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Wikingerspuren bei den Westslaven.
Von

Max Vasmer.
Will man sich iiber die Ausdehnung der Wikingerziige 

nach Westen und Osten an der Hand des vor einigen 
Jahren erschienenen popularen Buches von Karl Th eo- 
dor Strasser* 1 orientieren, dann erfahrt man, dafi diese 
F ahrten im Westen iiber Island bis zu den Kiisten von Grón- 
land. Labrador, Neufundland und Neuschottland gingen. 
Im Norden wurde die Kolahalbinsel umschifft und die 
nórdliche Diina erreicht, und im Osten dringen die Nord- 
leute iiber Aldeigjuborg (Staraja Ladoga) und Holmgard 
(Novgorod) an die Volga und von dort bis nach Tabaristan 
vor. Etwas spater ais die Volga wird der Dneprstrom er
reicht und so der grofie Wasserweg von den Waragern zu 
den Griechen gefunden. Unter solchen Umstanden ist man 
erstaunt, auf der Kartę der Wikingerziige bei Strasser 
zwischen Elbę und westlicher Diina eine leere Stelle zu 
finden. Es ware hóchst merkwiirdig, wenn diese kiihnen 
Seefahrer ausgerechnet die nadiste Kiiste, die heute 
von Schweden in wenigen Stunden erreicht werden kann, 
vermieden haben sollten. Wenn Novgorod und Kiev er
reicht werden konnten, dann liegt es nahe anzunehmen, dafi 
auch Riigen und das pommersche Festland von den Nord- 
leuten heimgesucht worden sind. Bei naherer Betrachtung 
lafit sich das auch beweisen. Gustav Kossinna hat im 
Mannus 21 (1929), 88 ff., im Anschlufi an Strasser die 
archaologischen Spuren der Wikinger in Ostdeutschland 
und Polen verfolgt und ist dabei zu ganz ahnlichen Ergeb- 
nissen gelangt wie W. La B a u m e in einem das gleiclie 
Thema behandelnden Aufsatz in der Zeitschrift „Volk und 
Rasse“- 1926, S. 1 ff. Wir wissen jetzt, dank den Arbeiten 
dieser beiden Forscher, dafi archaologische Wikingerspuren 
sich an verschiedenen Stellen Schleswig-Holsteins, in Buxte- 
hude bei Hamburg, auf Fehmarn, in Gorschendorf bei 
Malchin in Mecklenburg und an mehreren Stellen in der 
Provinz Brandenburg zeigen. Viel reichhaltiger noch ais 

1 Wikinger und Normannen. Hamburg 1928.
1 Zeitschrift f. osteurop. Gesdiichte. VI. 1.
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in Brandenburg sind Wikingerspuren in Pommern nachge- 
wiesen worden. Es finden sich solche in Wolkow an der 
Peene, an der Peenemiindung, in der Nahe von Anklam, 
in Hiddensó, bei Swinemiinde, im Kreise Kammin, an 
der Oder bei Gotzlow, in Stargard, in Altenwalde bei 
Neustettin, im Kreise Kolberg und Kóslin, schlieBlich in den 
Kreisen Bublitz, Schlawe und Lauenburg. Besonders 
wichtig ist in diesem Zusammenhange, daB die Wikinger- 
festung Jomsburg zweifellos in Pommern gelegen hat.2 
Auch in der Umgegend von Danzig hat die Archaologie 
wikingische Fundę verzeichnet, so z. B. nórdlich von Mewe 
in Warmhof am linken Weichselufer, im Kreise Marien- 
werder. DaB die bedeutende Handelsstadt Truso den 
Nordlandern gut bekannt war, zeigen die Angaben iiber 
clieselbe in dem bekannten Bericht des Wulfstan. Vor eini- 
gen Jahren hat M. Ebert verdienstvolle Untersuchungen 
iiber die Lagę von Truso angestellt, und er kommt zu dem 
Ergebnis, daB diese Stadt am Ostufer des Drausensees auf 
dessen preuBischer Seite an einer auf drei Seiten geschlosse- 
nen Bucht nórdlich der Weeske-Miindung gelegen haben 
miisse.3 Weiter landeinwarts findet sich ein Wikinger- 
schwert in Libau (Lubówko) im Kreise Gnesen und ein 
weiterer Wikingerfund stammt vom Gopło-See. Weniger 
laBt sich iiber siidlichere Gegenden berichten. Immerhin 
haben wir einen Fund aus Marschwitz im Kreise Ohlau in 
Schlesien und einen weiteren aus Podhorce im Kreise Zło
czów in Ostgalizien.

* Vgl. dariiber Kossinna a. a. O. 87 und Wachowski in den Prace To
warzystwa Naukowego Warszawskiego, Nr. 11 (1914), 1—32, wo die 
Beziehungen von Jomsburg zu Polen behandelt werden.

3 Vgl. M. Ebert, Castrum Weklitze, Tolkemita, Truso im Elbinger 
Jahrbuch V—VI (1927), 109—117, sowie seine ausfiihrliche Abhandlung 
„Truso" in den Schriften der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, 
Geisteswiss. Klasse, Jahrg. 5 (1926), Nr. 1. Phantastisdi in jeder Be- 
ziehung sind die Versuche von M. Rudnicki, Slavia Occidentalis 
III—IV (1925), 324—326, die Stadt Truso an der Stelle von Dirschau 
anzusetzen. Abgesehcn von den sonstigen Schwierigkeiten ist es auch 
philologisch unmoglich, Truso vom Namen der Tvoor]voi — Etrus- 
ker (!) abzuleiten, wie er es tut. Vgl. dagegen Verf. Zschr. f. sl. 
Phil. VI, 198, und F. Lorentz, Slavia Occidentalis V (1926), 529—531.

Besonders viele Fundę wikingischer Altertiimer sind 
in Ostpreufien gemacht worden. Dieselben beschranken 
sich nicht auf die Kiiste, sondern lassen sich auch weit siid- 
lich, z. B. am Spirding-See, nachweisen. Kossinna, a. a. O., 
bringt die historischen Tatsachen in Erinnerung. die eine 
Abhangigkeit OstpreuBens von Schweden und Danen in 
der Wikingerzeit erweisen.
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Zu diesen Beobachtungen der Ardiiiologen stimmen die 
Ergebnisse der Miinzkunde. Es ist schon lange bekannt, 
dali die zahlreichen an den Ufern der Ostsee gefundenen 
arabischen Miinzen hierher durdi Wikinger gebradit wor
den sind.’ Auch fiir die arabischen Miinzfunde in Rufi- 
land nimmt man Verbreitung durch die Wikinger an, 
weil sie an den Laufen grófierer Fliisse und Seen gefunden 
worden sind wie Neva — Ladoga — Pskov — Volga.s Die 
nieisten in Schweden gefundenen orientalischen Gegen- 
stande, auch die Miinzen, gehóren zudem der Zeit von 
875—975, also gerade der Wikingerzeit an.4 5 6 7 8

4 Vgl. Arne, La Suede et 1’Orient. Stodcholm 1914, S. 80 ff.
5 Vgl. Arne, a. a. O.
6 Vgl. Arne, a. a. O., 223.
7 Vgl. Szelągowski, Najstarsze drogi handlowe z Polski na wschód, 

S. 69 ff., und R. Jakimowicz in einer unten S. 4 Anm. 9 genannten 
Arbeit.

8 Vgl. Szelągowski, a. a. O., 86.

In Ostdeutsdiland und Polen ist nun die sehr bedeut- 
same Beobachtung gemacht worden,7 dafi diese Miinzen 
sidi auf einem Gebiet finden, dessen Westgrenze etwa 
durch den Flufilauf der Oder gebildet wird, und dessen 
Ostgrenze die untere Weichsel in der Nahe von Thorn und 
eine Luftlinie bestimmt, die ais siidliche Fortsetzung dieses 
Weichselstiickes nach der oberen Oder zu gedacht werden 
kann. Szelągowski verzeidinet, a. a. O., die einzelnen 
Fundę, die im Odergebiet gemacht worden sind. Sie stam- 
men aus Oberschlesien, aus der Umgegend von Breslau so
wie der Gegend von Nimptsdi, Ohlau und Wohlau. Dazu 
kommen Miinzfunde aus den Bartsch-Briichen, aus der Ge
gend von Krotoschin, Lissa, Posen, Rawitsch, Adelnau. 
Am flufilauf der Warthe sind weitere Fundę bis in das 
Gebiet von Sieradz und Kalisz zu verzeichnen, besonders 
zahlreich sind sie an der mittleren Warthe. Auch in der 
Netze-Gegend sind arabische Miinzen unweit Bromberg ge
funden worden, ebenso wie an versdhiedenen Stellen zwi- 
schen Netze und Warthe.

Betrachtet man die arabischen Miinzfunde im Weidisel- 
gebiet, dann fallt auf, dafi diese Fundę am rechten 
Weichselufer — mit Ausnahme des unteren Laufs von 
Warsdiau abwarts — fehlen, dagegen sind sie an den linken 
Nebenfliissen dieses Flusses nachgewiesen worden.8 Wir 
kennen solche Fundę aus dem Bzura-Gebiet um Łęczyca. 
Hier nahert sich der Ner, ein Nebenflufi der Warthe, dem 
Lauf der Bzura und stellt so eine Verbindung her zwisdien 
Oder-Warthe und Bzura-Weichsel. Ferner gibt es derartige 
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Fundę aus dem Brahe (Brda)-Gebiet bei Bromberg, weil 
hier das Flufisystem der Netze dem Weichsel-System 
nahe kommt. An der Weichsel sind arabische Miinzen ge- 
funden worden bei Bochnia, dann an der Wkra unweit 
Ciechanów, wo iiber den Soldauflufi eine bequeme Verbin- 
dung mit den Wasserwegen Ostpreufiens besteht, und 
schliefilich an der Drewenz bei Thorn. Die Verteilung 
dieser Fundę zeigt deutlich, dafi sie nicht von Osten nach 
Polen gekommen sein kónnen, sondern von der Ostsee her 
langs den Flufilaufen der Weichsel und Oder ihren Weg 
nach Polen gefunden haben. Aus diesem Grunde wird von 
den Sachkennern heute allgemein angenommen, dafi die 
Wikinger die Verbreiter dieser Miinzen in Polen waren,’ 
zumal wir auch wissen, dafi durch ihre Vermittlung solche 
Miinzen langs den Wasserwegen der Volga aus der Han- 
delsstadt Bułgar bei Kazań an die Ostsee gelangt sind.9 10

9 Vgl. dazu den Aufsatz von R. Jakimowicz, Ober die Herkunft 
der Hadcsilberfunde in Congressus 2. archaeologorum balticorum Riga 
1931. (— Acta Universitatis Latviensis, Bd. 1, Suppl. 1), S. 251—266, 
mit sehr lehrreichen Karten.

10 Vgl. dazu vor allem das vorziigliche Buch von T. J. Arne, La 
Suede et 1’Orient. Śtodcholm 1914. (Ardiives d’etudes orientales hgb. 
J. Lundell, Bd. 8) und desselben Aufsatz in Le Monde Slaye, 1925, 
S. 244 ff. Dazu einige philologische Erganzungen von mir: Wikinger- 
spuren in RuBland, Sitzungsberichte d. Preufi. Akad. d. Wiss., Philos.- 
histor. Klasse, 1931, S. 649—674.

11 Der Kampf um die Ostsee vom 9. bis 12. Jahrhundert. Greifs- 
wald 1931. S. 28 (Greifswalder Universitatsreden, Nr. 29).

Weiteres Materiał fiir den Nachweis einer Anwesenheit 
von Wikingern auf westslavischem Gebiet liefert die genea- 
logische Forschung und die Sprachwissensdiaft. Bruckner, 
Slavia I, 394, macht auf einen Obodritenfiirsten G o d e - 
laibus im 9. Jahrhundert aufmerksam. Schon friiher hat 
J. Marquart in seinen grundgelehrten Osten ropaischen und 
ostasiatischen Streifziigen, S. 305 ff., den Nachweis zu er- 
bringen gesucht, dafi im 10. und 11. Jahrhundert bei den 
Obodriten und Wagriern nordische Fiirsten geherrscht 
haben. Ad. Hofmeister11 hat ihm in Einzelheiten neuer- 
dings widersprochen, aber er bezweifelt diese Tatsache 
nicht. Auf jeden Fali hat der Wagrierfiirst Sederich 
im 10. Jahrhundert keinen slavischen Namen gehabt. Das 
hat aucłi sdion A. Leskien gesehen (vgl. Adam v. Bremen, 
ed. B. Schmeidler 1917, S. 86, Anm. 10) und man kann den 
germanischen Charakter dieses Namens nicht bezweifeln. 
Wenn man ihn ais altnordisdi Sigtryggr aufgefafit hat, 
dann ist daran zu erinnern, dafi dieser nordisdie Name im 
Mittelenglischen wiederkehrt ais Sidroc, Sidrac, Si- 
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tricus und dali ihn drei danische Hauptlinge in England 
getragen haben. vgl. E. Bjórkman, Nordische Personen
namen in England. Halle 1910. S. 120. Beriicksiditigt man 
die besondere Entwicklung des englischen Vokalismus, 
dann ware diese Parallele geeignet, die Gleichung Sede- 
rich = Sigtryggr zu stiitzen. Sonst haben wir unter 
den obodritisdien Fiirsten einen U to und dessen Sohn 
Gotescalcus, die deutłidi nordisdie Namen tragen, 
und schlieBlich laBt sich audi noch die Frage aufwerfen, 
ob nidit der Name des Obodritenfiirsten Anatrog (vgl. 
Adam v. Bremen, wo alle diese Fiirsten erwahnt werden) 
identisdi ist mit dem altnordisdien Personennamen Ana- 
d r o d (vgl. dazu Lundgren-Brate, Svenska Landsmal, 
X, 12)-

Von den geographischen Namen im Lande der Wagrier 
und Obodriten habe idi den Namen Wagriens selbst 
von anord. vagr „Meeresbucht" erklart.12 Die Auffassung, 
daB der Stammname der V a g r i edit slaviscłi sei und zu 
Eolnisch odwaga „Mut“ usw. gehóre, halte idi fur voll- 

ommen indiskutabel, denn diese slavische wag-Wurzel 
ist spat aus dem Deutsdien entlehnt (nidit einmal alt- 
germanisch, sonst ware es weg —) und bei soldien spaten 
Entlehnungen ist eine slavische Weiterbildung mit —r — 
ausgeschlossen. Fur den Namen von Eutin lautet der 
alteste Beleg Utin (a. 1215) s. P. Dohm, Holsteinisdie Orts- 
namen, Kieł 1908, S. 134. Idi halte das fur eine słavisdie 
Ableitung vom Namen U to.13 Der Ortsname Siisel im 
friiheren Fiirstentum Liibeck (Helmold) stellt sidi zu alt- 
nordisdi s y s 1 a „Amtsbezirk“.

13 Vgl. Zschr. f. sl. Phil. VI, 151 ff., und VII, 142 ff.
13 Dazu vgl. Bjórkman, Nordische Personennamen in England, 

S. 171.

Weiter óstlidi hat die Insel Riigen eine Anzahl 
nordisdier Spuren in Ortsnamen aufzuweisen. Den 
Namen der Halbinsel Jasmund findet man ais Jaś
ni u n t im Jahre 1232 und ais terra J asm (u) ndia 1249 
im Pommerschen Urkundenbudi, I, 221 und 383, belegt. 
Ich habe ihn (Zschr. f. sl. Phil., VI, 153, und VII, 144) von 
einem altnordisdien Personennamen A s m u n d r abge- 
leitet und das anlautende j - durdi einen in den west- 
slavischen Spradien verbreiteten j - Vorsdilag erklart. 
Zugunsten dieser Deutung liiBt sidi noch aut die vielen 
von diesem Personennamen abgeleiteten Ortsnamen in 
Norwegen hinweisen, die O. Rygh, Gamie Personnavne i 
norske stedsnavne (Oslo 1901), S. 18 ff., verzeidinet. Die 
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Kiirzung eines Ortsnamens wie Asmundstad zu As- 
mund muli schon auf nordischem Boden vor sich gegan- 
gen sein, denn wir haben auch einen schwedischen See- 
namen in Vastmanland, der einfach Asmund lautet,1* 
vgl. E. Hellquist, Svenska sjónamn, S. 43 und 268. Wei- 
tere Spuren der Nordleute hat man auf Riigen in den bei
den Ortsnamen U m m a n z und G u m m a n z. Es liegen 
diesen Namen ganz offenkundig slavische io-Bildungen, 
ahnlich wie russisch Jaros la v und Jar osia vl’ zu- 
grunde und im wurzelhaften Bestandteil sehe ich hier die 
nordischen Personennamen Ogmundr (bezw. Om
iń u n d r) und Guómundr.

M Dadurch erledigen sidi alle Einwiinde Rudnickis, Slavia Occid., 
IX, 711 ff.

15 Vgl. die Beispiele Słownik Polski Geograficzny, X, S. 55 ff.

In der Umgegend von Danzig hat F. Lorentz in seiner 
Geschidite der pomoranischen Sprache, S. 11, im Kreise 
Karthaus zwei Dórfer. kaschubisch Sionowuo, polnisch 
S w i a n o w o festgestellt. die deutlich von einem nordi
schen Namen S v e n n abzuleiten sind. Auch den Namen 
von Hela, kaschubisch Hel, deutet er mit Hilfe von 
schwedisdi hall „Klippe, felsige Untiefe“. Fiir den Namen 
von Heisternest, polnisch Jastarnia, hat Lorentz 
nordisdie Herkunft angenommen. weil der alteste Beleg 
dafiir Osternese lautet.

Zu diesen Fallen módite ich noch den Ortsnamen Bar- 
gędzino im Kreise Lauenburg (vgl. Słownik Polski 
Geograficzny, I, 108) stellen, den schon F. Lorentz (miind- 
lich) mit dem Burgundernamen verkniipft hat. So wie von 
einem polnischen Rybia (scil. wieś) ein Ortsname Ry
bi no* 15 gebildet worden ist (s. Zsdir. f. sl. Phil., VII, 146), 
so muli dieses Bargędzino von einem Bt, r gę da ab- 
geleitet werden. Ich halte es fiir wikingisch, weil ein 
schwedisches Kirchspiel in Schonen Borghunda heifłt 
(s. Lundgren-Brate, Svenska Landsmal, X, 31).

Im Weichselgebiet haben auller Lorentz auch nodi an
dere Gelehrte Versuche gemadit, skandinavische Spuren 
in Ortsnamen festzustellen. Namentlich hat R. Ekblom das 
Verdienst, in einem „Warager im Weidiselgebiet" betitelten 
Aufsatz (Archiv f. slav. Phil. 39 (1925), 185—211) soldien 
Spuren nadigegangen zu sein. Schon vorher hatte er die- 
selbe Frage schwedisch in Fornvannen XVI (1921), 236— 
249, behandelt. Ekblom hat eine ganze Anzahl von Orts
namen in Polen und Schlesien gefunden, die von dem 
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Namen der Warager — varęg - abzuleiten sind. Dazu 
gehóren: Warężyn, Ortschaft im Kreise Będzin am 
Flusse Czarna Przemsza, der in die Przemsza, einen Ne- 
benfluB der oberen Weichsel, miindet, Waręgowo, Ort
schaft im Kreise Wohlau, Schlesien, Waręgowice, Ort
schaft unweit von Gnesen, Warę ż, ein Dorf an der Warę- 
żanka, einem NebenfluB des westlidien Bug im Kreise 
Sokal, 70 Kilometer nbrdlich von Lemberg. Gegen diese 
Ekblomsche Auffassung, die in den soeben angefiihrten 
Ortsnamen den Waragernamen sucht und sich zum Be- 
weise dieser Ansicht unter anderem audi darauf beruft, 
daB alle die erwahnten Ortschaften an Fliissen liegen, die 
mit der Weichsel verbunden sind, hat sich M. Rudnicki, 
Slavia Occidentalis, II, 220 ff., gewandt und Sdiwierig- 
keiten in der Wortbildung obiger Namen geltend gemacht, 
die angeblich gegen Ekbloms Ansicht sprechen sollen. Ich 
habe (Zsdir. f. sl. Phil., VII, 144 ff.) naher erbrtert, warum 
fiir mich diese Rudnickischen Einwande nicht stidihaltig 
sind. Fiir Ekbloms Ansicht sprechen auch nodi die archao- 
logisdien Wikingerspuren, die arabisdien Miinzfunde, die 
anderen Spuren nordischer Elemente in Ortsnamen Polens 
und die genealogische Forschung iiber polnische Adels- 
gesdilediter, woriiber teilweise weiter unten zu handeln ist. 
Fiir skandinavisch hal te idi nodi folgende Ortsnamen: 
Truso, die bekannte Handelsstadt an den Ufern des 
Drausensees bei Elbing, die in Wulfstans Bericht (9. Jahr
hundert) genau beschrieben ist. Vgl. dazu M. Ebert, Schrif
ten der Kónigsberger Gelehrten Gesellsdiaft, Jahrg. III, 
Nr. 1 (1926), wo audi ausfiihrlich auf die Lagę dieser 
Stadt eingegangen wird. Da der alteste Beleg dieses Na- 
mens Truso lautet, so halte ich es fiir vollkommen ver- 
fehlt, die um viele Jahrhunderte spateren Formen mit 
d - ais Grundlage zur Erklarung des Namens zu be- 
nutzen, wie es Gerullis, AltpreuBische Ortsnamen, S. 31, 
tut. Die bei Gerullis angefiihrten Formen stammen nach 
meiner Ansidit aus dem Deutschen. Den Namen Truso 
halte ich fiir skandinavisdi und vergleiche ihn mit schwe- 
disch T rosa „Stadt in Sódermanland“ und dem daselbst 
flieBenden Trosaan. Andere Belege und ein germani- 
scher Deutungsversudi fiir diesen Namen finden sich bei 
Helląuist, Svenska Sjónamn, S. 645 ff. DaB die keines- 
wegs seetiichtigen alten PreuBen eine so groBe Handels
stadt begriindet hatten, ist ganz unwahrsdieinlich. Ober 
die ganz unmóglidie Annahme Rudnickis, Truso hatte 
an der Stelle von Dirschau gelegen, vgl. Ebert, Truso, 
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S. 13, Anm. 1. Die Ansidit Rudnickis16 ist audi lautge- 
schiditlich ganz willkiirlidi17.

16 Slavia Occidentalis, III—IV, 324 ff., und IX, 539 ff.
17 Vgl. dazu auch F. Lorentz, Slavia Occidentalis, V, 529—531, und 

X, 338—347.
18 Uppsala Universitets Arsskrift 1911, Nr. 3.

Mit Hilfe der nordischen Spradien lafit sidi audi der 
Name von S o 1 d a u in Ostpreufien, Kreis Neidenburg, 
deuten. Der polnisdie Name lautet Działdowo, der 
Soldauflufi heifit Działdówka. (Vgl. iiber die Lagę 
Naheres Słownik Polski Geograf., II, 262.) Idi halte den 
wurzelhaften Teil dieser Namen17 D z i a ł d, fiir einen Per- 
sonennamen, der aus altnordisdi D e i 1 d (ais Name) ent- 
lehnt worden ist. Dieser nordisdie Name begegnet in Orts- 
namen in England und Island, wie H. Lindkvist, Middle- 
english place-names of scandinavian origin. Teil 1, S. 9,18 
gezeigt hat.

Dali Wikinger sidi am Soldauflufi festgesetzt haben, 
ware durdiaus begreiflidi, weil derselbe mit der in die Ost- 
see miindenden Passarge eine gute Verbindung hat und 
die Beherrschung seines Laufes eine betrachtliche Verkiir- 
zung des Wasserweges nach der mittleren Weichsel be- 
deutete. Andere ostpreulłisdie Ortsnamen von móglidier- 
weise skandinavisdier Herkunft iibergehe idi hier und ver- 
weise nur auf meinen Aufsatz Zsdir. f. sl. Phil., VII 
(1930), S. 305 ff.

Eine weitere Wikingerspur sehe idi im Namen von 
Gopło. Der Name dieses grofien Sees in der friiheren 
Provinz Posen kann aus verschiedenen Griinden in den 
Verdadit kommen, von Nordleuten eingefuhrt zu sein. 
Der See ist durch die ihn durchfliefiende Netze mit Warthe 
und Oder und weiterhin mit der Ostsee verbunden. Zu- 
gleidi ist von hier aus audi die Weichsel leicht zu erreichen. 
Man beadite besonders die Angaben des Słownik Polski 
Geograficzny, II, 684 ff., wonach der See friiher noch grófier 
gewesen sein soli und fiir die Handelsschiffahrt noch gró- 
fiere Bedeutung hatte. Szelągowski. Najstarsze drogi hand
lowe, S. 80, verweist auf ein Werk von W. Surowiecki, 
O rzekach i spławach krajów Ks. Warszawskiego, I, 103, 
wonach der Gopło-See friiher mit Warthe und Weidisel 
verbunden war. Am widitigsten aber ist fiir die uns hier 
interessierende Frage, daB dort, wie Kozierowskis wert- 
volle Arbeiten gezeigt haben, die Besitztiimer der von 
Skandinaviern stammenden Duninowie und Awdańce 
liegen, von denen weiter unten die Rede sein wird. Ich
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vergleiche den Namen Gopło mit dem altnordischen Ge- 
wassernamen G o p u 1 im Grimnismal, den schon Hell- 
quist, Svenska Sjonamn, 166, zum schwedischen Seenamen
Gapern in Varmland und Gapsjó in Smaland sowie 
zu schwedischem gap „Offnung, Scłilund“ gestellt hat. 
Der Seename Gapern Łat iibrigens in der Geographie 
von Tunneld vom Jahre 1741 die Form Gapein. Andere 
skandinavische Gewassernamen, die mit den hier erwahn- 
ten verwandt sind, werden anscheinend in einer mir un- 
bekannten Arbeit von S. Solders, Dalarnas Hembygds- 
Fórbunds Tidskrift, XII (1927), 105—108, angefiihrt, wie 
ich aus dem Bericht Acta philologica scandinavica, III, 
346. schliefie, Bei dieser Deutung von Gopło ist beson
ders zu bedenken, dafi die nordischen gap-Namen solche 
Seen bezeichnen, durch die ein Flufi hindurchfliefit, und 
das pafit besonders gut zu dem Gopło-See. Rudnicki hat 
Slavia Occidentalis, III—IV, 283 ff., den Versuch gemacht, 
Gopło ais echt slavisch zu erweisen, indem er es in G o - 
und pło zerlegte. Allein, ich kann mich auf Grund seiner 
Beispiele nicht von dem Vorhandensein eines solchen Pra- 
fixes iiberzeugen lassen. Ein Name wie G o s 1 a w geht fiir 
mich natiirlich auf alteres Godislav zuriick, wie schon 
Miklosich, Slavische Personen- und Ortsnamen, S. 142, ge- 
sehen hat. Auf diese Weise lassen sich alle Rudnickischen 
Beispiele aus Ortsnamen ausschalten.

Der Name T r 1 ą g ist von Kozierowski, Slavia Occiden
talis, II, 3, ais friiherer Name des Jezioro Pakoskie, 
eines Sees im Grenzgebiet zwischen Grofipolen und Ku- 
jawien, nachgewiesen worden. Ich habe diesen Namen auf 
alteres polnisches Tri, lęgi. zuriiekgefiihrt, in dem ich ein 
nordisches Trolling sehe, das zu anord. troll „Unhold“ 
gehórt. Die erste Silbe des nordischen Wortes hatte ein 
germanisches u, vgl. Torp bei Fick, Vgl. Wb. d. idg. Spra- 
chen, III4, 172. Aus diesem Grunde halte ich die Einwande 
von Rudnicki, Slavia Occidentalis, X, 394, gegen die obige 
Deutung, die schon Zschr. f. sl. Phil., VII, 148, vertreten 
wurde, fiir vdllig belanglos. Zur Bedeutung „Kobold- 
gewasser" habe ich ebda, S. 148 ff.. auf Grund von Mit- 
teilungen E. Hellciuists eine Reihe von schwedischen 
Parallelen beigebracht.

Aufier diesem Namen gibt es in Grofipolen noch andere 
Wikingerspuren in Ortsnamen, die von nordischen 
Personennamen abgeleitet sind. Dazu gehóren nach 
meiner Auffassung:

Jaszczołtowo, Ortsname in der Gegend von 
Inowrocław (s. Kozierowski, Roczniki Towarzystwa Przy



10 M a x Vasmer,

jaciół Nauk w Poznaniu, Bd. 48, S. 591) und Jaszczoł- 
t o w i c e, Ortsname in der Parochie Choceń (s. Kozierowski 
ebda., Bd. 47, S. 306). Dazu kommt: Jaszczulty „wieś 
kurpiowska1* im Kreise Ostrów (s. Słown. Geogr., III, 506) 
und Jaszczolty, Dorf im Kreise Bielsk, friiher Gou- 
vernement Grodno (s. Słown. Geogr., XV, 2, S. 13), beides 
wohl durch Polen verbreitet. Ich habe Zschr. f. sl. Phil., VII, 
147, diese Namen auf den nordischen Personennamen 
A s k i 11 d zuriickgefiihrt, von dem auch Longnon, Noms de 
lieux de la France (Paris 1923), S. 298, Spuren in fran
zósischen Ortsnamen festgestellt hat. Lautlich fiir unmóg- 
lich lialte ich die Ableitung der polnischen Namen von alt- 
nordisch Hpskuldr trotz Kozierowski, Roczniki 47, 
S. 306.

C h o m i ą ż a, ein Dorf in der Parochie Szczepa
nowo, Erzdiózese Gnesen (s. Kozierowski, Roczniki Tow. 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Bd. 36, S. 368, und Bd. 47, 
S. 109) halte ich fiir eine Ableitung von einem nordischen 
Personennamen H/Eniingr, s. Zeitschr. f. sl. Phil., VII. 
147. Dieser nordische Name begegnet auch in Rufiland, 
vgl. V. Thomsen, Ursprung d. russ. Staates, s. v. JemigT>.

U t a m i a, eine „łąka na Cielczy**  (s. Kozierowski, Rocz
niki, Bd. 42, S. 355) mu fi ebenfalls von einem Personen
namen Utami abgeleitet sein. Diesen stelle ich zu dem 
altnordischen 'Otamr, s. Zschr. f. sl. Phil., VII, 147 ff. Die 
Entsprechung von anord. ó und polnisch u ist sehr nahe- 
liegend. weil der nordische Vokal ó lang ist, daher verstehe 
ich die Einwande von Rudnicki, Slavia Occidentalis, X, 
394 ff., nicht. Vgl. audi altrussisch Ulebi, und altnordisch 
’01 e i f r u. a. bei V. Thomsen, Ursprung d. russ. Staates 
(Glossar).

Signarowo, ein Ortsname in der Posener Ge- 
gend (s. Kozierowski, Roczniki, Bd. 42, S. 194) ist von mir 
Zschr. f. sl. Phil., VII, 148, zum altnordischen Namen Sig- 
n a r r gestellt worden.

J a k o n ó w, Ortsname in der Gegend von Inowrocław 
(s. Kozierowski, a. a. O., 37, S. 187) gehórt zu altnordisch 
Hń k on.

G o r d o w o, ein Ortsname in Grofipolen. s. Ko
zierowski, Roczniki 47, S. 247, stammt offenkundig von 
einem Personennamen *Gord.  Dieser kónnte zu altnordisch 
G a r d r gehóren (s. Belege des letzteren bei Lind, Dop- 
namn s. v.).

Auf schlesischem Boden haben wir dann noch den 
Ortsnamen D o h n a u im Kreise Liegnitz. Dafiir lautet 
die alteste Form Dunino, was auf ein polnisches Ge- 
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schlecht mit dem Beinamen der Dane in polnisdier Um- 
gestaltung hinweist.18 Vgl. die heutige polnische Bezeich- 
nung fiir „Dane“, „danisch“ ais duńczyk, duński, wo 
das u auf iilteres o zuriickgeht. Ein polnisches don- ist 
aber aus germanisch d a n - entlehnt. Abgesehen von die
sen Ortsnamen, gibt es in Schlesien noch die Ortschaften 
Jasdikittel im Kreise Strehlen und Jasdigiittel im 
Kreise Breslau. die man mit nordischem Sprachgut ver- 
kniipfen muli (s. die Bełege bei K. Damroth, Die alteren 
Ortsnamen Schlesiens. Beuthen 1896. S. 66). Da die Be
łege fiir beide Namen auf urspriingliches Jaskotle hin- 
weisen, habe ich sie ais adjektivische slavische Bildungen 
zu einem polnischen Personennamen Jaskotel aufgefafit, 
s. Zschr. f. sl. Phil., VII, 146. Diesen Namen identifiziere 
ich mit altnordisch Asketill in dessen alterer Laut- 
gestalt *A  s k a t i 1 —. Der Personenname polnisch Jas
kotel laflt sidi bei dem Adelsgeschlecht der Awdańce, 
das skandinavisdie Traditionen hatte, nadiweisen, s. Ko- 
zierowski, Slavia Oceidentalis, II, 26. Denselben Namen 
hat Longnon, Noms de lieux de la France, S. 299, in Frank- 
reidi ais Normannenspur nachgewiesen. Vgl. auch fiir Eng
land Bjórkman, Nordische Personennamen in England, 
S. 16 ff.

Oben wurde bereits ein Flufł Warężanka und ein 
Dorf W a r ę ż im Kreise Sokal, 70 Kilometer nordłich von 
Lemberg, erwahnt. Beide Namen hat Ekblom, a. a. O., wie 
gesagt, mit dem Waragernamen in Zusammenhang ge- 
bradit. Die geographisdie Lagę ist dieser Annahme sehr 
giinstig, da dieser Flufi mit dem westlidien Bug in Ver- 
bindung stellt. Siidlidier ais diese Namen laBt sich noch 
eine Wikingerspur beobachten, wiederum an einer Stelle, 
dereń Beherrschung die Verbindung zweier Flufisysteme 
sichern mufite. Wir haben zwei Ortschaften:

Jaskmanice (heute Jaskmaniec) am Wiar, einem 
Nebenflułł des San, siidóstlidi von Medyka im Kreise 
Przemyśl, s. Słownik Polski Geogr., III. 379, urkund- 
lidi a. 1407: Jaskmanice (s. Słownik P. Geogr., III, 
485), auch ófter in Grodbiidiern: Stanisław Jask- 
maniczky 1424: Jaskmancze u. a., a.a.O. AuBerdem:

Askmanice, Ortsdiaft zwei Meilen nordlidi von 
Przemyśl im Kreise Przemyśl, dazu ein przysiółek 
Jaskmaniec, verschieden vom vorigen (s. Słownik P. 
Geogr., 1, 25). Ich leite beide Namen von einem altnordi- 
sdien Askman- „Seerauber, Wiking, Bootsknecht" ab,

18 Vgl. St. Kozierowski, Slavia Oceidentalis, II, 29.
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das E. H. Lind, Norsk-islandska Dopnamn s. v. bespridit. 
Denselben Ausdrudc finden wir bei Adam von Bremen, 
3. Auf’1. ed. B. Schmeidler, S. 92: „classem pyratarum, quos 
nostri Ascomannos vocant. Dazu aucb ebda S. 93 und 
233, 10: „pyratae, quos illi Widiingos appellant, nostri 
Ascomannos.“ Vgl. aucb Zeitschr. f. sl. Phil., VII, 302. 
Diese Namen zeigen, dali Wikinger sidi an einer Stelle 
festsetzten, wo die Nebenfliisse der Weidisel sich mit den- 
jenigen des Dniestr beriihrten, und wir lernen bei dieser 
Gelegenheit einen Wasserweg kennen, der zweifellos bei 
den Ziigen der Nordleute nacb Byzanz eine Rolle ge- 
spielt hat.

Die von skandinavisdien Personennamen abgeleiteten 
Ortsnamen in Polen werden viel verstandlidier, wenn man 
sidi klar madit, dafi eine Anzahl polnisdier Adels- 
gesdilechter skandinavisdier Herkunft gewesen ist. Zu 
solchen Geschleditern gehorten vor allem die Dunino
wie. Der Name Dunin bedeutete urspriinglidi so viel wie 
Dane. Vgl. Zschr. f. sl. Phil., VII, 149, und Sobolevskij, 
Russk. Filol. Vestnik, LXIV (1910), 174. Dieses Gesdiledit 
war besonders in GroBpolen um den Gopło-See und in 
Sdilesien besitzlidi. Vgl. Kozierowski, Roczniki, 47, S. 193. 
Die Verwandtsdiaft des Mieszko I. und des Bolesław 
Chrobry mit dem danischen Kónigshaus war sdhon Pie
kosiński bekannt, ebenso die Tatsadie, dali pommersdier 
und obodritisdier Adel haufig in polnisdie Dienste trat.20

20 Vgl. Fr. Piekosiński, O dynastycznem szlachty polskiej po
chodzeniu. Krakau 1888.

Ein bekantes polnisdies Adelsgesdiledit sind die Ła
będzie. Sie fiihren einen S di w a n im Wappen, was nidit 
verwunderlidi ist, da łabędź im Polnisdien „Sdiwan" be- 
deutet. Nun ist zu beaditen, daB einer der iiltesten Ver- 
treter dieses Gescbledites Olt heifłt. Ich habe diesen Na
men mit altnordisdi olptr „Sdiwan" gleidigesetzt (s. 
Zeitsdir. f. sl. Phil., VII, 297) und seine nordisdien Be- 
ziehungen sind ebenso wie diejenigen der Duninowie sdion 
durdi die historisdie Forsdiung festgestellt. Vgl. Kozie
rowski, Roczniki Tow. Prz. Nauk w Poznaniu, Bd. 47, 
S. 193, Slavia Occidentalis, II, 29, und F. von Heydebrand, 
Zeitsdir. d. Vereins f. Gesdiidite Schlesiens, Bd. 61 (1927), 
247 ff. Um den Gopło-See besitzlidi waren aufier den 
Dunins audi nodi die Awdańce, vgl. Semkowicz, Rocz
niki Tow. Prz. Nauk, Bd. 44, S. 264, und Kozierowski, 
Slavia Occidentalis, II, 25. Sie werden auf einen Stamm- 
vater A u d o n zuriickgefiihrt, dessen Name zu altnor- 
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disch A u ó u n gestellt wird. tj ber dieses Geschlecht be- 
sitzen wir die ausgezeichnete Untersuchung von Wł. Sem
kowicz.21 Da der nordiscbe Name zweifellos mit altnor- 
disch a u ó r „ReicŁtum" zusammenhangt,22 haben Sem
kowicz und Kozierowski in dem haufigen Vorkommen des 
Namens Skarbek, Skarbimir bei diesem GeschlecŁt, 
der sich zu polnisch skarb „Schatz" stellt, eine Bestati- 
gung der audi sonst kłaren nordischen Herkunft dieses Ge- 
schlechtes gesehen. Wie man sich auch zu dieser letzteren 
Auffassung stellen mag, sicher ist, dali eine ganze Anzahl 
von Angehórigen dieses Geschlechts namhaft gemacht wer
den kann, die skandinavische Vornamen haben. Wir finden 
darunter mehrere Manner mit dem Namen Jaszczołt 
noch im 12. und 13. Jahrhundert in Grofipolen und Schle- 
sien (vgl. Semkowicz, Roczniki, Bd. 46. S. 208 und 210). 
Unzweifelhaft gehen auf diese Jaszczołt die oben bespro- 
chenen Ortsnamen, die diesen Namen enthalten, zuriick. 
Zur Deutung des Namens vergleiche oben S. 9 ff. Mit rus- 
sisch A s k o f d i> kann man ihn aus lautlichen Griinden 
trotz Semkowicz, Roczniki, 44, S. 178, nicht zusammen- 
stellen, auch ist der Versuch dieses letzteren Forschers aus- 
sichtslos, den Namen Jaszczołt mit Jaskotel zu 
identifizieren (s. Roczniki, 46, S. 207). Dieser Name Jas
kotel lafit sidi ebenfalls ais Vorname bei den Awclańce 
nachweisen und wir finden ihn schon fiir das 11. Jahr
hundert bezeugt im Liber fraternitatis Lubinensis s. Mon. 
Poloniae Hist., II, 572) und spater im Anfang des 13. Jahr
hunderts in Schlesien (vgl. Semkowicz, Roczniki, 44, 
S. 177 und 283). Von einem schlesischen Jaskotel miissen 
die beiden schlesischen Ortschaften stammen. die oben 
S. 11 behandelt worden sind. Ich zweifle nicht daran, dali 
dieser polnische Name auf altnordisch Asketill zuriick- 
geht. Dali der letztere Name zur Wikingerzeit sehr haufig 
war, wurde schon oben bemerkt. Wenn M. Rudnicki hier 
wie in anderen eyidenten Fallen wegen des e von „lautlichen 
Schwierigkeiten" redet,23 24 dann kann ich nur mein Be- 
dauern dariiber aussprechen, dafi der Vertreter der Indo- 
germanistik in Posen so wenig Germanistik kann, dafi er 
sogar den germanischen Umlaut yergessen konnte.2’ In 

21 Rod Awdańców, Roczniki Towarz. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, 
Bd. 44 (1917) 153—293; 45 (1919) 161—314 und 46 (1920) 111—239.

22 Torp bei Fick, Vgl. Wb. der idg. Sprachen, 111’6.
23 Slavia Occidentalis, X, 394.
24 Bei solchem Mangel an germanistischen Kenntnissen kann Rud

nicki nidit verlangen, dafi man ihm germanistisdie Dinge begreiflich 
madit.
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diesem speziellen Fali wird die Herkunft von Asketill 
aus * A s k a t i 1 — durdi den F rauennamen A s k a 11 a er- 
wiesen (s. Lind, Norsk-isliindska dopnamn s. v.). Fiir ver- 
fehlt zu halten sind dann weiter die Versuche polniscłier 
Historiker, die mit Riicksidit auf den Anklang dieses Na- 
mens Askatil- an das altnordisdie aska fem. „Asche“ 
zu der tlberzeugung gekommen sind, daB diese Wórter 
audi ihrem Ursprung nadi fiir verwandt zu halten seien. 
Aus dieser Uberzeugung entstand dann audi die Auffas- 
sung, daB der Name Popiel aus Asketill iibersetzt sei. 
Diese ganze Theorie ist spradiwissensdiaftlidi falsch, weil 
Asketill ein langes a und A s k a ein kurzes hat, und wenn 
man Popiel mit Asketill verkniipfen will, dann miifite das 
anders begriindet werden, wozu idi nidit in der Lagę bin.25 
Jedenfalls liegen den polnischen Formen Jaszczołt und 
Jaskotel zwei verschiedene nordische Ńamen zugrunde.

25 Trotz Semkowicz, Roczniki 44, S. 178 ff., und Krotoski, Kwar
talnik Historyczny 37 (1923), 395.

26 Zu der Form mit a, poln. Cadericus, vgl. iibrigens T h i a- 
dricus bei Adam v. Bremen, II, 31.

Ein weiterer Awdaniec wird im 11. Jahrhundert ais 
Cadericus, spater in Quellen des 12. bis 13. Jahrhun
derts ais Scadricus, Sdiadricus erwahnt (so Sem
kowicz, Roczniki, Bd. 44, S. 166 und 183, sowie Bd. 46, 
S. 207). Im Liber fraternitatis Lubinensis, Mon. Pol. Hist., 
V, 572, steht Caderic. Einen Szczedrzyk kennt Sem
kowicz, a. a. O., Bd. 46, S. 209, in GroBpolen um 1382 bis 
1426. Will man diesen Namen, wie es Semkowicz getan 
hat, mit altnordisch Thiódrekr, altostnordisch Thiu- 
d h r i k „Theoclerich" verbinden, dann miifite angenommen 
werden, dafi daraus zuerst *Ciodrik,  *Ciodrzyk  und 
dann durch volksetymologisdie Einfiihrung von polnisch 
szczodry ein Szczedrzyk geworden ist.26 Endlich 
ware noch im Liber fraternitatis Lubinensis (Mon. Pol. 
Hist., V, 572) ein Herincus aus diesem Geschlecht zu 
belegen. Vgl. dazu Semkowicz, Roczniki, 44, S. 179, und 
Bd. 46, S. 207. Dafi dieser Name nordischen Ursprungs ist, 
hat schon Semkowicz erkannt. Ich móchte ihn auf einen 
nordischen Personennamen H jE r i n g zuriickfiihren, der im 
schwedischen Ortsnamen Haeringe in Schonen und drei- 
mal in Sódermanland begegnet (vgl. Hellquist, Svenska 
ortnamn pa-inge, S. 60). Mit dem Namen Heinrich, alt
nordisch Heinrekr, mit dem Semkowicz diesen Herin
cus zusammenstellt, móchte ich ihn nicht verkniipfen, weil 
Lind, Norsk-islandska dopnamn s. v. feststellt, dafi die 
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meisten Triiger des Namens Heinrekr in Norwegen und Is- 
land Auslander sind.

