n t i e r u n g von aktuel len ze i tgeschicht l ichen Ere ig
n issen (wie e twa d e m Russ i s ch - tü rk i s chen Kr ieg oder d e m Se rb i sch 
bulgar ischen Krieg) als auch bei den beiläufigen Schi lderungen konkre ter 
Al l tagsde ta i l s z e i g e n d ie R o m a n e ein so lches B e m ü h e n um faktogra-
ph i sche T r e u e , e inen so l chen Bl ick für die P r o b l e m e und S o r g e n der 
Menschen , daß ihr Aussagewer t sich mit j e n e m 'harter' Quel len messen und 
diesen hinsicht l ich der "Geschichte von unten" übertreffen kann. So geben 
die R o m a n e , u m Be i sp i e l e anzu füh ren , de ta i l l ie r te D a r s t e l l u n g e n der 
Modernis ierung des Stadtbi ldes von Ruse (N.C. 1904) und Burgas (Valcev 
1910) und der Fe lda rbe i t in den Rosen fe lde rn bei K a z a n l a k (Jos i fov 
1898) , B e s c h r e i b u n g e n e v a n g e l i s c h e r S tä t t en in S a m o k o v ( S t a n c e v 
1899b) , Auskünf te über S t eue rände rungen und deren Fo lgen (Dimi t rov 
1901) oder über die Fo lgen des Se rb i sch -bu lga r i schen Kr ieges für d ie 
Dörfer (Muta fov 1 8 9 4 : 2 6 — 4 5 ) , oder e ine genaue B e s c h r e i b u n g des 
Orientexpresses bei se inem Halt im Bahnhof von Plovdiv (Mila 1900a). 

G e r a d e d ie e h e r be i l äu f ige D a r s t e l l u n g von H a n d l u n g e n u n d 
Verha l t enswe i sen , Vors t e l lungen und Wer tha l t ungen der He lden er laubt 
uns Erkenntn isse über j e n e Zei t , d ie t iefere menta le Strukturen freilegen. 
Die R o m a n e gestat ten uns Aussagen nicht nur über die damal ige Al l tags
ku l t u r u n d i h r e n W a n d e l s o w i e ü b e r d ie G e s e l l s c h a f t u n d i h r e 
Ve rände rung in der en t sche idenden Phase der M o d e r n i s i e r u n g , sonde rn 
vor a l lem auch über die Perzept ion dieser Prozesse durch die Autoren und 
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5 Die Alphabetisierungsrate der Stadtbevölkerung lag nach G. Danailov: Izsledvanija 
varhu demografijata na Balgarija. Sofia 1930, S. 78, bei: 1880 3,5%, 1887 28,8%, 1892 
40,2%, 1900 52,1%, 1910 63%. 

6 Die Liebes- und Sensationsromane sind von uns am Beispiel der Romane Ivan A. 
Kapikovs schon an anderer Stelle untersucht worden (Roth 1986a). 
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damit auch ihr Lesepub l ikum. Die Bedeu tung der R o m a n e erhöht sich zu
sätzlich deswegen , weil sie nicht nur Spiegel dieser En twick lungen waren , 
sondern stets auch Vorb i lder gaben und Eins te l lungen an ein brei tes und 
au fnahmebe re i t e s L e s e p u b l i k u m ve rmi t t e l t en . I n d e m sie d a d u r c h den 
Prozeß der M o d e r n i s i e r u n g bee inf lußten , waren sie n icht nur W i r k u n g , 
sondern auch Wi rkendes . 

Die E n t w i c k l u n g der Popular l i te ra tur in Bu lgar ien fiel z u s a m m e n 
mit d e m Ü b e r g a n g e ines Te i l s de r B e v ö l k e r u n g von e iner d u r c h d ie 
Mündlichkeit b e s t i m m t e n länd l ichen Gesel l schaf t zu e iner z u n e h m e n d 
durch die Schriftlichkeit bes t immten städt ischen Gesellschaft . Z u der rasch 
w a c h s e n d e n L e s e f ä h i g k e i t der S t ä d t e r s gese l l te s ich d ie u n g e h i n d e r t e 
E n t w i c k l u n g des B u c h - und D r u c k w e s e n s im n e u e n Na t iona l s t aa t . In 
A b k e h r v o n de r o s m a n i s c h e n P r a x i s ve r füg te de r S t aa t e i ne fas t 
vo l l s t änd ige D r u c k - u n d Presse f re ihe i t , o h n e Z e n s u r oder R e g i s t r i e 
r u n g s z w a n g ( Z a k o n 1888) . Die I n b e t r i e b n a h m e e iner D r u c k e r e i ode r 
e ines V e r l a g s g e s c h ä f t s k o n n t e n a c h e iner e in fachen A n m e l d u n g im 
Amtsger ich t beg innen . D ie e inzige Auflage für die P roduzen ten b rach te 
das G e s e t z zu r P f l i c h t a b g a b e aus d e m J a h r e 1 8 8 8 , n a c h d e m der 
Nat ionalbibl io thek von j e d e m gedruckten Buch zwei Exemplare kostenlos 
über l a s sen w e r d e n m u ß t e n . Der Bedar f an Leses tof fen konn t e in d e n 
Jah rzehn ten nach der Bef re iung durch die w e n i g e n W e r k e der neubu l 
ga r i s chen H o c h l i t e r a t u r n ich t g e d e c k t w e r d e n . In d iese B e d a r f s l ü c k e 
s t ießen die P r o d u z e n t e n von popu lä ren Leses tof fen , die - wei l k e i n e m 
hohen äs thet isch- l i terar ischen Anspruch verpfl ichtet - mi t ihrer W a r e auf 
die aktuel len Bedürfnisse der Leser schneller reagieren konnten. 

IV 

Aus e inem Korpus von e twa hunder t W e r k e n bulgar ischer Verfasser aus 
dem Zei t raum 1 8 7 9 — 1 9 1 4 wurden für die Untersuchung alle 40 Titel mit 
Al l tags- und F a m i l i e n r o m a n e n h e r a n g e z o g e n . 6 Die Konzent ra t ion auf die 
Behandlung des Al l tags- und Famil ienlebens in dieser größten Gruppe der 
T r i v i a l l i t e r a t u r j e n e r Z e i t v e r s t ä r k t n a t ü r l i c h den o h n e h i n g r o ß e n 
Real i tä t sbezug und e rhöh t dami t den Que l l enwer t . Die 4 0 Publ ika t ionen 
enthal ten i n sgesamt 4 9 E rzäh lungen , Nove l l en und R o m a n e mi t e i n e m 
Umfang von 4 bis 2 2 0 Seiten. Trotz dieser ext rem unterschiedl ichen Län
ge ü b e r w i e g e n mi t 4 5 % deut l ich die für die Popular l i te ra tur j e n e r Ze i t 



Nar. umjet. 33/2, 1996, str. 325—355, J. & K. Roth, Modernisierungsprozesse in der. 

typ ischen U m f a n g e von 1 6 — 3 2 Seiten; insgesamt nur vier R o m a n e s ind 
länger als 100 Sei ten . 7 Die Kürze der Lesestoffe entspricht den Lesefähig
keiten und -gewohnhe i ten der überwiegend neu alphabet is ier ten Leser . 

N a c h ihrer L ä n g e und ih rem Aufbau u m s p a n n e n die Stoffe das 
ganze G a t t u n g s s p e k t r u m v o n der novel l i s t i schen Kurze rzäh lung bis h in 
zum R o m a n . In ihren Ti te ln werden sie meis tens als ' razkaz' (Erzählung) 
und g e l e g e n t l i c h a ls ' poves t ' ( K u r z r o m a n ) 8 b e z e i c h n e t , w o b e i ke ine 
Entsprechung zur Länge deut l ich wird. Da es bei unserer Ana lyse al lein 
um inhalt l iche Aspekte gehen soll und sich in dieser Hinsicht keine Unter
schiede ze igen , k a n n auf eine Diskuss ion von Gat tungsf ragen verz ich te t 
werden . U n a b h ä n g i g von ihrer Länge und den Angaben im Ti te l werden 
daher im fo lgenden alle Lesestoffe als ' R o m a n e ' beze ichne t und g le ich 
behande l t . 