Auch in polnisdien Fiirstennamen hat man nordisdie 
Spuren gesucht. In einer Schenkungsurkunde an Papst 
Johannes XV. hat ein polnisdier Fiirst, wahrscheinlich 
Mieszko I., den Beinamen Dagome (var. D a g o n e) 
iudex.27 Dieser Beiname ist mit dem altnordischen Per- 
sonennamen D a g r verglichen worden, der gut belegt ist. 
Vgl. Lundgren-Brate, Svenska Landsmal, X, 44, und Lind, 
Dopnamn s. v. Es bleibt abzuwarten, wie diese Frage ge- 
lóst wird, denn es bestehen fur den Philologen noch Schwie
rigkeiten bei der Erkliirung der ungewóhnlichen Endung 
dieses Namens, die audi durch die Voraussetzung Rud
nickis. es handle sidi hier um einen rein slavischen Namen, 
nicht beseitigt werden.28

17 Vgl. dazu R. Holtzmann, Zschr. d. Ver. f. Gesch. Sdilesiens 52
(1918), 18 ff.. und L. Schulte, ebda., S. 49, audi K. Volker, Kirdien-
gesdiichte Polens, S. 17 IT.

*" Vgl. die yorsichtige Behandlung dieses Problems bei Ad. Hof-
meister. Der Kampf um die Ostsee (1931).

2’ Vgl. zur Deutung der nordisdien Wórter E. Helląuist, Svensk
etymologisk ordbok (Lund 1922), S. 712, Falk u. Torp, Norwegisdi-
danisdies etym. Wórterb. (Heidelberg 1911), S. 966. Zu den slavischen
Wórtern vgl. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego
(Krakau 1927), S. 530.

Zweifellos wiirde eine Untersuchung der nordisdien 
Lehnwórter im Polnischen zur weiteren Klarung der Frage 
nach den Wikingerspuren in Polen beitragen. Leider ist sie 
noch nicht in Angrin genommen worden. DaB sie nidit er- 
gebnislos ware, zeigt eine Betrachtung iiber den Namen des 
Herings in den osteuropaischen Spradien. Das deutsche 
Wort fiir den Hering ist friih in die romanisdien Spradien 
entlehnt worden und durdi das Italienische audi ins Neu- 
griechische gedrungen. Vgl. Gustav Meyer, Neugriechisdie 
Studien. IW 13 (Wiener Sitzungsberichte, Bd. 132, Nr. 6). 
Die Verbreitung dieses Wortes zeigt die Richtung und den 
Umfang des deutschen Heringshandels. In Osteuropa haben 
wir im russischen selc!, seledka „Hering“ und polni- 
schen śledź „dasselbe" Zeugnisse eines nordischen He
ringshandels, denn beide Wórter stammen aus anord. s i 1 d, 
schwedisch sili, dial. sil d.29 So zeigen sich in Polen ebenso 
wie in RuBland die Nordleute nidit nur ais rauhe Krieger 
und Eroberer, sondern auch ais Kaufleute.

Es ist an anderer Stelle (Sitzungsberichte d. PreuB. 
Akad. d. Wiss. 1931, S. 649—674, und Zeitschr. f. sl. Phil., 
VIII (1931), 388 ff.) darauf hingewiesen worden, daB die 
Wikinger in Rufiland besonderen Wert auf Besetzung der 17 * * * * * * * * * 
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WasserstraBen und Sicherung der Verkehrswege gelegt 
haben. Denkt man an Jomsburg in der Nahe der Oder- 
miindung, an die W a r ę g - Ortschaften an der Weichsel 
und ihren Nebenfliissen, an Gopło, Truś o, Soldau 
und die A s k m a n - Ortschaften in Ostgalizien unweit der 
Dniestr-Quellen, dann wiederholt sich auch hier dasselbe 
Bild wie in RuBland, wenn man auch zugeben muB, daB 
die Spuren der Wikinger in Polen wegen der spateren 
Uberlieferung viel schwieriger zu erkennen sind ais in RuB
land.

Die Agrarwirtschaft der Klostergiiter 
des Russischen Nordens im 14.—17. Jahrhundert.

Von
A. Savić, Perm." 

(Schlufi.)
IV.

Im folgenden soli die Organisation der Agrarwirtschaft 
der Klostergiiter kurz geschildert werden. Vor allem ver- 
dient die Landverteilung innerhalb eines Klostergutes Er- 
wahnung. Die Quellen vermitteln uns ein geniigend deut- 
liches Bild der eigentlichen klósterlichen Aussaat. Kloster- 
acker gab es in allen uns bekannten Klostergiitern, wo 
Ackerbau móglich war, jedoch war das Verhaltnis zwischen 
Kloster- und Bauernacker nicht iiberall das gleiche. In den 
Klóstern des Kreises Vologda verteilte sich z. B. in den 
Jahren 1613—1616 das bestellte Land folgendermaBen:

Spaso-Kamennyj-Kloster 
Kornil’ev-Komerskij-Kloster

Lopotov-Kloster

KuStskij-Kloster 
Podol’nyj-Kloster 
GluSickij-Kloster

SjanZemskij-Kloster

Klosteracker
52 Cetv.
76 Cetv.

15 ćetv. (30 ćetv. 
Brache) 

3 Cetv.
13 ćetv.
69 ćetv.

15 ćetv.

Bauernacker
281 ćetv.
434 ćetv. (1168 Cetv. 

Brache)
100 ćetv.

9 ćetv.
13 Cetv.
25 ćetv. (52 Cetv. 

Brache) 
20 ćetv.

Audi gab es so kleine Klóster, daB sie iiberhaupt kei- 
nen Bauernacker besaBen. In der Novaja Pustyń im Kreise 
Ustjug wurden z. B. in den Jahren 1676—1683 18 ćetverti 
schlechten Bodens und 2 cetverti Brache verzeichnet. Den

" Aus dem russischen Manuskript iibersetzt von Dr. I. Griining. 
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gesamten Acker bestellten Stifter (vkladćiki) und Kloster- 
kinder fur das Kloster.60

50 Grundbiidier des Kreises Vologda aus den Jaliren 1613—1616. 
Drevlediraniliśće. Mappe 56. Vgl. Grundbiicher des Kreises Ustjug 
daselbst. Mappe 512. BI. 765—764.

51 Drevlechraniliśće. Visitationsbudi des Gluśickij-Klosters vom
Jahre 1616. Mappe 56.

68 Akten der Archaographischen Expedition, Bd. I, Nr. 11.
2 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VI. 1.

Am haufigsten wurde der Klosteracker mit Hilfe von 
Klosterkindern und Dienern (służki) bestellt oder „das 
Kloster pfliigte selber den Acker" (pachal sobo j u paśnju), 
wie es die Quellen bezeidineten. In einigen Fallen erfolgte 
die Bestellung mit Hilfe von Arbeitern („paśelniki"), die 
in besonderen Hofen (,,dvorśiny“) untergebradit waren. 
Solcłie paśelniki lassen sidi im Jahre 1616 auf dem Kloster
gut des Gluśickij-Klosters nadiweisen.50 51 * * *

Neben dem eigentlicŁen Klosteracker gab es aber nodi 
den sogenannten Zehntacker (desjatinnaja paśnja), eine 
eigenartige Fron, die darin bestand, dafi der Bauer ver- 
pflichtet war, entsprediend der Grofie seines Landanteiles 
einen bestimmten Teil des Klosterackers zu bestellen. Ais 
Illustration seien hier einige mir bekannte Beispiele der 
Organisation der kłósterlidien Agrarwirtsdiaft erwahnt. 
Ende des 14. Jahrhunderts waren die Bauern des dem Me- 
tropoliten gehórenden Konstantinovskij-Klosters u. a. ver- 
pflichtet: „die Kirche auszustatten (narjaźaf), das Kloster 
und den Hof einzuzaunen, Gebaude zu erriditen, das Feld 
des Abtes zu bestellen (igumnov żerebej veś roli oraf vzgo- 
nom), zu ernten, einzufahren, Heu nadi Desjatinen zu 
mahen (kositi desjatinami) und auf den Hof zu fahren ... 
zum Fest Getreide zu dresdien, Brot zu backen, Malz her- 
zustellen, Bier zu brauen, Getreide fiir die Aussaat zu 
dresdien."”

Etwas spater, im 16. Jahrhundert, stabilisierten sidi die 
Agrarleistungen der Bauern bereits etwas mehr und eine 
Reihe anderer wurde durch Geld abgelóst. Uns interessiert 
hier gerade die Organisation der Agrarleistungen der Bau
ern. Die Bauern des Grofidorfes (selo) Puzyrevo, das dem 
Soloveckij-Kloster gehórte, waren verpflichtet, zu Gunsten 
des Klosters eine Getreideabgabe fiir 33 vyti zu leisten, 
und zwar jahrlidi je 4 ćetverti Roggen und Hafer pro vyf. 
einen trockenen Kasę oder 2 deńgi, 50 Eier, ein Brot und 
einen kalać. Aufierdem waren die Bauern verpfliditet, fiir 
das Kloster zu pfliigen und den Acker mit Klostersaaten 
zu bestellen — pro vvf 1 ćetverf Roggen und 2 ćetverti 
Hafer. Somit hatten sie insgesamt fiir das Kloster 33 ćet- 
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verti Roggen und 66 ćetverti Hafer zu siien. Der Kloster- 
verwalter (monastyrskij prikaśćik) hatte das Redit, von 
den Bauern zu verlangen, daB sie den Klosteracker mit 
Weizen, Gerste, Erbsen, Budiweizen und Fladis besteilten, 
und ihnen zu diesem Zweck die Desjatinen anzuweisen.* 58

53 Akten der Archaographischen Expedition, Bd. I, Nr. 258.
64 Akten der Archaographischen Expedition, Bd. I, Nr. 348.
66 Ivanov. Opisanie archiva starych del. (Beschreibung des Archivs 

alter Akten.) S. 237.
58 Akten der Archaographischen Expedition, Bd. I, Nr. 348, S. 421.

In einigen Grofidórfern des Troice-Sergievskij-Klosters 
(z. B. in Kiśkino, Ekimatovo und Ostaśkovo) waren die 
Bauern verpfliditet, pro vyf 5 Desjatinen zu Gunsten des 
Klosters zu bestelien.54

Ungefahr die gleidien Verpfliditungen bestanden audi 
auf dem Klostergut des dem Patriardien gehbrenden Niźe- 
gorodskij-Blagoveśćenskij-Klosters. Die am 8. Februar 1590 
dem Kloster verliehene Urkunde (ustavnaja gramota) des 
Patriardien Hiob sdireibt den Bauern vor, jahrlich eine 
Getreidesteuer an das Kloster abzufiihren „pro vyf“ je
1 osmina Weizen, Hanf, 4 griyenn... Butter, 100 Eier,
2 Kasę, die erste Sdiur eines Sdiafes, 1 Lammfell und
1 Faden Holz. Daneben mu Bten sie bei Selbstverpflegung 
(na svoem dilebe) zu Gunsten des Klosters fiir jede vyf 
je 1% Desjatinen Roggen und Hafer mit Klostersaatkorn 
bestelien. Aufierdem waren sie verpfliditet, das Kloster- 
getreide in die Speidier einzubringen, Diinger aus den 
Klosterstallungen und Viehhófen auf das Feld zu fiihren 
und jahrlich pro vyf 20 Heuhaufen (kopna) zu mahen.55 
Das Troice-Sergievskij-Kloster verlangte in den 90er Jah
ren von seinen Bauern aus dem Bezirk Kiśkino, daB sie 
pro vyf 5 Desjatinen zu Gunsten des Klosters pfliigten, da
tur wurden sie jedodi von der Entriditung aller anderen 
Klosterabgaben (monastyrskie „dochody") befreit.5’

Uns ist eine sehr interessante Instruktion aus dem Jahre 
1632 iiberliefert, die dem Klosterverwalter des Suzdalskij- 
Pokrovskij-Klosters, einem gewissen Fedor, hinsichtlich der 
Verwaltung des Klostergutes erteilt worden war. Der Ver- 
walter sollte sorgfaltig die piinktliche Bestellung des klóster- 
lichen Zehntackers durch die Bauern iiberwachen, d. h. dafi 
sie die Zeit der Bestellung und Aussaat nicht versaumten. 
Pro Desjatine sollten 2 ćetverti Roggen und 4 ćetverti Hafer 
ausgesat werden. Pro vyf waren die Bauern verpflichtet,
2 Desjatinen Klosteracker und 1 Desjatine im Felde zu 
pfliigen (da vzgonu na vyf po desjatine v pole). Dabei
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waren sie yerpfliditet, den Klosteracker vor ihrem eigenen 
gewissenhaft zu pfliigen („namjagko" — weich, glatt), da- 
mit es weder Unebenheiten noch unregelmafiige Furdien 
gabe. Den Diinger mulłten dieBauern von den Klosterhófen 
aul den Zehntacker fiihren, reidite er nidit aus, so waren 
sie gezwungen, ihn aus ihren Bauern- und Landlosenhófen 
zu liefern, und zwar: pro vyf 40 Diinger klumpen (kołyski) 
bestimmter Grófle — 7 pjadi lang, 4 pjadi breit und 3 pjadi 
hodi. Die Bauern mufiten den Diinger regelmafiig sowohl 
auł die naher, ais auch auf die ferner liegenden Desjatinen 
bringen, damit der gesamte klósterlidie Zehntacker gut ge- 
diingt sei. Sie waren yerpfliditet, bei gutem Wetter (v ve- 
drennye dni) das Klostergetreide zu sdineiden, in Garben 
zu binden, gut zu trocknen und es vor Feuchtigkeit und 
Vernichtung durdi Vieh zu sdiiitzen. Die zitierte Instruk- 
tion ist sehr darauf bedacht, dali der Klosteracker nidit 
yerbde und sidi in Brachland verwandle (,,ne zapereloźila“). 
Daher verbietet sie kategorisch, freigewordene bauerliche 
Acker lediglidi gegen Geldabgaben zu verleihen, sondern 
yerlangt entsdiieden, dali man fur die freigewordenen An- 
teile źilcy (Bauern, bobyli und andere odlocie ljudi) 
suche, die nidit nur Abgaben entrichten, sondern auch Ar- 
beiten (izdelija) verrichten, auf die es dem Kloster vor 
allem ankam.67

67 Akten der Archaographischen Expedition, Bd. III, Nr. 217.
58 Akten der Archaographischen Expedition, Bd. IV, Nr. 112.
58 Unter Heuhaufen (kopna) wurden hier sogenannte volokovye 

oder dvoelośadnye verstanden, d. h. solche, fur dereń Transport zwei
Pferde bzw. zwei Fuhren erforderlich waren.

In einigen Klosterdorfern waren die Bauern yerpflidi
tet, 2 Desjatinen fur den Verwalter zu pfliigen und mit 
Sommergetreide, das er zu liefern hatte, zu bestellen.* 58 Die 
Bauern des dem Patriardien gehórenden Pokrovskij-Klo- 
sters (12 Werst von Vladimir entfernt, in der Nahe der 
Miindung der Nerf in die Kljazma gelegen) muflten pro 
vyf 4 Desjatinen pfliigen. Sie waren yerpfliditet, Diinger 
aus den Klosterstallen auf den Zehntacker zu fahren, ihn 
mit Kloster-Saatgetreide zu bestellen, das Getreide zu ern- 
ten, in Getreidedarren zu bringen, zu dresdien und in den 
Speidiern aufzusdiiitten. Eine Bauernyyf auf dem Kloster- 
gut des Pokrovskij-Klosters betrug 7 Desjatinen. Somit 
war jeder Fronbauer yerpfliditet, 11 Desjatinen Ackerland 
zu bestellen. Auflerdem muP.ten pro vyf 25 kopny Heu 
gemaht und in den Klosterstall eingefahren werden.59 Fiigt 
man noch hinzu, dali die Bauern des Pokroyskij-Klosters 
yon einer jeden vyf jahrlidi 1 Rubel Steuern zu zahlen 
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hatten, so erhalten wir das iibliche Bild einer leibeigenen 
Fronwirtsdiaft (barśćinnoe krepostnoe choz ja jstvo)-60

60 Dopolnenie k Aktam Istorićeskim. (Erganzung zu den Histori- 
schen Akten.) Bd. IX, Nr. 12.

81 Dopolnenie k Aktam Istorićeskim. Bd. VI, Nr. 86.

Auf einigen Klostergiitern war es iiblich, von den Bau
ern die fiinfte Garbe samtlicher Getreidearten zu erheben: 
von Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Buchweizen, ferner 
von Erbsen, Bohnen, Hanf, Flachs usw. Dieses Fiinftel- 
korn (pjatinnyj, snopovoj vydel’nyj chleb) muBten die 
Bauern auf ihren eigenen Wagen ins Klóster schaffen. Fiir 
das Verheimlidien dieses Fiinftelkorns wurde z. B. im Vja- 
źickij-Kloster (12 Werst von GroR-Novgorod entfernt) das 
gesamte Getreide zu Gunsten des Klosters vom Schuldigen 
eingezogen, der obendrein in Gegenwart der Bezirksleute 
unbarmherzig gepriigelt und zu einer Geldstrafe in Hbhe 
von 2 Rubeln, 4 altyn, 1% deńgi verurteilt wurde. Zwecks 
Beaufsichtigung des piinktlichen Einganges des Fiinftel- 
korns wurde in die entlegeneren Gegenden ein besonderer 
Verwalter entsandt, der gewóhnlich „starec-zamolotoćnik“ 
hiefł. Zu seiner Unterstutzung mufiten die Bauern aus ihrer 
Mitte einen Steuereinnehmer (celoval’nik) wahlen, „von 
ehrlicher Seele, wohlhabend und dem man vertrauen 
kónne“, der dem Klosterverwalter beim Eintreiben des 
Fiinftelkorns zur Hand ging.61

Recht verbreitet war in den Klostern des Russisehen 
Nordens das Institut der Halbbauern.

Die Gro Re des eigentlichen Klosteradcers war von ver- 
schiedenen Ursachen abhangig. Waren samtliche Lande- 
reien eines Klosters klein, die Geldmittel gering und keine 
Móglichkeit vorhanden, Bauern zu werben („nazyvaf“ — 
zu rufen), so nutzte das Klóster seine Landereien mit Hilfe 
seiner Arbeiter und Klosterkinder. Nach der Zeit der Wir
ren, ais auf dem gesamten Territorium des Moskauer 
Staates gewaltige Flachen unbebauten Landes entstanden 
waren und die ruinierten Bauern „sich in verschiedenen 
Richtungen zerstreut hatten“, bestellte das Klóster seinen 
Acker mit Hilfe von Halbbauern, was z. B. beim Kloster- 
gut des Soloveckij-Klosters (in den Kreisen Kargopole und 
Ustjug) besonders auffallt. Im Kreise Ustjug waren bis 
zur Veróffentlichung des Sobornoe Ułożenie in P/2 Dórfern 
6 Hbfe von Halbbauern bei 27 ćetverti Acker und 2 ćetverti 
Brache verzeichnet. Nadi dem Jahre 1649 waren hier be
reits in 3 ganzen Dórfern und verschiedenen Teilen anderer 
Hófe 13 Hófe von Halbbauern verzeichnet. Die gesamte
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Bestellung wurde von Halbbauern besorgt. Nidit minder 
auffallend ist in den Jahren 1676—1683 die Zahl der Halb
bauern in den anderen Klóstern.

Mittlerer 
Boden

Schlechter 
Boden Halbbauern

Acker Brache Acker Brache H6fe
Be- 

v61ke- 
rung

Archangefskij-Kloster 487 45 1003 142 3251/2 1113
Gledenskij-Kloster 57 7 370 100 113 339
Ivanovskij-Kloster — — 229 76 48 115
T elegovski j-Kloster 103 — 45 — 32 5762

“ Die bereits zitierten Grundbiicher des Kreises Ustjug aus den 
Jahren 7184—7191 (1676—1683). Mappe 511—512.

Wie die Bezeidinung sagt, arbeitete der Halbbauer um 
den Preis der halben kiinftigen Ernte auf dem Klosterland. 
Die Vertrage mit den Halbbauern sind in dieser Hinsicht 
vóllig eindeutig: „und fiir die Samen (semena), die Gott 
iiberreidi schickt, wird zur Halfte geteilt". In manchen 
Jahren madite das sogenannte Halbkorn (ispolnyj dileb) 
im Budget des Klosters einen bedeutenden Prozentsatz aus. 
Halbpart („ispolu") wurde nidit nur der biiuerlidie, sondern 
audi der Klosteracker bestellt, sogar auf soldien Kloster- 
giitern wie demjenigen des Kirillov-Belozerskij-Klosters. 
Zuweilen verpachtete das Kloster seine Odlandereien den 
eigenen Bauern fiir ein Drittel oder ein Viertel der Ernte. 
Von dem dritten oder vierten Korn (tretnaja iii ćetvertnaja 
roź ), das die Bauern in soldien Fallen an das Kloster zu 
entriditen hatten, sowie von dem „Udland-Getreide" (pu- 
stośnyj dileb“) beriditen die Quellen mehr ais einmal. Wie 
der Acker der Halbbauern, so wurde auch das Udland in 
einigen uns bekannten Fallen mit Kloster-Saatgetreide be
stellt. Ich nehme jedoch an, daB ein gewisser Prozentsatz 
Saatgetreide auch von den bauerlidien Pachtem gestellt 
wurde. Das erklart auch die Tatsache, dali das Kloster ais 
Eigentiimer verschiedene Ernteanteile erhielt. Bauern, die 
eine selbstandige Wirtschaft fuhrten, entriditeten dem Klo
ster „Zins-Roggen“, „Zins-Gerste“ und „Zins-Hafer“.

Art und Hóhe der Abgaben waren in den verschiedenen 
Klóstern verschieden. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde 
die bisher in einigen Klostergiitern iibliche Naturalabgabe 
durch Geld abgelóst. Allerdings bestanden neben der Geld- 
abgabe auch die Naturalabgaben der klósterlichen Fron- 
bevólkerung. So mullten z. B. die Bauern des Grofidorfes 
Sobolevo, das dem Troice-Sergievskij-Kloster gehórte, eine 
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Geldabgabe in Hbhe von 3 Rubeln jahrlicb entrichten. 
Auflerdem waren sie verpflicbtet, jedes Jahr im Herbst 
dem Klosterverwalter von dem gesamten Bezirk 20 ćetverti 
Roggen und ebensoviel Hafer zu liefern und ihm ferner 
viermal jahrlicb (zu Ostern, am Peter-Paulstag, im Herbst 
und zu Weihnachten) von jeder vyf 1 altyn und von dem 
gesamten Bezirk 1 Rubel zu entrichten. Dariiber hinaus 
muflten die Zinsbauern des Dorfes Sobolevo jahrlicb eine 
bestimmte Heumenge (60 kopny) fiir das Kloster mahen. 
Im allgemeinen war die Grundform der Abgaben (osnovnoj 
vid obroka) — Geld oder Getreide — in allen Klóstern 
gleich. da sie von der vyf erhoben wurde und die Grófie 
der vyf von der Giite ihrer Bodenqualitat abhing. Mannig- 
faltiger waren die geringeren Abgabearten. Sie variierten 
nidit nur in den versdiiedenen Klóstern, sondern waren 
auch innerhalb ein und desselben Klosters verschieden. 
Das Kloster konnte den Umfang der Abgaben einer jeden 
Individualwirtschaft andern, konnte eine Art durch die 
andere ersetzen. In ihren Urkunden (ustavnye gramoty) 
setzte die Klosterobrigkeit samtliche Abgabenarten, die 
sich nach den ókonomischen Yerhaltnissen des betreffen- 
den Dorfes oder Rayons richteten, genau fest.63

63 Vgl. z. B. die Urkunden des Troice-Sergievskij-Klosters vom 
Jahre 1590 fiir die Bauern versdiiedener Grofiaórfer und Dórfer in 
den Akten der Archaographischen Expedition, Bd. I, Nr. 348. Vgl. 
ibidem Nr. 307. Vgl. die Urkunde des Soloveckij-Klosters fiir die Bau
ern des Bezirkes Suma vom Jahre 1564. Ibidem, Nr. 268.

64 Centrarchiy. Pamjatniki sociafno-ekonomićeskoj istorii Mos- 

Die Quellen vermitteln ein anschauliches Bild der Um- 
wandlung von Abgaben der klosterlichen Fronbauern 
(pereoboroćivanija). In dem Visitationsbudi des Grofl- 
dorfes Mikufskoe, das zu den Klostergiitern des Troice- 
Sergievskij-Klosters gehórte, finden wir im Jahre 1614, dafi 
die Klosterdiener Jakov Demenfev und Boris Latynin unter 
Mitnahme des dortigen Popen Fedor, der lokalen Alt- 
insassen, des Starosten und samtlicher Bauern des Dorfes 
Mikufskoe zur Visitation fuhren, um in dem Dorf die Klo
ster-, Kirchen- und Bauernacker anzuweisen. Wahrend 
ihrer Arbeit ereignete sich u. a. folgender interessante Vor- 
fall: es stellte sich heraus, daB dem Starosten und einem 
der Altinsassen je % vyf Fronlandes zugeteilt worden war. 
Die Visitatoren kamen nach Erórterung dieser Frage mit dem 
Popen und samtlichen Bauern iiberein, den beiden, ihrem 
Wohlstand entsprechend (smotrja po ich proźitkam), noch 
je % vyf zuzulegen. Dementsprechend wurde auch der 
auf sie entfallende Anteil am Klosterzehntacker erhóht.64 
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Eine ahnliche Umteilung und Anderung der Leistungen 
lafit sidi audi in dem Klostergut des Soloveckij-Klosters 
wahrend der von mir untersuditen Zeit beobaditen.65 Man 
muR annehmen, dafl sie audi in den anderen Klostergiitern 
stattfanden.

kovskogo gosudarstva XIV—XVII v. v. (Denkmaler zur sozial-okono- 
misdien Geschichte des Moskauer Staates des 14. bis 17. Jahrhunderts.) 
Moskau 1929, Bd. I, S. 283-286.

65 Vgl. meine Monographie „Soloveckaja votćina v XV—XVII v.“ 
Perm 1927, S. 176 ff.

V.
Zwecks besserer Beleuditung der Agrarwirtsdiaft der 

Klostergiiter des Russisdien Nordens wahrend der von mir 
untersuditen Periode sei hier eine Reihe konkreter Tat- 
sadien aus dem dkonomisdien Leben des Spaso-Priluckij- 
Klosters (5 Werst von der Stadt Vologda entfernt, am Flusse 
Vologda, die hier einen Bogen besdireibt, gelegen) gesdiil- 
dert.

Das Spaso-Priluckij-Kloster hatte im 16.—17. Jahrhun
dert nidit nur grofie Salzsiedereien gegriindet, sondern 
audi Landwirtsdiaft betrieben — war demnadi ein Erb- 
gutsbesitzer („votćinnyj“ monastyr). Im 17. Jahrhundert 
vollzieht sidi das Wadistum des Klostergutes recht wahr- 
nehmbar vor unseren Augen.

Das Kloster bildete eine wohlgeordnete Einheit. Laut 
Registerbiidiern aus den Jahren 1622—1635 waren 6 Ge- 
treidespeidier, vollstandig eingeriditete landwirtsdiaftliche 
Gebaude, Lagerhauser, Keller, Backereien usw. hinter der 
Klosterumfriedung vorhanden. Wieweit diese Gebaude 
ausgestattet waren, ist daraus ersiditlidi. dafi die Backe
reien gleidizeitig 5 ćetverti Mehl (20—25 Pud Brot) aus- 
backten. Hinter dem Kloster befand sich der Kaufhof 
(gostinnyj dvor), in weldiem zwei Krankenhauser unter- 
gebradit waren; daselbst wohnten im Kellergesdiofi die 
Klosterhandwerker, Schneider und Sdiuster. Hinter dem 
Kloster befand sidi audi der Sdimiedehof mit den Kloster- 
schmieden. Hier in der Nahe befand sich der Malzhof, der 
fiir die Gewinnung von Malz besonders hergeriditet war. 
An der Vologda besafi das Kloster zwei guteingeriditete 
Muhlen mit den erforderlichen Wirtsdiaftsgebauden. Aufier- 
dem hatte es an demselben Flufi eine Miihle des Troice- 
Sergievskij-Klosters fiir 150 Rubel jahrlidi gepaditet. In 
der Stadt Vologda besafi das Kloster einen Lagerhof mit 
M ohnraumen und Getreidespeichern. In der Vorstadt (po
sad) besafi es einen Handelshof mit Lagerraumen zur Auf- 
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bewahrung von Salz und anderen Waren, die zum Verkauf 
in Cholmogory — bisweilen fiir eine betrachtliche Geld- 
summe — bereitgestellt wurden.

Die im Kloster vorhandenen Getreidevorrate waren be- 
deutend. So gab es z. B. im Jahre 1675 in den Klosterspei- 
chern und in der Miihle 1736 ćetverti Roggen, auBerdem 
waren 171 ćetverti auf dem Felde ausgesiit. An Hafer 
waren in der Kornkammer 2624, Gerste 143, Weizen 10 ćet- 
verti vorhanden. Die Zahl der Pferde stieg bis zu 100 Stiick. 
An Kiihen besaB das Kloster 38 Milchkiihe, 28 Kiilber, 
4 Stiere, 2 Farsen und 5 einjahrige Kalber.

Salzsiedereien besaB das Kloster am WeiBen Meere 
(Unskaja guba), in Sol’-Vyćegodsk und Tofma. Samtliche 
Salzsiedereien waren mit erforderlichem Inventar gut aus- 
gestattet und mit Brennmaterial versorgt. An jeder Salz- 
siederei gab es einen Klosterhof, in dem die Klosterver- 
walter (starcy-prikaśćiki) wohnten, ferner Wirtschafts- 
gebiiude, Lagerraume, Schuppen, lebendes und totes Inven- 
tar. Jede Salzsiederei fiihrte ihre eigene selbstandige Wirt
schaft. In Cholmogory, mit welchem das Kloster einen 
lebhaften Salz- und Getreidehandel betrieb, befand sich 
ein Handelshof mit Lagerraumen, Kellern und anderen er- 
forderlichen Gebauden. Im Jahre 1635 besaB das Kloster- 
gut des Spaso-Priluckij-Klosters in den Kreisen Vologda 
und Tofma laut Grundbiichern 6 GroBdórfer (selo), 7 klei- 
nere (selco) und 72 Dórfer (derevnja), mit einer Bevolke- 
rung von 424 Fronbauern in 326 Bauernhófen und 210 
landlosen Bauern in 170 Hdfen.6"

Im Jahre 1678 verzeichnet das Registerbuch fiir den 
Kreis vologda allein 10 GroBdórfer, 1 Dorf, 127 Kloster- 
und Diensthófe, 29 Hófe der Klosterkinder mit einer Be- 
vólkerung von 118 Personen, 485 Bauernhófe mit 1528 Per- 
sonen und 109 Hófe Landloser mit 218 Personen."

Im Jahre 1681 besaB das Kloster 13 GroBdórfer und 
2 Dórfer. im Jahre 1686 sind bereits 15. im folgenden Jahre 
16 GroBdórfer yerzeichnet. Jedes dieser Dórfer bildete eine 
Wirtschaftseinheit unter der Leitung eines Klosterverwal-

60 Gosudarstvennyj Istorićeskij Muzej. Otdel archiva. Sammlung 
Barsov. 10. 25. Vgl. das Inventarverzeidinis (opis) des Spaso-Priluckij- 
Klosters vom Jahre 1635 mit dem „Registerbuch" („perepisnaja kniga") 
des Spaso-Priluckij-Klosters vom Jahre 1622 in der Sammlung F. F. 
Mazurin im Drevlechraniliśće.

67 Centrarchiv. Drevlecłiraniliśće. Podlinnaja perepisnaja kniga ... 
Petra Michajlovića Golochvostova 1678 g. Mappe 14 733. BI. 529—574. 
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ters. Es gab hier 1—2 Hófe fiir den Verwalter, 1 Stall- 
hof (konjuśennyj dvor), zuweilen audi mehrere, f er ner 
Hófe der Klosterdiener und -Kinder, der Bauern und Land- 
losen. In den GroBdórfern Korovnić’e und Vyprjagovo gab 
es sogar im Jahre 1678 einen Kaufhof, ferner einen Schmiede-, 
Małż-, Miihlen- und Viehhof. Das Kloster besaB hier eine 
geniigend groBe Wirtschaft: es gab 32 KIosterdiener-Hófe 
mit 85 Mann, aufierdem waren 74 Hófe von allerlei Kloster- 
leuten und Dienern, insgesamt 180 Mann besetzt, die ver- 
schiedene kleinere Auftrage zu erledigen hatten. In 20 Hófen 
wohnten Klosterkinder; ferner gab es 113 Hófe mit einer 
Bevólkerung von 302 erwadisenen Fronbauern und 50 Hófe 
Landloser mit 57 Bewohnern.68 An Umfang und Organi
sation standen diese beiden GroBdórfer in nichts einem 
mittleren Dienstgut irgend eines Dienstmannes im selben 
Kreise Vologda nach.

88 Vgl. das bereits zitierte Registerbuch aus dem Jahre 1678. 
BI. 529 v.

Sehen wir uns nun die Agrarwirtschaft des Klostergutes 
des Spaso-Priluckij-Klosters etwas naher an. Das gelingt 
uns dank der fiir das RuBland des 16.—17. Jahrhunderts 
iiblichen Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit der Kloster- 
kanzlei.

Aus Griinden, die ich weiter unten erórtern werde, soli 
das Jahr 1649 ais Musterbeispiel dienen. Zum 1. Septem- 
ber dieses Jahres verblieben in den Getreidespeichern des 
Klosters an unverbrauchtem Getreide aus dem vorhergehen- 
den Wirtschaftsjahr 6221 ćetverti Roggen. An neuer Ernte 
waren von den Klosterfeldern, die mit Hilfe der Kloster
kinder bestellt wurden, 919 ćetverti Roggen eingebracht 
worden. Die Bauern, welche die klósterlichen Odlandereien 
bestellt hatten, lieferten 55 ćetverti Roggen ab. In seinen 
Dórfern besaB das Kloster ferner sogenanntes dazugepfliig- 
tes Land (pripaśi) oder zu den bauerlichen Ackern hinzu- 
gepfliigte Landanteile, die von den Bauern bestellt wurden 
und von denen es im Jahre 1649 1423 ćetverti Roggen er- 
hielt. Unberiicksichtigt bleiben hier die zufalligen Quellen 
der Erganzungen der klósterlichen Kornkammer, wie z. B. 
Stiftungen (vklady) und Getreidespenden, die auch im 
Jahre 1649 stattfancien. Auf diese Weise hatte das Kloster 
von seinem Acker, den zugepfliigten Landereien und den 
Odlandereien 2397 ćetverti Roggen eingesammelt. Rechnet 
man den Rest des vorhergehenclen Jahres hinzu, so betrug 
der Roggenvorrat des Klosters im Jahre 1649 86118 ćet- 
verti. Zieht man in Betracht, daB im 17. Jahrhundert 1 cet- 
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verf ungefahr 5 Pud wog, so waren im Kloster nidit weni- 
ger ais 43 090 Pud Roggen vorhanden. In dieser Zahl ist 
weder der auf Grund der Schuldvertrage (kabalnye zapisi) 
eingesammelte Roggen noch die Spenden enthalten. Was 
nun den Verbraudi des Klostergetreides anbelangt, so geben 
uns die Quellen eine erschópfende Antwort. Fiir die Ver- 
Eflegung der Briiderscłiaft, Klosterdiener (służki) und Ar- 

eiter waren 1115 ćetverti Roggen erforderlidi. In die Salz- 
siederei an der Una wurden 200 cetverti Roggen gescłiickt, 
auf dem Klosteracker waren im Herbst 50 cetverti, auf Od- 
landacker 6 ćetverti und auf die Bauerndesjatinen 27 ćet- 
verti Roggen ausgesat. Einer Stifterin (vkladcica), der 
Witwe Mari ja Petrova, die das Kloster zu erhalten hatte, 
wurden 2 ćetverti Roggen zugeteilt. Zieht man noch samt- 
liche anderen kleineren Ausgaben in Betracht, so betrug 
der fiir das Jahr 1650 ubrigbleibende gesamte Rest 7278 
ćetverti. Ein analoges Bild lafit sidi audi hinsiditlidi der 
anderen Getreidesorten — Hafer, Gerste und Weizen — 
beobaditen. Aus dem vorhergehenden Jahr waren in den 
Klosterspeichern 9982 cetverti Hafer verblieben. Von dem 
auf dem Klosteracker geernteten Hafer waren 616 ćetverti 
ausgedroschen. Ungedrosdien blieben 26 Mięt en, von 
denen jede 15 ćetverti Hafer ergeben mufite. Somit stan- 
den noch 390 ćetverti aus. An Hafer von den hinzugepfliig- 
ten Ackern waren 285 ćetverti eingebradit, demnach ins
gesamt 1291 ćetverti Hafer geerntet worden. Davon wur
den verausgabt: an Saatgetreide fiir den Klosteracker 186 
ćetverti, fiir den Zehntacker 63 ćetverti und zur Gewin- 
nung von Graupen und Mehl 402 ćetverti. Nach Abzug 
des ubrigen Verbraudies, wie zur Fiitterung der Pferde, 
fjberreidiung von Ehrengaben („v pocesf“) an allerlei Ver- 
waltungsbeamte (administrativnye ljudi), jahrlidien Be- 
lieferung der Stifter und Stifterinnen usw., verblieben in 
den Klosterspeichern zum Jahre 1650 10 081 ćetverti Hafer. 
An Gerste waren aus den Vorraten des alten Jahres 220 
ćetverti ubriggeblieben. Von dem Klosteracker wurden 
103 ćetverti geerntet, 38 ćetverti wurden von den hinzu- 
gepfliigten Ackern geliefert und 8 cetverti gespendet, so 
dali das Kloster insgesamt iiber 369 ćetverti Gerste ver- 
fiigen konnte. Hiervon wurden verausgabt: 10 ćetverti ais 
Saatkorn fiir den Klosteracker, 85 ćetverti fiir die Gewin- 
nung von Malz, 3 ćetverti erhielten die Stifter usw. Naeh 
Abzug des gesamten Verbrauches verblieben zum Jahre 
1650 insgesamt 268 ćetverti Gerste. An Weizen waren zum 
Jahre 1649 1 ćetverf und P/2 poluosminy in der Kornkam- 
mer verblieben. Yon dem hinzugepfliigten Acker erhielt 
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das Klóster 21 ćetverti. Der Weizenverbrauch war gering: 
P/2 polosminy wurden der Kochstube zur Bereitung der 
kutja (Graupengericht mit Honig und Rosinen, Ubers.) an 
den beiden Festtagen vor Weihnachten und Heiligedrei- 
kónige verabfolgt und 4 ćetverti zu Mehl vermahlen. Es 
verblieben demnach 18 ćetverti.

leb habe unvollstandige Zahlenangaben iiber das ein- 
gębrachte Getreide der Spaso-Priluckaja votćina fiir das 
eine Jahr 1649 angefiihrt. Der angesammelte Vorrat war 
sicher bedeutend. Auf jeden Fali aeckte er, wie wir fest- 
stellen konnten, mit einem UberschuB den tatsachlichen Be- 
darf der Klosterbevólkerung. Dabei hatte das Klóster im 
Jahre 1649 bei weitem nidit seinen gesamten Landertrag 
eingesammelt. Es ist urkundlich erhartet, dafi „mit Ge- 
nehmigung des Abtes Feodosij und auf Veranlassung des 
Kellermeisters und der Briiderschaft" im Jahre 1649 das 
Klóster von seinen Gutsbauern (votćinnye kresfjane) „in
folge ihrer Armut, der Mifiernte und des Yiehsterbens" 
keine Abgaben in Form von Getreide — Roggen und 
Hafer — erhoben hatte.”

Wie ich bereits oben erwahnte, besaB das Klóster am 
WeiBen Meer, in Sol’-Vyćegodsk und in Tofma an der Su- 
chona Salzsiedereien. Hier an der Suchona lagen folgende 
Klosterdórfer: 1. das sogenannte Dorf Podgalickaja, in 
welchem im Jahre 1635 9 bobyli wohnten; 2. das Dorf 
Uglickaja und 3. die Halfte des Dorfes Luneva. Im Dorfe 
Podgalickaja waren 1635 9 ćetverti Roggen ausgesat wor
den (im Jahre 1680 16 ćetverti), im Dorfe Uglickaja 5 ćet- 
verti Roggen.* 70 Die Ernte beider Dórfer wurde in der Regel 
fiir die Arbeit er der Salzsiederei Tofma (Tot emska ja var- 
nica) verwendet und in die Klosterspeicher nicht abgeliefert.

“ Gosudarstvennyj Istorićeskij Muzej. Sammlung Barsov. 10. 25. 
Heft 3.

70 Im Jahre 1680 wurden im Dorfe Podgalickaja 120 ćetverti Rog
gen, 121 ćetverti Hafer, 15 cetverti Gerste und 2 ćetcerti Weizen aus- 
gedroschen.

Um sich ein Urteil iiber den Umfang der Landwirtschaft 
der Spaso-Priluckaja votćina machen zu konnen, sei hier 
eine Reihe von Zahlenangaben iiber Menge und Art des 
ausgesaten Getreides herangezogen. Die Angaben stam- 
men aus den letzten Jahren der von mir untersuchten Pe- 
riode, ais das Klóster ais Gutsbesitzer seine Wirtschaft be
reits bis zu dem fiir ihn unter den damaligen Yerhaltnissen 
móglichen Grade der Intensitat gebracht hatte.
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Jahre

Gesat (Angaben in ćetverti, 
ohne Bruchteile)

Ausgedroschen (Angaben in 
ćetverti, ohne Bruchteile)
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1681 365 1187 9 41 5 1607 2265 2262 24 176 4 4731
1682 360 922 13 49 2 1346 1973 2572 50 313 14 4922
1683 467 1008 17 45 2 1539 1977 2903 86 298 — 5264
1684 366 1130 12 52 2 1562 1607 2930 39 228 9 4813
1685 377 953 14 47 — 1391 1917 2375 74 210 — 4576
1686 438 1033 10 41 1 1523 2605 2430 52 210 2 5299
1687 376 952 11 36 2 1377 1666 2151 45 196 2 4060
1688 353 1044 4 44 4 1449 2137 2596 67 177 3 4980
1689 430 1007 10 40 1 1448 1723 2168 40 143 1 4074polosmina

Ungefahr die gleichen Zahlen von Aussaat und ein- 
gebraditer Ernte bleiben auch in der folgenden Zeit bis 
zum Ende der von mir untersuchten Periode.71 Aus der an
gefiihrten Tabelle ist ersichtlich, dafi die grófite Menge des 
ausgesaten Getreides auf Roggen und Hafer entfiel, das 
Kloster sate weniger Weizen und nur ganz wenig Erbsen, 
die sich iiberhaupt fiir einen Anbau wenig eigneten. Wir 
wissen z. B., dafi im Jahre 1688 im Grofidorf Sergievo die 
gesaten Erbsen iiberhaupt nicht gediehen; im folgenden 
Jahre wurde eine polosmina gesat, und die gleiche Menge 
auch geerntet. In einigen in der Nahe des Klosters gelege- 
nen Grofidórfern war der Boden sowohl infolge seiner 
natiirlichen Beschaffenheit, ais auch infolge Erschbpfung 
unfruchtbar. Im Jahre 1714 beklagte sich die Klosterver- 
waltung (monastyrskaja administracija) dariiber, dafi in 
dem „in der Nahe des Klosters gelegenen Grofidorf Ko- 
rovevo der Acker schlecht sei, das Getreide nicht gedeihe 
und die Aussaat keinen Profit bringe". Nach einigen Jahren 
vergeblicher Versuche, hier eine einigermafien ertragreiche 
Wirtschaft zu organisieren, wurde der Bevólkerung die

71 Im Jahre 1691 wurden z. B. vom Klosteracker 755 ćetverti Rog
gen, 415 cetverti Hafer, 79 ćetverti Gerste, 36 ćetverti Weizen und 
5 ćetverti Erbsen geerntet. AuRerdem wurden 932 ćetverti Roggen, 
434 ćetverti Hafer und 51 ćetverti Gerste aus den Klosterdórfern ab- 
geliefert. (Kniga Spaso-Priluckogo monastyrja źitnika starca Sawa- 
tija 7200 g. [Buch des Kornspeicherverwalters des Spaso-Priluckij- 
Klosters, des Monćhes Sawatij aus dem Jahre 7200.) Gosudarstvennyj 
Istorićeskij Muzej. Otdel archiva. Sammlung Barsov 1026.) Im Jahre 
1700 wurden vom Klosteracker, den Klosterkinder bestellten, und von 
den Bauernanteilen einschliefilich der Getreideabgabe 1826 ćetverti 
Roggen, 1987 ćetverti Hafer, 195 ćetverti Gerste und 52 ćetverti Weizen 
eingesammelt. (Drevlechraniliśće. Sammlung F. F. Mazurin. Mappe 6. 
Dokument 85.)
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tibersiedlung in das Dorf Kulebjatovo gestattet, da dort 
„das Land gut sei und Getreide mit einem Profit geerntet 
werde".72

72 Gosudarstvennyj Istorićeskij Muzej. Otdel archiva. Akten des 
Priluckij-Klosters. Schrank B/B. Archivnummer 822.

78 Die termini „kljuć“ und „volosf“ sind gleichbedeutend. I. M. 
Sereznevskij. Materiały dlja slovarja drevne-russkogo jazyka. (Mate
riał fiir ein Wórterbuch der alt-russischen Sprache.) S. 1235.