Die 49 untersuchten R o m a n e s t ammen von 27 Autoren unterschied
licher Produkt iv i tä t und themat ischer Ausr ich tung , denen aber gemeinsam 
ist, daß sie nicht zu den bekann ten und geehr ten Schrif tstel lern gehören . 
In den übl ichen N a c h s c h l a g e w e r k e n 9 fehlen sie; die e inzigen dort erfaßten 
A u t o r e n , M . M o s k o v und K. T u l e s k o v , v e r d a n k e n ihren E in t r ag eher 
ihrem nat ional - oder sozia lpol i t i schen E n g a g e m e n t als der A n e r k e n n u n g 
ihres l i terar ischen W e r k s . 1 0 Für die nach dem hohen Ziel der Er re ichung 
des eu ropä i schen Niveaus s t rebenden Li tera ten und Kri t iker m u ß t e n d ie 
Popula rau toren und ihre W e r k e zwangs läuf ig von ephemere r B ed eu tu n g 
sein , w e n n sie sie n ich t sogar ve rach te t en und ve r spo t t e t en . Für d ie 
Popular l i te ra turforschung mach t sich diese (auch bei Li tera turhis tor ikern) 
bis heute for tdauernde Ger ingschä tzung nachte i l ig bemerkbar . Sie zwing t 
um so mehr dazu , d ie W e r k e selbst als nahezu e inzige Que l l e zu den 
Autoren und ihren Zie len sprechen zu lassen. V o n besonderer Bedeu tung 
sind hier die Vor- oder N a c h w o r t e 1 1 sowie die Fußnoten und A n m e r k u n 
gen, in d e n e n d ie M e i n u n g e n und Abs i ch t en der Au to ren hervor t re ten , 
doch auch im Tex t ihrer R o m a n e ver lassen sie gelegent l ich die erzähler i 
sche D i s t a n z u n d t r e t e n h e r a u s mi t m o r a l i s c h e n o d e r p o l i t i s c h e n 

7 Von den 49 Erzählungen oder Romanen haben 6 (12%) 4—15 Seiten, 22 (45%) 16—32 
Seiten, 14 (29%) 33 — 64 Seiten, 7 (14%) 65—220 Seiten Umfang; während des 
Untersuchungszeitraums zeigt sich eine Zunahme der Umfange. 

8 Die 40 Bücher werden auf den Titelseiten folgendermaßen benannt: "razkaz" (Erzählung) 
18 (45%), "povest" (Kurzroman) 6 (15%), "roman" 2, "ocerk" (Skizze) 2 und je einmal 
"primer" (Beispiel) und "prikazka" (Märchen); in den anderen Fällen fehlt eine 
Benennung. 

9 cf. etwa Istorija na balgarskata literatura. 4 Bde. Sofia 1963 —1976; Recnik na 
balgarskata literatura. 3 Bde. Sofia 1976—1982. 

1 0 cf. Recnik (wie Anm. 9), Bd. 2, 406-407; Bd. 3, 475-476. 
1 1 Acht der Titel haben Vor- oder Nachworte von 1—4 Seiten: Tuleskov 1880, Moskov 

1886, Grigorov 1890, Slepij 1892, Anon. 1898, Dimitrov 1901, Julev 1906 und 
Popgeorgiev 1909. 
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Belehrungen und E m p f e h l u n g e n . Die a m häufigsten e rkennba ren Inten
t i onen s ind d a b e i d i e w a h r h e i t s g e t r e u e D a r s t e l l u n g des L e b e n s im 
befrei ten Bu lga r i en ( Ju lev , Popgeorg i ev ) , d ie Be leh rung über Si t te und 
Moral (Stancev, Slepij) , die Aufklärung der ländl ichen Bevölkerung durch 
Bi ldung und Lesen (Dimit rov) und die Herauss te l lung der Wer te von Hei 
mat und V e r g a n g e n h e i t ( M o s k o v ) . Für das Er re ichen d ieser Z ie le wird 
eine geringe l i terarische Quali tät sogar bewußt in Kauf g e n o m m e n , wie das 
Vorwor t eines a n o n y m e n Autors zeigt (Anon. 1898): 

"Beflügelt von dem ehrlichen Wunsch, meinen Jugendfreunden, aber 
auch allen bulgarischen Söhnen in Erinnerung zu bleiben, auch sicher 
in ihren wohlmeinenden Gefühlen für das eigene und das allgemeine 
Wohl, habe ich bei aller Schwäche meiner Kräfte dieses Büchlein... auf 
der Welt erscheinen lassen." 

Die Romane sprechen ihre Leser oft direkt an , indem sie sich an bes t immte 
Gruppen wie B a u e r n , Schü le r , A r m e oder Anges te l l t e w e n d e n . Da d ie 
R o m a n e be lehrend und vorb i ldgebend wi rken sol len, legen die Au to ren 
großen W e r t auf d ie H e r v o r h e b u n g der Authen t iz i t ä t der da rges te l l t en 
Ereignisse . Sie soll nicht nur die Glaubwürd igke i t e rhöhen , sondern auch 
die Bez iehung zwi schen Autor und Leser s tärken. Ein Beispiel für d iese 
Be tonung der Authen t i z i t ä t des Darges te l l t en biete t das N a c h w o r t von 
Popgeorg iev (1909 :130) : 

"Wenn du einmal von Radomir nach Dubnica fährst, steige in diesem 
Dorf ab, suche dieses glückliche Paar auf, höre dir alles aus dem 
Munde der jungen Leute selbst an und überzeuge dich, daß die guten 
Leute, selbst wenn sie in die größte Not geraten, letztendlich sich retten 
und für immer am Leben bleiben." 

E twa die Hälfte der Au to ren der un te rsuch ten Lesestoffe vers teck t s ich 
hinter P s e u d o n y m e n und Kürze ln oder bleibt a n o n y m . Diese r für d ie 
Popular l i teratur übl iche Griff kann als ein Ze ichen für die He rvo rhebung 
der Botschaft des Inhalts auf Kosten der Herausste l lung der Persönl ichkei t 
des Autors interpret ier t we rden , mögl icherweise aber auch als Ausd ruck 
des W u n s c h e s , s ich den Lese rn als "einfacher M e n s c h des Vo lkes " zu 
empfeh len . 

Für e twa die Hälfte der Au to ren stel len die hier un tersuchten R o 
m a n e ihr e inz iges W e r k dar . Bei der anderen Hälfte handel t es s ich um 
Autoren , die mi t mehre ren populären W e r k e n hervorgetre ten sind: Neben 
den auf Erzählprosa spezial isierten G. Stancev oder N. Slepij sind Autoren 
v e r t r e t e n , d i e a u c h D r a m e n u n d G e d i c h t e s o w i e S a c h l i t e r a t u r m i t 
e rz iehe r i schem oder be l eh rendem Inhal t publ iz ier t haben . Al len d iesen 
Autoren ist j e d o c h g e m e i n s a m , daß sie die Grenze zur Hochl i te ra tur nie 
überschr i t ten haben . Ihre Dis tanz zur anspruchsvol len Li teratur wird von 
ihnen ge legent l ich sogar ausdrück l i ch angesp rochen , wobe i an j e n e der 
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Vorwur f ge r ich te t w i r d , daß sie die s chwie r ige und w i d e r s p r ü c h l i c h e 
Reali tät des bulgar i schen Lebens ignoriere . Das bulgar ische Volk sei , wie 
Julev im Vorwor t seines Buches (1906:5) kritisiert , "in den t rockenen und 
blassen W e r k e n unserer bezahl ten Schriftsteller nicht beschrieben. . . Unser 

'Leben ist e ine Sache , und das , was unsere Schriftsteller schreiben, ist e twas 
ganz anderes ." 

Das Verhaf te tse in mi t der ze i tgenöss i schen Real i tä t , mi t den kon
kreten P rob l emen des bulgar ischen Volkes wird explizit herausgeste l l t als 
die wicht igs te Aufgabe der Li teratur . Diese Real i tä t wird nun a l le rd ings , 
wie schon deut l ich wurde , nicht neutral berichtend dargestell t . Die Autoren 
der T r i v i a l r o m a n e b e z i e h e n zur M o d e r n i s i e r u n g v i e lmehr in me i s t ens 
recht e indeut iger W e i s e S te l lung , wobe i einer Gruppe von 'Modernis ten ' 
e i ne n i c h t u n e r h e b l i c h e G r u p p e v o n k o n s e r v a t i v e n G e g n e r n des 
europäischen Einflusses gegenübers teht . Beispielhaft für die opt imis t i sche 
Sicht und bed ingungs lose Befürwortung der west l ichen Einflüsse ist e twa 
das Vorwor t des eben zit ierten Julev (1906:3) , in dem es heißt: 

"So hat doch die heutige Zivilisation ein ungefähr gleiches Niveau der 
Menschen aller Länder bewirkt. Sind doch heute die Anschauungen, 
Bedürfnisse und Bestrebungen aller Menschen ungefähr gleich. 
Unterscheidet sich - im einzelnen - einer unserer Professoren, der im 
Ausland studiert hat, oder ein Kaufmann oder Beamter von dem aus
ländischen Professor, Kaufmann, Beamten? Ist unser Steuerzahler nicht 
wie jeder Steuerzahler? Ist unsere Regierung nicht europäisch?..." 

Dieser For tschr i t t seuphor ie steht die pess imist ische und sozia lkonservat ive 
Hal tung der ande ren G r u p p e gegenüber , für die der R o m a n Slepijs mi t 
d e m b e z e i c h n e n d e n Ti te l "Opfer der f r emden Z iv i l i s a t i o n bei u n s " 
stellvertretend steht. Im Vorwor t (1892:v) heißt es: 

"Ich sagte schon, daß das gesellschaftliche Übel überall und bei fast 
allen Völkern zu spüren ist,... die mit dem gesellschaftlichen Übel oder 
mit der sogenannten fremden Zivilisation kämpfen; diese hat auch bei 
uns von der Befreiung bis heute Hunderte von Opfern gefordert, die 
unsere Gesellschaft leider unbemerkt ins Verderben geschickt hat und 
dies bis heute mit unverzeihlicher Gleichgültigkeit weiterhin tut..." 

Ist d i e se k o n t r o v e r s e S t e l l u n g n a h m e au fg rund der o b e n d a r g e l e g t e n 
Po la r i s i e rung der Gese l l s cha f t zu e r w a r t e n , so m u ß für unse re r U n 
te r suchung nun a l le rd ings von g roßem Be lang sein, mi t we lchen Argu
men ten die Au to ren sie beg ründen , und vor a l l em, we l che Aspek te der 
Modern i s i e rung , we l che V o r z ü g e und we lche Gefahren sie in ihren R o 
m a n e n i m e inze lnen he rvo rheben . W i e a l so , anders gefragt , s te l len d ie 
Autoren die M o d e r n i s i e r u n g in Bulgar ien dar , wie bewer t en sie sie und 
welches Bi ld vermi t te ln sie a n ihre Lese r? Für die Bean twor tung dieser 
entscheidenden Frage bietet sich die Betrachtung j enes Gegensa tzes an , der 
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sich als T h e m a durch alle R o m a n e zieht und der g le ichsam als Chiffre für 
den Konfl ikt 'Moderni tä t ' - 'Traditionali tät ' steht: der Gegensa tz zwischen 
Stadt und Land . 

V 

Zu präzisieren ist zunächs t , was unter 'Stadt' bzw. 'Land' vers tanden w i r d . 1 2 

Mit 'Stadt' sind die größeren Städte gemeint , d ie sich nach der Befreiung 
als Zent ren etabl ier ten und sich den west l ichen Einflüssen zuerst öffneten; 
e rwähnt we rden in den R o m a n e n Sofia und Plovdiv , R u s e , Stara Zagora , 
Ta rnovo und auch Is tanbul . 'Land' h ingegen umfaßt nicht nur die Dörfer , 
sondern auch die zah l losen k le inen Prov inzs täd te mi t ih rem länd l i chen 
Charak te r . Die Da r s t e l l ung der so def in ier ten 'Stadt ' und des 'Landes ' 
var i ier t bei den A u t o r e n e n t s p r e c h e n d den o b e n au fgeze ig t en G r u n d 
e i n s t e l l u n g e n z u r M o d e r n i s i e r u n g g a n z e r h e b l i c h . W i r d v o n d e n 
'Modern i s ten ' die S tad t im wesen t l i chen posi t iv und das L a n d nega t iv 
gezeichnet , ne igen die 'Konservat iven ' dazu , den Schat tensei ten der Stadt 
die Idy l le des dör f l i chen L e b e n s e n t g e g e n z u s e t z e n . Be i a l ler G e g e n 
sä tz l ichkei t der Auf fa s sungen ve r suchen die A u t o r e n aber s te t s , ih ren 
Ansp ruch e inzu lösen , die Wi rk l i chke i t ihrer Leser zu erfassen und ihre 
P rob l eme rea l i s t i sch darzus te l len . Die w a c h s e n d e Di sk repanz z w i s c h e n 
Stadt und Land , z w i s c h e n m o d e r n - u r b a n e m und bäuer l i ch-pa t r i a rcha lem 
Leben war , wie viele zei tgeschicht l iche Quel len be legen , in der Ta t eines 
der zentralen P rob leme jener Zei t (cf. Roth 1985). 

In Übere ins t immung mit der historischen Reali tät s ind in den R o m a 
nen die b e i d e n W e l t e n scharf vone inande r ge t renn t und s t ehen in un
ü b e r b r ü c k b a r e m G e g e n s a t z z u e i n a n d e r . E n t s p r e c h e n d l a s sen s ich d ie 
R o m a n e n a c h ih ren S c h a u p l ä t z e n in ' S t ad t romane ' und ' L a n d r o m a n e ' 
t rennen , wobe i e rs te re übe rwiegen . V o n den 4 9 un te r such ten R o m a n e n 
spielen 31 in e iner (oft nament l i ch genann ten oder e rschl ießbaren) Stadt 
und die res t l ichen 18 in (nur sel ten nament l i ch genannten) Dörfern oder 
Provinzs täd tchen . Nur in wen igen Fäl len wechse ln die He lden z w i s c h e n 
Stadt und Land, wobei der Übergang stets als unheilvoll gezeichnet ist. In 
T h e m e n , M o t i v e n , Deta i l s und Ansp ie lungen stell t s ich das S tad t -Land-
Verhä l tn i s als e in A n t a g o n i s m u s dar , der im Laufe der Ze i t ge radezu 
top i sch wi rd . D e n b e i d e n Mi l i eus s ind d a d u r c h sehr un t e r s ch i ed l i che 

Der Anteil der Stadtbevölkerung stagnierte in Bulgarien von 1878 bis etwa 1940 bei 
ca. 20% (s. Danailov, wie. Anm. 8, S. 29, 171). Zur volkskundlichen Diskussion des 
Stadt-Land-Verhältnisses cf. Helge Gerndt: Städtisches und ländliches Leben. Beschrei
bungsversuch eines Problems. In Stadt-Land-Beziehungen. G. Kaufmann, ed. Göttingen 
1975, S. 31—46, sowie Kulturelle Stadt-Land-Beziehungen in der Neuzeit. G. 
Wiegelmann, ed. Münster 1978. 
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Themenbere i che zugeordnet . Ausschl ießl ich im städtischen Mil ieu werden 
e twa N e u e r u n g e n in der Sachku l tu r , in den U m g a n g s f o r m e n und der 
U n t e r h a l t u n g b e h a n d e l t , d o c h a u c h S i t t e n v e r f a l l , G e l d g i e r u n d 
Karr ieres t reben sind dor t anzutreffen. Auf d e m Dorfe h ingegen spielt s ich 
der K a m p f z w i s c h e n B i ldung und Aberg l auben a b , bre i ten s ich T r u n k 
sucht und A r m u t aus , he r r schen aber auch gute al te Sit te und O r d n u n g . 
Die z e n t r a l e n T h e m e n u n d K o n f l i k t e de r ' S t a d t r o m a n e ' u n d d e r 
' L a n d r o m a n e ' v e r w e i s e n d a m i t n a c h h a l t i g auf d i v e r g i e r e n d e E n t 
w ick lungs t endenzen , auf gegensä tz l i che Eins te l lungen zur M o d e r n e und 
auf unterschiedl iche Stra tegien im U m g a n g mit ihren Ersche inungsformen 
und Folgen. 

So deut l ich die Grunde ins te l lungen der Autoren zur M o d e r n e auch 
sind, lassen sich doch differenzierte Aussagen erst durch die Analyse der 
Dars te l lung und Bewer tung konkre ter Sachbere iche in den R o m a n e n ge
winnen . Eine so lche Ana lyse muß von d e m oben dargeste l l ten Charak te r 
von Innova t ionsp rozes sen mi t ihren En twick lungsd i spar i t ä t en ausgehen . 
Die Tr iv i a l romane ve rwe i sen in ihrer ambiva len ten Eins te l lung zur M o 
derne sowohl auf diese Diskrepanzen als auch auf die Destabi l is ierung des 
sozialen und kul turel len Sys tems . Ihre zwiespäl t ige Hal tung gegenüber der 
M o d e r n e tritt dann a m klars ten zu tage , w e n n die Ana lyse der R o m a n e 
g e t r e n n t n a c h d e n O b j e k t i v a t i o n e n ( S a c h k u l t u r , V e r h a l t e n s w e i s e n , 
Ins t i tu t ionen) und den Subjek t iva t ionen v o r g e n o m m e n wird; dabei muß 
al lerdings klar b le iben, daß diese Bere iche in der Reali tät eng mi te inander 
verknüpft s ind. 