74 Drevlechraniliśće. Fonds des ehem. Archivs des AuRenministe- 
riums. Sammlung F. F. Mazurin. Mappe 1. Die umfangreiche Samm
lung — 13 grofie Mappen — enthalt fiir den Historiker aufierordent- 
lich wertvolle, nodi unerforschte Dokumente wirtschaftlicher Art aus 
dem Spaso-Priluckij-Kloster.

75 Im Jahre 1606 zahlten z. B. einige Bauern aus dem GroRdorf 
Glubokoe statt der Getreideabgaben (obroćnyj i jamskoj chleb) 6 Rubel 
und 10 deńgi. Im selben Jahre wurden fiir die NutznieRung der klóster- 
bchen Odlandereien 5 Rubel, 5 altyn und 1 deńga entriditet. (Knigi 
Priluckogo monastyrja kaznaćeja starca Iony 114/1606 g.) Gosudarst- 
yennyj Istorićeskij Muzej. Otdel archiva. Sammlung Sćukin. Aktcn- 
faszikel Nr. 254.

In administrativer Hinsicbt bestand die im Kreise Vo- 
logda gelegene votćina des Spaso-Priluckij-Klosters aus 
drei ihrer GrbBe nach verscłiiedenen Bezirken (kljući).73 
Ger Klosterbezirk (monastyrskij kljuc) umfafite 367 Fron- 
bauern und 88% vyti Land, der Velikoreckij kljuc 74 Bau
ern und 17% vyti und der Olarevskij kljuc 37 Bauern und 
6% yyti.7' Nach den vyti waren unter den Bauern audi 
der Zehntacker. die Klosterarbeiten (,,idelija“), die Staats- 
steuern (gosudarevy podati), die Spann- und Lóse- 
gelder (jamskie i polonjanićnye deńgi), das Strelitzen- 
getreide (streleckij chleb) und alle anderen Gemeinde- 
abgaben (mirskie ,,derźi“) verteilt. Im 17. Jahrhundert 
blieb ais einzige Naturalabgabe der Bauern in der Spaso- 
Priluckaja votćina der Zehntacker. In einer Reihe von 
F allen erfahren wir sogar, daB die Getreideabgabe zu- 
weilen durdi Geld abgelóst wurde; der Paditzins (kortom- 
nye deńgi) wurde von den Bauern auch fiir die Nutznie- 
Bung von Odlandereien entriditet.75 Es ist interessant, dafi 
unmittelbar nach der Zeit der Wirren. ais eine allgemeine 
M irtsdiaftskrise eintrat, die Spaso-Priluckaja votćina Na- 
turalleistungen den Vorzug gibt. Man trifft iiberall das 
Abgaben-Getreide. AuBerdem macłit sidi die Tendenz be- 
merkbar, audi die anderen bauerlichen Leistungen in Ge
treide umzuwandeln, was verstandlidi wird, wenn man 
darauf hinweist, daB im Zusammenhang mit den jiingsten 
politisdien Ereignissen in der Spaso-Priluckaja votćina die 
Klosteraussaat stark zuriickging. Ais Illustration sei die 
Tatsadie erwahnt, daB im August 1621 auf dem Kloster-
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acker 48 ćetverti Roggen ausgesat waren, darunter 18 ćet- 
verti alten Roggens, der vom Jahre 1620 iibriggeblieben 
war. Wir wissen, daB im Jahre 1620 das Kloster 189 ćet- 
verti Roggen gekauft hat und sogar gezwungen war, Rog
gen bei Privatpersonen zu entleihen.”

Aus dem oben Erwiihnten ist ersichtlich, dafi der jahr- 
liche Eingang von Brotgetreide im Spaso-Priluckij-Kloster 
den tatsachlidien Bedarf der Klosterbriidersdiaft, der Die- 
ner und Arbeiter iiberstieg. Sogar nach der Versorgung der 
am Weifien Meere gelegenen Salzsiederei (Unskoe usofe) — 
jahrlich nicht weniger ais 200 ćetverti Roggen, etwa 100 
Sack (kuli) Mehl, 160 cetverti Hafer usw. — blieben in den 
Klosterspeichern grofie Vorrate an Roggen, Hafer und 
Gerste iibrig. Das Kloster brachte nicht nur diese Vorrate 
zum Verkauf, sondern kaufte noch zwecks Weiterverkauf 
Getreide auf, welches es in Cholmogory, wo alle Handels- 
wege der alten Ruś der Vorreformzeit zusammentrafen, 
absetzte. In Cholmogory waren audi die Hauptvertretun- 
gen des westeuropaisdien Handelskapitals, besonders der 
Exportgetreidehandel, konzentriert. Auch in Vologda voll- 
zog sidi cler Getreidehandel in grofiem Mafistabe, dodi zog 
es das Spaso-Priluckij-Kloster vor, sein Getreide unmittel- 
bar in Cholmogory zu verkaufen, wo die Preise fiir Land- 
wirtschaftsprodukte bedeutend hóher waren ais in Vo- 
logda. Ais Erlauterung sei folgender historisdie Exkurs 
beigebradit. Am 20. April 1602 wurden die Mónche Nifont 
und Nikon mit Klosterwaren nach Cholmogory gesdiickt. 
Die „Ware“ bestand aus: 303 ćetverti Roggen, der auf- 
gekauft war, im Werte von 2460 Rubeln, errechnet nadi 
den Preisen von Vologda; 80 ćetverti Roggenmehl im Werte 
von 64 Rubeln; 10 ćetverti Hafermehl im Werte von 10 Ru
beln; 10 ćetverti Graupen im Werte von 12 Rubeln; 100 
ćetverti Hafer im Werte von 20 Rubeln; 3 ćetverti Weizen 
im Werte von 3 Rubeln, 8 altyn; 20 Pud Butter im Werte 
von 9 Rubeln; 81 poloti Schweinefleisch (81 Halften der 
Lange nadi gespaltener Tiere) im Werte von 12 Rubeln, 
10 altyn; 73 Pud Hanf im Werte von 12 Rubeln, 28 altyn. 
Die hier aufgezahlte Ware wurde in Cholmogory mit 
einem Profit verkauft, und zwar verdiente das Kloster: 
am Roggen 136 Rubel, 13 altyn und 4 deńgi, am Mehl 
23 Rubel, 15 altyn. 3 deńgi. an den Graupen nur 1 Rubel, 
am Hafer 10 Rubel, am Weizen 1% Rubel, am Fleisch 
3 Rubel, 14 altyn, 2 deńgi. Die Butter mufite jedoch nidit * 

70 Gosudarstvennyj Istorićeskij Muzej. Sammlung Ścukin. Akten- 
faszikel Nr. 234. Knigi Priluckogo monastyrja żitnika starca Simeona 
129 (1621 g.).
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nur zu den Preisen von Vologda, d. h. zum Selbstkosten- 
preis, sondern auch nodi niedriger verkauft werden; ohne 
Profit wurde auch der Hanf abgesetzt.77

77 Knigi starca Nifonta Soloveckogo da starca Nikona Malogo 110 
goda. Dreylechraniliśće. Sammlung Mazurin. Mappe 2. Dokument 19.

..Die Mónche des Spaso-Priluckij-Klosters fuhren fast 
jahrlich „aus Vologda nach Cholmogory14. AuBer Lebens- 
mitteln fiihrten sie noch andere gangbare Artikel mit sich, 
z. B. sogenannte Salz- und Lagermatten (soljanye i posti- 
locnye rogoźi), Segelleinen, Lindenbast usw. Nachdem sie

Cholmogory ihre Waren zu cholmogorer Preisen („po 
diolmogorskoj cene“) abgesetzt, beluden sie ihre Boote mit 
^alz aus der an der Una gelegenen Siederei, das sie bei 
dieser Gelegenheit noch durch Kauf in Cholmogory erganz- 
ten, und fuhren mit vollgeladenen Booten nach Vologda 
zuriick, um das Salz hier abzusetzen. Man muB uberhaupt 
sagen, daB das Spaso-Priluckij-Kloster den Salzhandel in 
viel gróBerem MaBstabe betrieb, ais den Getreidehandel, 
was durchaus verstandlich ist, da es iiber selbstandige Salz- 
unternehmen verfiigte.

Zum SchluB sei noch einiges iiber die Organisation der 
Arbeit in der Landwirtschaft des Spaso-Priluckij-Klosters 
erwahnt. Der Klosteracker wurde mit Hilfe der sogenann- 
ten Klosterkinder (detenysi) bestellt, einer Kategorie von 
Arbeitern, die ihrer Zusammensetzung nach nicht einheit- 
lich war. Bei den detenysi unterscheiden die Quellen zwi
schen Personen, die „seit alters her“ zum Kloster gehbrten 
(isstari monastyrskich), und solchen, die sich ais detenysi 
verdingten, d. h. Saisonarbeiter waren. Im Spaso-Priluckij- 
Kloster erhielten die detenysi ein monatliches Gehalt. Uns 
ist eine betrachtliche Anzahl von Vertragsurkunden mit 
den detenysi erhalten, die alle recht lakonisch und scha- 
blonenhaft lauten. Hier seien einige vertragliche Ab- 
madiungen aus dem Rechnungsbuch (pometoćnaja tetrad) 
des Rentmeisters des Spaso-Priluckij-Klosters, des Mónches 
Sergij, aus dem Jahre 1666 angefiihrt: „Januar, am 2. Tage. 
Den Filipp Antonov ais detenyś in die Sjamskaja volosf 
bis zum Philippstage (der 14. November a. St.) fiir 2 Rubel 
gedungen. An Geld ihm 6 altyn, 4 deńgi ausgehandigt.44 
Unter dieser Eintragung befinden sich folgende spater an- 
gefiigte Zusatze: „ihm eine grivna gegeben44, „ihm 5 altyn 
gegeben41... und endlich „ihm die restlichen 1 Rubel, 
18 altyn, 2 deńgi gegeben44. Oder eine andere Eintragung 
desselben Monats, am 5. Tage: „Den Ćeglak ais detenyś 
bis zum Philippstag fiir 2 Rubel gedungen. Ihm 6 altyn, 
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4 deńgi ausgehandigt; demselben eine grivna gegeben. Im 
Jahre 175, am 14. November, seinen restlichen Lohn mit 
den Getreideschulden (chlebnye kabały) verrechnet.“ Aus 
c en letzten Eintragungen ist nidit schwer zu ersehen. dafi 
die detenyśi auf dem Klosteracker teilweise ihre Schulden 
abarbeiteten. Das bezeugt auch eine Vertragsurkunde des 
Grigorij Kirilov, Sohn des Voron, vom 9. Januar, der sich 
ais detenyś bis zu dem traditionellen Termin, dem Phi- 
lippstag, fiir 2 Rubel verdang. Er erhielt ais Vorschufi 
6 altyn, 4 deńgi. Nach einiger Zeit wurden ihm 16 altyn, 
4 deńgi ausgehandigt. Bei Absdilufi seiner Arbeitszeit am
14. November 1667 erhielt er noch eine grivna; das rest- 
liche Geld in Hóhe von 40 altyn wurde fiir die geschul- 
deten Spanngelder (lośadinaja kabała) seines Vaters Gri
gorij Voron einbehalten.

In einigen Fallen erhielten die detenyśi vom Kloster 
nidit nur Geld, sondern auch Kleider. Eine der Eintragun
gen aus dem Jahre 175 (1667) berichtet ..Fedotka Kramo- 
lin ais detenyś fiir 2% Rubel gedungen. Ihm ausgehandigt 
einen getragenen Pelzrock und einen Kittel fiir 23 altyn. 
Am 20. Mai ihm, dem Fedunka, vom Starosten von Onanko 
18 altyn „v potuźnye deńgi“ bewilligt. Am 16. Oktober 176 
(1668) ihm, dem Fedot, 10 altyn „v puśecnyj pod-em“ vom 
Starosten von Onanko bewilligt." Vom Februar bis Novem- 
ber 16b7 wurden im Spaso-Priluckij-Kloster 46 Vertrage 
mit detenyśi abgeschlossen. Vom Dezember 1664 bis Fe
bruar 1665 sind uns 26, vom 25. Februar bis Juni sind uns 
28 Eintragungen bekannt usw. Die detenyśi waren keine 
Klosterdiener (sluźebniki): in den Diensten des Klosters 
z. B. ais Kuhhirt zu stehen, bedeutete noch nicht, ein de
tenyś zu sein. Allerdings konnten beide Berufe vereinigt 
werden. So war z. B. Gavrilo Ivanov, der Sohn des Ku- 
torga, Kuhhirt im Grofidorf Semenovo und dann spiiter 
audi noch detenyś.78 Wer meldete sich ais detenyś? Ge- 
wóhnlich waren es zugewanderte Leute von der Vaga oder 
aus anderen entfernteren Gegęnden, die ihre Wirtschaft 
heruntergebracht („pometavśie") und nur mit „Leib und 
Seele“ zur Arbeit ins Kloster kamen. Eine etwas andere 
Stellung nahmen die sogenannten detenyśi „seit alters her“ 
(„isstari") ein. Unter ihnen erwahnen die Quellen mit Be- 
stimmtheit Kinder von Klosterbauern, die augenscheinlich 
yerwaist, ais stiindige Arbeiter ins Kloster gelangten.

78 Drevlediraniliśće. Sammlung Mazurin. Mappe 9. Dokument 121.

Die detenyśi bestellten den Klosteracker mit Hilfe des 
Klostergutinventars. Es waren, wie wir gesehen hatten, 
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Arbeiter (batraki), die sidi fiir eine langere oder kiirzere 
Saison yerdingten. Neben ihnen yerwendete jedodi das 
Kloster nidit selten audi freiwillige Lohnarbeiter fiir eine 
ganz kurze Zeit, indem es z. B. Arbeiter fiir die Getreide- 
ernte, Heumaht, den Drusdi von Roggen und Hafer, zu- 
weilen sogar in grofier Anzahi, einstellte. So wurden z. B. 
™ Jahre 1651 50 Schnitter fiir die Roggenernte auf dem 
Klosteracker angenommen. Zur selben Zeit wurden audi 
1? Schnitter eingestellt zum Einbringen von Roggen vom 
Klosteracker im Dorfe Safonovo.7’ Man muli iiberhaupt 
sagen, dali die freiwillige Lohnarbeit in der Spaso-Priluc- 
kaja votćina in grofiem Mafistabe zur Anwendung ge- 
langte, vor allem in den Salzsiedereien.

7" Knigi Priluckogo monastyrja kupćiny starca Antonija Ćaśni- 
kovskogo. 159/166 g. Drevleehraniliśće. Sammlung Mazurin. Mappe 5. 
Dokument 82.

80 Knigi Spaso-Priluckogo monastyrja kaznaćeja starca Sergija. 
Lieferungen von Butter aus den Dorfern in den Jahren 172, 173, 174. 
DrevlechraniliSće. Sammlung Mazurin. Mappe 9.

3 Zeitschrlft f. osteurop. Geschichte. VI. 1

Die Hauptarbeitslast des Klosters ruhte auf den Bau
ern, die verschiedene Leistungen zu erfiillen hatten. Der 
Zehntacker war im Grunde eine ganz unverhiillte Fron- 
arbeit (barśćina), die in samtlichen Grofidórfern des 
Spaso-Priluckij-Klosters bestand. Daneben waren die 
Bauern yerpfliditet, Abgaben an das Kloster zu entriditen, 
die aus Naturalabgaben in Getreide bestanden, die, wie 
wir gesehen hatten. in einigen Fallen durch Geld abgelóst 
wurden. Aufierdem erfiillten die Bauern eine Reihe an- 
derer Arbeiten (,,izdelija“). So waren sie z. B. yerpfliditet, 
aus Hafergetreide Graupen herzustellen. die dann in der 
Miihle zum Vermahlen zu Hafermehl abgeliefert werden 
mufiten. Die Herstellung der Graupen wurde unter den 
Bauern pro vyf yerteilt. Im Jahre 1620 mufiten z. B. die 
Bauern des in der Nahe des Klosters gelegenen Bezirks pro 
yyf 17 ćetverti Graupen herstellen. Auch waren die Bau
ern zur Ablieferung von Butter yerpfliditet: im Jahre 1664 
lieferten die Bauern des Grofidorfes Bogorodickoe zu ver- 
schiedenen Zeiten 1% Pud und 61 grivenki Butter, des 
Grofidorfes Dolinino Yz Pud, Sergievo 2 Pud und 6 gri- 
venki, Ivanovskoe 50 grivenki, Porećinino 1 Pud und 45 
griyenki, Loptunovo 75 grivenki. Burdukovo 5% Pud und 
19 griyenki Butter ab. Im selben Jahre 1664 lieferten 
9 Grofidórfer 34 Sdiweine an das Kloster ab, davon allein 
16 aus den beiden Dórfern Dolinino und Burdukovo.* 80

Ais Gutsbesitzer war das Kloster an der Erhaltung der 
Fronarbeit iiufierst interessiert. Daher yariierte es die 
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Abgaben und Leistungen, die es zuweilen herabsetzte und 
in Ausnahmefallen sogar ganz aufhob. Auch konnte der 
Bauer in Notfallen ein Klosterpferd fur seinen Acker be- 
kommen. So erhielt z. B. der Bauer Ivaska Plaun aus dem 
Dorfe Velikoreckoe zur Friihjahrsbestellung ein Kloster
pferd unter der Bedingung, dafi er es nadi Beendigung der 
Arbeit wieder zuriickgebe. Gleidizeitig wurde ihm streng 
angesagt, das Pferd zu schonen und es nicht verhungern 
zu lassen, solange er sich seiner bediene.81

81 Gosudarstvennyj Istorićeskij Muzej. Otdel archiva. Sdirank B/13. 
Kasten 4. Archivnummer 738. Inventarnummer 35 737. Akten des 
Spaso-Priluckij-Klosters.

Auf Grund des geschilderten Tatsachenmaterials iiber 
die Agrarwirtschaft des nordrussischen Klostergutes im 
14. bis 17. Jahrhundert lassen sich nun folgende Schliisse 
ziehen.

1. Klima und Bodenverhaltnisse gestatteten es dem 
Klóster nicht. iiberall mit dem gleichen Erfolge Ackerbau 
zu treiben. Daher hatten einige Klóster des Weifimeer- 
gebietes, z. B. das Soloveckij, Antoniev-Sijski j u. a., ihre 
Giiter (votćiny) in den ferner gelegenen zentralen Kreisen.

2. Zwecks Erriditung der Landwirtschaft mufite in einer 
ganzen Reihe uns bekannter Klóster durch Rodung und 
Niederbrennen von Wald erst der Acker geschaffen werden.

3. Ais vorherrschendes Ackerbausystem bezeichnen un
sere Quellen das Brachsystem (perelog). Aber das Verhalt- 
nis von Brache (pustujuśćaja zemlja) und gepfliigtem Acker 
(pachannaja paśnja) war in den verschiedenen Perioden 
verschieden. Die Veródung von Klosteracker und das An- 
wachsen der Brache fallen besonders ins Auge im letzten 
Viertel des 16. Jahrhunderts und unmittelbar nach der Zeit 
der Wirren — in dem zweiten und dritten Dezennium des 
17. Jahrhunderts. Die Veródung hatte politische und óko- 
nomisdie Ursachen.

4. Hinsichtlich der Fruchtfolge stellen die Quellen eine 
Dreifelderwirtschaft fest: Wintergetreide, Sommerkorn und 
Brache. Darauf weist auch der schablonenhafte Ausdruck 
der Quellen hin: „An Ackerland in einem Felde soviel ćet- 
verti und in den beiden anderen ebensoviel. Da die Land- 
streifen fiir Winter- und Sommergetreide und Brache un
gefahr gleich grofi waren, so vermafien die Schreiber und 
Visitatoren gewóhnlich nur den Umfang eines Feldes, da 
die beiden anderen, wie angenommen wurde, ebenso grofi 
waren.

5. Es wurden folgende Getreidesorten, die dem nórd
lichen Klima entsprachen. gesat: Roggen, Hafer, Gerste,
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seltener Weizen und Erbsen, die zuweilen ausfroren. Der 
Ertrag eines Klosters, wie etwa am Beispiel des Kloster- 
gutes des Spaso-Priluckij-Klosters ersichtlich, war nidit 
bedeutend. Eine Ernte iiber Mittel war eine Seltenheit.

6. Die Landwirtschaft war extensiv. Ais Diingemittel 
diente der Diinger des eigenen Viehs. Die Diingung war 
ungentigend, und der Boden bald ersdiópft. Ich erwahnte 
einen der zahlreichen Falle, wo das Kloster die Bestellung 
eines bedeutenden, wenig fruditbaren Distriktes einfach 
aufgab und sich einem anderen „ertragreidieren" zuwandte.

7. Auf dem Klostergut wurde nur ein Teil des zum 
Ackerbau geeigneten Bodens fiir den eigentlichen Kloster
acker bereitgestellt, der Rest wurde unter den verschiede- 
nen einzelnen Bauernhofen zu den friiheren Bedingungen 
verteilt. Das Verhiiltnis zwischen Kloster- und Bauern- 
acker war ungleich und hing in erster Linie von der Grofie 
des Klostergutes, von der Bodenqualitat und der vorhan- 
denen bauerlichen Bevólkerung ab.

8. Die Bestellung des Klosterackers geschah mit Hilfe 
der Klosterkinder, Arbeiter (batraki-paśelniki) und in eini- 
gen Fallen mit Hilfe von Lohnarbeitern. Eine eigenartige 
Form der Fron (barśćina) bildete der Zehntacker, der iibri- 
gens nicht nur in den Klostergiitern, sondern auch in den 
weltlichen Erbgiitern vorhanden war. Eine verbreitete Er
scheinung war das Halbbauerntum (polovnićestvo), d. h. 
eine Form der Bestellung von Klosteracker durch Bauern, 
die fiir die Halfte der kommenden Ernte arbeiteten. Die 
Abgaben (obrok) der Bauern waren ungleich. Gegen Mitte 
des 16. Jahrhunderts stabilisierten sie sidi so ziemlich und 
bestanden in der Hauptsache aus Getreidelieferungen und 
Geldabgaben.

9. Das eingesammelte Getreide brachte das Kloster nach 
Abzug eines bestimmten Teils fiir die neue Aussaat und 
Terpflegung der Klosterbriiderschaft und Arbeiter zum 
Verk auf. Mehr oder weniger bedeutende Kloster fiihrten 
einen fiir damalige Zeiten grofien Getreidehandel iiber 
Cholmogory, fiir welchen sie auf lokalen Markten Getreide 
aufkauften.

10. In entsprechender Weise bildeten sich auch die sozia- 
len Verhiiltnisse auf dem Klostergut aus. Auf den Kloster- 
hófen sahen wir ais Arbeiter die Klosterkinder. Wahrend 
einiger Perioden bestand in einer Reihe von Klóstern die 
ackerbautreibende Bevdlkerung aus Halbbauern. Ruinierte 
Bauern konnte man ais Landlose (bobyli) antreffen, dereń 
Zahl in den Jahren, die irgendwelchen politischen oder

3*
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wirtschaftlichen Nbten folgten, anstieg. Am zahlreichsten 
war die Klasse der fronenden Klosterbauern vertreten.

Der Ukrainę Niedergang und Aufsdiwung.
Von

Miron Korduba, Warschau.
HruSevśkyj, M.: Istorija Ukrajiny-Rusy. (Die Gesdiichte 

der Ukraine-Ruś.) VIII. Band, 1. Teil. 1626—1638. 2. Auf
lage. Kyjiv-Eviv 1922. 535 S.

Poćatky ChmefnyCćyny. Istorija Ukrajiny-Rusy. t. VIII. 
ć. 2. (Die Anfiinge der ChmeTnyććyna. Die Geschichte 
der Ukraine-Ruś. VIII. Bd. 2. Teil.) 1638—1648. 2. Auf- 
lage. Kyjiv-Wien 1922. 224 S.

Chmelnyććyna v Rozcviti. Istorija Ukrajiny-Rusy. 
t. VIII. ć. 3. (Die Chmelnyććyna in ihrer Bliite. Die Ge
schichte der Ukraine-Ruś. VIII. Bd. 5. Teil.) 1648—1650. 
2. Auflage. Kyjiv-Wien 1922. 288 S.

Istorija Ukrajiny-Rusy. (Die Geschichte der Ukraine- 
Ruś.) IX. Bd. 1. Teil. 1650—1653. |Kyjiv) 1928. 601 + 
|UI| S.

Istorija Ukrajiny-Rusy. (Die Geschidite der Ukraine- 
Ruś.) IX. Bd. 2. Teil. 1654—1657. [Kyjiv| 1931. 1026 + 
II S. (S. 605—1630.)

I.
Der erste Teil des VIII. Bandes des Monumentalwerkes 

von Hruśevśkyj war bereits 1913 in erster Auflage erschie- 
nen. Seine Fortsetzung wurde durch den Ausbruch des 
Weltkrieges, durch die Verhaftung und Internierung des 
Verfassers in Simbirsk jah unterbrochen. Da Hruśevśkyj 
keine Aussicht hatte, seine Arbeit in absehbarer Zeit zu 
Ende fiihren zu kónnen, entschloll er sich, wenigstens die 
bereits fertiggestellten Abschnitte in beschrankter Anzahl 
von Exemplaren ais zweiten Teil des VIII. Bandes zu ver- 
óffentlichen. Erst nach seiner Ubersiedlung nach Moskau 
gelang es ihm, im Winter 1916/17 die restlichen Abschnitte 
abzufassen und ais dritten leil des VIII. Bandes der 
Druckerei zu ubergeben. Infolge der Revolutionswirren 
zog sidi die Drucklegung dieses Teiles ein volles Jahr hin, 
bis schlieBlich die gesamte, bereits fertig gedruckte Auf
lage verloren ging. Dem Verfasser war nur das Korrektur- 
exemplar iibriggeblieben, nach welchem er 1922 in Wien 
eine Neuauflage yeranstalten konnte. Da inzwischen die 
beiden friiheren Teile bibliographische Seltenheiten gewor- 
den waren. lied er gleichzeitig auch sie ohne irgendwelche 
Anderungen in Neuauflage erscheinen. Da die reiche 
Sammlung von Materialien, welche Hruśevśkyj aus ver- 
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sdiiedenen Archiven in Abschriften und Ausziigen zur Ab- 
fassung des IX. Bandes seiner Geschidite vorbereitet hatte, 
in seinem Hause wahrend des Bombardements von Kyjiv 
im Jahre 1918 verbrannt war, mufite Hruśevśkyj nadi sei
ner Riickkehr aus dem Auslande 1924 die Sammelarbeit 
von neuem in Angriff nehmen. Dadurdi und durch seine 
Arbeiten an der Geschidite der ukrainisdien Literatur (bis 
jetzt fiinf Bandę erschienen) erklart sidi der etwas langere 
Zeitabstand zwischen dem Erscheinen des VIII. und des
IX. Bandes seiner Geschichte der Ukraine-Ruś.

Der VII. Band schloH mit dem Kurukover Vertrage 1625 
(vgl. Zeitsdirift fiir osteuropaisdie Geschidite, II. Jg. 1912, 
S. 367—381); der erste Teil des VIII. Bandes umfafit die 
darauf folgenden Jahre bis zu den Feldziigen von 1638. 
Diese 13 Jahre der ukrainischen Geschichte waren von fort- 
wahrenden KompromiBversuchen zwisdien der polnischen 
Regierung und der von Zeit zu Zeit ansdiwellenden Ko- 
sakenmadit ausgefiillt. Im Jahre 1632 erreidite die Ver- 
sbhnungsstimmung ihren Hónepunkt. Doch liefien sich die 
Gegensatze nicht aus der Weit schaffen. Zweimal. in den 
Jahren 1630 und 1637, versdiarfte sidi die Lagę ganz be
sonders und fiihrte zu ernsteren Zusammenstófien. Da die 
hier geschilderten Vorgiinge zu dem am wenigsten erforsdi- 
ten Teil der ukrainischen Geschichte gehoren, miissen wir 
zunachst die von Hruśevśkyj festgestellten Tatsachen wenig- 
stens in allgemeinen Umrissen skizzieren.

Die polnische Regierung war fest entsdilossen, eine 
strenge Durchfiihrung des Kurukover Vertrages: die Re- 
gistrierung der Kosaken, ihre tlbersiedlung auf die Kron- 
giiter und die Riickversetzung der nicht registrierten in 
grundherrschaftliche Untertanigkeit, zu erzwingen. Trotz 
der ungiinstigen Wendung des Feldzuges in Livland legte 
Koniecpolski 15 000 Mann polnisdier Truppen in die 
Ukrainę. Unter diesem Zwange stellte der Kosakenhetman 
Mych aj 1 o Dorośenko das Register wirklich zusammen, 
half dem polnischen Feldherrn bei der Abwehr des Ta- 
tareneinfalles im Februar 1626 und hielt in dessen Auf- 
trag die Zaporoger von einem geplanten Einfalle in die 
Tiirkei mit Gewalt zuriick. Die Ubersiedlung der Register- 
kosaken auf die Krongiiter verschleppte sich jedoch. Die 
Kosaken rechneten wenigstens in diesem Punkte auf Nach- 
sicht. Ihre Bitten wurden aber sowohl von dem Landtage 
(im Januar 1626) wie audi von dem Kónige (Anfang 1627) 
zuriickgewiesen. obwohl sie sich inzwisdien durch Abwehr 
eines neuen grofien Tatareneinfalls (29. September 1626) 
dem polnisdien Staate verdienstlidi erwiesen hatten. Da 
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zwangen die Erfolge des schwedischen Kónigs in Preufien, 
Siegmund III. nicht nur Koniecpolski aus der Ukrainę 
zuriickzurufen, sondern sich auch an die Kosaken mit der 
Bitte um militarische Hilfe zu wenden. Hetman Dorośenko 
verweigerte die Aufstellung des geforderten I ruppenkon- 
tingents, indem er die der Ukrainę von den Tiirken 
drohende Gefahr vorschiitzte. Im Friihjahr 1628 zerstórte 
er das von Tataren am unteren Dnepr erbaute SchloB 
Aslan-Kerment und griff zu Gunsten des Chans Schagin- 
geraj, welcher eine Befreiung der Krimtataren von der 
tiirkischen Oberhoheit anstrebte, in die inneren Wirren der 
Halbinsel ein. Zwischen Perekop und Bachcisaraj erfoch- 
ten die Kosaken iiber Kantemir, den Fiihrer der turko- 
philen Partei, einen Sieg, doch fiel Dorośenko im Kampfe. 
Da Schagin-geraj die Krim unter poinische Oberhoheit zu 
stellen versprach. sah die poinische Regierung diese Ein- 
mischung der Kosaken in die Tatarenangelegenheit nicht 
ungern, obwohl sie ihrerseits die Tiirkei strengster Neu- 
tralitat versicherte. Mit Zustimmung Siegmunds III. unter- 
nahm auch der neugewahlte Hetman H. Ćornyj im Win
ter 1628 einen neuen Feldzug in die Krim, der aber resul- 
tatlos verlief. Da trat ein Umschwung bei den Kosaken 
ein. Ćornyj wurde abgesetzt und I. S u 1 y m a zum Het
man ausgerufen. Der poinische Kónig versagte ihm seine 
Approbation. Sulyma machte sich nichts daraus und 
unternahm im Mai 1629 den dritten Feldzug zur Unter- 
stiitzung Schagin-gerajs, der jedoch infolge Verrats der 
Tataren vollstiindig mililang. Nun erschien Levko Iva- 
novyć an der Spitze der Kosaken, wahrend die Re- 
gisterkosaken noch immer Ćornyj ais ihren Fiihrer an- 
erkannten. Der Abschlufi des schwedischen Krieges (Ende 
1629) und die Riickkehr der polnischen Truppen in die 
Ukrainę ermutigten Ćornyj, gegen seinen Rivalen ener- 
gisch aufzutreten. Er forderte die unbotmalligen Kosaken 
auf, das Zaporoźe zu verlassen, und drohte, diejenigen 
Registerkosaken, welche bei Levko Ivanovyć verweilten, 
aus dem Register zu streichen. Da wurde er unverhofft 
iiberfallen und ermordet.

Ein weiteres Element der Unruhe trugen in die ukraini- 
schen Verhaltnisse die kirchlichen Streitigkeit hinein. Dank 
der reichen polemischen Literatur aus jener Zeit und der 
griindlidien Monographie von Golubev („Peter Mohyla“) 
sind wir bisher iiber diese Angelegenheiten viel besser 
unterrichtet gewesen ais iiber die politischen I ragen, und 
Hruśevśkyj niitzt diese Behelłe gehórig aus. Die 1620— 
1621 erneuerte orthodoxe kirchliche Hierarchie befand sich 
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in einer recht schwierigen Lagę. Wahrend der 25jahrigen 
bischofslosen Zeit hatten die Kirchenbriiderschaften, Stau- 
ropigien, die kirchliche Gewalt an sich gerissen. Jetzt ge- 
rieten die Bischófe mit ihnen in Kompetenzstreitigkeiten. 
Ohne Halt in der eigenen Kirchengemeinde versuchten die 
orthodoxen Hierarchen. ihr Verhaltnis zur polnischen Re
gierung gesetzlich zu regeln und einen Kompromifi mit den 
Unierten zu finden. Ais Hauptvertreter der Verstandigungs- 
richtung wirkten Sakovyć und Smotryćkyj; ihre Versudie 
landen selbstverstandlich bei der polnischen Regierung 
rege Forderung. Wahrend der Zusammenkiinfte in Kyjiv 
(September 1627) und Horodok (1628) zeigten sich die 
orthodoxen Hierarchen. insbesondere der Abt des Kiever 
Hóhlenklosters Peter Mohyla, einer Verstandigung mit den 
Unierten und der Begriindung eines ruthenischen (ukrai- 
nisch-weillrussischen) Patriarchats nicht abgeneigt. In Ho
rodok wurde beschlossen, zum 15. August 1628 eine Kir- 
chensynode der Orthodoxen nach Kyjiv einzuberufen. Der 
Bbereifer Smotryćkyjs verdarb jedodi alles. In seiner 
„Apologie", einer fiir die Synode bestimmten Denkschrift 
iiber die Lagę der orthodoxen Kirche, beschuldigte er die- 
selbe, daB sie den Boden des wahren Glaubens verlassen 
habe, und vertrat ganz entschieden den Standpunkt der 
katholischen Kirche. Die Denkschrift wirkte auf die 
in Kyjiv versammelte Geistlichkeit wie eine Bombę. Es 
wurde ein geistliches Gericht eingesetzt, welches 105 Thesen 
der „Apologie" ais ketzerisch verdammte, worauf die Ver- 
sammlung feierlich erklarte, an den Grundsatzen der ortho- 
doxen Kirche unverriickt festhalten zu wollen. Smotryćkyj 
blieb nun nichts anderes iibrig, ais offen zur unierten 
Kirche iiberzutreten, was er audi bald tat.

Die Anhanger des Kompromisses setzten aber ihre Be- 
miihungen fort. Auf Anregung des Landtages bestimmte 
der Kónig, dafi am 9. Juli 1629 die Unierten in Volody- 
myr, die Orthodoxen in Kyjiv zusammenkommen, wor
auf am 28. Oktober in L’viv eine gemeinsame Synode bei- 
der Kirchen stattfinden sollte. Doch der weltlidie ortho- 
doxe Adel und die Kosaken legten gegen die Kompromifi- 
yersuche Protest ein und sprengten die Kyjiver Synode. 
Dadurdi war die L'viver Synode ganz gegenstandslos ge- 
worden, um so mehr, ais auch den Unierten ihre Be- 
schickung durch ein Verbot des papstlichen Nuntius un- 
móglich gemacht wurde.

Die Ermordung Ćornyjs und die darauf folgende Er- 
stiirmung von Korsuń durch den neuerwahlten Hetman 
1 aras Fedorovyć bedeuteten einen offenen Bruch mit 
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der polnischen Republik. Koniecpolski entsandte gegen die 
Aufstandischen zunachst den Kronfeldhiiter Łaszcz; 
am 6. April 1630 riickte er selber ins Feld. Die Entschei- 
dungsschlacht bei Perejaslavl’ fiel zu seinen Ungunsten aus, 
selbst das Lager des polnischen Heeres wurde von den Ko- 
saken erstiirmt. Am 9. Juli kam eine Ubereinkunft zu- 
stande, in welcher dem Fiihrer des Aufstandes „kbnigliche 
Gnade“, allen Teilnehmern volle Amnestie zugesichert, das 
Kosakenregister aber auf 8000 erhóht wurde. Wiederholte 
Einąuartierungen von polnischen Truppen in ostukraini- 
schen Gebieten und die Ablehnung von Solderhóhung fiir 
die Registrierten riefen eine neue Garung hervor, welche 
durch den Schwedenkónig Gustav Adolf noch geschiirt 
wurde. Unter dem Hetman I. Kulaha-Petrazyćkyj 
trat in den polnisch-ukrainischen Beziehungen eine Besse- 
rung ein. Moskovitische Riistungen und der bevorstehende 
Ausbruch eines moskovitisch-polnischen Krieges machten 
die Polen den Forderungen der Kosaken gefiigiger. Da 
starb Kónig Siegmund III. am 30. April 1632. Die Ukrai- 
ner waren fest entschlossen, das Interregnum zur Siche- 
rung ihres nationalen Lebens auszuniitzen. Der ukrainische 
Adel stellte kirchliche Forderungen auf, die Kosaken ver- 
langten Gleichberechtigung mit dem polnischen Adel und 
Stimmrecht bei der Kónigswahl. Die schroffe Zuriickwei- 
sung ihrer Forderungen durch den Konvokationslandtag 
rief bei ihnen einen Sturm der Entriistung hervor. Der 
versóhnliche Kulaha-Petrazyćkyj wurde getótet, doch sein 
Nachfolger Di den ko sah sich veranlallt, die Forderungen 
wesentlich einzuschranken.

Der einzige Thronkandidat, Wladislaw, sah die Unver- 
meidlichkeit gewisser Konzessionen ein. Er benótigte die 
Unterstiitzung der Kosaken bei Verwirklichung seiner weit- 
gehenden politischen Piane und fiirchtete, durch religióse 
Unduldsamkeit die Ukrainer den Moskovitern in die Arme 
zu treiben. Der Einfall der moskovitischen Truppen in das 
Gebiet von Smoleńsk machte auch den Landtag gefiigiger. 
Nach dreiwóchigen Verhandlungen beschloR derselbe, die 
kirchliche Angelegenheit Wladislaw zur Entscheidung zu 
iiberweisen. Am 30. Oktober 1632 kam es zum Abschlufi 
einer Ubereinkunft. Den Orthodoxen wurden Religions- 
freiheit und Zutritt zu den stadtischen Amtern zugesichert. 
Der Metropolit und die Bischófe sollten frei gewahlt und 
von dem Kónige bestatigt werden; eine Reihe von Kirchen 
sollte den Orthodoxen von den Unierten zuriickgegeben 
werden. Am 1. November wurde der Vertrag von Wladi
slaw bestatigt und unter die pacta conventa aufgenommen.
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Gleich nach der Kónigswahl nahmen die Orthodoxen die 
Wahl des Kyjiver Metropoliten und der Bischófe von Łuck, 
PeremySi' und Weifirufiland vor. Auf den Metropolitan- 
sitz wurde der bekannte Peter Mohyla erhoben. Doch der 
Krónungslandtag (Februar 1633) verweigerte die endgiil- 
tige Bestatigung des abgeschlossenen Vertrages, und die 
Orthodoxen mufiten sidi mit einer von Wladislaw IV. am
15. Marz ausgestellten kbniglidien Urkunde begniigen. Mit 
Redit betont Hruśevśkyj, dafi sie dadurdi nur eine recht- 
lidie Grundlage fiir ihre Forderungen gewannen; ihre 
Realisierung wurde nun zur Maditfrage und bildete den 
Gegenstand eines Jangwierigen Kampfes.

Der zuvorkommenden Haltung Wladislaws IV. gelang 
es. die Ukrainer fiir den Krieg gegen Moskau zu gewinnen. 
20 000 Kosaken unter Fiihrung des Hetmans T. O r e n d a - 
ren ko beteiligten sidi an den Kiimpfen des polnisdien 
Heeres bei Smoleńsk und Dorohobuź (1633—1634). Andere 
Abteilungen von Kosaken unterstiitzten Koniecpolski im 
Kampfe gegen die Tataren und Tiirken, weldie den Krieg 
zwisdien dem Moskau er Staat und Polen zu einem Ein- 
falle ins polnische Reidi ausnutzten. Der Polanover Friede 
mit dem Caren, dem bald ein friedlidies Abkommen mit der 
Tiirkei folgte, setzte die grofie Masse der mobilisierten 
,.illegalen“ Kosaken der Gefahr aus, trotz der erworbenen 
blutigen Verdienste um den polnisdien Staat in grundherr- 
sdialtlidie Unter tanigkeit zuriidckehren zu miissen. Sie 
verlangte Zahlung des ausstehenden Soldes und bean- 
sprudite GleidiberecŁtigung mit den Registerkosaken. Ais 
Erwiderung fafite der Landtag vom Jahre 1635 eine Reihe 
strenger Beschliisse gegen die „Unbotmafiigen" und beauf- 
tragte den franzbsisdien lngenieur Beauplan, zur Eindam- 
mung von Kosakeneinfallen in die Krim, an den Dnepr- 
stromsdinellen die Festung Kodak zu erriditen. Die Festung 
erhielt hierauf eine Besatzung unter Kommando des fran- 
zósisdien Offiziers Marion, weldier den Kosaken sogar 
Jagd und Fisdifang am unteren Dnepr untersagte. Dar- 
iiber aufgebradit, iiberfielen sie im August 1635 unter Fiih
rung Sulymas die Festung, machten die Besatzung nieder 
und zerstórten die Befestigungen. Die Aussdireitung wurde 
ohne Eingreifen der polnisdien Truppen unterdriickt. Die 
Registerkosaken nahmen Sulyma samt fiinf seiner Ge- 
nossen fest und lieferten sie der polnisdien Regierung aus.

Versdiiedene Repressalien von seiten der polnisdien 
Starosten und Niditauszahlung des ausstehenden Soldes 
steigerten indessen die Giirung in der Ukrainę. Der An- 
stofi zu neuen Verwicklungen kam aber von aufien. Chan 
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Inaet-geraj erneuerte den Kampf gegen Kantemir, rief die 
Kosaken zu Hilfe und wandte sidi audi an Wladislaw IV. 
mit der Bitte um Unterstiitzung. Der Kónig liefi die Ko
saken zuriickhalten, was aber nur zum Teil gelang, denn 
eine Abteilung unter P a v 1 u k lief im Mai 1657 in das 
Sdiwarze Meer aus. Dodi das Unternehmen Inaet-gerajs 
sdieiterte; er wurde besiegt und hingeriditet, die Krim- 
tataren erhielten in Bogad ur-geraj einen der Tiirkei treu 
ergebenen Chan. Pavluk, aus der Krim zuriickgekehrt, be- 
gann eine Erhebung gegen Polen vorzubereiten. Der Land
tag vom Jahre 1637 verhielt sidi den Forderungen der Ko
saken sdiroff ablehnend; nicht einmal der Sold fiir die neu 
Registrierten wurde bewilligt. Die Folgę war, daB Be- 
waffnete von allen Seiten zu Pavluk strómten und dieser 
bald maditig genug war, die Hetmanswiirde an sidi zu 
reifien. Koniecpolski konnte, durdi tiirkisdie Truppen- 
ansammlungen an der polnischen Grenze beunruhigt, erst 
im November 1637 gegen die Aufstandischen ernstere 
Sdiritte unternehmen.