1 . Die Innovationen in der materiellen Kultur 

Die M o d e r n e konkre t i s ie r t sich in den R o m a n e n a m häuf igs ten und a m 
sinnfäl l igsten in der mater ie l len Kul tur . Für die 'Modernis ten ' unter den 
A u t o r e n s t eh t auf der e inen Se i te d ie v o r b i l d g e b e n d e , aus 'Europa ' 
importierte städtische Lebenswel t und auf der anderen Seite die Armut , der 
Schmutz und die Zurückgeb l i ebenhe i t des Dorfes sowie der Verfall des 
tradit ionellen H a n d w e r k s , das nur noch a l tmodische Produkte herstell t , d ie 
n iemand mehr kaufen mag . 

Im Bereich des pr ivaten Lebens konzentr ieren sich die 'S tadt romane ' 
zum einen auf die Einr ichtung der Häuser und W o h n u n g e n , auf Mobi l ia r 
und Hausra t , auf Mus ik ins t rumente und Bücher usw. , zum andern auf die 
K l e i d u n g u n d auf d i e U t e n s i l i e n der K ö r p e r p f l e g e , w ä h r e n d d e n 
I n n o v a t i o n e n im B e r e i c h v o n N a h r u n g und E s s e n ü b e r h a u p t k e i n e 
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Die Tatsache, daß der Bereich der Nahrung einer der wenigen wandlungsresistenten 
Bereiche der Sachkultur ist, ist als "Kuchenkonservatismus" bekannt; der Grund liegt 
wahrscheinlich darin, daß Nahrung und Nahrungsverhalten bereits früh in der Kindheit 
enkulturiert werden und daher besonders fest verankert und mit grundlegenden 
emotionalen Werten belegt sind. 
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E r w ä h n u n g zutei l w i r d ; 1 3 l ed ig l ich wes t l i che Alkoho l ika (wie C o g n a c , 
Abs in th , C h a m p a g n e r u.a.) t auchen als Requ i s i t en auf. Im öffent l ichen 
Bere ich f inden - neben der schon genann ten S täd temodern i s ie rung - die 
neuen Verkehr smi t t e l (E i s enbahn , Dampfe r u s w . ) , d ie V e r s o r g u n g mi t 
W a s s e r und E lek t r i z i t ä t , ku l tu re l l e E i n r i c h t u n g e n w i e T h e a t e r , O p e r , 
Schulen sowie Vergnügungse in r i ch tungen wie Cafe, Zoolog ischer Gar ten , 
S t a d t p a r k u s w . h ä u f i g E r w ä h n u n g ; a u c h Z e i t u n g e n u n d Z e i t u n g s 
annoncen , He i ra t sanze igen und Liebesbr iefe sowie B ü c h e r s ind be l ieb te 
Requis i ten in den R o m a n e n . Anges ich t s der kurzen Ze i t spanne seit der 
Öffnung Bulgar iens nach Wes ten ist dabei der Übereifer wie zugle ich auch 
die Selbstverständlichkei t , mit der die Autoren die Lebenswel t ihrer He lden 
mit Gegens tänden des neuen Lebensst i ls ausstat ten, bee indruckend. 

Die wich t igs te Stel le n i m m t in den Sch i lde rungen des m o d e r n e n 
Stadt lebens das äuße re Ersche inungsb i ld der He lden e in , was s ich dar in 
äußer t , daß Kle idung und Körperpf lege sehr häufig e rwähn t oder t hema
tisiert werden . Die Autoren w i d m e n sich insbesondere den Kle ide rmoden 
(Pariser oder Wiene r Mode) und e rwähnen mit positiver Wer tung 'bürgerl i
che Kle idung ' und 'Damenkle idung ' , Toi le t tenaccessoi res , feine Toi le t ten
seife, Schminke u.a . In m a n c h e n R o m a n e n ist die W a h l der "r icht igen" 
Kle idung und der "r icht ige" U m g a n g mit ihr sogar zum T h e m a gemach t 
(Svetoslav 1898). 

B re i t en R a u m hat in d e n R o m a n e n a u c h die D a r s t e l l u n g de r 
m o d e r n e n A u s s t a t t u n g der H ä u s e r u n d W o h n u n g e n sowie der n e u e n 
Funkt ionen der R ä u m e ; so wird von Svetoslav (1898:2f) der Umst ieg von 
n iederen bäue r l i chen M ö b e l n zu h o h e n S tüh len und Sesse ln empfoh len 
und w e r d e n von Gid ikov (1895) die funkt ional d i f ferenzier ten R ä u m e 
eines H a u s e s (Sch l a f z immer , E ß z i m m e r , K ü c h e , Sa lon , W o h n z i m m e r ) 
beschr ieben . S tancev (1911 :27) gibt e ine ausführ l iche Dar s t e l l ung v o n 
m o d e r n e m Eßgesch i r r und mehre re Au to ren stel len Klav ie r , G e i g e , Uhr 
u.a. als Se lbs tvers tändl ichke i ten dar; Elektr izi tä t und e lekt r i sche Diens t 
botenkl inge l w e r d e n von Bansk i schon 1885 (S . 18) e rwähn t (cf. auch 
Mi la 1900a: 11) . Bei de r Dar s t e l lung der L e b e n s w e i s e des " m o d e r n e n 
M a n n e s " ist oft e ine Fasz ina t ion mi t der M o d e r n e fes tzuste l len, die d ie 
H a n d l u n g in den H i n t e r g r u n d drängt : G i d i k o v ( 1 8 9 3 ) s ch i l de r t in 
Über längen das H a u s , die Einr ichtung und Aussta t tung sowie den Lebens 
stil des reichen Kaufmanns George (nicht Georgi) - alles "nach der neuen 
Mode" . Die Beschre ibung der gedeckten Tafel in se inem Eßz immer , e inem 
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der zehn(!) W o h n r ä u m e , ist e ine kuns t lose Aufzählung des Eßgesch i r r s , 
der Get ränke und Speisen (S . 5/6). 

Die Dars te l lung des neuen Lebensst i ls kann nicht nur Hinwei se auf 
die E in führung von I n n o v a t i o n e n , sonde rn vor a l l em a u c h auf de ren 
dama l igen P re s t i gewer t geben . Die neuen G e g e n s t ä n d e d i e n e n in den 
R o m a n e n der 'Mode rn i s t en ' als G r a d m e s s e r der soz ia len Pos i t ion der 
Helden. Ihr Besitz hebt das Prestige und 'modern ' zu sein, d.h. sich des im
portierten Lebenskomfor ts wie selbstverständlich zu bedienen, wird so z u m 
Abze ichen soz ia len Status in der Stadt . Durch ihre aff i rmative Ha l tung 
gegenüber t e chn i s ch -gegens t änd l i chen N e u e r u n g e n w i rken die A u t o r e n 
hier o h n e Zwe i fe l a ls Vermi t t l e r im P rozeß der M o d e r n i s i e r u n g des 
Landes . Nicht sel ten wird sogar ein aufklärerischer Eifer e rkennbar , w e n n 
etwa die "r icht ige" Auss ta t tung empfoh len oder den Lese rn t rad i t ionel le 
Märchenstoffe modern is ie r t in e inem ze i tgenöss ischen s tädt ischen Mi l i eu 
dargeboten w e r d e n (cf. Ro th 1988). Diese posi t ive und sogar d idakt i sche 
Dars te l lung der neuen Sachkul tu r darf als Indiz dafür gewer te t we rden , 
daß die Autoren die Erwar tungen ihrer Leser kannten und deren Interesse 
und Neugierde für ihren e igenen geschäft l ichen Erfolg nutzten. 

W e n n wir den 'Modernis ten ' g lauben, gehörten die gegens tändl ichen 
Innovat ionen zur 'natür l ichen ' U m g e b u n g der Erzählhe lden . Die m o d e r n e 
t echn i sche W e l t w ä r e , u m mi t H e r m a n n Baus inge r ( 1 9 6 1 : 3 2 — 4 1 ) zu 
sprechen, somi t berei ts nach kürzes ter Zei t zur "natür l ichen Lebenswel t " 
geworden , in die s ich die Neue rungen spannungsfrei und ohne P rob leme 
einfügen. Daß diese Sicht des Einbruchs der europä ischen M o d e r n e eher 
W u n s c h d e n k e n als Wirk l ichke i t sbeschre ibung war , geht nicht nur aus der 
Fasz ina t ion und z .T. über t r iebenen Z u w e n d u n g der Befürworter , sondern 
auch aus den W a r n u n g e n der G e g n e r hervor , die u n e r m ü d l i c h auf d ie 
großen Gefahren der "fremden Zivil isat ion" h inweisen . G ew arn t wird vor 
al lem vor der Verführung durch die europäische M o d e und vor der Ver
schwendung des e igenen V e r m ö g e n s auf den neuen Luxus . 