Mit Redit betrachtet Hruśevśkyj die Kampfe im Herbst 
1637 und im Sommer 1638, trotz der dazwischentretenden 
Dezemberkapitulation, ais einen zusammenhangenden Feld- 
zug. Potocki, welcher an Stelle des erkrankten Koniec
polski den Oberbefehl iibernahm, riidcte rasch vor. Pavluk 
wurde bei Kumejky am 16. Dezember empfindlich gesdila- 
gen und mufite sidi vier Tage spater bei Borovycja mit 
seiner Armee ergeben. Diesen Sieg nutzte der Landtag 
vom Jahre 1638 zu Besdiliissen aus, die vor allem die loya- 
len Registerkosaken hart trafen. Ihre Zahl wurde wie- 
derum auf 6000 eingeschrankt, sie verloren das Recht, 
hóhere Offiziere aus ihrer Mitte zu wahlen, an Stelle des 
Hetmans sollte ein von dem Kónig aus der Mitte des Adels 
ernannter Kommissar treten. Ais Urheber dieser Besdiliisse 
gilt gewóhnlich Koniecpolski, da sie sidi fast vollsttindig 
mit dessen Vorschlagen in einer Zuschrift an den Kónig 
decken. Hruśevśkyj macht aber darauf aufmerksam. dafi 
der spiitere Kyjiver Woiwode, Adam Kysil, in einem Briefe 
an Potocki sidi selbst ais den eigentlichen Autor dieser Re- 
glementierung bezeichnet.1 Pavluk und vier seiner Genos- 
sen wurden zum Tode verurteilt.

1 Ich hebe das deshalb hercor, weil W. Tomkiewicz in einem un- 
liingst erschienenen Aufsatz (Ograniczenie swobód kozackich w r. 1638, 
Kwartalnik Historyczny 1950, S. 141) an der Urheberschaft Koniec- 
polskis festhalt.

Durdi den Sieg bei Kumejky wurde der Aufstand aber 
nodi nidit unterdriidct. Im Friihjahr 1638 loderten in der 
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Ostukraine neue Flammen empor. An der Spitze der Be
wegung erschienen Ostrjanyń und Skydań. Anfang 
Mai erlitt Potocki bei Holtva eine Schlappe, doch bald dar- 
auf schlug er Ostrjanyń bei Lubny. Zwei weitere Nieder- 
lagen erlitt Ostrjanyń an der Sula, ais er die Verbindung 
Wiśniowieckis mit Potocki verhindern wollte. Er mufite 
aul Moskauer Gebiet fliiditen. Auch der neue Hetman 
H u n j a mufite schliefiłich der Ubermacht weichen. Die 
Ukrainę schien endgultig unterworfen und der Sieger war 
gar nicht gesonnen, Nachsicht zu iiben. Auf dem Kosaken- 
tage zu Masliv Stav bei Rasava (Dezember 1638) wurden 
die oben genannten Landtagsbeschliisse verkiindet und 
durchgefuhrt. Zum kóniglichen Kommissar iiber die Ko- 
saken wurde P. Komoronski bestellt, hóhere Offizier- 
stellen erhielten ausschliefilich Personen aus den Reihen 
des polnischen Adels: nur untergeordnete Chargen wurden 
aus der Mitte der Kosaken genommen.

Hruśevśkyj hat das Vorhandensein zweier politischen 
Kosakenparteien, einer gemiifiigten, Polen gegeniiber loya- 
len, und einer radikalen, bereits fiir das letzte Viertel des
16. Jahrhunderts behauptet. Wir haben in der Besprechung 
des VII. Bandes seines Werkes diese Ansicht bekampft, 
insbesondere aber den Versuch. einzelne Hetmane ais Ver- 
treter der einen oder der anderen Parteirichtung zu kenn- 
zeichnen.2 In dem nun vorliegenden Bandę trachtet er seine 
Klassifikation fortzusetzen. Die Hetmane: M. Dorośenko, 
H. Ćornyj, Kulaha-Petraźyćkyj, S. Kononovyć gelten ihm 
ais Reprasentanten der loyalen Richtung. Doch diese Schei- 
dung der Hetmane bereitet dem Verfasser oft ganz un- 
uberwindliche und iiberfliissige Schwierigkeiten, weil sie 
durch die tatsachlichen Verhaltnisse nidit begriindet zu sein 
sdieint. So ist er z. B. beziiglidi der Parteizugehórigkeit 
des Hetmans T. Orendarenko selber nicht im klaren und 
gibt widersprediende Auflerungen. Einmal (S. 130) erzahlt 
er von einem Wechsel der Politik bei den Kosaken im Jahre 
1631, der sich dadurch aufiern sollte, dafi an Stelle Oren- 
darenkos „ein Reprasentant der gemafiigten Kreise", Ku
laha-Petraźyćkyj zum Hetman gewahlt wurde, wodurch 
folglich Orendarenko der „Opposition" zugezahlt wird; 
ein anderes Mai aber (S. 211) wird Orendarenko ganz aus- 
driicklich ais Vertreter der „loyalen" Politik charakterisiert. 
Zum Schlufi sdieinen selbst dem Verfasser iiber seine kiinst- 
liche Einteilung der Hetmane Zweifel aufgestiegen zu sein, 
denn es entschliipft ihm eine Aufierung: „Es gab freilich 

2 Vgl. Zeitschr. fiir osteurop. Gesch., II. Jg. 1912, S. 367—381.



44 Miron Korduba,

in jenen Zeiten und Umstanden auch verschiedene Meta- 
morphosen; rebellische Anfuhrer werden loyal und um- 
gekehrt“ (S. 219), die wohl den Nagel auf den Kopf trifft.

Wenn wir fiir die friihere Zeit das Vorhandensein zweier 
Kosakenparteien von bewufit versdiiedenen politischen 
Tendenzen, einer gemalligten und einer radikalen, bestrit- 
ten haben, so wollen wir fiir die eben besprochene Zeit ein 
Aufkommen gewisser Sonderinteressen innerhalb der Ko- 
sakengemeinde durchaus nicht leugnen. Nur erblicken wir 
die trennende Linie wo anders, ais sie der Verfasser zu 
suchen geneigt ist. Nach dem Kurukover Vertrage fiihrte 
die polnische Regierung praktisch durch, was sie in friihe- 
ren „Reformen" angestrebt und theoretisch angeordnet 
hatte, namlich die Schaffung einer ausgewahlten, nume- 
risdi besdirankten, privilegierten Kosakentruppe. Die so- 
genannten Registerkosaken sollten durch Sold, Befreiung 
von grundherrschaftlichen Lasten und durch sonstige Privi- 
legien fiir die polnische Staatsidee gewonnen werden; alle 
sonstigen Kosaken galten nun offiziell ais entlaufene Leib- 
eigene, ais Rebellen, die zwar vorlaufig noch geduldet, bei 
giinstiger Gelegenheit aber in die grundherrliche Unter
tanigkeit zuriickversetzt werden sollten. Es war nun natiir- 
lich, dali die Interessen beider Gruppen oft auseinander- 
gingen. Wahrend die Registerkosaken, welche zugleich an- 
lingen, die Klasse bemittelter Freibauern zu bilden, an Er- 
haltung von Ruhe und geordneten Zustanden interessiert 
und bis zu einem gewissen Grade vom Wohlwollen der 
polnischen Regierung abhangig waren, hatte die iibrige 
Kosakenmasse sozial nichts zu verlieren, war folglich in 
ihrer Politik vollstiindig frei. Dieser Gegensatz zwischen 
den beiden Kosakenklassen wird aber von Hruśevśkyj 
nicht gehórig betont, oft sogar yerwischt, obwohl er sich 
gerade in der eben besprochenen Periode ziemi idi oft be
merkbar macht. Erst die Beschliisse des Landtages vom 
Jahre 1638 und spatere Erfahrungen belehrten die Re
gisterkosaken, dali jede Starkung der politischen Macht 
Polens in der Ukrainę von empfindlichen Einschriinkungen 
auch ihrer eigenen Privilegien begleitet wird, daB die pol
nische Regierung bestrebt ist, die ihr unbequeme Kosaken- 
organisation iiberhaupt abzuschaffen. Infolgedessen wird 
wahrend der groBen Erhebung der Ukrainę unter Chmef- 
nyćkyi die Haltung der Registerkosaken bereits eine an- 
dere, Polen gegeniiber entschieden feindliche.

Stórend wirkt eine gewisse Nachlassigkeit in der Da- 
tierung der Vorgange. Der Verfasser erspart sidi die Miihe, 
die Tagesdaten nach einem einheitlichen Stil zu berech- 
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nen; er gibt sie bald nadi altem, bald nadi neuem Stil, wie 
er sie gerade in den Quellen vorfindet. Sdilimmer ist, daB 
er oft vergifit anzugeben, weldier Stil gemeint ist, und es 
dem Leser iiberlafit, dironologisdie Beredinungen anzustel- 
len. In den weiteren Teilen des Werkes versdiwindet die
ser Ubelstand bis auf einzelne redit seltene Ausnalimen. 
Bei einigen Daten sind Fehler unterlaufen: Der Zusammen- 
stofi bei Mośny (S. 267) erfolgte am 15. Dezember neuen 
(nidit alten) S t i 1 s ; die Niederlage Sekyrjavyjs (S. 300) 
fand am 31. Mai (nidit Juni) statt. Die Datierung der 
Wahl Wladislaws IV. ist nidit genau; die Wahl fand be
reits am 8. November statt, am 13. erfolgte blofi die offi- 
zielle Verkiindigung. Audi zwei geographische Ungenauig- 
keiten waren richtigzustellen. Das Haff. an dem Pillau 
liegt, heifit Frisdies Haff, nicht Weichsel-Haff (S. 217, 
schon eher Nogater-Haff). In der Gegend von Lubny 
setzte Skydan auf das redl te (nidit linkę, S. 260) Dnepr- 
Ufer iiber.

Nicht zu billigen ist schliefilich, dafi der Verfasser, ahn- 
lich wie in dem VII. Bandę seines Werkes, den Vorgangen 
in der Nachbarwelt nur sehr wenig Aufmerksamkeit 
schenkt und seine Erzahlung in enge Provinzgrenzen 
zwangt. Vor allem empfindet es der Leser unangenehm, 
dafi aie auswartige Politik Polens fast ganz aufier acht 
gelassen wird. Die Ukrainę war doch ein Teil der polni
schen Republik, und zwar derjenige, welcher unter der 
Sprunghaftigkeit der Politik des Reidies wohl am meisten 
gelitten hat. Zur Erklarung der schwedischen diplomati- 
schen Versudie bei den Kosaken ware dodi angebradit ge
wesen, einiges iiber die Beziehungen zwischen Polen und 
Schweden in jener Zeit zu sagen. Selbst die Beziehungen 
Polens zu den beiden Nachbarstaaten der Ukrainę, dem 
tiirkisch-tatarischen und dem moskovitischen, welche die 
jeweilige Haltung der Kosaken so augenscheinlich beein- 
flufiten, werden von Hruśevśkyj nur hier und da ganz 
fragmentarisch gestreift. Auch ware es gewifi zu wiin- 
schen, dafi der Verfasser den Verlauf des polnisch-kosaki- 
schen Feldzugs gegen Moskau 1633—1634 eingehend ge- 
schildert hatte, da, wie er es selber betont, „im Verlaufe 
des ganzen Krieges die kosakischen Truppen sowohl ihrer 
Zahl, wie auch ihren militarischen Eigenschaften nach eine 
sehr wichtige Rolle gespiełt haben" (S. 206).

II.
Der zweite Teil des VIII. Bandes behandelt zunachst 

das Zeitalter des sogenannten „goldenen Friedens“, 
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die zehnjahrige Ruhepause (1638—1648), welche auf die 
Verkiindung der neuen Kosakenordination zu Masliv Stav 
folgte. Die Widerstandskraft des Kosakentums und der 
ganzen Ukrainę schien vollstandig gebrodien. Fast gleich- 
zeitig wurde audi die litauisdie Frondę unterdriickt, die 
extreme Sekte der Sozinianer vertilgt, die latente Gefahr 
eines Konfliktes mit Sdiweden durdi den Stumdorfer Frie- 
den beseitigt. Wahrend das benadibarte Deutsdiland von 
den argsten Auswiichsen des DreiBigjahrigen Krieges zer- 
fleisdit wurde, erfreute sidi Polen einer langeren Periode 
der inneren Ruhe und des Friedens mit allen benadibarten 
Staaten. Dieser Frieden, die Wiedergewinnung Preufiens 
und die Befreiung des polnischen Exportes von lastigen 
schwedischen Zóllen belebten den polnischen Handel, ver- 
besserten die materielle Lagę des Adels, schienen eine neue 
Ara des Wohlstandes einzuleiten.

Es war aber nur eine Windstille vor dem Sturm. In 
seiner, sonst in ziemlich objektivem Tonę gehaltenen Ab- 
handlung iiber die Beschriinkung der Kosakenfreiheiten 
im Jahre 1638 wundert sich W. Tomkiewicz,3 dafi Hru- 
śevśkyj die Bestimmungen dieser Kosakenordination dra- 
konisch nennt, und behauptet, sie seien von dem Stand- 
punkt der polnischen Staatsraison notwendig und vollkom- 
men berechtigt gewesen. Abgesehen davon, daB es nicht 
angeht, von einem ukrainischen Historiker zu verlangen, 
daB er die Kosakenangelegenheit ausschlieBlich von dem 
Standpunkte der polnischen Staatsraison betrachte, mufi 
betont werden, daB eben die offiziellen Vertreter der polni
schen Staatsgewalt in der Ukrainę eifrig daran arbeiteten, 
um diese Friedensidylle zu zerstóren. Anstatt nun zu trach- 
ten, den Teil des ukrainischen Kosakentums, welchen die 
Regierung selbst legalisiert hatte, d. h. die Registerkosaken, 
fiir den polnischen Staat zu gewinnen, ihr eigenes Inter
esse mit dem der polnischen Republik zu verkniipfen — 
wurde alles mdglicne getan, um sie aufzureizen und aufs 
tiefste zu verletzen. Die hóheren Offizierschargen in der 
Kosakenorganisation wurden zu gewóhnlichen Amtern, 
welche an polnische Adelspersonen yerkauft wurden; so 
erwarb z. B. Szemberk das Amt eines Kommissars (Kom- 
mandanten) der Registerkosaken fiir 30 000 Zloty. Die 
niederen Stelłen: der Hauptleute, Ossaule, Otamanen, wur
den vom Kommissar mit seinen Kreaturen, gewóhnlich 
auch mit den meistbietenden, besetzt. Die auf diese Art 
zusammengesetzte Obrigkeit behandelte die Kosaken wie 

3 A. a. O.
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ihre Untertanen, verwendete sie zu privaten Diensten und 
Arbeiten. Bei allen Streitigkeiten zwischen den Kosaken 
und den Starosten der kóniglichen Giiter ergrifl die neue 
Kosakenobrigkeit fiir die letzteren Partei. Da aber zwi
schen diesen beiden Faktoren wegen der Rechte und Frei- 
heiten der auf den kóniglichen Giitern dislozierten Kosa
ken von jeher Zwistigkeiten bestanden, mufite diese Hal- 
tung ihrer eigenen Obrigkeit bei der Kosakenmannschaft 
MiBstimmung und Erbitterung hervorrufen, weil sie sich 
plótzlich der Willkiir und den MiBbrauchen der lokalen 
Verwaltungsbehórden ganz schutzlos ausgeliefert sah. 
Dieses bildet auch den Hauptinhalt aller offiziellen Be- 
schwerden, aller Klagen in Privatbriefen, welche damals 
von den Kosaken erhoben wurden. Im Herbst 1639 ent- 
sandten sie eine Deputation an den Kónig mit der Bitte, 
ihnen ihre alten Rechte zuriickzugeben. Im Herbste 1643 
erhoben sie vor Koniecpolski, ais dieser die Ukrainę be- 
reiste, heftige Beschwerden gegen ihre eigene Obrigkeit, 
und dieser sah sich veranlaBt, den Obersten von Ćyhyryn, 
Zakszewski, abzusetzen und sein Amt Kryćevśkyj zu ver- 
leihen. Der Nachfolger Koniecpolskis, der polnische GroB- 
hetman Potocki, gedenkt in seinen Schreiben vom Jahre 
1647 der fast taglich einlaufenden Beschwerden von Re- 
gisterkosaken iiber Gewalttatigkeiten von seiten der pol
nischen Verwaltungsbehórden und bittet den Kónig um 
Entsendung eines energischen Manifestes an die letzteren.

Dabei war das nicht registrierte, freie Kosakentum noch 
keineswegs vollstandig ausgerottet. Auf Grund von zer- 
streuten Quellennachrichten stellt Hruśevśkvj eine Reihe 
von eigenmachtigen Kosakeneinfallen in die tiirkisdien 
Gebiete am Schwarzen und Azovschen Meere fest. Die 
neulich herausgegebenen „Donskija dela“ werfen ein inter- 
essantes Licht auf die Beziehungen zwischen den ukraini
schen Dnepr- und den moskovitischen Don-Kosaken; sie 
zeigen. daB die beiden Organisationen sich in zahlreichen 
kleinen Grenzeinfallen unc! gróBeren kriegerischen Unter
nehmungen. wie z. B. gegen die Festung Azov, gegenseitig 
unterstiitzten. Zwar wurde die Festung Kodak im Jahre 
1639 wieder aufgebaut und mit starker Besatzung ver- 
sehen, doch vermochte auch sie den Unternehmungsgeist 
der abenteuerlustigen Kosaken nicht zu ziigeln.

Die Liquidierung der unabhangigen und die Bezwingung 
der Register-Kosaken sollten den Weg zur Verknechtung 
der ukrainischen Bauernmassen durch polnische GroBgrund- 
besitzer ebenen. In der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts 
vollzog sich ein kraftiger YorstoB des ukrainischen Bauern- 
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tums in die Steppenzone. Die schwunghafte Kolonisation 
der óstlichsten Randgebiete der polnischen Republik ging 
auf doppelte Weise vor sich: 1. durch Okkupation von 
herrenlosen Territorien durch die Bauern selbst und 2. durch 
Griindung von Siedlungen durch polnische Magnaten. Hru- 
śevśkyj stellt fest, dali die erste Art der zweiten gewóhn- 
lich zeitlich voranging. Erst nachdem ein Gebiet durdi zer- 
streute Bauern- und Kosaken-Siedlungen fiir friedliche 
Ackerwirtsdiaft gewissermaBen gesichert war, erbaten sich 
einfluBreiche polnisdie Magnaten vom polnischen Kónig 
Verleihungsurkunden, die ihnen sehr freigebig erteilt wur
den. Das nun erworbene Latifundium wurde hierauf plan- 
mafiig weiter besiedelt, um wirtschaftlich ausgebeutet zu 
werden. Der franzósische Ingenieur Beauplan, der einige 
Jahre in Diensten Koniecpolskis stand, berichtet, daB er 
allein die Grundlagen fiir mehr ais 50 groBe Kolonisations- 
punkte gelegt habe, aus denen im Laufe der Zeit gegen 
1000 neue Siedlungen hervorgingen. Doch gleich nach Ab
lauf der sogenannten Freiheitsjahre kam es zu scharfen 
ZusammenstóBen. Die Hauptmasse der Kolonisten rekru- 
tierte sich aus entlaufenen Leibeigenen aus den west-ukrai- 
nisdien Gebieten, welche sich dem unertraglichen Herren- 
joch zu entziehen trachteten und nun sich von demselben 
wieder bedroht sahen. Noch mehr erbittert waren die 
ersten selbstandigen Ansiedler, welche sich ais Pfadfinder 
in cler freien Steppe niedergelassen hatten und plótzlidi 
ganz unverhofft einen wildfremden Magnaten ais juridi- 
schen Besitzer des von ihnen okkupierten Grundstiickes 
iiber sich erblickten. Oft zogen die Kolonisten es vor, ihre 
neu errichteten Siedlungen zu verlassen, ais sidi den auf- 
erlegten grundherrlichen Lasten zu fiigen, und zogen wei
ter nach Osten iiber die moskovitische Grenze, wo sie gern 
aufgenommen und in der damals von der Moskauer Regie
rung neu errichteten siidlichen Grenzwehrzone angesieaelt 
wurden. Gerade im Zeitalter des „goldenen Friedens“ setzte 
diese Emigration ziemlich intensiv ein und fiihrte nach 
einigen Dezennien zur Entstehung der sogenannten „Slo- 
bidśka Ukrajina" (Freiweiler-Ukraine). Den Anfang 
machte der von Potocki besiegte Ostrjanyn, welcher mit 
einer Abteilung von 1000 Kosaken im Sommer 1638 die 
Eolnische Grenze iiberschritt und mit Zustimmung der Mos- 

auer Regierung zu Ćuhuevo Horodyśće am Donec eine 
militarisch organisierte Kolonie griindete. Dieser Koloni- 
sationstiitigkeit widmet Hruśevśkyj besondere Aufmerk- 
samkeit und trachtet auf Grund von grundherrschaftlichen 
Inventaren auch statistische Daten dariiber zu ermitteln.
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Auch gibt er ein ansdiaulidies Bild der militarisdien Or- 
ganisation der siidlichen Grenzmarken des Moskauer Staa- 
tes sowie der wirtsdiaftlidien und politischen Verhalt- 
nisse, unter welchen dort die ukrainischen Ansiedler zu 
leben hatten.

Die wirtsdiaftlidien Vorteile des „goldenen Friedens“ 
maditen den polnisdien Adel allen kriegerischen Unter- 
nehmungen um so mehr abgeneigt, ais er zugleidi fiirch- 
tete, der Kónig kónnte bei dieser Gelegenheit eine abso- 
lute Regierung einfiihren und die „goldene Freiheit“ der 
privilegierten Adelsschidit einsdiranken. Indessen hing 
seit 1639 iiber Polen die Gefahr eines Konfliktes mit der 
Krim-Horde und mit der Tiirkei wegen Einstellung der 
Zahlung der sonst iiblidien „Gesdienke“ sowie wegen der 
oben erwahnten Einfalle der Kosaken-Freibeuter in tiir- 
kische Gebiete. Audi trug sidi der tatenlustige polnisdie 
Kónig Wladislaw IV. mit grofien Eroberungsplanen auf 
Kosten der Tiirkei. In diesen Absiditen wurde er dann auf 
das eifrigste von der venezianisdien Republik bestarkt, 
welche seit 1645 mit der Tiirkei einen schweren und ver- 
lustreidien Krieg wegen Kreta zu fiihren hatte. Venedig 
entsandte nach Polen einen tiichtigen Diplomaten, Gio- 
vanni Tiepolo, welcher mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln den Absdilufi eines Offensivbundes gegen die Tiir- 
kei betrieb. Seine Tatigkeit an dem kóniglidien Hofe 
schildert Hruśevśkyj im Ansdilull an die griindliche Unter- 
sudiung von Czermak. Audi aus Moskau ersdiien ein Ge- 
sandter, welcher der polnisdien Regierung gemeinsames 
Vorgehen gegen die Tiirken in Vorschlag brachte. Bekannt- 
lich hat der polnisdie Landtag im Oktober 1646 eine ent- 
sdiieden ablehnende Stellung eingenommen; er verwei- 
gerte die Kredite fiir den geplanten Krieg, beschlofi die 
Auflósung der vom Kónig inzwisdien angeworbenen Sold- 
truppen, verringerte sogar die kónigliche Gardę und ver- 
bot strengstens den Kosaken jeden Einfall ins Schwarze 
Meer. Da in dem geplanten Feldzuge gegen die Tiirken 
den Kosaken eine hervorragende Rolle zugedadit war, 
hatte sidi der polnisdie Kónig, welcher den Landtags- 
besdiliissen zum Trotz an seinen kriegerisdien Planen fest- 
hielt, unter Umgehung ihrer offiziellen Obrigkeit mit ihnen 
in geheime \erhandlungen eingelassen.

Diese Verhandlungen wurden von der bisherigen Ge- 
schichtssdireibung mit vielen legendiiren Einzelheiten ge- 
sdimiickt; durch kritische Analyse der Quellen trachtet 
Hruśeyskyj den wahren Sachverhalt festzustellen. Tat- 
sache ist. dafi Wladislaw IV. seinen Vertrauten, Hier. Ra-

4 Zeitschrift f. osteurop. Geschidite. VI. 1 
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dziejowski, in die Ukrainę entsandte, dafi auf dessen Be- 
treiben eine Kosakendeputation, an welcher auch Bohdan 
Chmernyćkyj teilnahm, am 20. April 1646 beim Kónig er- 
schien, dafi der Kónig dieselbe aufforderte, 60 bemannte 
Boote liir eine Expedition ins Schwarze Meer vorzuberei- 
ten, und ihr zur Deckung der Kosten 6000 Taler einhan- 
digte. Gleichzeitig gab er seine Zustimmung zur Vermeh- 
rung der Zahl der Registerkosaken um das Doppelte und 
erteilte ihnen ein Privileg, wohl im Sinne ihrer Forderun- 
gen vom Jahre 1639. Die im August 1647 unternommene 
Reise des polnischen Grofikanzlers Georg Ossoliński in die 
Ukrainę hatte neben anderen Angelegenheiten wahrschein- 
lidi auch eine engere Fiihlungnahme mit den Kosaken zum 
Zwecke. Mit Recht betont Hruśevśkyj, dafi der kónigliche 
Auftrag einer Expedition der Kosaken ins Schwarze Meer 
der Aufforderung zum Aufstande gegen ihre damalige 
Obrigkeit, zur Absdiiittelung des ganzen Regimes vom 
Jahre 1638 gleichbedeutend war und dafi diese seltsame 
Konspiration des polnischen Monardien mit den ukraini
schen Kosaken gegen die Autoritat des polnischen Staates 
nicht wenig zur Schwachung der letzteren beigetragen hat.

Zu den Ursachen des Aufstandes von Ćhmefnyćkyj 
ubergehend, stellt Hruśevśkyj fest, dafi die zeitgenóssi- 
schen Quellen fast durchweg die religiósen Angelegenheiten 
an erster Stelle nennen. betont aber zugleich, dafi im Zen- 
trum der Ukrainę die orthodoxe Kirche unter energischer 
Leitung des Metropoliten Peter Mohyla gerade zur Zeit 
des „goldenen Friedens* 1 zur grofien Bliite gelangte und 
dafi Religionsstreitigkeiten nur in den weit vom Kosaken- 
territorium entfernten westukrainischen Randgebieten (Pe- 
remyśl, Bełz, Lublin, Polock, Vitebsk) bald akuten, bald 
schleichenden Charakter annahmen. Der Schilderung der 
damaligen kirchlichen Verhaltnisse in der Ukrainę widmet 
der Verfasser einen besonderen Abschnitt, in welchem er 
die vielseitige Tatigkeit des grofien Metropoliten zu wiir- 
digen traditet. Die Orthodoxen hielten damals mit den 
Rómisch-Katholischen im allgemeinen Waffenstillstand. ihre 
Angriffe richteten sich hauptsadilich gegen die Unierten, 
welche ais Abtriinnige gehafit und veracntet wurden. Die 
polnische Regierung, bestrebt, die Ukrainer den von Mos
kau ausstrahlenden Einfliissen zu entziehen, war sogar be- 
reit, die Unierten preiszugeben, und setzte die Verhand- 
lungen iiber die Bildung eines ruthenischen Patriardiats 
weiter fort. Inwiefern aber dieses Angebot ernst gemeint 
und wie das fraglidie Patriarchat eigentlich gedacht war, 
liefi sich bisher nicht feststellen. und audi Hruśevśkyj lafit



Der Ukrainę Niedergang und Aufschwung. 51

diese Frage offen. Die eigentliche Ursache des Aufstandes 
war zweifelsohne das sozial-wirtschaftliche Moment, wie 
es bereits oben hervorgehoben wurde. Auf die Ergebnisse 
von Forscbungen des jiingst verstorbenen Historikers 
V. Lypynśkyj gestiitzt, hebt Hruśevśkyj hervor, daB audi 
ein grofier Teil des ukrainischen Kleinadels mit den auf- 
standischen Kosaken und Bauern gemeinsame Sacłie 
madite, weil er von den Latifundienbesitzern gleichfalls 
bedriickt und ausgebeutet wurde, — ein Umstand, weldier 
an die Teilnahme des siiddeutsdien Rittertums mit Gótz 
von Berlidiingen an dem groBen Bauernkriege in Deutsdi- 
land (1525) lebhaft erinnert. Dieser Adel bildete audi „das 
Hirn des Aufstandes", indem er naturgemaB meist leitende 
Stellen iibernahm. Audi das nationale Moment spielte eine 
bedeutende Rolle; wenn es in den Quellen audi nidit direkt 
hervorgehoben wird, so lassen doch versdiiedene Vorkomm- 
nisse und Aufierungen von leitenden Personen auf beiden 
gegnerisdien Seiten keinen Zweifel mehr zu, daB es tat- 
sachlich vorhanden war und gewirkt hatte.

Chmefnyćkyjs Biographie ist sehr arm an beglau- 
bigten Tatsadien, dagegen sehr reich an legendaren Uber- 
lieferungen, welche von der bisherigen Historiographie kri- 
tiklos iibernommen wurden. Audi hier bemiiht sidi der Ver- 
fasser, die Wahrheit von der Diditung streng zu sdieiden. 
Er zeigt, dafi Chmefnyćkyj bis zum Aufstande, d. h. bis zu 
seinem 53. Lebens jahre. sidi des Ru fes einer angesehenen, 
ruhigen, gemafiigten, der polnischen Regierung gegeniiber 
ganz loyal gesinnten Persbnlidikeit erfreute, was sdion 
seine Ernennung zum Hauptmann der Registerkosaken 
nach der Reform vom Jahre 1638 sowie seine Teilnahme 
an Gesandtsdiaften zu dem Kónig (1638 und 1646) be- 
weisen. Er besaB einen vom Vater ererbten Weiler, Subo- 
tiv bei Ćyhyryn, und galt ais ziemlich wohlhabend. Alle 
Nadiriditen von seinen angeblichen umstiirzlerisdien Um- 
trieben und Wiihlereien in der friiheren Zeit sind nur Nach- 
dichtungen ex eventu. Erst der rauberische Uberfall des 
Unterstarosten Czapliński, der ihm rechtswidrig seinen gan
zen Besitz raubte, und die vollstandige Aussiditslosigkeit 
seiner Bemiihungen, das Verlorene auf legałem Wege zuriick - 
zugewinnen, trieben den gereiften Mann zur hellen Ver- 
zweiflung und auf den Weg des Aufstandes. Im Dezem
ber 1647 fliichtete er ins Zaporoźe, wo die freien Kosaken 
ihre Schlupfwinkel hatten, und begann von dort aus den 
Aufstand zu organisieren.

Wahrend das Dezennium 1638—1648 an Quellen sehr 
4*
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arm ist und bis jetzt von der Gesdiichtssdireibung gemie- 
den wurde, zeichnet sidi das darauffolgende Zeitalter der 
ukrainischen Geschichte, welches nadi der Hauptperson 
gewóhnlidi „C h m e f n y ć ć y n a“ (die Zeit Chmelnyćkyjs) 
!;enannt wird, durch Ubermafi an Quellen aller Art aus. 
£ine ansehnlidie Reihe von Chroniken, Denkwiirdigkeiten, 

Tagebiichern und Flugsdiriften, welche entweder den gan
zen Krieg oder nur einzelne Episoden desselben sdiildern, 
bringt eine Unmasse von Einzelheiten. Leider sind diese 
Sdiilderungen hóchst einseitig, weil sie fast aussdiliefilidi 
von der polnischen Seite herriihren. Die ukrainischen Chro
niken von Rakuśka (Samovydeć), Hrabjanka, Velyćko 
stammen erst aus der spateren Zeit (Ende des 17. und An- 
fang des 18. Jahrhunderts); der einzige zeitgenóssisdie Be
richt, weldier im Februar 1649 von Muźylivśkyj fiir den 
Caren verfafit wurde, behandelt nur die Vorkommnisse des 
Jahres 1648 und ist in sehr sdiadhaftem Zustande erhalten. 
Sehr reidi ist audi das Aktenmaterial: Urkunden, Rund- 
schreiben, diplomatisdie Korrespondenz, Gesandtschafts- 
beridite, Privatbriefe u. a.; dodi nur ein geringer Teil des
selben ist im Druck erschienen, der weitaus gróllere Teil 
ruht zerstreut in verschiedenen, oft privaten, Archiven und 
Bibliotheken, nidit seiten nur in gekiirzten und unzuver- 
laBlidien Absdiriften. Nidit einmal die politische Korre
spondenz Chmelnyćkyjs ist bis jetzt gesammelt und kri- 
tisch herausgegeben worden. Nur das in den Moskauer 
Archiven aufbewahrte Materiał ist sorgfaltig durchforscht 
und von der russisdien Ardiaographischen Kommission in 
den „Akty Juźnoj i Zapadnoj Rossii" ediert. Eine beson
dere Gruppe von Quellen bilden historische Volkslieder, 
weldie im Munde des ukrainischen Volkes sich bis auf die 
Gegenwart erhalten haben und einzelne Episoden jener 
stiirmischen Zeit zum Gegenstande haben. Die Chmefnyć- 
ćyna war seit jeher ein sehr verlockendes Thema fiir die 
Eołnische, ukrainisdie und russisdie Geschichtssdireibung.

►eshalb ist auch die Zahl von Werken und Abhandlungen, 
weldie sie in ihrer Gesamtheit oder ihre einzelnen Epi
soden behandeln, recht betrachtlich. Den ersten Versudi 
unternahm der deutsche Historiker J o h. C h r. Engel in 
seiner im Jahre 1796 ersdiienenen „Geschichte der Ukrainę 
und ukrainischen Kosaken". Dann folgten die Arbeiten 
von Bantyś-Kamenśkyj, Sreznevskij, Mar
ko vyć, dodi sie alle wurden in Sdiatten gestellt durdi 
die umfangreiche Monographie von Nik. Kostomarov, 
weldie im Jahre 1857 ersdiien und dann, umgearbeitet und 
erganzt, melirere Auflagen erlebte. Das Werk Kostoma- 
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rovs wurde von dem ukrainisćhen und z. T. auch von dem 
russischen Publikum mit Begeisterung aufgenommen, ver- 
dankte aber diese Aufnahme mehr den aufieren Eigen- 
schaften: der fesselnden Erzahlungsgabe und dem glan- 
zenden Stil des Verfassers, ais dem inneren Werte, denn 
es war ohne jede Quellenkritik yerfaRt. mehr ein histori- 
scher Roman ais eine wissenschaftliche Monographie. Des- 
halb wurden bald in den Kreisen von Historikern dagegen 
ernste Bedenken erhoben. S o 1 o v e v, welcher bald hier- 
auf (1860) den X. Band seiner Geschichte Rufllands ver- 
óffentlichte, in welchem er denselben Zeitraum behandelte, 
hat manches auf Grund des Aktenmaterials richtiggestellt, 
ohne sich jedoch mit Kostomarov in Polemik einzulassen. 
Das tat in scharfer Weise ein anderer russischer Historiker, 
G. Kar po v, in den 70er Jahren des vorigen Jahrhun
derts, doch verdarb die Wirkung seiner Kritik die tenden- 
zióse, ganz falsche Beleuchtung der ganzen Tatigkeit Chmel- 
nyćkyjs. Wenig Beachtung und noch weniger Sympathie 
fand < lie Darstellung von P. Kuliś. Von den Bearbeitern 
einzelner Fragen und Episoden der Chmefnyććyna mógen 
Kamanin, Lypynśkyj, Tomaśivśkyj genannt 
werden. Von polnischer Seite versuchte Fr. Rawita- 
Gawroński in zweibandiger Monographie (1906—1909) 
ein Bild des Zeitalters zu entwerfen, welche eher ais ein 
historisches Pamphlet denn ais ernste wissenschaftliche 
Untersuchung bezeichnet werden mufi. Viel hóher stehen 
die Skizzen von K. Szajnocha (1862—1863), insbeson- 
dere aber die von Lud. Kubala (1880—1881 und 1901— 
1914); die letzteren zeichnen sich durch ihre Objektivitat, 
tiefere Auffassung und griindliche Ausnutzung des Akten
materials aus.

Die Tatigkeit Chmel’nyćkyjs von seiner Flucht ins Za- 
poroźe an bis zu den ersten Zusammenstófien mit den pol
nischen Truppen ist in Dunkelheit gehiillt; an Stelle realer 
Tatsachen begegnen wir iiberall, in den Quellen sowie in 
den Bearbeitungen, Legenden und Dichtungen, mit wel
chen Hruśevśkyj nun energisch aufraumt, indem er auf 
Grund der Briefe von Lukas Miaskowski (vom 16. Februar) 
und von Nik. Potocki (vom 31. Marz 1648). wie audi auf 
Grund des Berichtes von Kunakov den wahren Sachver- 
halt herzustellen trachtet. Mit der Schilderung der beiden 
ersten Schlachten, bei Żovti Vody am 16. und bei Kor- 
s u ń am 26. Mai 1648, welche mit der vollstandigen Nieder- 
lage des polnischen Heeres sowie mit der Gefangennahme 
der polnischen Hetmane endeten, schliefit Hruśevśkyj den 
zweiten Teil des VIII. Bandes ab. Er ist wohl der interes- 
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santeste infolge der Vielheit und Mannigfaltigkeit der hier 
beliandelten Probleme.

III.
Der Schilderung der darauf folgenden Vorgange bis zur 

Ratifizierung der Zboriver Vereinbarungen Anfang 1650 
ist der dritte Teil des VIII. Bandes gewidmet. Es ist der 
Zeitabschnitt des gróBten Aufschwunges der ukrainischen 
Volksbewegung, in welchem nach einer Reihe von glanzen- 
den Siegen Chmefnyćkyj und seine Umgebung zur Kon- 
zeption eines selbstandigen, von Polen ganzlich unabhangi- 
gen ukrainischen Kosakenstaates gelangten und dieselbe 
nach Tunlichkeit zu verwirklichen trachteten. Zunachst ent- 
wirft der Verfasser ein Bild der trostlosen Lagę, in welche 
der polnische Staat nach Vernichtung seiner Armee bei 
Korsuń und nach dem fast gleichzeitigen Tode des Kbnigs 
Wladislaw IV. geraten war. Unverstandlich ersdieint nun 
den Forschern die zaghafte Haltung, welche Chmefnyćkyj 
nach seinen ersten Siegen einnahm, sein ,,miifiiger“ Auf
enthalt zu Bila Cerkva und hierauf sogar der Riidkzug 
nach Ćyhyryn, statt einer offensiven Ausniitzung der er- 
rungenen militarischen Vorteile, eines energischen Vor- 
stofies ins Innere des polnischen Reiches. Hruśevśkyj er- 
blickt darin den Beweis, dali Chmefnyćkyj der Stellung, 
zu welcher ihn das Schicksal emporgehoben hat, damals 
innerlich noch nicht gewachsen war. Seine Piane, meint 
Hruśevśkyj, reichten nicht weiter, ais von der polnischen 
Regierung gewisse, ziemlich bescheidene Zugestandnisse 
fiir die Kosakenklasse (nur fiir diese allein!) zu erlangen, 
hierauf aber zur friiheren Stellung eines loyalen Unter
tanen des polnischen Kbnigs und Staates zuriickzukehren. 
Erst im Winter 1648/49 soli sidi unter dem Einflusse der 
Kyjiver burgerlichen und geistlichen Kreise in ihm ein Um- 
schwung vollzogen haben. der ihn dann zum Vorkampfer 
der Unabhangigkeit der Ukrainę machte. Ich glaube, daB 
sich eine solche Auffassung Chmelnyćkyjs ais eines ge- 
fuhrten Fuhrers mit den sonst bekannten Charakterzugen 
des grofien Kriegers und Staatsmannes schwer vereinigen 
lafit. Am allerwenigsten darf ein derartiger Schlufi aus 
seinem Verhalten nadi den Siegen von Zovti Vody und 
Korsuń gezogen werden. Er war bereits ein zu reifer Mann 
und zu erfahrener Krieger, um das zu tun. wozu viele Heifi- 
sporne aus seiner Umgebung ihn vielleicht drangten. was 
mandie modernen Geschiditssdireiber, audi nodi vor Hru- 
sevśkyj, von ihm verlangten: gleidi weiter vorzuriid<en 
und direkt gegen Warschau zu ziehen. Er war doch ge- 
zwungen, nidit nur die Lagę seines Gegners, sondern audi 
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seine eigene, welche auch nicht besonders glanzend war, 
ganz niichtern in Betracht zu ziehen. Vor aliem war er in 
seinen kriegerischen Operationen von den Tataren ab- 
hiingig und diese zogen mit Beute beladen bald nach der 
Schladit bei Korsuń heim; frische Horden trafen erst im 
September wahrend der Sdiladit bei Pylavci ein. Bei Bila 
Cerkva zahlte sein Heer ca. 30000 Mann und, wie Hru- 
śevśkyj selbst zugibt, war es von keiner besonderen Quali- 
tat, weil altere kriegserfahrene Kontingente aus den 30er 
Jahren des 17. Jahrhunderts infolge vorangegangener Re- 
pressalien teils vernichtet, teils zersprengt und auseinander- 
fjetrieben waren. Nun drangten sidi zwar viele Kampf- 
ustige zu seinem Heere, dodi nahm er sie nur in kluger 

Auslese auf. Audi konnte es in seiner Armee mit Bewaff- 
nung, Artillerie und sonstigem Kriegsbedarf nidit beson
ders gut bestellt sein. Man muR dodi beachten, dali Chmef- 
nyćkyj damals iiber keinen Staatsorganismus, iiber keine 
fertigen und durdi Erfahrung erprobten Einriditungen, 
iiber keinen Verwaltungs- und Finanzapparat verfiigte. 
Alles das konnte nicht aus der Erde gestampft werden, es 
muBte erst gesdiaffen werden, und dazu war Zeit notwen- 
dig. Die bitteren Erfahrungen der 1630er Jahre liellen 
Chmefnyćkyj die Macht des polnisdien Staates nidit unter- 
schatzen. Welche Folgen ein uniiberlegter Feldzug ins 
Innere Polens nadi sidi ziehen konnte, zeigte neun Jahre 
spater das Schicksal der Expedition Rakóczys nadi War- 
schau. Was aber die bescheidenen Forderungen, weldie 
der Kosakenhetman in seinen Erklarungen und Briefen 
damals stellte. anbelangt, so bildeten sie einen charakte- 
ristisdien Zug seiner diplomatischen Strategie: dem Geg- 
ner nicht gleich seine letzten Ziele zu verraten und ihn da- 
durch zum iiufiersten Widerstande zu treiben; diese Tak- 
tik befolgte er iibrigens wahrend seiner ganzen Amtstatig- 
keit. Ihm die Absidit einer Riickkehr zur friiheren Stel
lu ng eines loyalen Untertanen des polnischen Kónigs zu 
imputieren, hieBe ihm politische Naivitat zumuten, da, wie 
das spiitere Schicksal Vyhovśkyjs bewiesen hat, nach den 
Schliigen. welche er der polnischen Republik bereits ver- 
setzt hatte, ihm dieser Weg ein fiir allemal versperrt war.

Die bescheidenen Forderungen und der untertiinige Ton 
der Briefe Chmelnyćkyjs erreichten auch tatsachlich die 
beabsichtigte Wirkung. Der iiber die Tragweite der drohen- 
den Gefahr getauschte polnische Adel unterbrach die be
reits eingeleiteten Geldsammlungen und die Mobilisation 
und widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem inneren 
Parteikampfe. welcher im Zusammenhange mit der bevor- 
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stehenden Wahl eines neuen Kónigs entbrannte. Man mifi- 
aditete sogar den Umstand, dali der Bauernaufstand in der 
Ukrainę sich inzwischen wie ein Lauffeuer verbreitete und 
bald gar nach Ostpodolien und Ostwolynien hiniibergriff. 
Nur die davon unmittelbar wirtschaftłidi bedrohten Lati- 
fundienbesitzer, wie z. B. der Fiirst Jer. Wisznio- 
wiecki, waren eifrig bemiiht, auf eigene Faust die Be- 
wegung mit Waffengewalt einzudammen, was im Laufe des 
Juni und Juli 1648 zu einer Reihe blutiger Zusammenstófie 
in dem podoiisch-wołynischen Grenzgebiete mit dem An- 
fiihrer der Aufstandischen Kryvonos fiihrte.

Indessen hatte Chmelnyćkyj seine Armee instandgesetzt 
und den unterbrochenenFeldzugwieder aufgenommen. Das 
kriegerische Vorgehen Wiszniowieckis diente ihm dazu ais 
Vorwand. Der Verlauf dieses Feldzuges ist allgemein be- 
kannt: die Verniditung der polnisdien Armee in der 
Sddacht bei Pylavci am 23. September, die Belagerung 
von Lemberg im Oktober und von Zamość im Novem- 
ber 1648 waren seine Hauptmomente. Wahrend die Ko
saken die Festung Zamość stiirmten, wurde auf dem Elek- 
tionsfelde bei Warsdiau die Wahl eines neuen polnisdien 
Kónigs vollzogen. Aus dem heifłen, mehrere Monate die 
Gemiiter in Polen in Atem haltenden Wahlkampfe ging 
am 17. November Johann Kasimir, der jiingere Bru- 
der des verstorbenen Kónigs, ais Sieger hervor. Unauf- 
geklart bleibt es, inwiefern Chmelnyćkyj, wie es viele 
Historiker annehmen, diese Kandidatur ernstlidi und auf- 
riditig unterstiitzt hat. Audi Hruśevśkyj tritt dieser Auf- 
fassung bei, obwohl bereits bekannt ist, dali der Hetman 
in seinem Lager vor Zamość eine an ihn geriditete sieben- 

biirgisdien Fiirsten zur Aufrechterhaltung der Kandida
tur seines jiingeren Sohnes auf den polnisdien Thron auf- 
zumuntern und ihm militarische Unterstiitzung der Ko
saken zu versprechen, beauftragt war. Zwischen Johann 
Kasimir und Chmefnyćkyj wurden nun Gesandtschaften 
ausgetausdit. Der Kosakenhetman benutzte das Verspre- 
chen des Kónigs, die Forderungen der Kosaken durdi eine 
bald in die Ukrainę abzusenaende Kommission befriedi- 
gen zu lassen, um die wegen der vorgeriickten Jahreszeit 
ihm unbequeme und aussichtslose Belagerung von Zamość 
abzubredien und den Riickzug anzutreten.

Chmefnyćkyj wurde ais Nationalheld und Befreier der 
Ukrainę mit grofien Feierlichkeiten in Kyjiv empfangen. 
Hier wurden zwischen ihm und dem Patriardien von Jeru- 
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salem Paisius, welcher ihn dort erwartete, den Vertretern 
der hóheren Geistlichkeit und des Biirgertums haufige Be- 
ratungen gepflogen, welche nach Ansicht Hruśevśkyjs, in 
der politischen Gesinnung des Hetmans einen entscheiden- 
den Umschwung herbeigefuhrt hatten. Von Kyjiv aus 
knupfteChmefnyćkyj diplomatische Beziehungen mit Mos
kau. der Tiirkei, Moldau und Walachei an und setzte seine 
Verhandlungen mit dem Fiirsten von Siebenbiirgen fort. 
In den hoheren Gesellschaftskreisen der Ukrainę herrschte 
damals eine gehobene, Polen gegeniiber feindselige Stim- 
mung; die Kosaken drangten zur Fortsetzung des Krieges; 
die Bauernmassen fiirchteten nichts mehr ais die Wieder- 
kehr der bisherigen grundherrlichen Oberhoheit des Adels. 
Unter solchen verhaltnissen konnten die Verhandlungen 
mit der polnischen Kommission, welche im Februar und 
Marz 1649 gefiihrt wurden, zu keinem Ergebnis fiihren, 
obwohl sie zur grófiten Nachgiebigkeit bereit war. So 
wurde wiederum die Entscheidung durch Waffen ange- 
rufen. Ubrigens fanden bereits zur Zeit der Verhandlungen 
fortwahrende Grenzkampfe und Scharmiitzel an der einst- 
weilen vereinbarten Demarkationslinie, insbesondere in Po- 
dolien, statt, an welchen sich yon der polnischen Seite 
Lanckoroński, von der ukrainischen Bohun und 
N e ć a j am meisten hervortaten.

Die neuen kriegerischen Hauptoperationen begannen 
erst im Juni, nachdem der Tatarenchan mit seinen Trup- 
pen sich mit dem Kosakenheere yereinigt hatte. Am 8. Juli 
1649 begann Chmelnyćkyj die polnische Armee, welche 
unter dem Befehl des Fiirsten Jer. Wiszniowiecki stand, 
im befestigten Feldlager bei Zbaraż zu belagern und zu 
stiirmen. Ais der polnische Kónig selber zum Entsatze 
heranriickte, eilten ihm Chmelnyćkyj und der Tataren
chan, unter Zuriicklassung eines Teils ihrer Truppen bei 
Zbaraż, bis Zbór i v entgegen, wo es am 15. und 16. August 
zu einer fiir Polen ungiinstigen Schlacht kam. Da gelang 
es dem Kanzler Ossoliński, im Verlaufe der Schlacht den 
Tatarenchan zu gewinnen, und dieser yeranlafite Climef- 
nyćkyi zum AbschluB des Friedens. Hruśevśkyj gelingt 
es, aut Grund bis jetzt unbekannt gewesener Materialien 
(darunter zweier Briefe yon Chmefnyćkyj) die Chronologie 
der Vorgange bei Zboriv und den Verlauf der dort gefiihr- 
ten Verhandlungen in einigen wesentlichen Punkten richtig- 
zustellen. Dagegen yerliert sich in seiner Darstellung das 
Bild der Schlacht selbst tief im Hintergrunde und wird von 
der Schilderung der diplomatischen Aktion fast vollstandig 
yerwischt.
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Fiir die Beurteilung des Zboriver Friedens ist es von 
eminenter Bedeutung, dafi es dem Verfasser gelungen ist, 
auf Grund von bis jetzt unbenutzten Aufzeidinungen im 
Registerbuche der polnischen Kronkanzlei die urspriing- 
lichen Forderungen der Ver tret er der Kosaken festzustellen. 
Sie verlangten: Bestiitigung der Immunitat der Kosaken, 
insbesondere in bezug auf die Geriditsbarkeit; Anerken- 
nung der ukrainischen Gebiete óstlich von der Linie Sluć— 
Berłynci—Bar ais eines besonderen Kosaken-Territoriums, 
in welchem weder die polnischen Truppen einquartiert 
werden, noch die Jesuiten und die Juden sich aufhalten 
durften; alle Amter auf diesem Territorium sollten nur 
von Personen orthodoxen Glaubens besetzt werden; die 
Zahl der Kosaken durfte nidit limitiert werden; die unierte 
Kirdie sollte aufgehoben, ihre Besitzungen der orthodoxen 
zuriidcerstattet werden, die orthodoxe Geistlichkeit sollte 
im ganzen Reiche sich gleicher Rechte mit der katholischen 
erfreuen, der Kyjiver Metropolit und zwei andere Bischófe 
im polnischen Senate Sitz undStimme erhalten: schliefilich 
eine allgemeine Amnestie, Aufhebung aller im Zusammen- 
hange mit dem Aufstande bereits verhangten Urteile und 
Beschwórung dieser Punkte vom Kónige vor dem nachsten 
Landtage erfolgen. Doch unter dem Drudc des Tatarenchans, 
weldier sich mit Polen gegen die Kosaken zu verbiinden 
drohte, mufite in wesentlichen Punkten dieser Forderungen 
nadigegeben werden. Der Wortlaut der tatsachlich verein- 
barten Zugestandnisse ist langst bekannt. Sie wurden nicht in 
Form eines gegenseitigen Vertrages gefafit, sondern in Form 
eines einseitigen kóniglichen Manifestes verliehen und soll
ten dann von dem Landtage ratifiziert werden. Die Ga- 
rantie der Einhaltung der Vereinbarung iibernahm der 
Tatarenchan. Am 20. August erschien Chmefnyćkyj in Be- 
gleitung seines Sohnes und einiger Kosakenobersten vor 
Johann Kasimir und leistete ihm die Huldigung. Hierauf 
begab er sich nach seiner Residenz Ćyhyryn. Die Erzah- 
lung von seinem zweiten feierlichen Einzuge in Kyjiv ist 
pure Dichtung von Kostomarov.

Der Friede von Zboriv wurde sowohl von seiten des 
polnischen Kónigs (Relatio gloriosissimae expeditionis) wie 
audi des Hetmans der Kosaken (Beridit des makedonischen 
Metropoliten Galaktion u. a.) ais grofier Erfolg verkiindet. 
In Wirklichkeit waren die dort vereinbarten Bedingungen 
fiir beide Teile recht peinlich. Fiir beide, den Kónig und 
den Hetman, war es unangenehm, dafi dem Tatarenchan 
in Zukunft die Rolle eines Schiedsrichters zugedacht wurde, 
und geradezu schimpflich, dafi die Tataren offiziell die Be- 
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willigung erhielten, bei ihrer Heimkehr aus den ukraini
schen Gebieten Jassir (Gefangene) auszuheben. Der pol
nischen Regierung war die Verpflichtung der Aufhebung 
der kirchlichen Union besonders peinlich, da das eine hef- 
tige Opposition der katholischen kirchlichen Kreise und des 
Papsttums hervorrufen mufite. Bei weitem peinlidier war 
fiir Chmelnyćkyj die Besdirankung des Kosakenkontin- 
gents auf 4Ó000, da dadurch die ganze iibrige Bauern- 
masse wieder der grundherrlichen Untertanigkeit anheim- 
fiel, gegen welche sie sich so einmiitig und so verzweifelt 
mit Waffen in der Hand gewehrt hatte.

An diesen Schwierigkeiten scheiterte auch das ganze 
Friedenswerk. Die papstliche Kurie erhob gegen die Preis- 
gabe der unierten Kirche heftigen Einspruch, welchem sich 
auch die polnische Geistlichkeit anschlofi. Auf dem am 
22. November 1649 einberufenen Landtag wurden die Zbo- 
river Vereinbarungen von der Oppositionspartei, von 
Janusz Radziwiłł und Jer. Wiszniowiecki geleitet, eifrig 
angegriffen. Der Kónig half sich auf die Weise, dafi die 
kirchlichen Angełegenheiten an eine besondere Senatskom- 
mission iiberwiesen wurden, worauf der Landtag die son- 
stigen Bestimmungen ratifizierte. Die Ergebnisse der Be- 
ratungen der Senatskommission, welcher auch der Kyjiver 
Metropolit zugezogen wurde, wurden im kóniglichen Pri- 
vileg vom 12. Januar 1650 zusammengefafit, welches im 
wesentlichen den Akt Wladislaws IV. vom Jahre 1632 er- 
neuerte und volle Gleichberechtigung der orthodoxen Kirche 
mit der unierten, nicht aber die Aufhebung der letzteren 
dekretierte. Andererseits sah Chmefnyćkyj die Unausfiihr- 
barkeit der Bestimmung iiber die Riickkehr der ukraini
schen Bauern in die Leibeigenschaft sofort ein und zog es 
vor. dieselbe einstweilen vor weiteren Kosakenkreisen ein- 
fach zu verheimlichen, um den Ausbruch einer Revolte im 
eigenen Heere zu vermeiden. Doch ungeduldige Grund- 
herren, besonders diejenigen, welcłie in der Nahe der De- 
markationslinie begiitert waren, beeilten sidi. in ihre Be- 
sitzungen zuriickzukehren. Manche, wie z. B. Korecki, grif- 
fen sofort zu Repressalien. Dieses rief neue blutige Lokal- 
kiimpfe in der podolisch-wolynisdien Grenzzone hervor, in 
weldien sich der Kosakenoberste Nećaj grofie Popularitat 
erwarb. Man begann gegen Chmelnyćkyj zu murren, ihn 
des Verrats an den Volksmassen zu zeinen. Im Zaporoźe 
wurde im Marz 1650 ein gewisser Chudolij zum Hetman 
proklamiert, doch gelang es Chmefnyćkyj, ihn festzuneh- 
men. Er mufite seine Verwegenheit mit dem Tode biifien. 
Schlimmer war, dafi, wahrend Chmelnyćkyj und die Ko- 
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sakenaltesten mit dem Woiwoden Kysil auf dem Kyjiver 
Schlosse eine Konferenz abhielten, die revoltierten Kyjiver 
Burger iiber das Schlofi herfielen und sich erst dureń den 
feierlichen Schwur des Hetmans, er werde die polnischen 
Herren in die Ukrainę nicht hineinlassen, bescnwichtigen 
liefien.

So mufite Chmefnyćkyj ernstlich damit rechnen, dafi 
der Zboriver Friede nicht aufrechtzuhalten sein wird, dafi 
bald im wei teren blutigen Ringen die endgiiltige Entschei- 
dung gesucht werden miisse. Seine Bemiihungen im Friih- 
jahr 1650 waren daher darauf gerichtet, den bevorstehen- 
den Krieg diplomatisch vorzubereiten. Auf diesem Ge
biete entwickelt er eine fieberhafte Tatigkeit; es kam zu 
einem regen Austausch von Gesandtschaften mit allen 
Nachbarstaaten. Das seit den 1630er Jahren bestehende 
?olitische Gleichgewichtssystem in Osteuropa. welches auf 
riedlichem Einvernehmen zwischen Polen, Moskau, der 

Tiirkei und dem deutschen Kaiser beruhte, mufite um 
jeden Preis gesprengt werden, um der Ukrainę freie Luft 
zu schaffen, den Kosakenhetman eventuell zum Ziinglein 
an der Wagę zu machen. Das zu erreichen war eine Auf- 
gabe Chmernyćkyjs; die andere war, moglichst lange 
den Schein zu wahren, dafi er ernstlich bemiiht sei, die Be- 
schliisse des Zboriver Friedens genau durchzufiihren, selbst 
auf die Gefahr hin, seine Popularitat beim ukrainisćhen 
Volke einzubiifien. Deshalb liefi er das Kosakenregister 
aufzeichnen, erwirkte am 18. Marz 1650 von seiten des 
Rates der Kosakenaltesten eine offizielle Kenntnisnahme 
der Ratifikation des Zboriver Friedens und veróffentlichte 
eine Reihe von Sendschreiben, welche gegen Aufwiegeleien 
und lokale Aufstande gerichtet waren.

Vólkers KirchengesdMchte Polens.
Von

Theodor Wotschke.

Dem Wiener Kirchenhistoriker ist ein grofier Wurf ge- 
lungen. Ais erster unternimmt er, eine Gesamtdarstellung 
der christlichen Kirchen in Polen, der romischen, griechi
schen und evangelischen, von der Zeit der ersten Missionie- 
rung bis zur Gegenwart zu geben, und liefert hier gleich

1 Carl Vólker, Kirchengesdiichte Polens. Berlin und Leipzig 1930. 
Grundrifi der slavisdien Philologie und Kulturgeschichte. 
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ein Werk, das den Stoff meistert, audi in der Form auf der 
Hóhe steht. Wieder einmal hat deutsdie Wissensdiaft Sla- 
ven ihre eigene Geschidite gelehrt. Denn nodi hat kein 
polniscłier Gelehrter ein ahnliches Buch geschrieben, sidi an 
eine umfassende Kirchengesdiichte seines Landes heran- 
gewagt, oder wo es einer versucht (K. Kantak 1912, A. Ko
zicki 1916), ist er schon im friihen Mittelalter stecken ge- 
blieben. Vólkers Werk ist die Frucht einer zwanzigjahrigen 
Arbeit. Sdion seine Erstlingsstudie „Der Protestantismus 
in Polen auf Grund der einheimischen Geschichtsforsdiung” 
(1910) galt der Kirdiengesdiidite des Ostens und iiber- 
raschte durch die Fiille des Wissens, iiber das der jungę Ge
lehrte gebot. Und wenn er in der Folgezeit auch anderen 
Gebieten seine Aufmerksamkeit sdienkte, 1912 ersdiien 
von ihm „Toleranz und Intoleranz im Zeitalter der Refor- 
mation“, 1921 „Kirdiengesdiiditsdireibung der Aufklarung**,  
1923 „Augustin, der Gottesstaat“, 1925 „Die religióse Wurzel 
des englischen Imperialismus“, 1927 „Mysterium und Agape11*,  
die polnisdie Kirchengeschichte liefi ihn doch nicht los. Er 
sdirieb 1916 in den Volksschriften zum grofien Kriege die 
Skizze „Polen**,  1921 „Der Kampf des Adels gegen die geist- 
liche Gerichtsbarkeit in seiner Tragweite fiir die Reforma- 
tion in Polen**,  „Die Kirchenpolitik der Jagiellonen**,  „Uber 
die Bedeutung der Reformation fiir die Kulturgeschichte Po- 
lens“, zuletzt noch die gehaltvolle Abhandlung „Die pol
nische Kirchengeschichte im Spiegel der Forschung des letz
ten Jahrzehnts**.  Dazu zeigte er seit Jahren in der Zeit
schrift fiir Kirchengeschichte und in den Jahrbiichern fiir 
Gesdiichte des Protestantismus in Usterreich die Polo
nica an. Die reiche Kenntnis und Erkenntnis, welche ihm 
diese Arbeiten gebracht haben, ermógliditen ihm aus dem 
vollen zu schópfen und im ganzen mit sicherer Hand den 
Gang der Ereignisse auch in den dem westlichen Forscher 
sonst fernliegenden Gebieten zu zeichnen.

In fiinf grofie Abschnitte gliedert Vólker seine Darstel
lung: Voraussetzungen, Die Kirche unter den Piasten (992 
bis 1385), Im Zeitalter der Jagiellonen (1386—1572), Im 
Zeitalter des Wahlkónigtums (1592—1795) und Unter den 
Teilungsmachten (1772—1918). Ob diese Einteilung der 
Kirdiengeschichte nach profangeschichtlichen Gesichtspunk- 
ten, nach der Zeit der Dynastien, indessen empfehlenswert, 
ob nicht eine andere nach kirchengeschiditlichen Momenten 
ratlicher, werden wir spater sehen. In den Voraussetzungen 
spridit Vólker kurz von den dunklen Anfangen der Polen, 
von ihrer Bezeichnung Poloni und Ljachen durch den russi- 
schen Chronisten Nestor oder Lechitae durch Yincenz 
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Kadlubeck, den Krakauer Bischof und Chronisten, und 
den daraus sich ergebenden Folgerungen, von ihren Natur- 
góttern und ihrem Naturdienst, soweit aus Mangei an jeder 
positiven Nachricht durch Riickschliisse aus den bei den 
Slaven allgemein verbreiteten religiósen Vorstellungen und 
Gebrauchen sich hier etwas sagenlafit, und von dem ersten 
christlichen Akte in Polen, von dem wir etwas wissen, von 
der Taufe des Herzogs Mieszko nach seiner Vermiihlung mit 
der Prager christlichen Prinzessin Dobrowa 966. Vergebens 
hatten 100 Jahre zuvor die Slavenapostel Cyrill und Me- 
thodius unter den Tschechen fiir den griechischen Ritus und 
die slavische Liturgie geworben, der Westen hatte gesiegt, 
das lateinische Christentum in Bóhmen und Mahren das 
Feld behalten. So war es dieses, nicht ein spezifisch slavi- 
sches oder gar griechisches Christentum, das die Prager 
Prinzessin nach Polen brachte, es wurde niiher durch Deut
sche iibermittelt, denn Prag gehórte damals noch zum Re- 
gensburger Bistum. Fast zu derselben Zeit aber holten sich 
die Grofifiirstin Olga und ihr Enkel Vladimir der Grofie in 
Konstantinopel die Taufe und óffneten damit Rufiland 
dem orientalischen Christentum. Folgerichtig urteilt Vól- 
ker: ,.Polen bildete somit die Ostgrenze fiir das abend- 
landische Christentum in Europa. Da es sich fur den 
Westen entschieden hatte, war damit seine kulturelle und 
politische Entwicklung bestimmt. Es war dazu ausersehen, 
in steter Auseinandersetzung mit den Einfliissen, die von 
Westen und Osten kamen, eine eigene Geistesart hervorzu- 
bringen, ais dereń charakteristisdies Merkmal die Zuge- 
hórigkeit zum abendlandischen Kulturkreise hervorsticht.“

Der zweite Teil, Die Kirche unter den Piasten, umfafit 
die Unterteile: Das Zeitalter des Boleslaus Chrobry (992 
bis 1025), Die Zeit des Niederganges Polens unter den Teil- 
fiirsten (1025—1300), Im Zeichen des wiedererstarkten Kó- 
nigtums (1300—1386), Die ungarische Zwischenregierung 
(1370—1386). Dem kraftvollen, zielbewufiten Boleslaus 
war die Kirche ein wichtiger Faktor fiir die Entfaltung 
seiner Macht. Im eigenen Interesse suchte er sie darum, 
hier den Bahnen der Kirchenpolitik Ottos des Grofien fol- 
gend, zu starken, die Stellung des Klerus zu heben, seine 
Rechte und seinen Einflufi zu mehren. Die Geistlichen 
waren seine Beamten. Riicksichtslos schritt er wider das 
Heidentum im eigenen Lande ein, in Preufien suchte er 
durch Adalbert von Prag und Bruno von Querfurt Mission 
zu treiben. Wo er sie brauchen konnte, waren ihm deutsche 
Mónche und Kleriker willkommen, lieber freilich franzó- 
sische und italienische, da er seine Kirche vom deutschen 



Yólkers Kirdiengeschichte Polens. 63

Einllufi zu losen suchte. Deshalb betrieb er auch ihre Ver- 
selbstandigung, und der Phantast auf dem deutschen Kai- 
serthron, Otto III., ermóglichte es ihm. erklarte im Jahre 
1000 Gnesen fiir den Sitz eines Erzbischofes, Krakau, Bres- 
lau und Kolberg ais seine Suffraganate. Posen war in diese 
Neuordnung nicht einbezogen. Sein Bischof, richtiger der 
polnisdie Missionsbischof, der seit Mieszko dort seinen Sitz 
hatte, wollte an dieser Neuordnung, die auf seine Kosten 
erfolgte. keinen Anteil haben und hielt sich auch ferner 
zum Metropolitanverbande Magdeburg. Um die Kónigs- 
krone zu gewinnen, die Unterstiitzung Roms sich zu sichern, 
gibt Boleslaus dem Papste sein Land zu eigen. Ausfiihrlich 
bespricht Vólker in einer langeren trefflichen Untersuchung 
die Urkunde „Dagome iudex“ und die Ratsel, die sie 
der Forschung stellt. Ebenso umsichtig, alle einzelnen Mo- 
mente vorsichtig abwagend, erórtert er in dem folgenden 
Abschnitt die Stanislausfrage. Waren es staatspolitische 
Griinde, die 1079 Boleslaus II. bestimmten, den Krakauer 
Bischof niederzuschlagen, oder jah aufbrausender Zorn 
iiber die Vorhaltungen eines ernsten Seelsorgers? Mit der 
Mehrzahl der Forscher neigt Vólker zur ersten Annahme, 
zeigt dann aber, wie Stanislaus der Kirche, dem Volke 
zum Martyrer werden konnte, ais solcher, bald auch ais 
Łandesheiliger den gregorianischen Ideen in Polen, der 
nach Unabhiingigkeit von der Kónigsgewalt ringenden 
Kirdie den gróBten Gewinn bringen muBte. 150 Jahre 
spater ais in Deutschland setzte in Polen der Streit um 
die Investitur der Bischófe ein. Gregor VII., der den 
Kampf in Deutschland entziindete, hielt es nicht fiir rat- 
lich, zugleich seine Reformforderungen in Polen, das er 
gegen den Kaiser zu gebrauchen gedachte, geltend zu 
machen. Nachdem auf der Lenschitzer Tagung 1180 die 
Bischófe wichtige Zugestandnisse von der Krone erhalten 
hatten, verlangte Heinrich Kitlitz, seit 1199 Erzbischof von 
Gnesen, freie kanonische Wahl der Bischófe durch die 
Domkapitel. Befreiung des kirchlichen Besitzes von der 
staatlichen Steuer, eigene Gerichtsbarkeit fiir den Klerus 
und fiir die auf kirchlichem Grunde Wohnenden. Wir er
halten eine treffliche Schilderung des hieriiber entbrennen- 
den Kampfes, ebenso in zwei weiteren Kapiteln gute Nach- 
richten iiber die Festigung der kirchlichen Organisation 
(Griindung des kujawischen und masurischen Bistums), 
iiber die Abgrenzung der Diózesen, ihre Einteilung in 
Archidiakonate und vor allem iiber die vielen Kloster- 
griindungen. Zu den Benediktinern, die schon unter Boles
laus Chrobry sich niedergelassen hatten, dereń Kloster 
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aber zum Teil die heidnische Reaktion hinweggefegt hatte, 
traten Pramonstratenser, Dominikaner, Franziskaner und 
vor allem Zisterzienser. Wie kein anderer Orden haben 
die Sóhne Bernhards von Clairvaux die Gunst geistlicher 
und weltlicher Grofien erfahren und Niederlassungen iiber 
Niederlassungen griinden kónnen. Ihr grofier Grundbesitz 
hatte ihre besondere Beteiligung an der deutschen Koloni- 
sation zur Folgę. Aber der aufieren Machtentfaltung der 
Kirche entsprach nicht die innere Kraft. So versagte sie 
vóllig auf dem Gebiete der Mission. Nicht einmal den ver- 
wandten Pommern, geschweige den stammesfremden Preu- 
fien oder gar den Litauern hat sie das Christentum ge- 
bracbt. Die Aufgabe, die ihr schon Boleslaus Chrobry ge- 
wiesen, hat sie liegen gelassen. Die grundsatzlichen Aus- 
fiihrungen schliefien mit den Worten: „Wiewohl die ersten 
Anregungen von Polen ausgegangen waren, fiihrte der Er- 
folg der Bekehrungsarbeit dahin, dafi in diesen Gebieten 
sich nicht das Polentum, sondern das Deutschtum fiir die 
Dauer festsetzte, ein Hergang. der um so verwunderłicher 
ist, ais es sich um slavische Volksstamme handelte. Die 
Slavenmission fiihrte in ihrem politischen Ergebnis dahin, 
dafi Polen unter territorialen Einbufien von der Ostsee ab- 
gedrangt wurde. Diese Erscheinung findet ihre Erkliirung 
nicht nur in der tlberlegenheit der deutschen Kultur. Die 
Kirche Deutschlands hat dem Deutschtum den einst slavi- 
sdien Osten erobert, wahrend der Kirche Polens die 
Spannkraft abging, iiber ihren engeren Wirkungskreis 
hervorzutreten. In der Zeit, da es sich entscheiden sollte, 
welchem Kulturkreise die bisher noch heidnischen Ost- 
seestiimme angehóren sollten, war sie davon erfiillt, gegen- 
iiber einer schwachen Staatsgewalt ihre Immunitat durch- 
zusetzen."

„Im Zeichen des wiedererstarkten Kónigstums" hóren 
wir von den festeren Beziehungen zum piistlichen Stuhle, 
besonders aber von der audi kirchlich so eminent wichti- 
gen Erwerbung Rotrufilands mit seiner griechisdi-katho- 
lisdien Bevólkerung. Um diese von der Kiever Metropole 
zu lósen und damit dem Machtbereidie Moskaus zu ent- 
ziehen, richtete Kasimir der Grofie zusammen mit dem 
Patriarchen von Konstantinopel in Halicz ein neues Erz- 
bistum ein und unterstellte ihm die Bistiimer Chełm, 
Turov, Przemyśl, Vladimir. Natiirlich entsprach dies nicht 
den Wiinsdien der Kurie, die die rutheniscne Bevólkerung 
fiir sich und ihren Kultus gewonnen wissen wollte. „In 
Polen gab es fortan zwei konfessionell scharf geschiedene 
Kirchen, denen der Staat seinen Rechtssdiutz gewiihrte. 
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Nehmen wir noch hinzu, dafi Kasimir auch das armenische 
Bistum in Lemberg bestatigte und die Juden ins Land 
zog, so gewinnen wir den Eindruck, dafi durch die Er- 
werbung Rotrufilands in Polen kirchenrechtliche Verhalt- 
nisse geschńffen wurden, fiir die es anderswo keine gleich- 
artigen Parallelen gibt. Indem der Staat mehrere Reli- 
gionsgemeinschaften zuliefi, wahrte er sidi allen gegeniiber 
ein gewisses Mafi der Bewegungsfreiheit. Die viel ge- 
riihmte, aber nachher nicht immer folgerichtig durch- 
gefiihrte Duldungspolitik (?) Polens geht demnacn letzten 
Endes auf Kasimir den Grofien zuriick.* 1

Der letzte Unterteil dieses Hauptteils, Die ungarische 
Zwisdienregierung (1370—1386), nur sedizehn Jahre um- 
fassend, kann bei dieser kurzeń Spanne Zeit nur wenig 
bringen. Vólker meldet auch nur die Befestigung der Vor- 
zugsstellung des hohen Klerus, wie sie sidi in der Beteili- 
gung des Krakauer Bischofs Zawisza an der Leitung der 
Reichsgeschafte dokumentierte. Damit dieser Unterteil aber 
doch nicht zu diirftig werde, reiht er ihm ein Kapitel iiber 
die kirdiliche Kultur unter den Piasten ein und spricht 
hier iiber die ersten Anfiinge nationaler Literatur, iiber 
den Hymnus Bogurodzica, iiber den altesten polnischen 
Psalter. die łłeiligenkreuzer Predigten, die altesten Chro
niken und die Erriditung des Generalstudiums in Krakau 
1364. Natiirlidi sprengt dieses Kapitel damit den engen Rah- 
men des Unterteils, der nur der ungarischen Zwischenregie- 
rung gelten soli, aber auch anderwarts lafit es sich nicht gut 
einreinen, weil es der ganzen Piastenzeit gilt, und die ande
ren Unterteile immer nur Perioden von ihr behandeln. Schon 
hier zeigt es sich, dafi es nicht zweckmafiig war, die Kir- 
chengeschichte in das dynastische Schema zu pressen, in 
dem Rahmen, den die einzelnen Perioden der Piastenzeit 
boten. darzustellen. Zweifellos ware es richtiger gewesen, 
den Stoff nach sachlichen Gesichtspunkten zu gliedern.

Noch deutlicher erweist dies der dritte Hauptteil, Die 
Kirche im Zeitalter der Jagiellonen (1386—1572), mit den 
Unterteilen: Die polnisch-litauische Grofimacht, Die Kirche 
Polens auf der Hóhe der Macht, Die Reformation, Die 
katholische Kirche im Kampfe um ihren Bestand. Die 
reformatorische Bewegung, mit Recht nach Vólker der 
grofie Wendepunkt der Zeiten auch in Polen, erscheint 
nicht ais solcher in der Anlage des Buches. In einem Unter
teil der jagiellonischen Zeit kommt er zur Darstellung. 
Ich hatte gruppiert: Die mittelalterliche Kirche, Die Re
formation, Die Gegenreformation. Aber die Ausfiihrungen 
selbst verdienen unsere volle Anerkennung. Der Abschnitt:
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Die Kirche Polens auf der Hóhe der Macht ist ein Glanz- 
stiick des Buches. Die Christianisierung Litauens wird ein- 
gehend gezeichnet, Polens Verhaltnis zum papstlichen 
Stuhle nach allen Seiten erórtert, hierbei dargelegt, wie in 
der Besetzung der hohen geistlichen Stellen sich wieder 
ein Wandel vollzog, die freie Wahl der Bischófe durch die 
Domkapitel, der Abte durch die Klosterkonvente der Er- 
nennung durch den Kónig Platz machte. Doch war dies 
kaum eine Einschrankung der kirchlichen Freiheit, weil 
die Bischófe mit dem Primas an der Spitze die ersten Be- 
rater der Krone wurden, ohne sie kaum etwas gesdiah, sie 
bei allen Fragen der inneren und aufieren Politik, also 
audi bei der Besetzung der Stellen von ausschlaggebendem 
Einflufi waren. Wir erhalten eine kurze, aber instruktive 
Zeichnung des Krakauer Bisdiofs Zbigniew Oleśnicki, des 
ungekrónten Kónigs von Polen. audi vorziiglidie Ausfiih- 
rungen iiber die Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbar- 
keit. Von gleidi hohem Werte ist das Kapitel „Die grie- 
diisch-katholische Kirche in Polen und Litauen", wo die 
geschichte und weise Politik der Jagiellonen gegen ihre 
griechischen Untertanen ausfiihrlich dargestellt, in etwTas 
dunkle und verworrene Verhaltnisse hineingeleuchtet wird. 
Audi das weitere Kapitel „Polen auf den Reformkonzilien“ 
zeigt die gleidie Hóhe griindlidier wissenschaftlicher Ar
beit und klarer, liditvoller Darstellung. Auch deutsche 
Forsdier haben dieses Thema yersdiiedentlich bearbeitet, 
Hófler in seiner Studie: „Der Streit der Deutschen und 
der Polen vor dem Konstanzer Konzil," Bellee in seinem 
wertvollen Buche „Polen und die rómisdie Kurie in den 
Jahren 1414—1424“, Bell in seiner Arbeit „Johann Falken- 
berg“, gleichwohl spiirt man Vólkers selbstandige Forscher- 
arbeit. Er zeigt, wie Polen alle Mittel in Bewegung setzte, 
sich auf dem Konzil zur Geltung zu bringen, den allge
meinen Sympathien fiir den deutsdien Ritterorden ent- 
gegenzuarbeiten, des Dominikaners Falkenberg Vorstofi 
abzuwehren. Er schliefit mit den Worten: „Polen trat 
durch die Beziehungen, die es in Konstanz und Basel an- 
kniipfte, mehr ais es bisher der Fali war, in den Kultur- 
kreis des Westens, wo sich bedeutsame geistige Umwalzun- 
gen vorbereiteten. Dafi der tatslichliche Ertrag auch fiir 
Polen in keinem Verhiiltnis zum Krafteaufwand stand, 
liegt im Wesen der Reformkonzile beschlossen." Ubrigens 
brachten die Polen aus Konstanz die Verleihung der 
Primaswiirde an den Erzbischof von Gnesen mit. Sie sollte 
ihm dem Lemberger Erzbischofe gegeniiber eine gehobene 
Stellung geben. In den fiinfziger Jahren des 14. Jahr- 



Vdlkers Kirchengesdiichte Polens. 67

hunderts waren namlich fur die Stadte, die Sitze griechisch- 
katholischer Bischófe waren, auch rómisch-katholisdie 
Bischófe ernannt worden und 1567 fiir Halicz ein rómischer 
Erzbischof, dessen Stuhl aber schon 1412 nach Lemberg ver- 
legt worden war.

In Konstanz legte Polen gegen die Verhaftung von Hus 
Yerwahrung ein. Wie stand das J agiellonenreicn zu dem 
Tschechen und zu seinen Anhangern, die nadi des Meisters 
Martyrertode gegen Papst und Kaiser sidi erhoben? In 
dem Kapitel „Polen und der Hussitismus“ erhalten wir die 
Antwort. Seine Sympathien gehórten den Stammesbrii- 
dern. Es hat sie politisch audi hin und wieder unterstiitzt, 
selbst ein Waffenbiindnis mit ihnen gegen den Orden ge- 
schlossen, dabei doch den Hussitismus von sich abgewehrt. 
Die diplomatischen Verhandlungen zwisdien Prag und 
Krakau werden so eingehend geschildert, wie es im Rah- 
men des Werkes nur móglidi war, dann audi die Prozesse 
gegen die Anhanger Hus’ in Polen beriihrt, aber eben dodi 
nur beriihrt. Wir hóren von einigen Pfarrern. die, vor das 
geistlidie Gericht gezogen, die bóhmisdie Ketzerei ab- 
schwóren mufiten, auch von dem Prozefi gegen den Kra
kauer Professor Andreas Galka, doch auffalligerweise 
nichts von dem ersten Hussiten, dem Erbherrn von Bent- 
schen, dem Kelchner unter den groBpolnisdien Magnaten, 
nichts von dem Vorgehen desBisdiofs gegen ihn und seinem 
Widerruf. Es wird nicht deutlidh, wie stark die Inquisition 
gearbeitet, vor allem hóren wir nidit, daB sie immer wieder 
auch Scheiterhaufen angeziindet hat. Ich weiB nidit, wes- 
halb Vólker einige gelind abgelaufene Falle erwahnt, die 
aber mit dem Flammentode schliefienden samtlidi iiber- 
geht. Und dodi beriditen sdion der polnische Livius Dłu
gosz und der Reformierte Węgierski von ihnen und die 
Acta capitulorum. die Ulanowski herausgegeben, 
bieten reiches Materiał. Schon 1424 bradite dem Vikar Ni- 
kolaus in Kłodowa das Bekenntnis zu Hus den Flammen- 
tod. Długosz erzahlt, 1440 habe der Posener Bisdiof 
Bninski fiinf hussitische Prediger in Bentschen auf den 
Scheiterhaufen gestellt, und wir haben keinen Anlafi, diese 
Nachridit des wohlunterriditeten Zeitgenossen zu bezwei- 
feln. dazu ist im Verlauf des Einschreitens wider den Utra- 
quismus in Bentschen zum mindesten noch der Biirger- 
meister Nikolaus Griinberg verbrannt worden. In der 
Plocker Diózese traf dieses Gesdiick den Pfarrer von 
Schwedzebna 1453. in der Leslauer 1480 den Biirgermeister 
von Nessau und den Priester Matthias von Schelewo, in 
der Leslauer noch 1499 den Pfarrer Adam von Radziejów. 

5*
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„Von einer hussitischen Bewegung in Polen kann im eigent- 
lichen Sinne des Wortes nicłit die Rede sein,“ urteilt Vdlker. 
Audi Caro hat in seiner Geschidite Polens einst gemeint: 
„Aus den sehr allgemeinen Angaben, die sich iiber das Hus- 
sitentum in den Erlassen der Kurie oder in den Erzahlun- 
gen katholisdier Chronisten finden, ist bei alten und neuen 
Schriftstellern zu viel gefolgert worden, wenn man angab, 
dafi die neue Lehre in Polen einer umfangreidieren bereit- 
willigen Aufnahme begegnete.“ Aber die neu veróffent- 
lichten Actacapitulorum geben dodi ein anderes Bild. 
Hatten sich die geistlichen Gerichte durdi das ganze Jahr
hundert hindurch fortgesetzt mit den Kelchnern beschafti- 
gen miissen, hatten sie bei den standhaften Bekennern 
immer wieder auf den Feuertod erkannt, wenn nicht eine 
tiefer greifende Bewegung zu spiiren gewesen ware? Die 
Nachricht des Briiderseniors Simon Theophil Turnowski 
bei Węgierski, dafi 1499 der grofipolnische Adel nach Posen 
gezogen sei und von dem neu ernannten Bisdiofe Lubranski 
stiirmisch die Freigabe des Kelches verlangt habe, halte ich 
durdiaus fiir glaubhaft.

Zur Darstellung der Reformation leitet das Kapitel 
iiber: Das innere Leben der katholischen Kirche im 
15. Jahrhundert. Es bespricht die Arbeit der Provinzial- 
und Diózesansynoden, cfie Weiterbildung der synodalen 
Gesetzgebuńg, die Tatigkeit der Domkapitel, die Bemiihun- 
gen, den Klerus sittliai zu heben, gedenkt hier auf der 
einen Seite des „Sprengwedels", des beriichtigten Leslauer 
Bischofs Joh. Opolski Kropidło, des genufifreudigen Lebe- 
manns, auf der anderen Seite des frommen ais Seelsorger 
und Kirchenmann gleich vorbildlichen Lemberger Erz- 
bischofs Jakob Strepa. Es betont die starkę Yerweltlichung 
der Kirche, die bei prunkvoller Entfaltung nach aufien an 
innerem Gehalte verkiimmerte, gedenkt des Mifibrauches 
der Kirchenbufie durch den Klerus zu eigenem Vorteil. 
Zwischen dem Adel und der Geistlichkeit mufiten hier 
Spannungen entstehen, die im Reformationsjahrhundert zu 
schweren Entladungen fiihrten. Wir hóren vom Nieder- 
gang des Ordenswesens, den auch die Griindung neuer 
Kloster, besonders Bernhardiner nicht aufhalten konnte, 
von der Abkehr der Krakauer Universitat vom Humanis- 
mus, der voriibergehend bei ihr Eingang, im Lemberger 
Erzbischof Gregor von Sanok einen eifrigen F’órderer ge
funden hatte. Wir hóren Naheres von der bekannten Re- 
formationsschrift des Joh. Ostroróg, aus der einige mar- 
kante Siitze mitgeteilt werden, unerwahnt aber bleibt auf- 
falligerweise Bernhard von Lublin, jener Arzt, der am 
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nachdriicklichsten in Polen die Schaden der alten Kirche 
gezeigt, die Praktiken der Geistlichen so scharf kritisiert, 
die Riickkehr zur Schrift gefórdert hat, den deshalb schon 
Flacius, der Historiker des Reformationsjahrhunderts, in 
seinen „K atalogus testium veritatis“ aufgenom- 
men hat.