Ein Beispie l für diese Eins te l lung ist ein R o m a n (Anon . 1898) , in 
dem ein Bauer e ine Städter in heiraten wil l . Die Braut ver langt , daß er s ie , 
ihre ganze Fami l i e und auch s ich selbst vo l l s tändig mi t "den t euers ten 
Sachen von der n e u e s t e n M o d e , so wie d ie e u r o p ä i s c h e n D a m e n sie 
tragen" (S. 22) ausstattet . Für die Frauen ver langt sie "Seidenkleider , Lack
schuhe , Uhren , A r m b ä n d e r , Korse t t s , ve r sch iedene Puder , Per fums" (S . 
23) . Der Bauer kauft a l l e s , wi rd j e d o c h zu rückgewiesen , da n icht a l les 
"letzte Wiener M o d e " sei; er erfüllt schließlich alle Wünsche und die Heirat 
kann stattf inden. Der aufwendige Lebensst i l stürzt ihn j e d o c h in Schulden 
und nach ku rze r Z e i t ze rb r i ch t er an den E r fo rde rn i s sen e ine r i hm 
u n a n g e m e s s e n e n Lebens fo rm. 
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Heft ige Kri t ik r ichten die Autoren gegen j e n e , die j ede r M o d e fol
gen und nur "modern" se in wo l l en , u m zu koke t t i e ren und a n d e r e zu 
beeindrucken. Kri t i sch- i ronisch ist fo lgende Passage aus dem R o m a n von 
Stancev (1910:30) : 

"So wie die meisten der heutigen jungen Leute den Luxus lieben, so 
überbot sogar Ivan die anderen in manchen Fällen. Er zog teure 
schokoladenbraune Kleidung an, Schuhe von der gleichen Farbe, einen 
Bowler-Hut, reihte auf seinen Fingern elegante Ringe, bewaffnete sich 
mit dem dünnen Spazierstock, und zog mit seinem Freund zu Lozevs". 

Innova t ionen w e r d e n nicht nur dann kri t is iert , wenn sie zu luxur iös und 
kostspiel ig sind und z u m Ruin führen, sondern auch dann , w e n n sie mi t 
Mora lvors te l lungen kol l id ieren wie e twa das Decol le te der Damenk le ide r 
(Svetoslav 1898). A u c h die Unangemessenhe i t der europäischen Kle idung 
für das Mi l i eu bu lga r i scher S täd te mi t ihren ungepf las te r ten s t aub igen 
Straßen wird kri t isch hervorgehoben (Stancev 1896:19) . 

Gegenb i ld s tädt ischer M o d e s u c h t , V e r s c h w e n d u n g und Affekt ier t
heit ist die Schl ichthei t des ländl ichen Lebens . Beschr ieben wird hier die 
"ärml iche aber s aube re" E in r i ch tung ländl icher H ä u s e r , d ie bäue r l i che 
Kultur mit der t radi t ionel len Kle idung (Slepij 1905), der Mitgift der Braut , 
den Tepp ichen usw. (Slepij 1890) , aber auch die ruhige Gelassenhei t , d ie 
von E lemen ten der osmani schen Kul tur (wie e twa p lä t schernden B r u n n e n 
im schat t igen Gar ten bei Stancev 1899a: 24) ausgeht . Die Dars te l lung des 
Land leben gerät in d iesen R o m a n e n oft zur nos ta lg i schen Ü b e r h ö h u n g , 
zur I d y l l e , in de r d a n n abe r e k l e k t i s c h ' e u r o p ä i s c h e ' N e u e r u n g e n 
au f t auchen , d ie d e p l a z i e r t und b izar r w i r k e n , so e t w a bei S t a n c e v 
(1899a: 1), w o vor der Dorfkneipe ein Kanapee steht. 

2. Innovationen in den Verhaltensweisen und sozialen Beziehungen 

Bei den n e u e n Ve rha l t enswe i sen , U m g a n g s f o r m e n , Si t ten , soz ia len B e 
z i e h u n g e n und Ins t i tu t ionen bie te t s ich in den R o m a n e n e in k o m p l i 
zierteres Bi ld, in d e m die Gegensä tze zwischen 'Modernisten ' und 'Konser
vat iven ' w e n i g e r klar he rvor t re ten . Z w a r s tel len ers tere v ie le ' m o d e r n e 
Sitten' und neue U m g a n g s f o r m e n als posit iv und n a c h a h m e n s w e r t heraus 
und be tonen le tz tere d e m g e g e n ü b e r die 'al ten Sit ten ' , doch zeigt s ich in 
der Beur te i lung vieler neuer Verha l tensweisen und vor a l lem Sozia lbezie
hungen bei fast a l l en ü b e r e i n s t i m m e n d e ine kr i t ische oder sogar scharf 
ab lehnende Eins te l lung . 

Positiv bewer te t und als Vorbi ld hingestel l t werden von den Mode r 
nis ten j e n e N e u e r u n g e n in Verha l t en und U m g a n g , die mi t der n e u e n 
Sachkul tur ve rbunden s ind. So wird in zahlre ichen R o m a n e n das korrekte 
Kle iden und das Anz iehen nach der M o d e , das r ichtige Hygieneverha l ten , 
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das richtige B e n e h m e n bei T i sch mi t feinen Man ie ren und europä i schen 
Eßs i t t en , das Füh ren e iner K o n v e r s a t i o n , das T a n z e n auf B ä l l e n , das 
Auftreten bei öffentl ichen Anlässen usw. behandel t . Julev (1906) e rwähnt 
das Feiern des Weihnachts fes tes im west l ichen Stil und ein anderer Autor 
eine T rauung nach bürger l icher Etiquet te (N .C . 1904). Mehr fach werden 
von den A u t o r e n d ie a n g e n e h m e n Se i t en des S tad t l ebens mi t s e inen 
v ie l fä l t igen U n t e r h a l t u n g s - u n d V e r g n ü g u n g s m ö g l i c h k e i t e n g e p r i e s e n 
(Svetoslav 1898; N . C . 1904). 

Sehr häufig wird auch der Wer t des Lesens und Schre ibens in den 
Romanen herausgestel l t , a lso die schriftliche Kommunika t ion durch Brief
wechsel (Banski 1885; Gr igorov 1890; Popov 1894), das Ver senden von 
L i e b e s b r i e f e n ( A n o n . 1 8 9 4 , D r a g o t i n 1 8 9 7 ) , d a s A u f g e b e n v o n 
Ze i tungsannoncen (Mila 1900a) und von T e l e g r a m m e n (Slepij 1905), das 
Lesen und Vor lesen von Büchern und Zei tungen (Slepij 1892, Ruskovsk i 
1889, N . C . 1904, S tancev 1909) sowie ganz a l lgemein der Besuch von 
Lehr- und Bi ldungsans ta l t en (z .B . Julev 1906) . Das Lesen und Vor lesen 
wird a u c h in d e n ' L a n d r o m a n e n ' t hemat i s i e r t (S tancev 1894; La t inov 
1901; Dimi t rov 1901) . Lehre r und auch Schüler t reten in den R o m a n e n 
sowohl in der Stadt als auch auf dem Land recht häufig auf. Sie s ind 
Verbindungsgl ieder zwischen den beiden Wel ten , was neben der gest iege
nen Bedeu tung der B i ldung in al len Schichten auch die Ane rkennung der 
Bi ldungssch ich t als e iner der wen igen mobi len Soz ia lg ruppen im neuen 
Bulgarien widerspiegel t . 

In den 'S tad t romanen ' findet sich nicht nur e ine große Zahl neuer 
Inst i tut ionen (Par te ien , Minis te r ien , Behörden , Ger ich te , Pol izei ) , sondern 
auch e ine Vielzahl neuer Berufe , die vor a l lem dem Staatsapparat und der 
Armee zugeordne t sind (wie Angestel l ter , Archivar , Beamter , Minis ter ia l -
b e a m t e r , P o l i z i s t , R e c h t s a n w a l t , G e n e r a l , S o l d a t ) ; t e c h n i s c h e u n d 
kau fmänn i sche Berufe (wie Ingen ieu r , Bank ie r , K a u f m a n n , Fab r ikan t , 
Hotel ier) s ind demgegenübe r selten vertreten. Im Gegensa tz zu den neuen 
und differenzier ten Berufen und klaren sozialen Z u o r d n u n g e n der s tädti
s chen H e l d e n h a b e n d ie l ä n d l i c h e n H e l d e n t r ad i t i one l l e und w e n i g 
d i f fe renz ie r te Be ru fe u n d e ine a l le in d u r c h d e n m a t e r i e l l e n B e s i t z 
definierte soziale Stel lung. 

In ihrer Akzep tanz liegt der Grund , daß diese neuen Verha l tenswei 
sen nicht hand lungs t ragend oder konfl iktbi ldend sind. S ich 'zivilisiert ' zu 
verhal ten , sich richtig anz iehen , b e n e h m e n , unterhal ten zu können br ingt 
Ansehen oder ist ' selbstverständlich ' . Unübersehbar ist, daß die als posit iv 
gewer t e t en n e u e n V e r h a l t e n s w e i s e n d u r c h w e g so lche s ind , d ie ober 
f l äch l i chen , ä u ß e r l i c h e n B e r e i c h e n z u g e h ö r e n und k e i n e w i c h t i g e n 
Wer teka tegor i en und t ie fs i tzenden Eins te l lungen und N o r m e n tangie ren . 
Mit der A u s n a h m e von Schul f le iß (Anon . 1894) w e r d e n den R o m a n -
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helden ke ine V e r h a l t e n s w e i s e n oder E igenschaf t en als vorb i ld l i ch zu
geschr ieben , die zu mehr als e iner nur ober f lächl ichen M o d e r n i s i e r u n g 
be i t ragen . 

Auch das von den 'Konservat iven ' entworfene posit ive Gegenbi ld des 
Dorfes b le ib t oberf lächl ich . Herausges te l l t we rden d ie a l te pa t r ia rcha le 
"Zucht und O r d n u n g " auf d e m L a n d e (Stancev 1914) , al te Si t ten und 
Bräuche (Moskov 1886) und der W e r t der Nachbarschaf tshi l fe und enger 
B e z i e h u n g e n in de r Dor fgeme inscha f t (Vez i r ev 1897; Jos i fov 1 8 9 8 , 
Mutafov 1894). 

Eine posi t ive Bewer tung neuart iger Sozia lbeziehungen ist in den R o 
manen die Ausnahme : Nur Mila (1900a) lobt die Freihei t des Stadt lebens 
ohne Sozia lkont ro l le und Svetos lav (1898) hebt die neue Rol le der Frau 
und den freien U m g a n g der Gesch lech te r mi te inander hervor . V i e l m e h r 
herrscht bei fast a l len Au to ren Ein igke i t h ins icht l ich der Gefah ren der 
'Europä i s i e rung ' de r U m g a n g s f o r m e n und V e r h a l t e n s w e i s e n in d i e s e m 
wicht igen Bere ich . Modern is ten und Konserva t ive beklagen g le ichermaßen 
den Si t tenverfal l in der Stadt und auf dem L a n d e , d ie Ze r s tö rung der 
p a t r i a r c h a l e n F a m i l i e n b e z i e h u n g e n u n d R o l l e n und b e w e r t e n a l l e 
Neue rungen in den Fami l i en - und Soz ia lbez iehungen ab lehnend , wobe i 
sie sich selbst nicht selten zu einer moral ischen Instanz aufschwingen. 

Zen t ra l e s T h e m a s ind d ie Auf lösung der pa t r ia rcha len Fami l i en -
und Gesel lschaf tss t rukturen und die daraus resul t ierenden Verha l tensuns i 
cherhei ten. Die bislang unantas tbare Autor i tä t des Famil ienvaters gerät ins 
W a n k e n , w e n n z .B . der Sohn durch se ine Schu lb i ldung e inen höhe ren 
Wissens - und Zivi l i sa t ionss tand als sein Vater erwirbt (Slepij 1890) , und 
die t radi t ionel len Gesch lech te r ro l l en sind gefährdet , wenn die Frau sich 
auf die Rol le e iner bü rge r l i chen D a m e beschränk t ( M o s k o v 1886: 7f) 
oder w e n n d ie F r auen s ich n ich t meh r w ide r sp ruchs los in ihre unter 
geordne te Rol le fügen (S tancev 1899b) . D u r c h die neue r äuml i che und 
soziale Mobi l i tä t we rden Famil ienmitgl ieder voneinander getrennt und die 
soziale Kont ro l le k a n n nicht mehr so effektiv ausgeüb t we rden . Ein oft 
behandel tes T h e m a ist die Verzär te lung der Kinder (Stancev 1911b) , die 
dadurch u n g e h o r s a m werden ( M o s k o v 1886: 9) oder he rabschauen auf 
ihre E l t e r n , d i e s i ch n i c h t " r i ch t ig" a n z i e h e n und b e n e h m e n . D e r 
Genera t ionenkonf l ik t ze ichnet s ich auch ab in dem W u n s c h der Kinder , 
ihre Ehe nicht vermi t te ln zu lassen, sondern eine Liebesheira t e inzugehen 
( S t a n c e v 1896 : 6 4 f ) . D i e F o l g e n de r V e r ä n d e r u n g e n f a m i l i ä r e r 
Bez iehungen und Verha l tensformen werden als verheerend dargestel l t und 
bi lden fast i m m e r den zentra len Konfliktstoff der R o m a n e . Dabei s tehen 
in Stadt und Land aber jewei l s andere Gefahren der "neumodischen Sitten" 
im Vorde rg rund . 

345 
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W e n n a u c h in de r S t a d t v o m S t r e b e n n a c h G e l d , v o n de r 
A u s b e u t u n g d u r c h B a n k e n , v o n de r F a u l h e i t u n d U n f ä h i g k e i t de r 
Beamten , von Protekt ion und Günst l ingswesen Gefahren ausgehen , so steht 
doch der Si t tenverfal l als Hauptgefahr im Vorde rg rund . Der Verfall der 
Fami l i e und der pa t r i a r cha len S o z i a l b e z i e h u n g e n führt zu V e r b r e c h e n 
(Mila 1900b) , A l k o h o l i s m u s (S tancev 1909) und E h e b r u c h (Drago t in 
1897). Die gefährdete Si tuat ion der Frauen wird j e d o c h a m e indr ingl ich
sten charakter is ier t durch das T h e m a der Verführung (Popov 1894; Anon . 
1894; N . C . 1904) und der durch die E in r i ch tung von Borde l l en noch 
geförderten Prost i tu t ion j u n g e r Mädchen . Vor a l lem M ä d c h e n vom Lande 
sind d iesem Schicksal ausgesetz t , e twa w e n n ein unerfahrenes Diens tmäd
chen von i h r e m H e r r n verführ t w i rd und in e in Borde l l g e h e n m u ß 
(Stancev 1896) oder e ine j u n g e Frau von ihrem Gel iebten nicht geheiratet 
wird und w e g e n der S c h a n d e ins Bordel l geht (Slepij 1892) . S t ancev 
( 1 9 1 1 b ) b e k l a g t , daß s c h l e c h t e E r z i e h u n g u n d d a s S t r e b e n n a c h 
n e u m o d i s c h e m Luxus F rauen dazu br ingt , ins Bordel l zu gehen , w e n n 
ihnen das Geld ausgeht , und an anderer Stelle weist er darauf hin, daß die 
kap i t a l i s t i s che G e l d g i e r zu r E r r i c h t u n g von B o r d e l l e n führe , j u n g e 
Mädchen in die Prosti tut ion zwinge und Männer ins Bordell t re ibe, weil sie 
sich keine Frau mit heut igen Ansprüchen leisten können (Stancev 1911a) . 

A u c h auf d e m Dorfe m u ß die E inha l tung der N o r m e n der patr iar
chalen Soz ia lbez iehungen und der El ternl iebe bereits durch Sankt ionen si
chergestel l t we rden (Slepij 1890/2) und führt der Einfluß neuer Si t ten zu 
negat iven Folgen wie e twa Vergewal t igung (Stancev 1914). Das häufigste 
T h e m a der 'Landromane ' ist j e d o c h der übermäßige G e n u ß a lkohol i scher 
Ge t r änke , der stets ins Ve rde rben führt: Ein der T r u n k s u c h t verfa l lener 
Bauer ruinier t se ine Fami l i e , stirbt a m Alkoho l i smus und hinter läßt e ine 
Wi twe mit sechs Kinde rn in bitterer Armut (Boltadziev 1903); ein ehemals 
v e r m ö g e n d e r B a u e r w i r d v o n se inem K o m p a g n o n be raub t , beg inn t zu 
t r inken und wird von seiner Frau ver lassen (Dragot in 1897/1); ein Bauer , 
der durch den se rb i sch-bu lgar i schen Kr ieg sein V e r m ö g e n ver loren ha t 
und von se inem a l ten H a n d w e r k n icht m e h r l eben kann , verfäl l t d e m 
T r u n k und b e g e h t S e l b s t m o r d (Muta fov 1894) . Als G r ü n d e für den 
A l k o h o l i s m u s f ü h r e n d i e A u t o r e n n e b e n d e n K r i e g s f o l g e n , d e m 
N i e d e r g a n g des H a n d w e r k s , der A r m u t und Hof fnungs los igke i t , d e m 
Verfall der al ten Sit ten auch die Unfähigkei t der Bauern an, ihre Lethargie 
und R e s i g n a t i o n zu ü b e r w i n d e n und s ich an d ie m o d e r n e n Z e i t e n 
anzupassen . 