Wir kommen zur Reformation, die leider, wie schon be
merkt, ihrer Bedeutung wenig entsprechend, nur in einem 
Unterteil zur Darstellung kommt, aber doch auf 60 Seiten 
so eingehend, wie es nur móglich war, gezeichnet wird. 
Einige vorangestellte Worte kennzeichnen trefflich die 
Eigenart ihres Laufs in Polen. „In den Annalen der durch 
Luther entfachten religiósen Bewegung nimmt die Ge
schichte der Reformation in Polen eine Sonderdarstellung 
ein. Es hatte zeitweilig den Anschein, ais sollte das pol
nische Volk in kultureller wie in politischer Hinsicht durch 
den Protestantismus auf vóllig neue Bahnen gelenkt wer
den. Eine Fiille von schópferischen Ideen, wie sie Polen 
in ihrer Mannigfaltigkeit nicht gekannt hat, wurde leben- 
dig. Das gesamte óffentliche Leben stand einige Jalir- 
zehnte im Zeichen des heftigsten Kampfes fiir und wider 
die neue Glaubenslehre. Aber nach kaum einem Menschen- 
alter war die Bewegung merklich abgeflaut, und schliefilich 
brach sie in sich zusammen, ohne dali im entferntesten die 
Zwangsmittel wie anderswo gegen sie in Anwendung ge- 
bracht worden sind. Das Polen des ausgehenden 17. Jahr
hunderts, das die diirftigen tlberreste des Reformations- 
zeitalters ais lastige Sektenbildungen empfindet, hinter- 
lafit den Eindruck eines dem piipstlichen Śtuhle in Treue 
ergebenen Staatswesens. Wer aus den Verhaltnissen in die
sem Zeitpunkte einen Riickschlufi auf die Vergangenheit 
ohne genaue Kenntnis derselben zu ziehen versuchte, 
wiirde es nicht fiir móglich halten. dafi, um nur eine Tat- 
sache anzufiihren, im Jahre 1569 unter den weltlichen Mit- 
gliedern des Senats die Zahl der Evangelischen die der 
Katholischen iiberwog.“

In kurzeń Kapiteln, die hie und da bereits Gesagtes 
wiederholen. gleiten die Vorbedingungen fiir das Aufkom- 
men der Reformation an uns voriiber. Yorreformatorische 
Strómungen, Humanismus. Studienreisen ins Ausland. Das 
deutsche Biirgertum. Siikularisierung PreuBens, Unzulang- 
lichkeit (bei dem sittlichen Tiefstand vieler hóheren und 
niederen Geistlichen, von denen der beriichtigte Gnesener 
Erzbischof Gamrat sogar einem Unzuchtslaster den Namen 
gegeben hat, ein sehr, sehr milder Ausdruck!) des Klerus, 
Streitpunkte zwischen dem Adel und der hohen Geistlich- 
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keit. Wir sehen den aufierordentlidien Andrang des polni- 
sdien Adels zu den evangelisdien Hochsdiulen Deutsch- 
lands, die Bedeutung Herzog Albredits und der Kónigsber- 
ger Druckereien fiir die Reformation in Polen, die Sitten- 
losigkeit des Klerus wie durdi ein Sdilaglicht beleuchtet 
durdi eine Verfiigung des Magistrats von Przemyśl, die den 
gesellsdiaftlidien Verkehr mit der Geistlidikeit untersagte, 
finden im Kampfe des Adels gegen die geistliche Gerichts- 
barkeit eine der entscheidendsten Ursadien der Reformation 
in Polen. Dann verweilt die Darstellung bei den Anfangen 
der Reformation unter Siegmund I., um scŁlieBlidi den Auf- 
bau und Ausbau des evangelisdien Kirdienwesens ein- 
gehend zu zeidmen. Den fesselndsten, farbenreidisten Teil 
der Kirdiengesdiidite Polens haben wir vor uns. Das Ein- 
strómen so vieler neuer Ideen, den dariiber anhebenden 
Kampf der Geister, das Ringen des Neuen mit dem Alten. 
Vólker weiB audi, seine Ausfiihrungen zu besonderer Hóhe 
zu erheben. Dieser Teil des Buches ist wohl sein Glanz- 
stiidk. Die einzelnen Kapitel „Siegmund Augusts Stellung 
zur Reformation", „Der Kampf um die staatsreditlidien 
Grundlagen des Protestantismus", „Die Bildung evangeli- 
scher Gemeinden", „Bemiihungen um eine evangelisdie Na- 
tionalkirdie in Polen", „Der kulturgesdiiditlidie Ertrag der 
polnisdien Reformation", sdilielllidi audi „Die Absplitte- 
rung der kleineren (d. i. antitrinitarisdien) Kirdie", sind 
alle gleidi gediegen. Gewifi finden sich einzelne kleine Ver- 
sehen, S. 141, einen Joh. Bosdiensdiein in Danzig gab es 
nicht (es liegt wohl eine Verwediselung mit dem Hebraisten 
und Liederdichter Bósdienstein in Krak au vor), S. 144, Joh. 
Seklucyan war in Posen Beamter am Zoll, nidit deutsdier 
Prediger an der Maria Magdalenenkirdie, S. 161, die My- 
cielski, Bronikowski waren nidit reformiert, sondern brii- 
derisdi, S. 162 nur Jakob Ostroróg war ein Schutzherr der 
bóhmisdien Briider, nidit sein Bruder Stanislaus, der 
Gratzer Graf, der seit 1556 vielmehr ais das Haupt der 
grollpolnisdien Lutheraner erscheint, S. 179 ist Sdiadlika 
wohl nur ein Drudcfehler fiir Schadilka, S. 180 das Privat- 
bekenntnis des Lutomirski ist vom Jahre 1554 nidit 1544. 
Wohl kommen einige Unebenheiten vor, z. B. S. 162: „Ais 
dritte evangelisdie Kirdiengemeinsdiaft ersdiienen in Polen 
auf der Bildflache die bóhmisdien Briider." Ais sie 1548 
nach Polen kamen, waren sie bereits eine festgefiigte, von 
Rom losgelóste Kirdiengemeinsdiaft, wogegen auch nadi 
Vólkers Darstellung die Lutheraner, von den Calvinisten 
ganz zu schweigen, sich nodi nidit von der rómisdien Kirdie 
getrennt. noch keine eigene Gemeinsdiaft gebildet hatten. 
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Ais evangelische Kirchengemeinschaft waren daher 
die Briider an erster Stelle zu nennen. Doch solche Kleinig- 
keiten, die auch dem sorgfaltigsten Forscher leicht unter- 
laufen kónnen, beriihren den Wert des Ganzen nidit. Im- 
mer wieder erfreut hier die exakte Geschichtsschreibung. 
Ich kann von diesem schónsten Teile des Budies nicht schei- 
den, ohne aus dem Kapitel „Der kulturgeschichtliche Ertrag 
der polnischen Reformation“ die Satze zu zitieren, in denen 
der Bedeutung der grofien religiósen Bewegung fiir die 
Literaturgeschichte gedacht wird: „Die von den Humanisten 
verachtete polnische Sprache erhielt durch das evangelische 
Schrifttum eine gewisse hóhere Weihe. Nun war der Er- 
weis erbracht, dafi sich darin auch die tiefsten religiósen 
Emplindungen klangvoll und sinngetreu wiedergeben 
liefien. Bisher bedienten sich die Schriftsteller, die im Ja- 
giellonenreiche etwas gelten wollten, des Lateinischen; aus 
dem protestantischen Lager traten nun Literaten hervor, die 
gerade deshalb die Aufmerksamkeit auf sich lenkten, weil 
sie polnisch schrieben. So wurde Mikołaj Rej der Vater der 
polnischen Literatur. Dieser Wandel hatte sich vielleicht 
auch unter anderen Umstanden vollzogen: die Tatsache lafit 
sich aber nicht aus der Weit schaffen, dafi die Reformation 
in entscheidender Weise dazu beigetragen hat, das Pol
nische zur Schriftsprache im eigentlichen Sinne des Wortes 
zu erheben. In Anbetracht der Ideenarmut der Folgezeit 
bedeutet die protestantische Literatur des Reformations- 
zeitalters einen Glanzpunkt im polnischen Geistesleben."

Der letzte Abschnitt dieses Hauptteils gilt dem Kampfe 
der katholisdien Kirche um ihren Bestand. Wir hóren hier 
von Schmah- und Streitschriften wider Luther und die Re
formation. von den Beschliissen verschiedener Provinzial- 
synoden, von dem Erscheinen einiger papstlicher Legaten, 
die den polnischen Bischófen den Riicken starken, den 
Kónig zum Einschreiten wider die neue religióse Bewegung 
aufstacheln sollten, besonders aber natiirlich von dem Wir- 
ken des Deutschpolen Hosius, der bald die Seele, der Mit- 
telpunkt, die treibende Kraft allen Widerspruchs gegen die 
machtig anflutende reformatorische Welle wurde, ein Fels 
der alten Kirche im brodelnden Meere, der erste Bekehrer 
abgefallener Magnatenfamilien, dazu ein geschickter Po- 
lemiker, der erste Fórderer der Jesuiten. auch die papst- 
lichen Legaten iiberragend durch seine Festigkeit, Ent- 
schlossenheit, Tatkraft und Umsicht.

Der vierte Hauptteil „Im Zeitalter des freien Wahl- 
kónigtums (1572—1795)“ bringt nach den iiufierlichen Vor- 
aussetzungen den Kampf um die Glaubenseinheit. Hier 
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miissen wir wieder dem Kapitel Aufstieg und Zusammen- 
bruch des Sozinianismus volle Anerkennung zollen. Auch 
der kundige wohlunterrichtete Leser wird sich hier von 
Vdlker gern den Gang der Entwicklung vorfiihren lassen. 
Dem Urteil iiber Dudith („er suchte in einem umfang- 
reichen Briefwechsel die Grundsatze des Antitrinitarismus 
zu reditfertigen") kann ich indessen nicht zustimmen. Im 
Gegenteil. der ehemalige Bischof von Fiinf kirchen hat sich 
nie offen gegen die Trinitatslehre ausgesprochen, ist auch 
ais guter Lutheraner in der Elisabethkirche zu Breslau be- 
graben worden. Auch der Satz: „Sozzini setzte die Kinder- 
taufe in der unitarischen Kirche durch,“ hat midi befrem- 
det. Denn die polnisdien Briider sind Wiedertaufer geblie- 
ben bis zu ihrem Untergange. Einer ihrer letzten Wort- 
fiihrer, PreuB, sieht gerade darin ihren Unterschied von 
den siebenbiirgischen Unitariern. Martin Czechowicz 
(S. 254) hat nidit fiir, sondern gegen die Kindertaufe ge- 
schrieben. Die anderen Kapitel zwingen mich zu weiterem 
und sdiarferem Einsprudi. Diese, „Der erfolgreiche Vor- 
stofi der Gegenreformation,**  „Das Ringen um den Bestand 
des evangelischen Kirchenwesens,“ „Der rómische Katholi- 
zismus ais Staatsreligion," schildern das bedeutsamste und 
folgenschwerste Geschehen der ganzen polnischen Ge- 
schichte. Vólker sdireibt: „Wahrend der hugenottische 
Adel zur Verteidigung seines evangelischen Glaubens zum 
Schwerte griff. wahrend die lutherisdien Herren und Ritter 
scharenweise Osterreidi verliefien. weil sie das Bekenntnis 
iiber die Heimat stellten, erfolgte in Polen ein Massenabfall, 
ohne dali ein nennenswerter Druck von aufien angewandt 
wurde.“ Wie? War der von Hosius dem Kónige geratene 
und bald streng durchgefiihrte Aussdilufi der Evangeli- 
schen von allen hóheren Amtern, war die Drangsalierung 
mit kostspieligen Prozessen kein nennenswerter Druck? 
Familien, die diesem Drucke nicht nachgaben, ich erinnere 
an die Latalski, sanken vom Hochadel in den Kleinadel 
zuriick und verarmten vóllig. Und wiederum haben nicht 
auch Schladitschitzen um des Glaubens willen scharen
weise die Heimat aufgeopfert? Ich verweise auf die Sozi- 
nianer, die zum grófiten Teil ins Elend gezogen sind. Hat 
nicht auch der Fiihrer der Lutheraner Heinrich von der 
Goltz 1720 angesichts des fortgesetzten Kirchenraubes durch 
den Posener Bischof Szembek an einen Waffengang mit 
dem Bischof gedacht, dazu bereits Truppen geworben, 
waren damals nicht auch die durch den Klerus zur Ver- 
zweiflung gebrachten Bauern im Deutsch-Kroner Kreise zu 
einem Aufstande bereit? Indessen scheint mir Yólker Un- 
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vergieidibares gegeneinander zu stellen. Die lutherischen 
Herren in Osterreich standen viele Jahrzehnte, der huge- 
nottische Adel zum mindesten einige Jahrzehnte unter dem 
Einflufi der reformatorischen Predigt, ais die Glaubens- 
probe an sie herantrat. aber wie kurze Zeit hat die Mehr- 
zahl der Reformfreunde in Polen sie gehórt, wie hatten 
sie ihren Ernst und ihre Kraft recht an ihren Gewissen er
fahren konnen? Auf deutschen Universitaten schlossen sie 
sich der Reformation an. aber schon im weiteren Verlauf 
ihrer Studienreise. in Italien, gaben sie sich zum Teil wieder 
gefangen an Rom. In Polen selbst setzte das Riickfluten 
zur alten Kirche schon 1565 ein. Dasselbe Gesddecht, das 
die evangelische Verkiindigung anscheinend so freudig be- 
griifit habe, hat sie in seiner Mehrzahl auch wieder ver- 
worfen. Bei beidem hat es sich wohl in den seltensten 
Fallen von religiósen Beweggriinden leiten lassen, wie ja 
auch Vblker in dem Kampf des Adels gegen die Machtstel- 
lung der Geistlichkeit eine der Ilauptursachen der Refor
mation in Polen sieht. Fiir ihre schnelle Ausbreitung und 
dann jahen Niedergang finde ich vor allem die Erklarung 
in der Neuerungssucht der Schlachta, in jener Neuerungs- 
sucht, die sie alsbald auch von Luther zu Calvin und von 
diesem wieder zum Radikalismus trieb, zum Antitrinita- 
rismus und Anabaptismus. Schon den Reformatoren ist 
diese Neuerungssucht aufgefallen, der audi die polnischen 
Geistlichen unterlagen. Auch bei ihnen war vielfach nicht 
der Drang des Gewissens nach Frieden mit Gott, nach dem 
Evangelium der Bibel. sondern das Haschen nadi Neuern, 
nadi Sonderlidikeiten, Sensationen. „Unsere polnisdien 
Bruder sind sehr wunderlidi und liistig," sdireibt am 9. Fe- 
bruar 1561 Bullinger. „Sie stellen eine Menge von Fragen, 
die kaum viele beantworten konnen. Oft suchen sie einen 
Knoten in einer Binse.“ Auch der poinische Gesdiichts- 
schreiber Łukaszewicz spridit in seiner Geschichte der Re
formation in Litauen von dem seinem Volke angeborenen 
Leichtsinn. Bald war denen. die alle evangelischen Be- 
kenntnisse durchlaufen waren, der Katholizismus das 
Neueste. der sich audi durch die Vorteile. die er brachte, 
empfahl. Vólker urteilt, „die katholische Kirche gewann in 
Po len die Oberhand, ais es ihr gelungen war, den Glauben 
an ihre Absolutheit bei der Schlachta iiber allen Zweifel 
zu erheben. Die Reformation erleichterte ihr dabei ihre 
Arbeit durch ihre Zerrissenheit. Vollends der Antitrinita- 
rismus bot das Bild dogmatischer Zerfahrenheit.“ Aber in 
den Jahren, da die rómisdie Kirche angeblich einen iiber- 
zeugenden Eindruck von ihrer Absolutheit machte und 
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desliaib die Schlachta wieder in ihren Scholi zwang, hat, 
wie Vólker an anderer Stelle (S. 252) richtig bemerkt, der 
Antitrinitarismus trotz seiner Buntscheckigkeit sich in auf- 
steigender Linie bewegt. In vielen Fallen mag Vdlkers 
These zutreffen, im allgemeinen kann ich ihr nicht bei- 
pflichten. Voll aber kann ich ihm zustimmen, wenn er den 
Dienst, den die Jesuiten, besonders auch mit ihren Schu- 
len der Gegenreformation leisteten, betont, auch auf die 
neuen Lebenskrafte verweist, die seit dem Ende des Re- 
formationsjahrhunderts im Katholizismus sich zu regen 
begannen. Den Wert der Warschauer Konfóderation und 
des nach ihr geformten Krónungseides „Pacem et tran- 
quillitatem inter dissidentes de religione 
christiana tuebor, manu tenebo nec ullo modo 
vel i u r i s d i c t i o n e nostra vel officiorum no- 
strorum et statuum quorumvis autoritate 
quemquam affici opprimique causa religio- 
nis permittam nec ipse officiam vel oppri- 
mam“ driickt Vólker merkwiirdig herab. „Es kam alles 
auf die Auslegung dieser Zusage an. Bei einer wohlwol- 
lenden Ausdeutung konnte man sie im Sinne der Religions- 
freiheit auslegen, bei einer mifigiinstigen sie zu einer 
Formel ohne lnhalt herabdriicken.“ An einem Kónigswort 
soli man nicht deuteln, an eines Kónigs Eid noch weniger. 
Weder die Stande, die die Konfóderation beschlossen, noch 
die Bischófe, die gegen sie Einspruch erhoben, noch die 
Evangelischen, die die Aufnahme ihrer Satze in den Kró- 
nungseid durchsetzten trotz des Widerstrebens Kónigs 
Heinrich, haben sie fiir eine Formel ohne lnhalt gehalten. 
Auch ich kann es nicht. Wenn die Kónige die verhetzende 
Predigt der Jesuiten duldeten (1605 der Jesuit Piasecki in 
Posen: „Auf, katholisches Volk, verwandle der Ketzer 
Tempel in Schutt und Asche!“) und dem Stiirmen und An- 
ziinden der evange!ischen Gotteshauser tatenlos zusahen, 
wenn sie die Evangelischen jeder Gewalttat preisgaben, 
wie besonders Węgierskis Chronik der evangelischen Ge- 
meinde der Landeshauptstadt Krakau davon erschiitternde 
Falle meldet, so kann ich dies nicht ein pacem et tran- 
quillitatem tueri heiBen, sondern einen Bruch der in 
heiliger Stunde an heiliger Statte beschworenen Kónigs- 
pflicht.

Die Evangelischen haben in Polen nicht eine so ver- 
nichtende Verfolgung wie ihre Briider in Osterreich er- 
fahren, wo man sie einfach aus dem Lande trieb, auch 
nodi, ich denke an das Wiirfelspiel auf dem Haushamer- 
felde, mit der Todesnot der armen Opfer des Glaubens- 
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hasses seinen Spott hatte. Es ist darum verstandlich, 
wenn der ósterreichische Historiker angesichts der einsti- 
gen Greuel in seiner Nahe iiber die Religionsbedriickungen 
in Polen etwas mild urteilt. Aber wenn er sidi damit be- 
gniigt, S. 244 von einer Sdiwierigkeit der Lagę der Pro- 
testanten, an einer Stelle (S. 241) von einem dauernden 
Druck zu sdireiben, so entsprechen dodi diese Worte nidit 
im entferntesten den Leiden, welche die Evangelisdien in 
Polen seit etwa 1590 iiber sidi ergehen lassen muflten und 
wrelche die deutschen evangelischen Burger Krakaus, Lub- 
lins, Posens, Warsdiaus, Radziejewos seit 1600 zur Ab- 
wanderung zwangen. Vólkers Wort von der vielgeriihm- 
ten, nur nicht immer folgerichtig durdigefiihrten „Dul- 
dungspolitik Polens", oben bei Erwahnung der Kirchen- 
politik Kasimirs des Grofien zitiert und von mir mit einem 
Fragezeichen versehen, habe ich in der Kelchnerverfolgung 
des 15. Jahrhunderts mit ihren vielen Scheiterhaufen nicht 
bestatigt gefunden, nodi weniger kann ich es gelten lassen 
angesichts der Drangsalierung der Protestanten im 17. und 
18. Jahrhundert. Auch Vólker spricht gelegentlich einmal 
von einer zielbewuRten Verfolgung des evangelischen Kir- 
chenwesens, aber da er Einzelheiten iiber diese Verfolgung 
nidit bringt. das. was er meldet, sehr nachsiditig beurteilt 
(das Thorner Blutbad nur ein Fehlurteil!), vernimmt der 
Leser fast nidits von dem Tammer der Evangelisdien 
durch zwei Jahrhunderte hindurdi. nidits von den Blut- 
opfern, die sie audi abgesehen von der Thorner Tragódie 
bringen muflten. nidits von dem Martyrertum des Refor- 
mierten Franco in Wilna, des Lutheraners Kohler in Lub
lin. nidits von dem Frevel, der so oft nodi mit den Leidien 
der Evangelisdien getrieben wurde, nidits von den ausge- 
peitsditen und niedergeschlagenen Pastoren, fast nidits 
auch von dem raffinierten Aussaugesystem, das die rómi- 
sdie Geistlidikeit gegen die Evangelischen anwandte. 
Schon im dritten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts wurde die 
Dissidentennot ais ein Hohn auf die Menschlidikeit emp- 
funden. schon damals richteten selbst fernerstehende 
Staaten wie England. Holland, Danemark deshalb Noten 
nach Warschau. Vólkers Darstellung wird hier dem Mar
tyrium der Evangelischen nidit gerecht, zum anderen 
iibergeht er audi charakteristisdie Ziige der herrsdienden 
Kirche und des dem Ultramontanismus gegeniiber hilf- 
losen Staates. Dafiir wird die etwas spallige, aber keines- 
wegs fiir Polen charakteristisdie Episode von Zaleszczyki 
(S. 245) ausfiihrlidi erzahlt, da dem evangelischen Pfarrer 
durch seine Ernennung zum kóniglichen Auditeur der poi- 
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nischen Armee sein Bleiben und Wirken in der Dniestr- 
stadt ermóglicht wurde, da selbst der Kiister seines Amtes 
walten durfte, weil er ais Ordonnanzsoldat frisiert wurde. 
Aber audi hier habe ich den Hinweis vermifit, dafi dies 
nodi n a eh dem Warschauer Traktat, dem grofien durch 
Rufiland, Preufien, Danemark, England und Schweden 
garantierten Toleranzpatent, erforclerlich war, selbst da- 
mals in der Zeit der Aufklarung und der durdi Staats- 
gesetz verbiirgten Religionsfreiheit in des Kónigs Ponia
towski eigner Stadt der evangelische Pastor ais solcher 
vogelfrei war.

Die oft aufgeworfene Frage: Hat der Katholizismus 
bezw. der Jesuitismus im 18. Jahrhundert Polen in den 
Abgrund gestiirzt, stellt auch Vólker S. 289. Er ist geneigt, 
die Kirche hier zu entschuldigen und den Adel zu be- 
lasten. In Frankreich und in Usterreich hat der Ultramon- 
tanismus im 18. Jahrhundert noch schlimmer gewiitet, und 
die Staaten sind nicht dariiber zugrunde gegangen, wes- 
halb kann er da fiir den Zusammenbruch in Polen ver- 
antwortlidi gemacht werden? Bei der Sdiwachheit der 
Adelsrepublik ware dieser gekommen, auch wenn die Dissi- 
dentenfrage den Machten nicht AnlaB zum Einschreiten 
gegeben hatte. Hierauf erwidere ich: Wenn andere Staa
ten selbst bei einer noch schlimmeren Vorherrschaft ultra- 
montanen Geistes sich lebensfahig erwiesen haben, so ent- 
lastet dies nicht die rómische Kirche in Polen. Tatsachlidi 
hat ihre Verfolgungssucht, die Bewegung gegen den War
schauer Traktat, die Konfóderationen, die wider ihn ge- 
schlossen wurden, Rufiland und die anderen Staaten be- 
stimmt. in Polen einzuschreiten. Ob die Dissidentenfrage 
vielleicht nur ein Vorwand war, kommt nicht in Betracht. 
Ein schwacher Staat soli einem starken Nachbar auch 
keinen Vorwand geben, im Namen der Menschlichkeit ein
zuschreiten. Zudem hat ein Historiker sidi an das Tatsach- 
liche zu lialten und nicht zu folgern, dies oder jenes ware 
audi so eingetreten, folglidi sind die am Tage liegenden 
Ursadien nur eine Zufallserscheinung. Vólker selbst hat 
diesen Grundsatz an anderer Stelle nicht befolgt, dort wo 
er die Reformation ais Sdiópferin der polnischen Literatur 
wiirdigt. Da sdireibt er: „Der Wandel (von der lateini- 
sdien zur polnischen Schriftsnrache) hatte sidi vielleicht 
audi unter anderen Umstanden vollzogen, die latsache 
lafit sidi jedoch nidit aus der Welt schaffen, dafi die Re
formation in entscheidender Weise dazu beigetragen hat.“ 
Ebenso schliefie ich: Die Machtlosigkeit der Adelsrepublik 
hatte auch sonst vielleicht zum Zusammenbruch gefiihrt, 
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aber die Tatsache lafit sicb doch nicht aus der Weit schaffen, 
dafi die Drangsalierung der Dissidenten durch die herr- 
schende Kirche ihn heraufbeschworen hat. Und war ferner 
die Machtlosigkeit der Adelsrepublik nicht ein Werk der 
Kirche, der Bischófe? Haben sie, vor allen der kujawische 
Bischof Szaniawski (Vólker sdireibt irrtiimlich Sieniaw - 
slic) nicht 1717 die Zustimmung Peters des Grofien zum 
vierten Artikel des Friedensvertrages zur Entrechtung der 
Dissidenten mit der Herabsetzung des polnischen Heeres 
auf 17 000 Mann erkauft, damit den Moskowitern das Land 
in die Hande gegeben, die es dann nicht mehr verlassen 
haben? Vólker gedenkt dieses beriichtigten von Szaniaw
ski verfafiten, vom „stummen Reichstage“ genehmigten 
vierten Artikels, der die Demolierung aller nach 1632 
(nicht 1674) erbauten evangelischen Gotteshauser gebot, 
aber den mit ihm verkniipften Hochverrat des Bischofs und 
seiner Partei iibergeht er. Dem Primas Podoski rechnet 
er es ais Fehler an, dafi er nichts getan habe, ais der russi
sche Botschafter Repnin die Bischófe Soltyk und Załuski 
wegen ihrer unnachgiebigen Haltung in der Dissidenten- 
frage habe verhaften lassen. Aber hat die Pflidit des Vor- 
gesetzten, fiir seine Untergebenen einzutreten, nicht auch 
ihre Grenze? Sollte der Erzbisdiof noch in der Zeit der 
Aufklarung die nicht verleugnen, die jede Duldung An- 
dersglaubiger mafilos bekampften und damit das Staats- 
schiff an den zerschellenden Felsen trieben? Primas Po
doski war ein lockerer Vogel, und es ist ihm manches auf- 
zuriidcen, mit einer lutherischen Wit we lebte er in heim- 
licher Ehe. Aber dafi er aus Entgegenkommen gegen die 
Genossin seines Lagers oder aus allgemein menschlichem 
Mitgefiihl mit den gepeinigten Dissidenten oder auch aus 
Eolitischer Klugheit die unentwegten Schiirer des Glau- 

enshasses fallen liefi, kann ich ihm nicht zum Vorwurf 
madien.

„Wer die Jugend hat. hat die Zukunft," heifit es S. 285. 
„Das Schulwesen geriet in Polen mit geringen Ausnahmen 
ganz in die Hande der Jesuiten und Piaren.“ Diese haben 
ihre Schiiler gewifi zu treuen Gliedern der rómischen 
Kirche herangezogen, aber vielfach aucłi eine Ziigellosig- 
keit und Wildheit wachsen lassen, die nadi meinem Wissen 
in der Schulgeschichte beispiellos ist. Man lese hieruber 
Waschinskis aus den Quellen geschópftes Werk: „Das 
kirchlidie Bildungswesen in Ermland, Westpreufien und 
Posen.“ „Die hauptsachlidi von den Gemeindeverwaltun- 
gen getragenen Elementarsdiulen in Stadt und Land." 
hóren wir weiter, „standen ganz unter der Aufsidit der 
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Pfarrgeistlichkeit und dienten somit auch kirchlichen Inter- 
essen." Aber es gab denn solche Pfarrschulen in gróflerer 
Zahł, daR von ihnen ein nennenswerter EinfluH ausgehen 
konnte? Waschinski belehrt uns, wie kiimmerlich es mit 
dem Schulwesen in Polen bestellt war. Der polnische Visi- 
tator lindet 1583 im grofien Archidiakonat Pommerellen 
nur im Stadtdien Sdiwetz eine Schule. Im ganzen grofien 
Archidiakonat eine einzige Schule! Und in anderen Teilen 
des Reiches hat es nach allem, was wir wissen, nicht besser 
gestanden ais in diesem Archidiakonat, das unter dem 
Orden einst zu besonderer Bliite emporgestiegen war. 
Wohl hat der rómische Klerus alles getan, um seine Madit 
und Geltung im polnisdien Volke recht fest zu verankern, 
aber dessen geistige Hebung sidi wenig angelegen sein 
lassen. Daher dessen grofie Riickstandigkeit im 17. und 
18. Jahrhundert. 1739 meldet der preufiische Gesandt- 
sdiaftsrat Hoffmann von neuer Drangsalierung der Evan- 
fjelisdien in Warschau und bemerkt dabei: „Den katho- 
ischen Biirgern hier ist angemutet, ihre evangelischen Be- 

dienten abzusdiaffen, weswegen sie sehr verlegen sind. 
Denn wenig oder vielmehr gar keine katholi- 
sdien Subjekte sind anzutreffen, denen son
dę r 1 i di ein Kaufmann seine Handlung a n v e r - 
trauen kann." Wie ein greller Blitz beleuditet diese 
Nachricht den geistigen Tiefstand des frommen polnisdien 
Volkes.

Der fiinfte und letzte Hauptteil umfafit die Geschichte 
der verschiedenen Kirdien unter den Teilungsmachten bis 
zum Ausgange des Weltkrieges. Die kurzeń gedrungenen 
inhaltsreichen Satze verraten, dafi der Verfasser aus 
Mangel an Raum seine Ausfiihrungen so knapp wie móg- 
lich gefafit hat. Immerhin gibt er ein klares Bild iiber die 
Entwicklung der versdiiedenen Kirchen auf altem polni- 
schen Boden seit 1772. Ein Schlufiwort gedenkt der gegen- 
wartigen Lagę: „Die Zukunft wird zeigen, ob die Repu
blik ihre Kirdienpolitik in den Bahnen Siegmund Augusts 
oder Siegmunds III. einrichten wird. In Anbetradit der 
engen Verbindung von Religion und Volkstum bei allen 
Polen bewohnenden Volksstammen wird die kulturelle 
Hóhenlage des Staates davon abhangen. inwieweit dem 
freien Spiel der geistigen Krafte Raum gelassen wird. Das 
neue Polen wird seiner Mission. von der abendlandischen 
Geistes- und Volksart zur morgenliindischen eine Briicke 
zu schlagen, auch in kirchengeschichtlicher Hinsicht gerecht 
werden, indem es in seinem Reiche den Religionsgemein- 
schaften und Yolksstammen die Freiheit gewahrt, die sie 
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brauchen, um ihre Eigenart zum Nutzen der Gesamtheit 
zu entfalten.“

Von den Einfliissen des Westens in Polen spricht Vdlker 
gleich zu Beginn seines Buches. Aber hat er sie in allen 
Teilen seines Buches geniigend hervorgehoben ? Dazu ist 
sein Buch doch wohl in erster Linie fiir den Westen ge- 
schrieben. Dies bekundet seine Sprache und seine Anlage, 
da jedem Abschnitt eine kurze Darstellung der polnischen 
Profangeschichte vorangestellt wird. Dies ist eine Be- 
lastung der Kirchengeschichte und erkliirt sich nur durch 
die Riidcsicht auf westliche Leser, denen die polnische Um- 
welt fremd ist. Westliche Leser aber werden besonders 
auch iiber die westlichen Einfliisse in Polen unterrichtet 
sein wollen und enttiiuscht sein, wenn sie diese nicht ge- 
niigend vermerkt finden. Uber die Mission des Westens 
in Polen wird nur gesagt, dafi der Deutsche Jordan ais 
Missionsbischof berufen sei. Ich hatte gewiinscht, dafi auf 
die Missionsarbeit deutscher Kloster, die zweifellos schon 
vor Mieszkos Taufe eingesetzt hat, dann mit seiner Unter- 
stiitzung getrieben worden ist, mit einigen Worten einge- 
Sangen ware. Gewifi, viel ist hier nicht zu sagen, da sich 

ie Nacht der Vergessenheit dariiber gebreitet hat, aber 
doch einiges. Auf Corvey, Fulda, Liineburg, die im 
Osten gearbeitet haben. hatte ich hingewiesen und vor 
allem auf Fulda, dessen Nekrolog den polnischen Kónig 
erwćihnt, zu Gebeten fiir ihn verpflichtet, also zwei
fellos fiir die Sendung von Missionaren Wohltaten von 
ihm erhalten hat. „Die ersten Mónche waren Auslander, 
Deutsche, Franzosen, Italiener," lesen wir S. 46. Ich hatte 
hier einige nahere Nachrichten gebracht. die Ermordung 
der fiinf polnischen Briider, der auf Boleslaus Wunsch von 
Otto III. in Italien fiir Polen geworbenen Missionsarbei- 
ter, erwćihnt, vor allem auch auf die Auslander auf den 
Bischofstiihlen hingewiesen, auf denen wir verschiedentlich 
Franzosen, Italiener und Deutsche finden. Ein Deutscher 
war noch spater der Gnesener Erzbischof Heinrich Kit- 
litz. der Kampfer fiir die Unabhangigkeit der Kirche, 
wenigstens ein polonisierter Deutscher namens Schwarz 
cłer erste Primas, Polens Vertreter auf dem Konstanzer 
Konzil Nikolaus Trąba, ein polonisierter Deutscher auch 
noch hundert Jahre spater der Inhaber des Gnesener 
Stuhles Andreas Krzycki, ein Sohn jenes Zweiges der Kott- 
witz, der sich nach seinem Erbgute Kreutsch (polnisch 
Krzyck) im Fraustadter Kreise zu nennen pflegte. Ebenso 
hat die Linie der Familie von der Goltz, die auf Niszczyce 
in Masowien safi und deshalb den Namen Niszczycki an- 
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nahm, Płock einige Bischófe gegeben. Weshalb ist Peter 
Wlast iibergangen, der Dane, der unter den Grofien Polens 
ais Kirchengriinder hervorragt, iiber 70 Gotteshauser hat 
erbauen lassen? Unterstridien hatte ich, dafi der, der 
allein in Polen am Anfange des 13. jahrhunderts die Mis- 
sionspflicht gegen Preufien empfand, Abt Gottfried, ein 
Deutscher im deutschen Kloster Łekno (Wongrowitz) war. 
Wir vernehmen, dafi viele Kloster deutsche Griindungen 
waren, mit dem Reiche in enger Verbindung blieben, nur 
Deutsche ais Mónche aufnahmen, den Polen den Eintritt 
verwehrten, aber nicht, wie zahlreich sie waren, nicht, dafi 
sie sich durch die Jahrhunderte deutsch erhalten haben, 
nicht dafi sie schliefilich mit Gewalt polonisiert wurden, 
aus Łekno die letzten deutschen Mónche nach Schlesien 
fliichten mufiten. Dafi in Krakau im Mariendom bis ins 
16. Jahrhundert hinein deutsch gepredigt wurde (ebenso 
fugę ich hinzu in den Pfarrkirchen zu Lemberg, Przemyśl, 
Warschau, Posen und viełen anderen Stadten), wird ver- 
merkt, aber nicht wie fest die deutsche Biirgerschaft an 
der deutschen Predigt und am deutschen Mariendom ge
halten und im Streit um Kirche und Predigt schliefilich 
ein Machtwort Kónig Sigismunds 1536 entschieden hat, das 
Ansehen des Staates wiirde leiden, wenn in der grófiten 
Pfarrkirche der Hauptstadt Gottes Wort nidit in der Lan- 
dessprache erklange. So stark war der deutsche Einflufi 
im 15. Jahrhundert, dafi er fiir das polnische Volkstum 
gefahrlidi sdiien, man die Jugend vor ihm bewahren zu 
miissen meinte. 1257 bestimmte die Synode zu Lenschitz, 
dafi die Pfarrer keine Deutsdien ais Lehrer aufnehmen 
diirften, falls sie nicht des Polnischen machtig waren, um 
den Knaben die lateinischen Schriftsteller polnisch zu er- 
klaren. Erzbischof Świnka fand es nótig, auf der Svnode 
des Jahres 1285 die Fórderung der polnischen Sprache zu 
empfehlen. An der Landesuniversitat waren namhafte 
Lehrer Deutsche. Zbygniew Oleśnicki gebot ais Kanzler 
der Hochschule zu ihrer Hebung eine stiirkere Beriicksich- 
tigung der Deutschen. Einer der namhaftesten deutschen 
Professoren an ihr, Jakob von Jiiterbog, der bekannte Re- 
former und Verteidiger des Konzilsgedankens, den Flacius 
in seinem Katalog der Wahrheitszeugen vor Luther bringt, 
vordem Abt im deutschen Kloster Paradies, schliefilich 
Karthausermóndi in Erfurt, erscheint bei Vólker infolge 
der Schreibweise Jakob von Paradyz, sicherlich unbeab- 
sichtigt, ais Pole. Ein ganzer Kreis deutscher Humanisten 
hat voriibergehend in Krakau Boden zu gewinnen gesucht. 
Die Schreiben des Yadianischen Briefwechsels sind hier
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interessant, besonders audi mit ihren Klagen iiber die 
Germani polonicati.

Fast so grofi wie in den ersten Jahrhunderten der pol- 
niscben Kirche, da der rómisch-katholische Glaube im 
Osten vielfadi der deutsche Glaube genannt wurde, war 
der Einflufi deutschen Geistes in den Tagen der Reforma
tion. Weit iiber zweitausend Polen haben im 16. Jahr
hundert deutsche Hochschulen aufgesucht und nicht nur die 
Freunde der Reformation. Vólker hatte darauf hinweisen 
kónnen, wie auch ihre Gegner zum Kampf gegen den 
neuen Geist sich in Deutschland die Wafifen gescharft 
haben, bei dem damaligen Tiefstande der Landesuniversi- 
tat deutschen Hochschulen den Vorzug vor Krakau gegeben 
haben, selbst gen Wittenberg gepilgert sind. So der Erz- 
bischof Joh. Demetrius Solikowski, der Posener Bischof 
Adam Konarski, der Kulmer Joh. Lubodzieski, der Weih- 
bischof Jakob Brzeznicki, der Hosiussekretar und -bio- 
graph, auch Polemiker wider Luther und sein Werk Sta- 
nislaus Reschka, so die Jesuiten Stanislaus Warszewicki, 
Stanislaus Grodzicki, Justus Rabę, der Enkel des Kra
kauer Grofikaufmanns, Gelehrten und Politikers Jost Lud
wig Dietz, so der eifrige Vertreter der alten Kirche in 
Wilna, der Stadtvogt und Hosiusverehrer Augustin Rotun- 
dus, so der bekannte Psalmendichter Johann Kocha
nowski, der Lyriker Scharzynski, der inniges religióses 
Fiihlen und mannhafte Gedanken in konzise, poetische 
Form brachte (Bruckner). Waren die entschiedensten Ver- 
fechter des Alten, Hosius und Kromer, von Haus aus 
Deutsche, so verdanken auch viele ihrer Mitarbeiter Deut
schen das Beste. Die fortschreitende Zuriickdrangung der 
Reformation unterband den deutschen Einflufi, nur die 
wenigen Protestanten standen noch unter ihm. die refor- 
mierten auch unter hollandischem, dazu auch die Antitri- 
nitarier, dereń fiihrende Theologen spater vornehmlich 
Deutsche waren, Georg Schomann, Mathias Radecke. Joh. 
Vólkel, Christoph Ostorodt, Valentin Schmalz, die ver- 
schiedenen Greli. Sand und Stegmann, Martin Ruar, Jonas 
Schlichting, Joh. Ludwig von Wolzogen, Florian Krause, 
Joh. Preufi. Das neue religióse Leben, das im Pietismus 
durch Deutschland ging, sprang alsbald auch iiber die 
Grenzpfahle. Schon 1690 kamen die Frommen in Frau- 
stadt in einem Konventikel zusammen, bald regte es sich 
auch in Danzig, Warschau, Thorn, Wengrow, Lissa. Vom 
pietistischen Zioń am Saaiestrande kamen Judenmissionare, 
um auch in Polen zu wirken, von Herrnhut Jiinger Zin- 
zendorfs, um die Diaspora zu pflegen. Und ais endlich die

6 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VI. 1
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Unterdriickten ihre Kirche aufbauen konnten, lieferte 
ihnen ein Jenaer Professor den Entwurf eines Kirchen- 
rechts, waren ihnen deutsche Agenden Muster fiir die Ge- 
staltung ihres Gottesdienstes, das Bremer Gesangbuch Vor- 
bild fiir die Zusammenstellung des eigenen. Bisner hatten 
sie sich in erster Linie der siichsischen Agende bedient. 
Von alldem finden wir bei Vólker nichts, der kleinen 
evangelischen Kirche hat er gemeint, auch nur wenig Raum 
widmen zu diirfen. Er hat damit im Sinne des Grund- 
risses, des Verlages, gehandelt. aber deutsche Leser werden 
es bedauern. Unter den katholischen Schriftstellern er
wahnt er den Zaluskischen Sekretar und Domherrn Jan 
Daniel Janocki, Polens ersten Bibliographen. Er gedenkt 
seines Glaubenswechsels, weshalb nicht auch seiner vólki- 
schen Wandlung? War er doch nach Geburt und Bildung 
ein Deutscher, Johann Daniel Jahnisch aus Zirke.

Das Vorwort sagt: „GemaB den Bestimmungen des 
Grundrisses ist bei den Orts- und Personennamen die ur- 
spriingliche Schreibweise nach Tunlichkeit beibehalten 
worden. Freilich lieR sidi dieser Grundsatz nicht auf der 
ganzen Linie folgeriditig durchfuhren. Doch diirften sich 
daraus keine MiRversttindnisse ergeben." Sie ergeben sich 
doch. schon in dem Werke selbst. Fraustadt, die stets deut
sche Stadt unseres frommen Predigers und Dichters Vale- 
rius Herberger, ersdieint gelegentlich auch unter dem Na
men Wschowa, und schon das Ortsverzeichnis am Schlufl 
des Buches hat Fraustadt von Wschowa unterschieden und 
zwei Stadte aus ihnen gemacht. Ebenso hat es die Identi- 
tat von Pleszewo und Pleschen nicht erkannt. Werden 
viele deutsche Leser schiirfer blicken? Weldier Fern- 
stehende vermutet, daR Paradyż ein durch alle Jahrhun- 
derte rein deutscher Ort (Paradies) und ein rein deutsches 
Kloster, zuletzt freilich mit aufgezwungenem polnischen 
Abte gewesen ist, daR Kościan das alte deutsche Kosten 
ist, das seine Stadtbiicher bis in das 16. Jahrhundert hinein 
deutsch gefiihrt, noch 1540 einen deutschen Stadtschreiber 
gehabt hat, den Humanisten Franziskus Mymer aus Ló- 
wenberg, jedenfalls fiir die Zeit, fiir die es erwahnt wird 
(1410), eine Stadt mit deutscher Biirgerschaft war? Wer 
ahnt, daR hinter Szamotuły die Stadt steht, die schon vor 
600 Jahren ob ihres deutschen Charakters den Namen 
Samter gefiihrt hat, der Geburtsort des deutschen Poly- 
histors Joh. Johnston? Wer sucht hinter Chobynitz Kób- 
nitz bei Bentschen? Nie wird fiir polnische Namen die der 
deutschen Zunge gelaufigere lateinische Form gebraucht, 
aber deutsche Namen erscheinen im lateinischen Gewancle,
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der aus dem ElsaR in Krakau eingewanderte Dietz ist ein 
Decius, der Leipziger Humanist Hegendorf, der in Posen 
eine Gastrolle gab, ein Hegendorphinus, der Ostpreulle 
Sand, der unitariscbe Sdiriftsteller, ein Sandius. Der schle- 
sische Pastor Adam Gdacius oder Gedacius, wie er sidi 
audi gesdirieben hat, der in Kreuzburg amtierte und eine 
polnische Postille herausgegeben hat, muli sich die ihm 
vollig fremde Schreibweise Gdacyusz gefallen lassen. Der 
Danziger Biirgersohn Johann Flachsbinder, der spatere 
Bischof von Ermland, der nach Humanistenart sidi latei
nisch nadi seinem Geburtsort Dantiscus nannte, wiirde sich 
in dem Dantyszek bei Vdlker selbst nidit wiedererkennen, 
noch weniger seine Diozesanen in diesem polnischen Ge- 
wande ihren Bischof vermuten. Auch der Braunsberger 
Friedrich Bartsch wiirde verwundert den Kopf schiitteln, 
sidi ais Barcz wiederzufinden, der Hadrian Jung, sidi in 
einen Adryan Junga verwandelt zu sehen. Wer wird in 
Johann Stoiński (S. 258) den Sohn des verschiedentlich 
(S. 180, 184, 230) erwahnten Bezaschiilers Petrus Stato- 
rius, einen aus Diedenhofen in Polen eingewanderten 
Franzosen, erkennen? Wie fremd mutet im deutschen 
Schriftsatze die Schreibweise Zygmunt an? Im Konigsber- 
ger Staatsarchiv habe ich einst viele hundert Briefe dieses 
polnischen Kónigs durchsehen konnen, aber soweit ich mich 
erinnere. in ihnen nicht ein einziges Mai diese Schreibform 
seines Namens gefunden.

So hat die Kritik Vólkers Buch gegeniiber audi Ein- 
wendungen zu machen. Aber gerade die Kritik muB auch 
anerkennen. welche tiiditige Gelehrtenarbeit es bringt und 
wie wertvoll seine Darstellung der Kirchengeschichte Po
lens im ganzen ist.

II. Miszellen.

„1681-1683. Geschriebene Zeitungen 
aus RuBland."

Mitgeteilt von 
Leo Loewenson.

Die „geschriebenen Zeitungen" der Jahre 1681—1683,1 
die hier — in 22 Nummern und 2 Anlagen eingeteilt2 — 

1 Preuflisches Geheimes Staatsarchiv, Rep. XI. Rufil. 9B. 1681—1683. 
„Geschriebene Zeitungen aus Rufiland." Vgl. den Schlufi der Einleitung.

2 Naheres hieriiber siehe in den Anmerkungen zu den Anlagen.
6’
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zur Veróffentlichung gelangen und die sich dem in den 
„Urkunden und Actenstiicfcen zur Geschidite des Kur- 
fiirsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg"3 * zusammen- 
gestellten Materiał iiber die brandenburgisch-russischen Be
ziehungen fast unmittelbar anschliefien, sind in der ge- 
nannten Publikation mit vollem Recht unberiicksichtigt ge- 
blieben, haben aber andererseits ohne Zweifel einen ebenso 
berechtigten Anspruch, dem russischen Historiker an ge- 
eigneter Stelle vorgelegt zu werden. tlbrigens entgingen 
sie, schon ais G. V. Forsten seine ergiebigen Forschungen 
im Preufiischen Geheimen Staatsarchiv machte, keineswegs 
der Aufmerksamkeit des Petersburger Historikers: am 
Schlufi seiner Arbeit „Zur aufieren Politik des Grofien Kur- 
fiirsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg"*  finden wir 
nicht nur eine Erwahnung der „Geschriebenen Zeitungen", 
sondern auch einige Angaben iiber ihren Inhalt, wobei in 
den Fufinoten — in der bei Forsten iiblichen Weise — meh- 
rere buchstabengetreue Exzerpte5 6 stehen. Dies alles ver- 
mag jedoch nur eine sehr schwachę Vorstellung von der 
Reichhaltigkeit der Quelle zu vermitteln. Denn das Haupt- 
interesse Forstens war — schon dem Thema nach — auf 
aufienpolitische Fragen gerichtet. Diese bilden indessen 
nur einen Bruchteil des lnhalts der „Zeitungen",* weil es 
sich, wie Forsten selber darlegt, um jene Zeit handelt, in 
der die Intensitat des diplomatischen Verkehrs zwischen 
Brandenburg und Moskau — nach dem Scheitern der jahre- 
langen Versuche des Kurfiirsten, Moskau fiir ein Biindnis 
gegen Schweden zu gewinnen, — bereits nachgelassen hatte. 
Auch haben wir es nicht mehr mit dienstlichen Meldungen 
offizieller diplomatischer Agenten zu tun, sondern mit 
Korrespondenzen, die aus der Moskauer Deutschen Vorstadt 
oder aus anderen Orten von dort ansassigen Deutschen 

3 19. Bd. (Politisdie Verhandlungen. 12. Bd.) 1906: S. 247—330: 
„Brandenburg und Rufiland 1673—1679.“

1 „K vneśnej politike Velikago Kurfjursta Fridricha Virgefma 
Brandenburgskago", Źurnal Minist. Narodn. Prosv., 1900, Teil CCCXXXI, 
Sept., S. 13—15.

5 Aus den Nrn. 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15 und aus der 2. Anlage. Ubri- 
gens fehlt es in diesen kurzeń Exzerpten auch nicht an — zum Teil 
sinnentstellenden — Ungenauigkeiten: vgl. die betreffenden Anmer
kungen zu den genannten Stiicken.

6 Einen verhaltnismafiig breiten Raum nehmen die „Publica ex- 
tranea" noch in den ersten Schreiben ein: die Ratifizierung des Frie
dens mit der Tiirkei (1, 3, 6), die polnischen „Affairen" (1, 2, 3, 4, 6), 
die danische „Mediation" zwischen Moskau und Polen (2, 4), die „mis- 
intelligence" mit Schweden (1, 2, 3, 4, 6). Besonders krassen Ausdruck 
findet dabei die feindliche Stimmung gegen Polen (9): vgl. bei Forsten, 
S. 14.
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iiber allerhand Neuigkeiten offentlither Art einliefen,7 so 
dafi das Schwergewicht des Inhalts audi aus diesem Grunde 
auf dem Gebiet der inneren Geschidite Rufilands liegen 
mufi.8 F iir das grofie Ubergewidit soldier Nadiriditen ent- 
scheidend wird aber vor allem die Fiille der mit dem 
Jahre 1682 hereinbrechenden innerrussisdien Ereignisse: 
der 1 hronwedisel, der Kampf der Parteien am Hofe9 und 
sdiliefilich der offene Aufstand der Strelitzen.10 So erhalten 
sdion die einzelnen Tatsachenberichte eine hohe Bedeutung, 
indem sie ais gleichwertige Quelle neben andere zeit- 
genóssisdie Darstellungen11 treten. Ais ein Ganzes aber 
wird das Materiał noch besonders wertvoll, weil uns die 
fortlaufende Berichterstattung den vielfaltigen Wandel der 
Stimmungen wahrend der zwei bewegten Jahre deutlidier, 
ais es bei naditraglidi zusammengefafiten Berichten der 
f ali sein kann, miterleben lafit.12 Ebenso reidihaltig, wie 
der politische Inhalt, ist das kulturhistorische Materiał,1’ 
das aie Quelle gleichzeitig bietet, wobei ihrem Charakter 
entsprechend mit an erster Stelle auch Beitrage zur Ge
schidite der Auslander14 in Rufiland und vor allem des 

7 Vgl. im besonderen Hesses Mitteilungen iiber seine Korrespon- 
denten im Begleitbrief von Nr. 18, sodann auch verstreute Bemer- 
kungen, wie z. B. „in unser Teutsdien Slabodda" (3).

8 Mit grofier Aufmerksamkeit werden naturgemafi alle Hofneuig- 
keiten behandelt (2 u. a.), darunter mit besonderer Ausfiihrlichkeit 
der Entschlufi des Caren Feodor Alekseević, dessen „Disposition nidit 
gahr athletica", eine zweite Ehe einzugehen (5, 6, 7, 8). Aber audi 
Regierungs- und Verwaltungsmafinahmen werden besprodien, so die 
Yerbrennung der Privilegien (5), die Beziehungen zum Kosakenhetman 
(8, 9), die Eintreibung des Tributs von den aufsassigen „Mogallen" an 
der diinesisdien Grenze (7), die Bezwingung der rebellischen Basdi- 
kiren (16).

0 Nr. 10 ff.
10 Im besonderen Nr. 13.
11 Ais Beispiel sei hier die „Wahrhaftige Relation" des danischen 

Residenten Boutenant von Rosenbusdi erwahnt. (Ustrjalov, „Istorija 
carstvovanija Petra Velikago“, Bd. I. 1858, Anlage VI: S. 330—346.) 
Vgl. audi Minzloff, „Pierre le Grand dans la litterature etrangere" 
(Catalogue raisonne des Russica), 1872, S. 207 ff.

12 Klar vernehmbar ist der Pulssdilag des Lebens z. B. in den Be
richten iiber die Schreckenstage des Strelitzenaufstandes, ais stiindlich 
mit Pogromen gerechnet werden mufite: „Denen teutsdie ist hierbey 
nidit woli, haben vor groszer angst alles vergraben“ (13).

13 Es wird z. B. beriditet: iiber die Inangriffnahme einer Uber
setzung des Corpus Juris Justinianis — ein „opus Hercule dignum" 
(5), iiber die Absicht, Gasthiiuser „fiir kranke arme und kruppele 
Leute“ zu erriditen und Mónche aus Kiev fiir eine „Sdiola jllustris"

berufen (6). Audi eine Feuersbrunst (3) und die Besdiaffenheit der 
Wege (4) finden Erwahnung.

Mitteilungen iiber die dienstlichen und materiellen Ver- 
haltmsse der auslandisdien Offiziere (7, 9), iiber die Lagę der Fremden 
wahrend der Unruhen (13).
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Post-15 16 und Nachrichtenwesens stehen. Denn es ist ein 
ganzes Netz von auslandischen Korrespondenten erkenn- 
bar: beim Versagen der Verbindung mit Moskau tauchen 
Mittelsmanner in anderen Stadten” auf, die sich teils auf 
briefliche Mitteilungen eigener Gewahrsmanner, teils auf 
Beridite von Reisenden stiitzen.17 Die Mehrzalil der erhal- 
tenen Schreiben stammt jedoch, wie aus der Datierung er- 
sichtlich, aus Moskau.18 Dagegen ist die Anzahl der Korre
spondenten nicht genau zu ermitteln, da die Berichte so, 
wie sie uns vorliegen, keine ausreichenden Personalien der 
Absender bieten. Nur ein einziges Schreiben enthalt iiber- 
haupt eine Unterschrift: namlidi ein Brief des bekannten 
„Tzarischen Cantzlers“ Andreas Winius.19 Alle iibrigen 
sind fur uns anonym und gestatten bestenfalls ganz ver- 
einzelte Riickschliisse iiber die Person des Verfassers,20 wo
bei auch die Schrift nichts iiber die Anzahl der Schreiber 
yerraten kann. Denn die „Zeitungen" liegen uns nur in 
einer Abschrift des brandenburgischen Agenten Hermann 
Dietrich Hesse21 vor, an den die Originale nach Konigsberg 
geriditet waren,22 und der die Nachriditen von dort nach 

15 Im besonderen in Nr. 18 (beide Schreiben).
18 Novgorod (13, 14, 18), Riga (15, 17, 21), Reval (19, 22), Jawrow 

(2. Anlage).
17 Vgl. Nrn. 13, 19, 22, sowie 2. Anlage.
18 Insgesamt 15 Nummern. — Dali nicht alle Schreiben erhalten 

sind, geht z. B. aus dem Inhalt von 11 und 12 hervor.
19 1. Anlage. — Iiber Andrej Vinius d. J. und seine vielseitige 

Tatigkeit am ausfiihrlichsten bei Kozlovskij, „Pervyja poety i pervye 
poetmejstery v Moskovskom gosudarstvó“, Bd. 1. 1913, Kap. 4, Abschn. 
II ff. — Vgl. die Anmerkung zur 1. Anlage.

20 Vgl. 4, 6, 7, 12, 16 und besonders 20. Diese verstreuten Spuren 
verdienen allerdings erhbhte Aufmerksamkeit in Verbindung mit der 
soeben erwahnten wichtigen Tatsache eines Briefwechsels mit Winius 
(1. Anlage). Vgl. die betreffenden Anmerkungen zu den genannten 
Schreiben. (Das Wdrterverzeidinis zu 13 steht in keinem Zusammen- 
hang hiermit.)

21 Ober H. D. Hesse, der seine diplomatisdie Laufbahn ais kur- 
fiirstlicher Korrespondent in Moskau begann, bringt Naheres der 
19. Band der „Urkunden und Actenstiicke“ und die genannte Arbeit 
von Forsten im Źurn. Min. Nar. Pr., 1900, August und September. — 
Vgl. die betreffenden Anmerkungen zu 13 und 18.

22 Mit Ausnahme der 2. Anlage entspricht die Schrift samtlidier 
Nummern. audi des Briefes von Winius (1. Anlage), der Handschrift 
Hesses. Ganz unbedeutende, mehr scheinbare IJnterschiede diirften 
wohl einfadi auf Veranderungen der Handschrift im Laufe der Zeit, 
bei gleidizeitigen Sdiriftstiicken auf eine grófiere bzw. geringere Ge- 
schwindigkeit des Schreibens zuruckzufiihren sein. Auch ist das Pa
pier die ganze Zeit iiber das gleiche (vgl. weiter Anm. 27), was im 
ralle verschiedener Sdireiborte ebensowenig wahrsdieinlidi wiire, wie 
eine tauschende Ahnlichkeit der Handschriften bei mehreren Korre
spondenten. Ferner kommen Briefe aus versdiiedenen Orten auf einem 
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Berlin weiterleitete.23 * Wie sehr dieser Umstand die Kritik 
und Auswertung des Textes audi in anderer Hinsidit be- 
hindert, ist ohne lange Erlauterung klar. Es liiBt sidi z. B. 
vor allem nidit entsdieiden. ob die Anonymitat der Sdirei- 
ben in einzelnen Fallen yielleidit mit Zensurbefiirditungen” 
der Absender in Zusammenhang steht, oder ob das Fenlen 
von TŃamensangaben ganz einładi auf Kiirzungen Hesses 
zuriickzufiihren ist. Offen bleiben muli audi die sidi da- 
nadi erhebende allgemeine Frage, ob wir den Wortlaut der 
Sdireiben iiberliaupt in seiner urspriinglidien Vollstandig- 
keit vor uns haben.25 *

Blatt (14 und 15, 20 und 21) vor. So spricht alles dafiir, dali die Zei
tungen von Hesse umgesdirieben wurden.

23 Im Repertorium sind die „Zeitungen aus Rufiland" mit der 
merkung: „Wohl von Hesse" versehen.

’• Diesbeziiglidie Andeutungen finden sidi mehrfadi: 8, 12. 1. 
lagę (Hesses Brief), wobei man sidi gelegentlidi sidierheitshalber 
lateinischen Spradie bedient (12).

25 Unverstandlidi ersdieint jedenfalls, dafi in der 1. Anlage 
Begleitbrief Hesses mehr enthalt, ais der dazugehorende Brief 
Winius.

20 Mit Ausnahme der 2. Anlage.
.27 Alle von derselben Hand gesdirieben (s. oben Anm. 22) ___

gleidimiifiig gefaltet. Format 18X22 Zentimeter, aus einer Papiersorte 
mit zwei sich wiederholenden Wasserzeichenmustern.

28 2. Anlage. Vóllig andere Handsdirift, anderes Papier, kleineres 
Format.

20 Bei wiederholt zitierten Quellen wird im Kommentar nur der 
Verfasser bzw. der abgekiirzte Titel genannt.

30 Z. B. iiber die Durchreise der russischen Gesandtschaft im 
Januar 1681 (Anm. 6 zu Nr. 1) u. a.

1 ?*‘m Ąbsdilufi des „honorablen Friedens" waren langwierige 
und sdiwierige Yerhandlungen vorausgegangen. Nadidem die erste,

Die „gesdiriebenen Zeitungen aus RuBland“ ersdieinen 
hier, soweit nichts anderes vermerkt wird. in extenso2’ und 
unter Beibehaltung der dironologischen Anordnung, in der 
sie im PreuBisdien Geheimen Staatsardiiy, Rep. XI RuB- 
land, 9 B, liegen.” Eine ihrer Datierung entsprediend ein- 
gesdialtete und gleidifalls kenntlidi gemadite Erganzung 
ist Rep. XI Rufiland, 9C, ,.Varia 1680—1685“, entnommen.28 
Dem Staatsardiiy entstammen ferner audi einige Ardiiva- 
lien, die — unter genauer Quellenangabe2’ — fiir den Kom- 
mentar yerwertet wurden.30

1.
Moscau d ii Junij 1681.

Alhier ist alles in freuden wegen des gemaditen hono- 
rablen friedens mit den Turcen und Tartarn.1

An-

An- 
der

der 
von

und
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Jnnerhalb vierzehen tagen soli von hieraus eine vor- 
nehme Ambassade nacher Constantinopol gehen: wo zu der 
He Ilia Ivannowitz Sirickhoff* 2 3 * denominieret ist; die ursacłie 
der besendung soli seyn: dali Se. Tzaar. Mytt. begehren. 
dali die Conditiones et Articuli confectae pacis alda ehe- 
stens sollen und muflen ratificiret werden, aldieweiln die 
Auswechselung der Gefangenen darauff sdieinet zu sehen.

schon Ende 1679 entsandte Gesandtschaft nidits auszurichten vermocht 
hatte, wurden im August 1680 der Stolnik Vasilij Tjapkin und der 
D’jak Nikita Zotov (der spatere Lehrer Peters I.) nach der Krim ent- 
sandt, wo sie am 25. Oktober a. St. am Flufi Alma anlangten. Nach 
vielem Handeln und Drohen kam man sdiliefilidi iiberein, einen 
20jahrigen Waffenstillstand, vom 3. Januar 1681 gerechnet, abzusdilie- 
llen. Doch mulłte auf Verlangen des Chans zunachst noch die Ge- 
nehmigung des Sultans aus Konstantinopel eingeholt werden. Nach 
Eintretfen derselben entstanden zwischen dem Chan und den russisdien 
Gesandten erneut Differenzen. Am 4. Marz fand jedoch die Abschieds- 
audienz in der Nahe von Bachćisaraj statt, wobei der Chan den Ver- 
trag feierlich bekraftigte. tlbrigens lóste der Friedensschlul? auf beiden 
Seiten grofle Freude aus. (Solovev, „Istorija Rossii", 2. A., Bd. III, 
Sp. 852—855. Die Urkunde des Chans Muratgirei mit den Friedens- 
bedingungen in „Polnoe Sobranie Zakonov Rossijskoj Imperii", Bd. II, 
1830, Nr. 854, S. 290—292.) Mit der Tiirkei war ein entsprechender 
Vertrag audi erst am 11. Februar 1681 in Radzin zustande gekommen, 
nadidem sich die Verhandlungen seit 1679 hingeschleppt hatten. 
(Zinkeisen, „Die Geschidite des osmanisdien Reiches in Europa," V. T„ 
1857, S. 85—86. Der Vertrag bei Hammer, „Gesdiichte des Osmanisdien 
Reiches", 6. Bd„ 1830, S. 729.) — Beide Vertrage sahen u. a. den Aus- 
tausch der Gefangenen vor. — Die offizielle Mitteilung Tjapkins und 
Zotovs iiber den Absdilufi eines 20iahrigen Waffenstillstandes mit dem 
Sułtan und dem Chan traf in Moskau am 29. April 1681 ein und 
wurde am 3. Mai a. St. in der Uspenskij-Kathedrale nadi einem Dank- 
gottesdienst durch den Dumnyj djak Ukraincev im Beisein des Pa- 
triardien dffentlidi verlesen. („Sobranie Gosudarstvennych Gramot i 
Dogovorov chranjaSćidisja v Gosudarstvennoj Kollegii Inostrannydl 
Del", T. IV, 1828, Nr. 124, S. 379—383. Dasselbe im „Polnoe Sobr. 
Zak.“, Bd. II, Nr. 864, S. 307—310. Entsprediende Kundgebung vom 
3. Mai an die Kriegsleute: ebenda, Nr. 863, S. 304—306.) Am 6. Mai 
1681 wurden vom Caren anlafilich des Waffenstillstandes verschiedene 
Beamte und andere Leute aus dem Posofskij Prikaz, darunter eine 
grófiere Anzahl Auslander, zum Handkufi empfangen. („Dopolnenija 
k Aktam Istorićeskim...“ Bd. 9, 1875, Nr. 79, S. 157—158.)

2 Hja Ivanović Ćirikov wurde 1681 mit dem Titel eines Statt- 
halters von Oloneck ais Botschafter nadi der Tiirkei gesandt. („Rus- 
skij Biograf. Slovar“, 1905.) Er verlieR Moskau mit dem D’jak Pro- 
kopij Voznicyn am 10. Juli 1681. Die Reise ging iiber Tuła nadi 
Voroneź und von da zu Sdiiff den Don hinunter. (Zabelin, „Posof- 
skija puteśestvna v Turciju v XVII stoletii", Russkaja Starina, 
Bd. XX, 1877, S. 14.) Die Reise verlief sehr ungliiddidi: s. weiter 
Nr. 3.

3 Seit Februar 1681 befanden sich die russisehen Abgesandten 
Dumnyj dvorjanin Ivan Żeljabuźskij und D’jak Semen Protopopov in
Warschau, um vor Beginn der Konferenz in Stolbovo eine biindige 
Antwort iiber ein Angriffsbiindnis gegen die Tiirken und Tataren zu

Jn Polen stehen die affairen noch in schlechten stande’ 
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wie audi auff den Liefflandisdien grentzen, alda annodi 
eine iedere Parthey bey ihren vorges<hlagenen orthe zur 
commifiion verharret*  und keine der andern hierin wei- 
dien will maBen daB mehr weitlauffigkeit zu erwarten 
stehet. Es sdieinet fast ais ob Polen und Sweden zusam- 
men in einem guten VerstandnuB und correspondence 
leben;5 6 was endlich hieraus werden wird steht zu er- 
warthen.

erreichen. Da die Polen Einwande machten, der Car aber inzwisdien 
den 20jahrigen Waffenstillstand vom 3. Januar mit den Tataren in der 
Kriin abgeschlossen hatte (vgl. oben Anm. 1), brach der Kónig am 
2. Juni die Verhandlungen ab, indem er audi den Termin der Grenz- 
kommission hinausschob. (Bantyś-Kamenskij, „Obzor vneSnidi sno- 
śenij Rossii", T. III, 1897, S. 153. Vgl. bei Theiner, „Monuments histo- 
riques relatifs aux regnes d'Alexis Midi...", 1859, S. 215 ff., Nr. 174: 
„Actes officiels du congres entre les ambassadeurs moscovites et polo- 
nais a Varsovie au sujet d’une alliance offensive.“)

‘ Laut einer im Jahre 1680 getroffenen Vereinbarung sollten alle 
zwischen Moskau und Schweden bestehenden Differenzen in einer Kon- 
ferenz an der Grenze bereinigt werden, doch konnte iiber den Konfe- 
renzort selbst keine Einigung erzielt werden: wahrend die Schweden 
den Pljussa-Flufi vorsdilugen, bestand man russischerseits auf dem 
Flufichen Meusitz. So safien die russischen Abgesandten, der Okofni- 
ćij Ivan PronćiSćev und der D’jak Grigorij Bogdanov, seit dem 
19. Januar 1861 a. St. in Pskov, die schwedischen, Hans Heinrich von 
Tiesenhausen und Jonas Klingstedt, seit dem 31. desselben Monats in 
Narva, ohne zu einer Einigung zu gelangen, und zwar fast volle acht 
Monate. (BantyS-Kamenskij", T. IV, 1902, 197—198.) S. weiter Anm. 18.

s Diesen Absatz bringt mit einigen belanglosen Ungenauigkeiten 
Forsten, Żurn. M. N. Pr., 1900, September, S. 13, Anm. 3.

6 Gemeint ist hier die zweite Gesandtschaftsreise nach Frankreich 
und Spanien des Stolnik Petr Ivanovic Potemkin, der am 30. Oktober 
1680 a. S. mit dem D’jak Stepan Polkov Moskau verliefi, am 14. No- 
vember in Riga ein Schiff bestieg und iiber Konigsberg, Berlin, Ham
burg und Amsterdam nach Paris reiste. Hier wurde er am 16. und 
24. April 1681 vom Kónig empfangen und brach am 11. Mai nach 
Spanien auf, wo er am 25. Juli 1681 in Madrid eintraf. (Banty§-Ka- 
menskij, I, 163; IV, 82.) Aus den Akten des Preufiischen Staatsarchivs: 
Rep. XI, Rufiland 9 A: „17 December 1680 — 12 Januar 1681. Betr. 
die Durchreise einer nadi Frankreich bestimmten russischen Gesandt- 
schaft", sind die Daten und naheren Umstande der Durchreise durdi 
Brandenburg zu ersehen. Ein Sdireiben aus Konigsberg vom 17./27. De- 
zember 1680 meldet, dafi die Gesandtschaft am 23. Dezember in Memel 
eingetroffen sei. Eine „Relatio ad Serenissimum", datiert „Cólln an 
der Spree den 8 Jan. 1681“, berichtet sodann, dafi „diesen Abendt der

Die Gesandsdiafft so von hie ausgegangen und ver- 
wichenen Neu Jahr bey ihnen in Conigsbergk gewesen 
ist im Martio zu Amsterdem woli angelanget und alda 
herrlidi tractiret und deffrajret worden. Sie sind audi mit 
ein groB Hollandisch Schiff, weldies mit allen neceBariis 
ist versehen gewesen, nadier Frandcreich transportiret, 
werden alda nicht alleine woli angelanget sondern auch 
gute verrichtung iiberkommen haben, wie audi in Spanien."
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2.
20Moscau d gg Jnij. 1681.

Die Publica anlangend, so ist der Herr Horn7 Secreta- 
rius von Ihro Konigl. Mytt. zu Dennemarck nicht allein 
vor 14 tagen alhier woli und gliiddidi arriviret, sondern 
hatt audi vorgestern Audience8 gehabt bey Jhro Tzaar. 
Mytt. an weldie Er die Schreiben seines Herrn und Koni- 
ges eigenhandig folgendes seinem Desiderio hatt iiber- 
bewuste Muskowitische Gesandte hier angelanget" und daR er „ein 
paar tage hier ausruhen, und seinen Dolmetscher zu Ew. Churf. 
Durchl. hinaus schicken wolle, umb bloR ein compliment zu machen, 
und seine fortschaffung zu sollicitiren." Eine beiliegende Listę zahlt die 
„Suitę" auf: „Summa 62“, mit dem „Ablegatus Peter Warwicky [?!] Po
tomkiń" und dem „Cancellarius Stephanus Polkoff" an der Spitze. 
Ein Rescript Friedridi Wilhelms vom 9. Januar 1681 ordnet an, dafi 
den Gesandten „alle civilitat bewiesen werde". Doch sehen sich die 
Ratę danach gezwungen, Instruktionen einzuholen, da der Gesandte 
„anietzo newe praetensiones machet, ais 1) begehret Er dafi man die 
Fuhrleuhte von Kónigsberg bis hieher bezahlen, und 2) Jhm zu seiner 
ferneren reise zehen grofie wagen und drey Carofien bis nach Ham
burg mit geben solle, So dan vernimbt man auch noch nicht, wie balde 
Er von hier zugehen gemeinet sey“. In einem Schreiben „Geben Potz- 
dam, den Januar 1681" verfiigt der Kurfiirst, dafi „ihm die asseg- 
nirte 240 Rth gezahlet" und Wagen nach Bedarf gegeben werden sollen, 
jedoch nur „so weith unsere Prignitzienische grantze gehet". Auch 
„kann man unserem Dolmetscher [Styla] an Hand geben, dafi Er ihm 
unvermercket zur geschwinden abreyse disponire". Ein an den Kur- 
fiirsten nach Potsdam gerichtetes und mit aem Vermerk: „wegen defi 
Moscowitischen Dolinctschers welcher Ser. gern die hiinde kiifien 
wollte," versehenes Schreiben vom 12. Januar 1681 meldet zum SchluR, 
dafi man den Gesandten „alle mogliche Hoffligkeit erwiesen, sie seyndt 
audi dergestalt vergnuget, dafi sie iibernommen solches Jhrem Zaar 
hech zu riihmen.... Es ist aber der bey Jhnen Anwehsende Tolmetscher 
einer von Kodwitz in der hiesigen Marek Brandenburg zu Hause, 
weldier fiir diesen Ewer Churfiirstl. Durchl. Page gewesen undt also 
hćichlidi beklaget, wenn Er nidit solte die Gnade haben, Ewer Chur- 
fiirstl. Durchl. unterthlinigst die Hande zu kiifien defiwegen Er sehr 
gebethen Jhme mit ein paar Pferden zu Ewer Churfiirstl. Durchl. zu 
verhelffen ... undt vermeinet Er die Gesandtsdiafft so fort unter wegens 
hin wieder anzutreffen ...“

’ Hildebrand von Horn (1655—1686) war schon 1676 ais Sekretar 
des diinischen Gesandten Gabel in Moskau. Er erlernte die russische 
Sprache so gut, dafi er sogar Gedidite machen konnte. (Forsten, 
„Datskie diplomaty pri moskovskom dvore vo ytoroj polovine XVII 
veka“, Źurn. Min. Nar. Prosv„ 1904, Nov„ S. 66. Vgl. „Dansk Bio- 
grafisk Lexikon“, Bd. VIII, 1894, und Kordt, „Ćuzozemni podoroźni po 
schidnij Evropi do 1700 r.“, 1926, S. 145.) Beziiglidi der Abschieds- 
audienz s. weiter Nr. 3 und Nr. 4.

8 Beide Zeitangaben stimmen genau iibercin mit den Daten (a. St.) 
bei Bantyś-Kamenskij, I, 234: Ankunft am 4., Audienz am 18. Juni 
1681.
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liefert, wie woli der He Cantzler p’tendiret dieselbe erst- 
lidh von ihme wegk zunehmen. Die vermeinte Ambas- 
sade, welche zur Mediation dereń zwischen Jlire Tzaarsch 
Mytt. und die Cron Polen annoch schwebenden mifihellig- 
keiten aus Dennemarck hatt kommen sollen,9 gehet gantz 
zurucke, aldieweiln hochstvermeldete Jhr. Tz. Maytt. die
selbe nun woli Selbsten aben*)  Mediatoribus zu sćhlichten 
vermeinen, nach dehm Sie den frieden mit der Ottomanni- 
schen Pforten getroffen haben.

9 Die „Mediation" hatte Moskau bereits 1679 erbeten, und darauf- 
hin hatte Danemark Ende 1680 die Entsendung der „Ambassade" nadi 
Andrusovo zugesagt. (Bantys-Kamenskij, I, 233—234.) In einem 
Sdireiben vom 14. Februar 1681 a. St. sprach der Car dem Kónig 
Christian V. seinen Dank fiir die Zusage aus und bat, die danisdien 
Vertreter zunachst nadi Moskau zu entsenden. („Russkie Akty Ko- 
pengagenskago Gosudarstvennago Archiva, izvlećennye Ju. N. Ś6er- 
baćevym“, Russk. Istor. Bibl., T. XVI, Sp. 901—904.)

*) Abkiirzung: „absentibus"?
10 S. oben Anm. 4.
11 Am 20. Juni 1681 a. St. befand sich Car Feodor Alekseević in 

Selo Kolomenskoe, wo er „im Felde in Zeiten" Gesandte aus der Krim 
zur Antrittsaudienz empfing. („Vydiody Gosudarej Carej i Velikidi 
Knjazej Michaiła Feodorovića. Aleksija Midi, Feodora Aleks..1844 
(herausg. v. P. Stroev), S. 700.)

111 Nadi dem im vorigen Sdireiben erwahnten Landaufenthalt 
(s. Anm. 11) hatte der Car jedodi schon in Moskau geweilt: am 1. Sep
tember 1681 nahm er anlafilidi des Neujalirsfestes am Gottesdienst 
in der Uspenskij-Kathedrale teil. („Dvorcovye Razrjady ... izdannye 
H-m otdef Sobstv. E. I. V. Kanceljarii", Bd. 4, 1855, S. 189.)

a Es ist dies offenbar die Feuersbrunst, auf die der Ukaz vom
23. Oktober 1681 Bezug nimmt („Sobr. Gos. Gram. i. Dog.", IV, 
Nr. 127, S. 390—391): derselbe ordnet an, an Stelle der abgebrannten 
Gebiiude steinerne zu erriditen, oder wenigstens die Holzbauten durch

Mit den Schwedischen Tractaten auff denen Liefflandi- 
schen Grentzen will es auch annoch nicht recht von stadten.10 11

Die Tzar Mytt. ist Gott lob an itzo recht wol auff, Sie 
divertiret Sich noch aufm Lande und werden alda ver- 
muthlidi bey dieser Saison noch eine Zeitlang verbleiben.u

3.
Moscau d 25 octob. st. vet. 1681.

Se. Tzar. Mytt. sind endlich widerumb alhie bey uns 
angelanget,u" wefien erwunschte gegenwarth eine uniyersale 
frewde erwecket. Wier haben alhie abermahlen in der 
Stadt Moscau ein erschreckliches feuer gehabt, welches, 
(wie man saget) an die viertausend gemeine Hauser ein- 
geaschert hatt, auch etzliche steinerne Palatia der Herren 
Bojaren sehr iibel zugerichtet, wie auch den Schwedischen 
frey Hoff gantzlich ruiniret.12 Es war, ais wan alles in 
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feuer stand und in unser Teutschen Slabodda war alles so 
helle, ais ob es tagk gewesen were, Es soli das feuer den 
anfang aus des Bojaren Milislafski13 14 * 16 stalle genommen 
haben.

eine Art von Brandmauer gegen Feuersgefahr zu sichern, usw. (Vgl. 
Zabelin, „Moskva“, Encikl. Slov. Br.-Efr., Bd. XIXa, 1896, S. 932.) 
t'ber den Eindruck, den die haufigen Brande in Moskau auf die Aus- 
liinder maditen, s. bei Kljućevskij, „Skazanija inostrancev o Moskov- 
skom gosudarstvfi“ (Neuausg. 1918, S. 238—239), iiber die mutmafilidie 
Hauserzahl im 17. Jahrhundert — ebenda (S. 220 ff.).

“ Gemeint ist wohl der Bojar Ivan MichajloviC Miloslavskij 
(t 1683), der damals den Prikaz Bofśija Kazny und den BoKoj Pri- 
chod verwaltete. („Dvorcovye Razrjady..., izdannye Il-m otdel. 
Sobstv. E. I. V. Kanceljarii", Bd. 4, Sp. 188.)

14 S. oben Anm. 2. Wahrend der Fahrt auf dem Don erkrankten 
fast samtliche Mitglieder der Gesandtschaft, vom 10. August an, an 
Fieber und Typhus, doch wurde die Reise den Moskauer Weisungen 
gemafi nidit unterbrochen. Am 23. August 1681 erlag der Krankheit 
der Sohn Ćirikovs, am 29. dess. Mts. starb unweit des Kosakenstadt- 
diens Ćira — nach zweiwbchiger Krankheit — der Botschafter selber.
(Zabelin, Russk. Starina, Bd. XX., 1877, S. 14.)

16 Die Mission Ćirikovs fiihrte der mit ihm zusammen entsandte 
D'jak Prokopij Bogdanović Voznicyn durch. (Vgl. Bantys-Karnenskij, 
„Slovar dostopamjatnydi ljudej ...“, T. I, 1836, S. 305.) Kirill Chlopoy 
aber ging erst 1682 ais Botschafter nach der Tiirkei. (Zabelin, Russk. 
Star., XX, S. 33.) S. weiter Nr. 6.

1B Vgl. oben Anm. 1. Es handelte sich dabei, wie z. B. aus dem 
Text der feierlichen Verkiindung vom 3. Mai ersichtlich, im bes. um 
die Befreiung des Bojaren Vasilij Borisović śeremetev aus langjahriger 
tatarischer Gefangenschaft: s. weiter Nr. 7.

**) Abkiirzung: „convenientia“?

Was die Puplique sachen betrifft, so ist die gewifiefie 
Zeitung daB Sr. Tzar. Mytt. gevollmachtiger, der He Si- 
rickoff1’ (welcher nach der ottomannischen Pforten destiniret, 
umb alda die getroffene friedens Puncta ratificiren zu 
lafien) auff iene seiten des bekanten flufies Dona, todes 
verblichen: und dafi dem Herren Glophoff in Kiow Resi- 
dirende, alsoforth ordres ertheilet sind, umb sich mit aller 
eyll nacher Constantinopol zu begeben, umb die Com- 
mifiion, des gedachten abgelebten, zu vollnziehen.“ Dieser 
Casus hat inter alias rationes einen stutz gegeben an die 
resolvirte abwechselung beyderseits gefangenen, ais der 
Reufiischen v. Tartarschen,1’ und wenn es ein autenthica 
wahrheit ist, dafi die Rómisch. Kaiserl. Mytt. den frieden 
mit den Turken wollen prolongiren, so befurchtet man, 
dafi der friede mit Sr. Tzar. Mytt. v. dem Turkischen Suł
tan woli gar in stucken gerathen móchte, und so viel mehr, 
weiln die Turcken, contra pacta C’nenta,**)  in der Ukrainę 
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anfangen zu bauen, ia (wie einnige wollen) Fortificationes 
machen.”

Aus Polen haben wier an itzo nichts.
So vernimt man auch annoch nichts weiters von der 

hiesigen CommiBarien annaherung, welche den gantzen 
vergangenen Sommer vergeblich auff den Liefflandischen 
grentzen Sich auffgehalten haben.17 18 19 Es scheinet, daB Sie 
tacite contramandiret sind, und daB Sie alda noch sollen 
>erbleiben, bis der letzt von hie aus nacher Stodcholm ab- 
gereister Envoye wieder zurucke gekommen sey, wornach 
man seine Mesures alhier weiter nehmen wird.18

17 Der 4. von den 12 Artikeln des Vertrages von Radzin (s. oben 
Anm. 1) untersagte beiden Parteien zwischen Bug und Dnepr wieder 
aufzubauen, geschweige denn Befestigungen anzulegen.

18 Die Schweden hatten am 18. September a. St. die Meusitz end- 
giiltig ais Konferenzort abgelehnt und die Riickreise angetreten. Dar- 
aufhin wurden auch die Russen zuriidcbeordert. (Bantyś-Kamenskij, 
IV, 198.)

19 Der „Envoye“ war der Pod’jacij Michajlo Tarasov. Er wurde 
am 6. Juli 1681 a. St. mit einem vom 30. Mai datierten Sdireiben ent- 
sandt: der Car besdiwerte sidi iiber die Weigerung der schwedisdien 
Kommissare, zum Konferenzort zu kommen, und ersudite den Kónig, 
sie zu veranlassen, sich zum Fliifichen Meusitz zu begeben. Tarasov 
traf am 13. August in Stodcholm ein, wo er am 12. und 27. September 
vom Kónig empfangen wurde, und kehrte erst am 8. Dezember, ais 
die russischen „Commiszarien" langst wieder in Moskau waren (s. 
weiter das „P. S.“ und die Anm. 20), mit einem Antwortsdireiben vom
24. September zuriick: dieses besagte, dafi nidit die schwedisdien, son
dern die russischen Abgesandten an den Schwierigkeiten die Sdiuld 
triigen, und dafi der Kónig es seinen Vertretern iiberlasse, sidi iiber 
den Konferenzort zu einigen — aber nur nicht an der Meusitz, son
dern an der Pljussa. (Bantyś-Kamenskij, IV, 198.)

” Bei BantyS-Kamenskij, IV, 198, heifit es im Gegensatz zu diesem 
„P. S.“, dafi die russischen Abgesandten bereits am 14. Oktober in 
Moskau angelangt seien.

Wan der Konigl. Dansche Secretarius Horn seine ab- 
schieds audience wird erhalten haben, und daB ich werde 
wiBen, wohin er weiter zielet, soli alles kunth gethan 
werden.

P. S.
Gleich itzo vernehme: daB die gemeldete Rufiischen 

Commifiarii gewislich von denen Liefflandischen Grentzen 
ankommen und nicht weit von Moscau sind."



94 Kritiken, Referate Selbstanzeigen.

III. Kritiken, Referate, Selbstanzeigen.

The Russian Primary Chronicie. By Samuel H. Cross. Re- 
printed from Harvard Studies and Notes in Philology 
and Literaturę. Vol. XII. Cambridge U. S. A. (Harvard 
University Press) 1930. 77—320 S.
Diese neue Nestor-Pbersetzung, die erste in englischer 

Spradie, ist eingeleitet durdi einen ebenso klar wie an- 
ziehend gesdiriebenen kritisdien tlberblidc iiber Entwick- 
lung und Stand der Forschung. Der Verfasser kennt die 
russischen und die auslandisdien Arbeiten recht gut; audi 
die Grenzgebiete, wie die Beziehungen zu den Sagas, sind 
ausgiebig beriicksiditigt. Merkwiirdig ist, dali er von Sdiló- 
zers Arbeiten nur die „Probe russisdier Annalen" von 1768 
nennt, die grolle, fiir lange Zeit grundlegend gewesene 
Nestor-Ausgabe und -tlbersetzung (1802—1809) aber iiber- 
geht (S. 79). Zur slavisdien Mythologie (S. 119) ware der 
zusammenfassende Artikel Briickners in Chantepie de la 
Saussayes Handbudi nadizutragen.

Wenn Trautmann (vgl. Bd. V, Heft 4, dieser Zeitschrift, 
S. 553) seine Pbersetzung vom Standpunkt der Literatur- 
wissensdiaft her unternommen hat, so fafit Cross seine 
Aufgabe ganz im Sinne historisdier Quellenkritik. Die Ein- 
leitung besdiaftigt sidi daher ziemlidi eingehend mit den 
analytisdien Arbeiten der neueren und neuesten Zeit. Idi 
kann der etwas radikalen Erledigung der beriihmten sieben 
„ldi“- Stellen der Chronik nidit zustimmen, die Cross 
mangels einer besseren Lósung einem und demselben Autor 
zuschreiben will (S. 86), so daB dann S. 97 die Chronik ais 
„homogeneous work“, ais Arbeit eines Autors ersdieinen 
kann. Es ware ja schón, wenn die Lósung so einfadi ware, 
aber der Beweis ist einstweilen nidit sdiliissig. Einig bin 
idi mit Cross in der Bewertung von Sadimatovs Arbeits- 
ergebnissen. Wenn Cross meint, daB Sadimatovs Methode 
schlieBlich darauf hinauskomme, „sidi durcŁ eine Reihe 
hypothetisdier Zwisdienglieder zu einem ebenso hypotheti- 
sdien Archetyp durdizuarbeiten", so ist das bei allem Re
spekt vor Sadimatovs Ideenreiditum, Fleifi und Sachkennt- 
nis leider riditig.

Die Pbersetzung, die Cross im zweiten Teil seiner Arbeit 
gibt, beruht auf Karskijs Edition des Laurentiustextes. 
Stilistisdie Anspriidie im Sinne von Trautmanns Arbeit 
scheint sie, soweit idi beurteilen kann, nidit zu erheben; 
sie gibt den Text einfach in modemem Englisdi wieder. 



Kritiken, Referate Selbstanzeigen. 95

Ich finde allerdings, dafi die Zustandigkeit des tlbersetzers 
bereits iiberscbritten ist, wenn etwa der Satz „bjadiu bo 
ljudie pogani i nevegolosi“ mit „for they were but pagans 
and therefore ignorant" wiedergegeben wird. Das ist 
bereits Interpretation.

Hamburg. R. Salomon.
Laehr, Gerhard. Die Anfange des russisdien Reidies. Poli- 

tische Gesdiichte im 9. und 10. Jahrhundert. Historisdie 
Studien. Heft 189. Berlin 1930. 145 S.
Der kiirzlidi verstorbene Verfasser hatte sich die Auf- 

gabe gestellt, die Anfange des russisdien Reidies zusammen- 
fassend zu sdiildern und zugleidi iiber die Besdiaffenheit 
der jeweiligen Quellen Rechenschaft zu geben. Er hat nicht 
gewiinsdit, eine erschopfende Untersuchung der einzelnen 
Fragen und Kontroversen zu geben, um zu selbstandigen 
Ergebnissen zu kommen. Es ware also verfehlt, ihm den 
Mangei an neuen Ergebnissen vorzuwerfen. Das Werk ist 
aber auch nidit nur eine eklektische Kompilation fremder 
Ergebnisse. Laehr war bemiiht, das vorhandene Quellen- 
material seinem Werte nach abzuwiegen und zu jeder ein
zelnen Untersuchung Stellung zu nehmen. Ein klarer Uber
blick iiber die ersten lahrhunderte der russischen Geschichte, 
verbunden mit einer kritischen Zusammenstellung der Quel- 
len und der wichtigsten Literatur, das hat der Verfasser 
mit diesem Buche erstrebt und das ist ihm auch gelungen, 
wenn sidi audi an einzelnen Stellen Einwande erheben 
lassen (vgl. die Kritiken von Ostrogorski in: Deutsche Lite
ra tur-Zeitung 1930, Heft 4, Sp. 170—178, und Stender-Peter- 
sen in: Zeitschrift fiir slavische Philologie, Bd. VIII, S. 241— 
247).

Die Darstellung wird in sedis Kapitel gegliedert: Vor- 
geschichte, Normannen in Osteuropa, die Griindung des 
russischen Reidies, Igor und Olga, Svjatoslav, Vladimir. 
Sie bricht ab mit der Taufe Vladimirs und der Annahme 
des Christentums ais Staatsreligion, jenem dritten histori
schen Faktum (nach der Siedlungsarbeit der Slaven und 
nach der Erriditung der normannischen Herrschaft), das 
die Ebene zwischen Ostsee und Schwarzem Meer dem euro
paischen Kulturkreis angliederte. Denn wenn auch dieses 
Ereignis, soweit uns die Quellen erkennen lassen, zufalli- 
gen und aufierlichen Charakter trug. wenn auch die plan- 
miifiige Christianisierung Rufilands erst unter Vladimirs 
Nachfolger Jaroslav durdigefiihrt wurde, so ist die Bedeu
tung jenes ersten Schrittes nicht zu leugnen, durdi den 
Rufiland zu einer Kirdienprovinz des byzantinisdien Patri- 
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archats wurde und sidi dem Einflusse der ostrómischen 
Kultur erschloll.

Die Darstellung wird durch sedis sorgfiiltig aufgebaute 
und durchdachte Exkurse erlautert und unterbaut. Sie 
behandeln die Quellen iiber den Angriff der Rhos auf Kon- 
stantinopel im Jahre 907, die Quellen zu Igors Zug nach 
Byzanz (im Jahre 941), die Frage iiber die Zeit der Taufe 
der Fiirstin Olga, die Chronologie der Kriege Svjatoslavs 
in Bulgarien und endlich die Quellen iiber die Taufe VIadi- 
mirs. In diesen knapp umrissenen Exkursen hat der Ver- 
fasser Klarheit und Sicherheit der Methode gezeigt. Am 
wenigsten gegliickt ist Exkurs II, in dem die Existenz jenes 
Zuges Olegs im Jahre 907 geleugnet wird, von dem die 
Russische Chronik einen so ausfiihrlichen und mit Legen- 
den verwobenen Bericht erstattet. Das Schweigen byzan- 
tinischer Quellen und die Tatsache, dafi im Jahre 911 zwi
schen Russen und Griechen ein Handelsvertrag geschlossen 
wurde, der von gegenseitiger Liebe und Freundschaft bei- 
der Vblker spricht, bietet noch keinen geniigenden Grund, 
den Feldzug Olegs zu bezweifeln (vgl. Ostrogorski a. c. O. 
Sp. 173). Es ist auch zu bedauern, dafi der Verfasser iiber 
Entstehung und Glaubwiirdigkeit der Hauptquelle, der 
„Povesf vremennych let“ nicht einen orientierenden Ex- 
kurs gegeben hat. Das hatte einerseits ihn von dem Ver- 
dacht befreit, dem Bericht dieser Quelle manchmal zu viel 
Glauben geschenkt zu haben. Andererseits ware dadurch 
dem wissenschaftlich interessierten Leser, fiir den ja auch 
das Buch bestimmt ist, ohne Zweifel ein bequemes und zu- 
verlassiges Mittel gegeben, sich auch iiber dies Problem 
ebenso wie iiber die in den sechs Exkursen behandelten zu 
orientieren.