Ge rade das Beispiel des ländl ichen Alkohol i smus zeigt , daß es s ich 
bei den dargestel l ten Mißs tänden um Ersche inungen handel t , die in jener 
Z e i t d u r c h a u s s e h r v e r b r e i t e t w a r e n und a u c h e r k e n n b a r e s o -
z i o ö k o n o m i s c h e und kul ture l le U r s a c h e n ha t ten . Das E n d e der O s m a -
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nenher rschaf t ha t te d e n B a u e r n n icht nur Bef re iung v o n Her r schaf t s 
verhä l tn i ssen , sonde rn aufgrund ö k o n o m i s c h e r En twick lungen wie auch 
von M a ß n a h m e n der um die Guns t bäuer l icher Wähle r w e r b e n d e n Poli t i 
ker S t eue re r l e i ch t e rungen gebrach t (Pala i re t 1989) . Das frei g e w o r d e n e 
Kapital wurde nun aber nicht - en tsprechend moderner Wirtschaf tsrat iona
li tät - für I n v e s t i t i o n e n v e r w e n d e t . V i e l m e h r b r ach t en d ie un t e r en t 
wickel ten Mark tbez i ehungen und die auf Subsis tenz zie lende t radi t ionel le 
Wirtschafts- und Denkweise die meis ten Bauern dazu, weniger zu arbeiten. 
Die g e w o n n e n e Fre ize i t nutz ten sie zum t rägen Herums i t zen in K n e i p e n 
und Cafés und ü b e r n a h m e n dabei j ene neuen Tr inks i t ten , die sie bei den 
russischen Offizieren und Soldaten kennengelern t hat ten. In der P lovdiver 
Tageszei tung "Marica" v o m 25.7 .1878 (S . 3) beklagt ein Autor 

"... das undisziplinierte Leben, die Gleichgültigkeit gegenüber per
sönlicher Arbeit, die uns erstaunt. Viele haben den Pflug stehenge
lassen und sich dem Trinken gewidmet, und andere... gehen sehr selten 
mit ihm auf's Feld... Wir haben mit unseren eigenen Augen an 
manchen Orten... viele unserer Bauern in den Kneipen herumlungern 
und ganze Arbeitstage dort ohne einen Gedanken an ihre Arbeit ver
bringen sehen" (cf. Palairet 1989:105f). 

In ähnl icher W e i s e s te l len auch die R o m a n e d iesen Z u s a m m e n h a n g dar 
und bek lagen d ie Ü b e r n a h m e der "schlechten S i t ten" , d ie die No t des 
Landes nur noch vergrößern . Bei der Dars te l lung der Ursachen ble iben die 
Autoren a l lerdings wohl de swegen vage , weil ihnen die wir tschaf t l ichen 
und menta len Z u s a m m e n h ä n g e gar n icht klar waren . Ihre Sch i lde rungen 
des dörf l ichen Alkoho l i smus müssen aber gewerte t w e r d e n als S y m p t o m 
der d u r c h die U n f ä h i g k e i t zu w i r k l i c h e r M o d e r n i s i e r u n g ' v e r p a ß t e n 
A g r a r m o d e r n i s i e r u n g ' ( S u n d h a u s s e n 1989) . A u c h w e n n k o n z e d i e r t 
w e r d e n m u ß , daß T r i v i a l r o m a n e s te t s u n g e w ö h n l i c h e und p i k a n t e 
Ere ign i sse b e h a n d e l n , m a c h t d o c h die rea l i t ä t snahe Dar s t e l lung d ieser 
spezi f ischen A u s w i r k u n g e n des Modern i s i e rungsp rozesses die Lage der 
L a n d b e v ö l k e r u n g überaus anschau l i ch . Die E ins te l lung der A u t o r e n zu 
den Folgen der sich ändernden sozialen Verha l tensweisen und Bez iehun
gen m u ß mi t S i che rhe i t a ls Ref lex e iner we i tve rb re i t e t en V e r h a l t e n s 
uns icherhei t und Des tab i l i s ie rung des gesamten Sys tems der W e r t e und 
N o r m e n gewer te t w e r d e n . D a m i t ist die letzte G r u p p e v o n N e u e r u n g e n 
angesprochen , die Innovat ionen im Bereich der Subjekt ivat ionen. 

3. Innovationen in den Werten, Normen und Einstellungen 

A m ger ings ten s ind , w ie zu e rwar t en , die Un te r sch i ede z w i s c h e n den 
Modern i s t en u n d Konse rva t i ven h ins icht l ich der Ü b e r n a h m e von neuen 
E ins te l lungen , W e r t e n und N o r m e n . Ü b e r e i n s t i m m e n d wi rd in d e m für 
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eine w i rk l i che M o d e r n i s i e r u n g en t s che idenden Bere i ch a l le in das Bi l 
dungss t reben akzept ier t , wäh rend ansons ten eine deut l iche Zurückha l tung 
oder A b l e h n u n g g e g e n ü b e r ' eu ropä i schen Ideen ' , d ie im Gefo lge der 
mater iel len Innova t ionen ins Land dr ingen, zu tage tritt. Ve rände rungen in 
d iesem Bere ich w e r d e n von den Autoren als Bedrohung zentra ler W e r t e 
und einer O r d n u n g empfunden , die auf der intakten Famil ie und auf den 
moral ischen N o r m e n und Ehrbegriffen der Patr iarchali tät basiert . 

Diese Eins te l lung zu den neuen Wer ten und Normen und die Zeich
nung eines ve rk lä renden Bi ldes der "guten al ten Zeit" patr iarchaler Ord
nung zeigt s ich na tür l ich besonders deut l ich in den R o m a n e n konserva
tiver Autoren , in denen sich die Krit ik an den neuen und die Befürwortung 
der a l ten W e r t e aus der Z e i c h n u n g der Charak te re und der Dars t e l lung 
ihrer Hand lungen ablesen läßt. Die Behand lung fast aller Konfl ikte dient 
dazu, posi t ive Wer te wie Fami l ienzusammenhal t , Autori tät der Eltern, Ehre 
und U n t e r o r d n u n g der F r a u , G a s t f r e u n d s c h a f t u n d F r e i g i e b i g k e i t , 
G e m e i n s c h a f t s s i n n , D e m u t und G l ä u b i g k e i t h e r v o r z u h e b e n und ihnen 
'verderbliche' Wer t e wie Indiv idual i smus , Mobil i tät , Emanzipa t ion der Frau 
und der Kinder , Offenheit der Geschlech te rbez iehungen usw. en tgegenzu
stellen. N o c h expl iz i ter we rden e in ige Au to ren in ihren Vor- und Nach
wor ten , in denen sie s ich ganz offen zu einer z ivi l i sa t ionskr i t i schen und 
soz ia lkonserva t iven Ha l tung und zur A b w e h r ' f remder Ideen ' bekennen . 
So schreibt Slepij (1892:v) : 

"Erkennen wir die Wahrheit an, daß in dem Volke, in dem man nicht 
besorgt ist um die Erziehung der Frauen und ihren Schutz vor Sit
tenverfall , welcher so häufig ziemlich viele fähige Frauen unglücklich 
macht, dieses Volk an einer ungenügenden Zahl ehrbarer Mitglieder 
leidet." 

Angesichts der Ta t sache , daß einige Autoren offen für sozial is t ische Ideen 
eintreten (z .B. Julev) oder protestant ische Propaganda betreiben (Stancev) , 
ist es über raschend , daß nur wen ige aus 'Europa ' k o m m e n d e W e r t e und 
Ideen als posit iv darges te l l t werden . Neben d e m Pat r io t i smus (Tuleskov 
1880; Ruskovsk i 1889) ist es fast a l lein das S t reben nach B i ldung und 
Wissen , doch war dieser Wer t schon in den Jahrzehnten der 'Wiedergeburt ' 
vermittelt worden . Auch auf dem Land , w o Unwissenhei t und Aberg lauben 
herrschen, gilt e s , den Kampf für Bi ldung und Alphabet i s ierung zu führen 
(Sa toev 1897) ; g e l e g e n t l i c h w i r d aber a u c h auf d ie G e f a h r e n de r 
Verbrei tung von Bi ldung h ingewiesen , durch die etwa Kinder den Respekt 
vor den El te rn ver l i e ren können ( M o s k o v 1900) . B i ldung und W i s s e n 
waren aber W e r t e , die für die patr iarchal s t ruktur ier te Gese l l schaf t als 
akzeptabel und kompat ibe l e ingeschätz t wurden (cf. Palairet 1986). 

Die wich t igeren 'modernen ' W e r t e und Verha l tensweisen wie Sach
l ichkei t und ra t iona les D e n k e n , Arbe i t se thos und Disz ip l in , U n t e r n e h -
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mergeis t und Konkur r enzdenken spielen in den R o m a n e n überhaupt kei
ne Rol le . Als Stützen der Gesel lschaft und posit ive Vorbi lder werden dort 
beze ichnenderweise n icht die eine s t rukturel le Modern i s i e rung t r agenden 
Unte rnehmer , Fabr ikan ten , Ingen ieure , Techn ike r oder Ärz te darges te l l t , 
sondern im Staa tsdiens t s tehende B e a m t e und Mil i tärs (Slepij 1892; Mila 
1900a u .v .a . ) , die als A g e n t e n e iner nur symbol i schen M o d e r n i s i e r u n g 
auf t re ten . I h n e n k o m m t es auf e in s i che re s und gu tes L e b e n , auf 
Repräsen ta t ion und Sta tus an (Sve tos lav 1898:7) . A u c h im po l i t i schen 
Leben geht es al lein um Repräsenta t ion und Selbstdarstel lung. 

Die G r ü n d e für die negat ive Einstel lung zu den immater ie l len Inno
va t ionen l i egen z u m e inen in de r befürch te ten Ko l l i s i on der n e u e n 
Verha l t ens fo rmen , W e r t e und N o r m e n mit G r u n d w e r t e n und Pr inz ip ien 
der al ten O r d n u n g und der Angs t vor sozialer und kul turel ler Des tab i l i -
s ierung. Schne l l e s N a c h z i e h e n ist , so Baus inger (1961 :42 — 5 3 ) , i m m e r 
ve rbunden mi t R e g r e s s i o n e n , mi t der Sehnsuch t nach B e w a h r u n g ode r 
Wiederhers te l lung einer vermeint l ich besseren Ordnung mi t festen Wer t 
maßstäben. Nicht unwicht ig ist aber auch j ene Kritik an der "neuen Zei t" , 
die aus der konkre ten wir tschaf t l ichen Si tuat ion herrührt . Als Folge der 
hohen Außenhande l sde f i z i t e und der S taa t sve r schu ldung (cf. G e r s c h e n 
kron 1962 , Pa la i re t 1983) k a m es zu e iner s t änd igen S t e i g e r u n g der 
Lebenshal tungskos ten in den Städten und seit 1894 auf dem Lande zu ei
ner Versch lech te rung der ökonomischen Lage der Bauern durch s te igende 
Steuern . 

VI 

Die bulgar i sche Popular l i te ra tur der Zei t von 1878 bis 1914, so können 
wir unsere Ergebn i sse zusammenfassen , ist in dreifacher We i se mit dem 
Prozeß der Modern i s ie rung Bulgar iens verbunden. Z u m einen ist sie durch 
den R e a l i s m u s ih re r D a r s t e l l u n g des A l l t a g s l e b e n s e in Sp iege l des 
kulturellen W a n d e l s j ene r Zei t und ve rmag uns vielfältige Auskünfte über 
die V e r ä n d e r u n g der Al l tagskul tur der Bevö lke rung zu geben . Zwe i t ens 
beteil igte sie s ich sehr dezidier t an der a l lgemeinen Diskuss ion über d ie 
Modern i s i e rung und ihre Auswi rkungen auf die bulgar ische Gesel lschaf t 
und ist dami t a u c h Reflex damal ige r Eins te l lungen und S ich twe isen . In 
d i e s e r D i s k u s s i o n b e z o g s i e in a u f k l ä r e r i s c h e r u n d z u g l e i c h 
sozialkonservat iver Absicht eine wer tende Stel lung. In dieser ambiva len ten 
H a l t u n g ist s ie w i e d e r u m Sp iege lb i l d des t a t s äch l i chen M o d e r n i s i e 
r u n g s p r o z e s s e s u n d der a l l g e m e i n e n gese l l scha f t l i chen A u s e i n a n d e r 
se t zung mi t de r M o d e r n e . D ie a b i v a l e n t e H a l t u n g , d ie s ich in de r 
Befürwortung der gegens tändl ichen Innovat ionen und äußer l icher Verha l 
t ens fo rmen und der A b l e h n u n g ge rade j e n e r Ve rha l t ens - und W e r t e -
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innova t ionen zeigt , die die Grund lage der europä i schen Aufklärung und 
M o d e r n i s i e r u n g a u s m a c h e n , en t sp r i ch t rech t genau j e n e r sek to r i e l l en , 
se lek t iven und synkre t i s t i s chen M o d e r n i s i e r u n g , d ie für die d a m a l i g e 
Real i tä t beze i chnend war - und es auch bl ieb. D u r c h ihre aktue l le und 
genau beobach tende Dars te l lung sowie durch ihre als vorbi ld l ich darge
stellten Verha l tensweisen und Wer te haben die Tr iv ia l romane dr i t tens , so 
müssen wir a n n e h m e n , e ine nicht unerheb l iche W i r k u n g auf ein großes 
L e s e p u b l i k u m a u s g e ü b t u n d d a m i t d e n M o d e r n i s i e r u n g s p r o z e ß in 
R i c h t u n g auf e ine s ek to r i e l l e und d e m W e s e n nach o b e r f l ä c h l i c h e 
M o d e r n i s i e r u n g u n t e r s t ü t z t . D a ß es in B u l g a r i e n n i c h t zu e i n e r 
M o d e r n i s i e r u n g auch der g rund legenden Wer t e - und Verha l t enska tego
rien kam und s ta t tdessen zu zahl losen ek lek t i schen und synkre t i s t i schen 
Adap ta t ionen e inze lner E l e m e n t e , zu nur symbol i scher Mode rn i s i e rung , 
zu zahl losen cultural / a g - P h ä n o m e n e n , zu übereifr iger A n e i g n u n g von 
neuen Objekten bei gleichzei t iger Resis tenz gegenüber neuen Wer ten und 
Ideen, und zur Regress ion auf Atavismen - dazu hat nicht zuletzt auch die 
Triviall i teratur j ene r Per iode beigetragen. 

Die T r i v i a l r o m a n e der Ze i t zwischen Befre iung und 1. Wel tk r i eg 
sind dami t für die Interpretat ion dieser en tsche idenden Epoche des Über
gangs eine e rns t zunehmende zei tgeschicht l iche Que l le , die Informat ionen 
gerade über die 'kleinen Leute ' , ihre mentalité und ihre All tagskul tur ent
hält , die ande re Que l l en in dieser Form k a u m zu geben v e r m ö g e n . Sie 
leisten dami t e inen Bei t rag zur Klä rung der Besonderhe i t des südos teu
ropäischen W e g s in die M o d e r n e , eines W e g e s , der für diese Länder bis in 
die Gegenwar t beze ichnend gebl ieben i s t . 1 4 
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PROCESI M O D E R N I Z A C I J E U B U G A R S K O M D R U Š T V U 
U O G L E D A L U P O P U L A R N E KNJIŽEVNOSTI ( 1 8 8 0 . - 1 9 1 4 . ) 

S A Ž E T A K 

Članak razmatra procese "europeizacije" i "modernizacije" u zemljama južne, istočne i 
jugoistočne europske periferije od sredine 19. st. pa do početka Prvog svjetskog rata. 
Rašlanjuju se i komentiraju utjecaji druge kulture, u ovom primjeru zapadnoeuropske, te 
procesi koji prate prijelaz od patrijarhalnog agrarnog društva prema pluralističkom i 
racionalno organiziranom industrijskom društvu. 

Političko, gospodarsko i društveno djelovanje ljudi bitno je određeno sustavom 
njihovih kulturnih vrednota, normi, načinima ponašanja i institucijama. Svaka promjena 
u sustavu kulture izaziva posljedice i u gospodarskom i u društvenom sustavu i obratno, 
te time društvene, gospodarske i kulturne promjene postaju međusobno veoma ovisne. 

Promjene u bugarskom društvu promatraju se i intepretiraju brojnim primjerima iz 
popularne i trivijalne bugarske književnosti, koja je upravo u to doba doživjela svoj 
procvat. Upravo po toj svojoj okrenutosti aktualnim, recentnim društvenim događanjima, 
a n e d a v n i m g o t o v o mitskim razdobljima bugarske povijesti, nastojanjem da književnost 
odigra važnu ulogu u stvaranju građanske klase te gotovo realističnim opisivanjem 
promjena u kojima se prepleću i prelamaju stare i nove vrednote bitno se razlikuje 
onodobna bugarska popularna književnost od europske. 
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