Einige in den letzten Jahren erschienene Untersuchun- 
gen sind vom Yerfasser iibergangen worden, anderen, wie 
z. B. den Arbeiten Sachmatovs, hat er vielleicht zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Es wurde ihm auch wohl mit 
Recht der Mangel an slavistischer Schulung vorgeworfen. 
Doch enthalt das Buch einen unzweifelhaften Vorteil, der 
ihm unter allen Werken, die sich mit der gleichen Periode 
befassen, einen ganz besonderen Platz einraumt. Die Er
eignisse der ersten Jahrhunderte der russisehen Geschichte 
werden hier vom europiiischen Standpunkt aus betrachtet 
und in weitere historische Zusammenhange gestellt. Der 
Yerfasser hat fiir die Geschehnisse im russisdien Reich den 
scharfen Blick eines westlichen Beobachters. Gerade die 
Tatsache, dafi er iiber weitgehende Kenntnisse der Quellen 
und Geschichte des europaisdien Mittelalters verfiigte und
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die ganze europaische Entwiddung iibersah, verleiht seinen 
Ausfiihrungen einen besonderen Reiz und lenkt seine Schil- 
derung in die Bahnen, die der russisdien Geschichtsschrei- 
bung bereits von Vasil’evskij ais einzig riditige gezeigt 
wurden.

Berlin. Raissa Blodi.
Nonoselskij, A. A. Votćinnik i ego chozjajstvo v XVII veke. 

(Der Erbgutsbesitzer und seine Wirtsdiaft im 17. Jahr
hundert.) Moskau 1929. 192 S. (RANION. Institut fiir 
Geschichte.)
In der russischen Geschichtswissensdiaft blieb der Auf

satz Zabelins mit seiner Charakteristik der privaten Wirt- 
sdiaft des Bojaren Morozov lange Zeit einzig in seiner Art. 
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts steigerte sidi das Inter
esse fiir die Erforsdiung der Privatwirtschaft betraditlich. 
Es erschienen die Arbeiten Arseńevs, Kataevs, Kabanovs 
und endlich Zaozerskijs, die sidi mit der Erforsdiung der 
Wirtsdiaft des grofien Erbgrundbesitzes der Bojaren: Mo- 
rozov, Fiirst Odoevskij, Fiirst Ćerkasskij und des Caren 
Aleksej Midiajlović seiber befafiten.

Bereits im Jahre 1915 besdilofi die Archaographisdie 
Kommission eine Veróffentlidiung der Dokumente des Erb- 
gutsbesitzer-Archivs A. I. Bezobrazovs, dereń Kopien von 
A. K. Kabanov der Kommission zur Verfiigung gestellt 
worden waren. Die Originale befanden sidi in den Akten 
des Dienstamtes und einiger anderer Amter und werden 
gegenwartig im Archiv Alter Urkunden (Drevlediraniliśce, 
ehem. Archiv des Justizministeriums) des Moskauer Histo
rischen Zentralarchivs aufbewahrt. Nur ein Teil von ihnen 
befindet sich in der Handsdiriftenabteilung des Rumjan- 
cev-Museums. Die Dokumente dieses Ardiivs sind zufallig 
erhalten geblieben. A. I. Bezobrazov war in Sachen Saklo- 
vityj verwidcelt und wurde hingeriditet. Die Dokumente 
wurden konfisziert und blieben in den Aktenrollen der 
staatlidien Behórden erhalten. Sie enthalten den Brief- 
wedisel Bezobrazovs mit seinen Verwandten und seinen 
Verwaltern in Moskau und auf dem Lande.

Dieses umfangreiche Materiał, zum Teil noch erganzt 
durch Archivstudien Novosel’skijs, liegt der vorliegenden 
Arbeit zugrunde.

Bezobrazov gehórte zu den mittleren Dienstleuten. In 
seinen Neigungen war er vor allem Wirtschafter und ent- 
widcelte auf wirtschaftlichem Gebiet sehr viel Energie. 
Durch Arrondierungen seiner Besitzungen vergrófierte er 
auch betrachtlich ihre Zahl. Er verfiigte iiber einen guten 

7 Zeitsdirift f. osteurop. Gesdiidite. VI. 1
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Wirtschaftssinn, der sidi audi darin zeigte, dafi er sein 
Interesse nidit nur seinen alten in der Umgebung von Mos
kau gelegenen (,,zamoskovnye“) Besitzungen, sondern vor 
allem den viel siidlidier gelegenen Dórfern zuwandte, in 
der riditigen Erkenntnis der wirtsdiaftlidien Móglidikeiten 
in den neuen Sdiwarzerdgebieten. In seinen zahlreidien 
Besitzungen kiimmerte er sidi selber um alle Einzelheiten 
der Wirtsdiaft und iiberwadite die Tatigkeit seiner Ver- 
walter durdi Erteilung von langeren Instruktionen (in- 
strukcii — „pamjati") und Anweisungen in Einzelfallen. 
Weniger genau und eifrig war jedodi Bezobrazov in der 
Erfiillung seiner Staatspfliditen, der „gosudareva służba", 
weldien er zwar nadikommen mufite, denen er sidi jedodi 
stets und mit versdiiedenen Mitteln zu entziehen bereit 
war. Er war ein Gutsbesitzer-Okonom und kein Staats- 
diener-„gosudareva sługa" auf dem Sdiladitfelde oder auf 
einem Verwaltungsposten. Seiner wirtsdiaftlidien Betati- 
gung wurde, wie bereits erwahnt, durch seine Hinrichtung 
im Zusammenhang mit der Sache §aklovityj ein Ende ge- 
setzt.

Novosefskij untersucht in seiner Arbeit nidit nur die 
wirtsdiaftliche Tatigkeit Bezobrazovs, sondern verweilt 
audi bei der inneren Organisation der Bezobrazovschen 
Erbgiiter. Organe der Verwaltung und gegenseitigen Kon- 
trolle waren der bevollmachtigte Verwalter, der Mir-Sta- 
rosta und die Mirgemeinde. Ais verantwortlidier Voll- 
strecker der Anweisungen des Bojaren stand der Verwalter 
standig unter der Kontrolle der Gemeinde und ihrer ge- 
wahlten Obrigkeit. Der Gutsherr gestattete seinen Agen- 
ten nidit, seine Wirtschaftsinteressen zu verletzen oder die 
Bauern zu sdiadigen. Auch war Bezobrazov bestrebt, seine 
in den Dórfern wohnenden Knechte zwecks Erhóhung der 
Zahl der Arbeitshande auf dem Lande in Bauern zu ver- 
wandeln. Ais Wirtschaftsform iiberwogen Hausindustrie 
und Abgaben zu Gunsten des Herrn. Bezobrazovs Wirt- 
schaft befand sich noch in einem Zustand der Organisa
tion und Umbildung, daher auch die angespannten Be- 
miihungen sowohl des Gutsherrn, ais auch der Bauern. 
Diese Anspannung wurde nodi durch die Verantwort- 
lichkeit fiir die genaue und rechtzeitige Entriditung der 
Staatssteuern durch die Bauern wesentlich erhóht. Es 
kam vor, dafi Bezobrazov seine Moskauer Getreidespeicher 
óffnen mufite, um rechtzeitig das „Strelitzen-Getreide" 
(„streleckij chleb") fiir seine entfernteren Giiter zu entrich- 
ten, mitunter sein eigenes Geld einzahlen und sogar zu 
Anleihen greifen mufite: im Jahre 1682 entlieh er von dem 
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d’jak A. G. Jackij fiir diese Zwedce 1 Rubel, 22 altyn und 
2 deńgi. Der Mangel an Betriebskapital machte sidi in der 
Wirtsdiaft Bezobrazovs sehr stark nemerkbar. Er erklart 
augensdi ein lich auch das Fehlen von Lohnarbeitern in sei
nen Dórfern, wahrend sie in anderen Wirtschaften damals 
bereits verwendet wurden. Das Streben nach fliissigen Mit- 
tęln zwang Bezobrazov, seine Aufmerksamkeit den Be- 
sitzungen in den getreidereidieren Gegenden zuzuwenden, 
aus denen er gróBere Getreidemengen fiir den Verkauf zu 
erhalten hoffte. um auf diese Weise die damals bereits so 
notwendigen Mittel zu beschaffen. In dieser Beziehung 
hatte er gewisse Erfolge zu verzeichnen, wenn audi viel- 
leicht nicht in dem Umfange, wie er es gewiinsdit hatte. 
Obgleidi die Wirtsdiaft Bezobrazovs zum grófieren Teil 
eine Bedarfsdeckungswirtsdiaft blieb, so machte sich doch 
auch das Interesse fiir den Markt und die Veraufierung von 
Getreide bemerkbar. Somit erbringt die Arbeit Novosef- 
skijs den Nachweis, daB Ende des 17. Jahrhunderts sogar 
innerhalb der mittleren Gutsbesitzer das Interesse an der 
Produktionswirtschaft erwacht war. Allerdings zeigt uns 
das Materiał nur die ersten Anfange des Uberganges zur 
Produktionswirtschaft, was jedoch fiir den Forsdier um so 
interessanter ist.

Die Arbeit Noyosefskiis, welche sich die Erforsdiung 
der mittleren Privatwirtsdiaft zur Aufgabe gemacht hat, 
stiitzt sich auf ein verhaltnismaBig reiches und kompaktes 
Archivmaterial und ist unbedingt eine wertvolle Bereidie- 
rung fiir die russische Gesdiichtswissenschaft. Bei der 
Untersuchung der im Verhaltnis zum erblichen GroBgrund- 
besitz breiteren Wirtschaftsschichten verzeidinet der Ver- 
fasser auch die neuen Erscheinungen im Leben des mitt
leren Grundbesitzes: das Bediirfnis nach Kapitał und das 
Interesse fiir den Absatz von Produkten der Wirtsdiaft — 
von Getreide.

Berlin. I. Stratonov.
Sbornik statej posujasćennych Paolu Nikolaeniću Milju- 

kovu. 1859—1929. (Sammlung von Aufsatzen zu Ehren 
Pavel Nikolaevic Miljukovs. 1859—1929.) Prag 1929. 547 S.
Der vorliegende umfangreiche Sammelband wurde von 

russisdien und tschechischen Freunden und Verehrern des 
hervorragenden russisdien Gelehrten anlaBlidi seines 70. 
Geburtstages in Prag herausgebracht. Inhaltlidi zerfiillt 
der Sammelband in drei Teile. Der erste enthiilt zwei klei- 
nere Aufsatze, die sich auf Miljukov selber beziehen: der 
tsdiechoslovakische AuBenminister Beneś gibt eine kurze

7
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Besdireibung der Beteiligung Miljukovs im Kampf fiir die 
Befreiung der Tschedien und Slovaken ais Mitglied der 
Reichsduma und Minister der Provisorischen Regierung; 
Lubor Niederle erzahlt von seinen Begegnungen mit Milju- 
kov auf archaologischen Kongressen. Der zweite Teil ent- 
halt einige Aufsatze theoretischer Art aus dem Gebiet der 
Philosophie und Soziologie. Sehr interessant ist hier eine 
Studie Lapśins iiber die „sdiópferische Intuition des For- 
sdiers“ mit zahlreichen geistreidi zusammengestellten Bei- 
spielen wissenschaftlicher „Erleuchtung“. A. M. Onu sucht 
in Weiterfiihrung der soziologisdien Untersuchungen und 
Arbeiten Pitirim Sorokins, Arthur Bauers und Edwards in 
einem aufierst łebendig geschriebenen Aufsatz die soziolo- 
gische Struktur der Revolution festzustellen und gibt eine 
wissenschaftlich begriindete Klassifikation von Volksbewe- 
gungen und Wirren. S. I. Gessen untersucht eingehend die 
neuesten zeitgenbssischen Schulsysteme im Zusammenhang 
mit der sich bemerkbar machenden allgemeinen Krise der 
Demokratie. Vsevolod Sachanev macht in einer kurzeń 
Skizze den geistreichen Versuch einer Feststellung der 
Quellen der russischen Volkskunst hinsichtlich ihres Sujets. 
Endlich behandelt N. O. Losskij die Metaphysik der Stoi- 
ker ais unbewufiten Ideal-Realismus.

Im dritten Teil des Sammelbandes sind die Arbeiten aus 
dem Gebiet der Arehiiologie, russischen und allgemeinen 
Geschichte, Rechtsgeschichte, Literaturgeschichte u. a. kon- 
zentriert. Die Aufsatze sind hier in chronologischer Reihen- 
folge der behandelten Themen angeordnet. Zunachst ein 
Aufsatz Rostovcevs „Persiad II Bosporskij i Ptolomej II 
Filadeff", in welchem er auf Grund neu aufgefundener 
Papyri das Vorhandensein von Verbindungen Agyptens 
mit dem Siiden Rufilands — dem Bosporusreich in der 
Krim — in der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. feststellt. 
M. von Taube gibt eine Zusammenfassung seiner groBen, 
bisher unverófientlichten Arbeit iiber das „Riitselhafte 
Hauswappen Vladimirs des Heiligen“, in welcher er zu 
dem Ergebnis gelangt, daB dieses Wappen eine geometri- 
sche Figur ist, die den Grabsteinen schwedischer Wikinger 
entlehnt wurde. Jan Slavnik befafit sich mit der Frage der 
verschiedenen Fassungen der Wenzel-Legenden. Kamil 
Krofta untersucht in einem umfangreichen Aufsatz die alt- 
tschechiche Steuer tributum pacis („dan mfra“). M. A. An- 
dreev stellt in einer subtilen Untersuchung Datierung und 
Empfanger zweier Briefe des Nikephoros Blemmydes, eines 
byzantinischen Schriftstellers und Gelehrten des 13. Jahr
hunderts, fest. D. M. Odinec widmet seine Arbeit der Re- 
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yision der Frage nach der Entstehung der Leibeigenschaft 
in Rufiland auf Grund der in der letzten Zeit erschienenen 
neuen Dokumente. Aufierordentlich interessante und bis
her in der Wissenschaft unbekannte Versuche einer Kodifi- 
zierung der bauerlichen Gesetzgebuńg in Livland im 16.,
17. und 18. Jahrhundert entnimmt R. Vipper den Rigaer 
Archiven. V. A. Mjakotin stellt den wahren Charakter des 
„Yertrages von Perjaslavl“ vom Jahre 1654 fest, auf Grund 
dessen Kleinrufiland Moskau unter bestimmten Bedingun- 
gen einverleibt wurde. E. Śmurlo schildert auf Grund 
neuen, von ihm im Vatikanischen Archiv gefundenen Ma
terials die Kandidatur Aleksej Michajlovićs und seines 
Sohnes fiir den polnischen Thron in den Jahren 1667—1669. 
Kizevetter gibt eine neue Beleuchtung cler inneren Politik 
Katharinas II. wahrend der ersten fiinf Jahre ihrer Re
gierung. Der Zeit Katharinas II. ist auch der Aufsatz von 
N. Knorring gewidmet, der die Berichte der auslandischen 
Residenten am russischen Hofe iiber die Arbeiten der Ge- 
setzgebenden Kommission vom Jahre 1767 untersucht. Inter- 
essant ist die Skizze P. Bicillis iiber das Verhaltnis der 
Dichtung Derźavins, Puśkins und Tjutćevs zum russischen 
Staatswesen. V. Gronskij steuert einen ausfiihrlichen Bei- 
trag bei iiber die Versuche einer Griindung einer russischen 
Kolonie in Kalifornien zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
A. Fateev gibt eine lebendige Schilderung der Geschichte 
der Errichtung von Ministerien in Rufiland im Jahre 1802.
B. Mirkin-Gecević untersucht die Instruktion Alexanders I. 
fiir Novosifcov vor dessen Reise nach London zwecks Ver- 
handlungen mit der englischen Regierung im Jahre 1804, 
die der Verf'asser geneigt ist, ais russisches Projekt eines 
internationalen Zusammenschlusses Europas anzusehen. 
Den Dekabristen ist der Aufsatz von E. Maksimović ge
widmet, der die tatsachliche Rolle des „Fiihrers“ der Be
wegung, des Fiirsten S. P. Trubeckoj, am 14. Dezember 
1825 klart und dessen Weltanschauung und taktisches Pro- 
gramin feststellt. B. A. Evreinov gibt die Denkschrift des 
Pleskauer Gouverneurs Obuch aus dem Jahre 1867 wieder, 
die ein wichtiges Dokument zur Feststellung der Ansichten 
der Regierungskreise Ende der 60er Jahre darstellt. Baron 
Alexander Meyendorff veróffentlicht Materiał aus dem 
Archiv der russischen Mission in London iiber die Verhand- 
lungen der Kaiserin Eugenie mit der russischen Regierung 
nadi der Gefangennahme Napoleons III. bei Sedan. M. Zim- 
mermann gibt eine juristische Analyse des Vólkerbundes 
und der UdSSR ais zweier Versuche einer vertraglichen 
Yereinigung der Yólker der ganzen Welt. Endlich beridi- 
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tet A. Izjumov iiber die stattgefundenen Veranderungen 
innerhalb der Organisation des russischen Archivwesens, 
hervorgerufen durch die Sovetregierung.

In seiner Gesamtheit kann der recht mannigfaltige Sam- 
melband unzweifelhaft ein recht bedeutendes wissenschaft- 
liches Interesse beanspruchen.

Prag. B. E vr einov.
Tcharykoro, N. W. Glimpses of high politics through war 

and peace (1855—1929). London 1931. 330 S.
Dies Buch ist weit mehr eine Lebensgeschichte des 

Verfassers ais ein historisches Memoirenwerk. Nikołaj 
Valerianović Ćarikov gehbrte zwar nicht zu den her- 
vorragendsten Vertretern der russischen Diplomatie. nahm 
aber immerhin nacheinander eine Reihe sehr wichtiger 
Posten ein, auf denen er mit den wichtigsten Proble- 
men der russischen auswartigen Politik zu tun hatte. Nach 
den Anfangsstadien seiner Laufbahn im Archiv des Aulłen- 
ministeriums in Moskau und in der Ministerkanzlei in Pe
tersburg war er der erste russische politische Agent in 
Buchara, ein Posten, der der Stellung eines Vertreters der 
englischen Regierung in den „native states“ in Britisch- 
Indien entspricht. Auf diesem Posten setzte er sich fiir die 
Abschaffung der Sklaverei und sonstige Reformen der 
inneren Verwaltung in Buchara ein, schlolł 1885 das Ab- 
kommen iiber den Bau der Eisenbahn vom óstlichen 
Kaspiufer nach Samarkand und Taschkent, welche fiir die 
russische Politik und Wirtschaft in Mittelasien von so 
grofier Bedeutung wurde. Er war darauf Geschaftstrager 
in Konstantinopel. Botschaftsrat in Berlin, russischer Ver- 
treter beim Heiligen Stuhl, Gesandter in Serbien, spater 
im Haag und Teilnehmer an der zweiten Friedenskonfe- 
renz 1907, darauf Gehilfe und Vertreter des Aulłenmini- 
sters in Petersburg, schliefilich 1909 bis 1912 Botschafter 
in Konstantinopel. In den Erinnerungen aber, die er kurz 
vor seinem, im Sommer 1930 erfolgten lod in Konstanti
nopel schrieb, wo er die letzten zwolf Jahre seines Lebens 
ais Fliichtling lebte, werden die politischen Fragen, mit 
denen er sich zu beschiiftigen hatte, eigentlich nur ge- 
streift. Der Hauptinhalt des Buches ist die im Tonę einer 
ruhigen Resignation gehaltene Lebensschilderung eines 
Mannes, der in einer reichen Gutsbesitzerfamilie noch zur 
Zeit der Leibeigenschaft geboren wurde, eine sehr sorg- 
faltige Erziehung genossen hatte und eine Diplomatenlauf- 
bahn von nicht iibermalłigem, aber jedenfalls normalem 
Erfolg zuriicklegte, bis die bolschewistische Revolution ihn, 
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wie so viele andere Russen, zum Fliichtling mach te. Von 
den hier und da verstreuten Angaben, die ein weiteres ge- 
schiditlidies Interesse verdienen, ist z. B. seine Bemerkung 
zu erwahnen, dafi er wahrend seiner Botschafterzeit in 
Konstantinopel an den Plan einer Balkanfóderation mit 
der Tiirkei an der Spitze dachte (S. 239), wahrend der 
1912 entstandene Balkanbund bekanntlich gegen die Tiirkei 
gerichtet war. An einer anderen Stelle seines Budies teilt 
er den Text eines bisher unveróffentlichten Memoran- 
dums Gorcakovs iiber das tlbereinkommen zu Reichstadt 
vom 26. Juni/8. Juli 1876 mit, das er ais junger Attache 
selbst zu kopieren hatte (S. 103—106). Aus diesem Text 
ist zu ersehen, dafi bei der Zusammenkunft in Reichstadt 
Rufiland Usterreich weit weniger Rechte in bezug auf 
Bosnien und Herzegowina gewahrt hatte ais im spateren 
Abkommen zu Wien vom 3./15. Januar 1877. Beaditens- 
wert ist ferner im Abschnitt iiber seine Amtszeit in Kon
stantinopel das, was er iiber den Mangel an Einheitlich- 
keit in der Politik der Ententemachte gegeniiber der jung- 
tiirkischen Regierung sagt, sowie iiber das Verhaltnis zu 
Deutschland, dessen Einflufi in der Tiirkei seit der Ab- 
setzung Abdul Hamids bis zum Herbst 1910 „so tief sank, 
dafi er praktisdi verschwunden war“ (S. 274). Die Lbsung 
der Meerengenfrage im Interesse Rufilands mufi seiner 
Meinung nach auf zwei Grundsatzen beruhen: 1. Tren- 
nung der Konstantinopelfrage von derjenigen der Meer
engen, und 2. miisse anerkannt werden, dafi Rufiland und 
die anderen Uferstaaten des Sdiwarzeń Meeres besondere 
Interessen an den Meerengen besitzen, ahnlich wie Eng
land am Suez- oder die Vereinigten Staaten am Panama- 
kanal (S. 278). Er weist iibrigens darauf hin, dafi infolge 
der Entwiddung des Flugwesens die strategische Bedeu- 
tung der Meerengen gegenwartig nicht mehr so grofi ist, 
wie sie friiher war. Schliefilich sei nodi die von ihm mit- 
geteilte, bisher unbekannte Tatsache erwahnt, dafi sidi 
wahrend der Annexionskrise ein sehr wesentlidier Gegen- 
satz zwisdien Izvol’skij und Stolypin ergab. Ais Izvolskij 
zur Zusammenkunft mit Ahrenthal nach Buchlau fuhr, 
war er bekanntlich bereit, seine Einwilligung zur Annexion 
Bosniens zu erteilen, wenn Usterreich seinerseits in der 
Meerengenfrage Rufiland entgegenkommen, namentlich 
sidi mit der Offnung der Meerengen fiir russisdie Kriegs- 
sdiiffe einverstanden erklaren wiirde. Alle Anderungen 
des Berliner Vertrages sollten dann aber auf einer euro- 
paischen Konferenz vorgenommen werden. Dieser Plan 
war von Nikolaus II. gutgeheifien worden, aber weder 
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Stolypin nodi der damalige Finanzminister Kokovcev 
wufiten von ihm. Ais Ćarikov ihnen nadi der Abreise Iz- 
vol’skijs davon Mitteilung machte, protestierte Stolypin 
mit der grófiten Energie clagegen, dafi Rufiland seine offi- 
zielle Einwilligung dazu geben soli, daR zwei slavisdie 
Provinzen der ósterreidiiscn-ungarischen Herrsdiaft unter- 
worfen werden sollen. Derselben Meinung war audi Ko- 
kovcev, und Stolypin drohte sogar mit seiner Demission. 
Schliefilidi verfafite Ćarikov gemeinsam mit Stolypin eine 
neue Denksdirift an den Caren iiber diese Frage, worauf 
der Car, allerdings etwas unwillig, Izvol’skij neue Instruk- 
tionen erteilte (S. 261/270). Sie wurden aber dadurdi 
gegenstandslos, dafi Osterreich bekanntlich die Annexion 
vollzog, ohne dafi der urspriingliche Plan Izvol’skijs ver- 
wirklicht werden konnte.

Berlin. I. Lewin.
Fasylenko, N. P. Materijaly do istoriji ukrajinśkogo prava. 

Tom I. (Materiał zur Geschidite des ukrainischen Rech- 
tes. Band I.) Veróffentlidiungen der Allukrainischen 
Akademie der Wissenschaften. Sozial-ókonomisdie Ab- 
teilung Nr. 11. Kyjiv 1929. LXIII + 335 S.
Die Geschichte des innerpolitischen Lebens der links- 

ufrigen oder Hetmanukraine seit Mitte des 17. bis Ende des
18. Jahrhunderts ist in der wissenschaftlidien Literatur 
verhaltnismafiig wenig bearbeitet worden, am wenigsten 
das Problem des damals dort geltenden Straf-, Biirgerlidien 
und Prozefirechtes. Obwohl es iiber diese Frage einige 
Werke, darunter auch solche namhafter Historiker und 
Rechtshistoriker gibt, so ist doch vieles infolge der Kom- 
pliziertheit dieses Problems ungeklart geblieben.

Bei der Einverleibung der Ukrainę in den Moskauer 
Staat im Jahre 1654 wurde ihrer Bevólkerung in der 
Schenkungsurkunde des Caren die Rechtsprediung „auf 
Grund der friiheren Gesetze" (sudifsja „po svoim preźnim 
zakonam") zuerkannt. Ais dem Moskauer Staat spater nur 
die linksufrige Ukrainę verblieb, bestatigte die Regierung 
des Caren die Rechtsprechung „nach alten Gesetzen und 
Gebraudien" (sudifsja „po starodavnim zakonam i oby
cia jam"). Die Gesetze und Gewohnheiten selbst blieben 
jedoch in diesen Bestatigungen unerwahnt. Das Leben 
erfiillte diese wie es schien konservative Formel mit 
neuem Inhalt, der ihrem buchstiiblichen Sinn wenig ent- 
sprach. Die Erhebung Bohdan Chmefnyćkyjs, welche die 
polnische Herrsdiaft in der Ukrainę vernichtete, zerstbrte 
auch die alte soziale Struktur und damit viele Bestimmun- 
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gen der alten Gesetzgebung. Gleichzeitig hob sie aucb das 
Iriihere Verwaltungs- und Gerichtswesen auf. An Stelle 
der friiheren szlachta-Gerichte — der Land-, Gród- und 
Unterkiimmerergerichte — entstanden neue Gerichte, bei 
denen freie Bauern und Kosaken prozessieren konnten — 
Dorf-, Sotnja- und Regimentsgerichte, denen das General- 
gericht iibergeordnet war, das unmittelbar dem Hetman 
unterstand. In der neuen sozialen Umgebung konnten sich 
die neu errichteten Gerichte, besonders in der ersten Zeit, 
in ihrer Praxis nicht auf die Bestimmungen der friiheren 
Gesetze, sondern auf Begriffe und Gewohnheiten stiitzen, 
die sich in der Bevólkerung wahrend der Zeit der Er- 
hebung und den unmittelbar darauf folgenden Jahren 
herausgebildet hatten. Aber auch die friiheren Gesetze ver- 
schwanden nicht ganz aus dem Leben. Ein gewisser Teil 
blieb weiter in Kraft. Und je weiter die Zeit fortschritt, je 
mehr die neu entstandene Oberschidit der ukrainischen 
Gesellschaft — die kozackaja starśina — emporkam und 
sich zusammenschloB, je mehr sie sich in eine Klasse privi- 
legierter Grundbesitzer verwandelte und je fester sie die 
Herrschaft iiber die Kosakenmassen an sich rifi, um so um- 
fangreicher wurde das Geltungsbereich dieser friiheren 
Gesetze — des Litauischen Statuts, Porjadok, des Sachsen- 
spiegels und des Magdeburger Rechts. Sie erlangten 
jedoch bis zum Ende der autonomen Existenz der Ukrainę 
in ihr keine ausschlieBliche Geltung, um so mehr, ais sich 
eine Reihe im Leben entstandener Beziehungen in ihren 
Rahmen nicht einordnen lieR, dereń Anderung nicht in der 
Macht der Kosakenaltesten lag. Andererseits drang in die 
Ukrainę im Lauf der Zeit teils infolge direkter Ein- 
mischung der Zentralregierung in ihre inneren Angelegen
heiten, teils infolge der zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
errichteten Kontrolle der ukrainischen Gerichte das groB- 
russische Recht ein. Im Endergebnis bestand das in der 
Ukrainę im 17. bis 18. Jahrhundert geltende Recht aus ver- 
schiedenartigen, zuweilen sich sogar widersprechenden Ele
mentem Dieser Umstand fiihrte in der ersten Halfte des 
18. Jahrhunderts zu einigen Versuchen der Kodifizierung 
••kleinrussischer Gesetze11 („malorossijskich prav“), die je
doch keinen Erfolg hatten. Der im Jahre 1743 zusammen- 
festellte Kodex wurde von der Regierung nicht bestatigt.
n der zweiten Halfte des Jahrhunderts wurden die Ver- 

suche nidit mehr wiederholt.
Vor den Erforsdiern des ukrainisdien Rechtes in diesem 

Zeitalter steht somit die Aufgabe seiner Wiederherstellung 
und Feststellung der relativen Rolle seiner yerschiedenen 
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Elemente, ausgehend von den einzelnen Verordnnngen der 
Behórden, von den Rechtsnormen, auf die sich die pro- 
zessierenden Parteien beriefen, und den Beschliissen der 
Gerichte selbst. Die von Vasylenko, dem gegenwartig 
besten Kenner der Geschichte und Rechtsgeschichte der 
Hetmanukraine, herausgegebenen „Materialien zur Ge
schichte des ukrainisćhen Rechtes“ sind dazu bestimmt, 
den Forschern diese Aufgabe zu erleichtern. Der erste 
Band dieser Veróffentlichung, der 1929 erschien, ent- 
halt Materiał, das sich auf das 18. Jahrhundert bezieht. 
Eingeleitet wird die Reihe durch drei Dokumente der Ge- 
neralmilitarkanzlei aus den Jahren 1722—23, in denen 
Instruktionen dieser Institution enthalten sind fiir die Ver- 
handlungen in den Land-, Sotnja- und Regimentsgerichten 
und das Appellationsverfahren gegen sie. Dann folgt eine 
vom Hetman Apostoł im Jahre 1730 erlassene Instruktion, 
die neben den Bestimmungen iiber Gerichtsordnung und 
Gerichtsinstanzen auch die Festsetzung einiger Rechts- 
normen enthalt. Im iibrigen Teil des vorliegenden Bandes 
druckt der Herausgeber einige im 18. Jahrhundert ver- 
breitet gewesenen nandschriftlichen Arbeiten, dereń Ver- 
fasser, in Ermangelung einer kodifizierten Gesetzgebung, 
bemiiht waren, den jungen Juristen wie iiberhaupt Per- 
sonen, die mit dem Gericht in Beriihrung kamen, eine Art 
Hilfsmittel in Form mehr oder weniger systematischer Aus- 
ziige aus geltenden Gesetzen oder dereń Register zu geben. 
Diese Arbeiten, die ihre Entstehung den praktischen 
Juristen verdankten und ausschliefilich fiir praktische 
Zwecke bestimmt waren, enthalten wenig Angaben fiir 
eine Beurteilung der Entwicklung der juristischen Men- 
talitat des Zeitalters. Dafiir sind sie in anderer Hinsicht 
von groBer Bedeutung, indem sie die Quellen des im 
Lande geltenden Rechtes und die damalige Auslegung der 
in ihnen enthaltenen Normen erhellen. Allerdings geniigt 
das fiir eine vollstiindige Wiederherstellung des in der 
Hetmanukraine wirksam gewesenen Rechtes nicht. Zu 
diesem Zweck ist noch, wie der Herausgeber der verdffent- 
lichten Materialien mit Recht hinweist, ein sorgfaltiges 
Studium der Gerichtspraxis, fiir die sie bestimmt waren, 
erforderlich. ledenfalls wird die Forschungsarbeit durch 
ihre Veróffentlichung wesentlich erleichtert.

Vasylenko schickt der Materialsammlung eine groBe Ein- 
leitung voraus, in welcher er eingehend Charakter und 
Bedeutung der von ihm veróffentlichten Dokumente und 
Arbeiten darlegt und gleichzeitig wertvolle Hinweise iiber 
die Einrichtung der Gerichte und die ihre Tatigkeit be- 
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stimmenden Gesetze in der Ukrainę des 18. Jahrhun- 
derts gibt.

Sofia. V. Mjakotin.
Prąci Komisiji dlja oyucyoannja istoriji zachidno-ruśkoho 

ta ukrajińskoho prana. Pod redakcieju Holovy Ko- 
misiji akademika N. P. Vasylenka. (Arbeiten der Kom- 
mission zur Erforsdiung des west-russisdien und ukrai- 
nischen Redites. Lieferung 6. Herausgegeben von dem 
Vorsitzenden der Kommission, dem Akademiemitglied 
N. P. Vasylenko.) Allukrainische Akademie der Wissen- 
sdiaften. Sozial-ókonomiscbe Abteilung Nr. 18. Kyjiv 
1929. XLIII + 527 S.
Das Erscheinen der sechsten Lieferung der „Arbeiten 

der Kommission zur Erforsdiung der Geschidite des west- 
russisdien und ukrainisdien Redites" fiel mit dem zehn- 
jahrigen Bestehen dieser Kommission zusammen, die im 
Jahre 1920 bei der Allukrainisdien Akademie der Wissen- 
sdiaften gegriindet worden war. In Anbetracht dieses Zu- 
sammentreffens leitet ein Beridit iiber die Tiitigkeit der 
Kommission wahrend dieses Tahrzehnts die vorliegende 
Lieferung ein, der um so beaditenswerter ist, ais in ihm 
aufier den Angaben iiber Entstehung, Zusammensetzung 
und Tatigkeit der Kommission ein Verzeichnis samtlicher 
Arbeiten zur Geschidite der Ukrainę, die von den Mit- 
gliedern der Kommission in den Jahren 1919—28 sowohl 
in den „Arbeiten" der Kommission ais audi in anderen 
Veróffentlidtiungen gedruckt wurden, enthalten sind.

Was den Hauptinhalt des vorliegenden Bandes anbe- 
langt, so besteht er aus fiinf Untersudiungen verschiedener 
Yerfasser iiber versdiiedene Gebiete aus der Geschidite 
des altrussischen, westrussisdien und ukrainisdien Redi
tes. In der Anordnung der Aufsatze steht an erster Stelle 
die Arbeit von N. Maksymejko iiber die „Interpellationen 
im Text der ausfiihrlichen Russkaja Pravda“. Der Ver- 
fasser geht darin von der Behauptung aus, dal? die ver- 
sdiiedenen Varianten, die man in den einzelnen Redaktio- 
nen der Russkaja Pravda antrifft, entgegen den Ansichten 
friiherer Erforsdier dieses Denkmals, nicht nur infolge von 
Fehlern der Abschreiber entstanden sind, sondern audi be- 
wufite Anderungen waren, die von ihnen in der Haupt- 
sache vorgenommen wurden, um den Text der Pravda mit 
ihren eigenen Auffassungen in Einklang zu bringen oder 
ihn den Lesern zugiinglidier und verstandlidier zu machen. 
Samtlidie Textveranderungen dieser Art, die Maksymejko 
zu den Interpellationen zahlt, teilt er in drei Gruppen 
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ein: solche, die das Strafrecht, das biirgerliche Recht und 
den Rechtsvollzug im Gerichtsverfahren betreffen und die 
von ihm in dieser Reihenfolge untersucht werden. Er ge
langt zu interessanten Ergebnissen, wobei seine Ansichten 
grofie tlberzeugungskraft besitzen.

Die beiden folgenden Aufsatze sind dem Litauischen 
Statut gewidmet. S. Borysenok unterzieht in einer grófieren 
Untersuchung auf Grund umfangreichen Archivmaterials 
die Abschriften der ersten Redaktion des Litauischen Sta- 
tuts von 1529 einer kritischen Durchsicht. teilt sie in Grup- 
Een ein und stellt die Hauptursache der in ihnen ent- 

altenen Varianten fest, die seiner Ansicht nach darin lag, 
dafi die Erganzungen des Statuts nicht offiziell, sondern 
privat gemacht worden sind. Tovstolis untersucht in seinem 
Aufsatz das Problem des Pfandes im Litauischen Statut 
unter Verwertung aller drei Redaktionen des Statuts und 
unter Heranziehung anderer Denkmaler sowohl des ost- 
russischen ais auch des altrussischen und ukrainischen 
Rechtes zu Vergleichszwecken. Der Verfasser gelangt zu 
dem Ergebnis, dafi sich das Pfandrecht des Litauischen 
Statuts scharf unterschieden hatte von dem Pfandrecht der 
anderen Gesetzgebungen. indem es dem Pfandnehmer nur 
lediglich das Besitz- und Nutzungsrecht, das sich auf 
keinen Fali in ein Eigentumsrecht verwandeln konnte, ge- 
wahrte.

Die beiden letzten Aufsatze des vorliegenden Bandes 
sind f ragen aus der Geschichte des ukrainischen Rechtes 
im weitesten Sinne des Wortes gewidmet. Slabćenko gibt 
in einer umfangreichen Arbeit eine ausfiihrliche Charakte- 
ristik der Lagę der zur Zaporoźska Sic gehbrenden Ge
biete im 16. bis 18. Jahrhundert, ihrer Verwaltung und 
der verschiedenen Arten des Landbesitzes, wobei er nicht 
wenig Raum und Aufmerksamkeit ihren sozial-ókonomi- 
schen Verhaltnissen widmet. Der Verfasser hat neben ge- 
druckten Quellen die gegenwartig in Odessa aufbewahrten 
Akten der Zaporoźska Sic weitgehend verwendet, was ihm 
die Móglichkeit gibt, nidit wenig Mifiverstandnisse zu be- 
seitigen, die mit ihrer Geschichte in der friiheren Lite
ratur in Zusammenhang stehen und die einen scharfen 
Trennungsstrich zwischen den Zustanden in der Sic und 
der Hetmanukraine zogen, und gelangt in einer Reihe von 
Fallen zu neuen und originellen Ergebnissen. Allerdings 
mógen einige Schlufifolgerungen vielleicht iibereilt und 
nicht ausreidiend geniigend begriindet sein. aber auf jeden 
Fali geben sie weiteren Untersuchungen einen Anstofi. Im 
ganzen ist die Arbeit Slabćenkos ein ernster Schritt vor- 
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warts auł dem Gebiet der Erforschung des Zaporoźź’e und 
seiner sozial-dkonomischen Struktur.

Ein nicht geringeres Interesse beansprucht die grofie 
Untersuchung von L. Okynśević iiber die „Generalrada in 
der Hetmanukrainę des 17. bis 18. Jahrhunderts", die nadi 
Angaben des Verfassers den Versuch einer Charakteristik 
der allgemeinen Kosakenrada vom juristisdien Standpunkt 
aus darstellt. Bisher ist in der Literatur eine soldie Auf- 
gabe in ihrem vollen Umfange nicht gestellt worden. Okyn- 
sevic ist an sie ais erster herangetreten und hat sie 
im allgemeinen sehr gliicklich bewaltigt, indem er auf 
Grund eines reichen gedruckten und archivalischen Ma
terials alle Fragen beziiglidi der allgemeinen Kosaken
rada, ihrer Zusammensetzung, Form und Tatigkeit sorg- 
faltig untersucht hat. Seine Hauptaufmerksamkeit kon- 
zentrierte er auf die dogmatische Analyse der juristisdien 
Seite der in den Quellen vorhandenen Zeugnisse iiber die 
Rada. Gleichzeitig ist jedodi audi die Evolution dieses In- 
stituts und die sozial-ókonomischen Bedingungen, unter 
denen sich diese Entwicklung vollzog, nicht unberiicksich- 
tigt geblieben. Im allgemeinen sind die Ergebnisse der 
Untersuchung ein wertvoller Beitrag zur Gesdiichte der 
Ukrainę und ihres Rechtes im 17. bis 18. Jahrhundert. 
Dem Verfasser kann man nur den Vorwurf madien, dafi er 
beim Absdilufi seiner Arbeit nicht in geniigendem Um
fange die Geriiste weggeraumt hat, welche ihm bei der 
Errichtung seiner Konstruktionen gedient hatten; er hat 
sie dadurdi zu stark mit Rohmaterial iiberlastet und iiber- 
fliissige Wiederholungen nicht vermieden.

Aufier den erwahnten Untersuchungen sind fiir den 
Spezialforscher zwei Mitteilungen von Mitgliedern der 
Kommission von Interesse. Der erste, Ćerkasskyj, hat im 
Jahre 1927 im Charkiver Ardiiv iiber die Organisation 
und Tatigkeit der Kosakengerichte in der linksufrigen 
Ukrainę im 17. bis 18. Jahrhundert gearbeitet und teilt 
unter Hinzufiigung von einigem Materiał die Haupt- 
ergebnisse seiner Arbeit mit. Der zweite, Okynsević, hat 
1928 in dem Moskauer Archiv Alter Akten, dem ehemali- 
gen Archiv des Justizministeriums, und im Charkiver 
Archiv Materiał fur seine Arbeiten zur Geschichte der Ko- 
sakeniiltesten (kozackaja starsina), der Zentralbehórde der 
linksufrigen Ukrainę des 17. bis 18. Jahrhunderts und des 
,-Kleinrussischen Amtes" (malorossijskij prikaz) gesam- 
melt, iiber das er interessante Angaben macht.

Der vorliegende Band schliefit mit einigen ausfiihr- 
lichen Besprechungen wissenschaftlicher Arbeiten iiber 
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Fragen, denen diese Veróffentlichung der Kyjiver Kom- 
mission gewidmet ist.

Sofia. V. Mjakotin.

lhnatooski, V. 1863 hod na Belarusi. Narys padzej. Be- 
laruskaja Akademija Navuk. Instytut histaryćnych 
navuk. (Das Jahr 1863 in Weifirufiland. Kurze Dar- 
stellung der Ereignisse. Weifirussische Akademie der 
Wissenschaften. Institut fiir historische Wissenschaften.) 
Mensk 1930. 276 S.
Der Verfasser setzte sich zum Ziel, eine kurze allge

meine historische Darstellung des polnischen Aufstandes 
vom Jahre 1863, wie er sich in Weifirufiland abspielte, zu 
geben. Dabei mufite er selbstverstandlich auch auf die all
gemeine Entwicklung des Aufstandes, seine Entstehung, 
seine Organisation und seine Hauptereignisse eingehen. Das 
besondere Interesse des Verfassers gilt den sozial-revolu- 
tionaren und den national-territorialen Tendenzen des Auf
standes in Weifirufiland, den ersteren, sofern sie in einem 
gewissen Sinne auf die Agrarrevolution hinarbeiteten, den 
letzteren, sofern sich unter den Aufstandischen eine weiR- 
russische nationale Richtung, die eine Autonomie Weifi- 
rufilands im zukiinftigen freien Polen anstrebte, bemerkbar 
machte. Obgleich der Aufstand von 1863 eine recht um- 
fangreiche Memoiren-Literatur (polnischer- und russischer- 
seits) erzeugt hat und zahlreiche Dokumente zu seiner Ge
schichte (russische amtliche Publikationen und in der 
letzten Zeit die polnische Material-Publikation in Mensk) 
yeroffentlicht worden sind, so gab es doch bisher keine all
gemeine Darstellung, die die Geschichte des Aufstandes auf 
weifirussischem Gebiet umfafit hatte. Die Arbeit des kiirz- 
lich yerstorbenen Verfassers schliefit diese Liicke.

Ihnatovski geht von der Auffassung aus, dafi der Auf
stand von 1863 seinem Charakter nach keine reaktionar- 
adelige, sondern eine fortschrittliche, biirgerlich-demokra- 
tische Bewegung war. Aber die Aufstandischen selbst 
waren in zwei Parteien gespalten: die der „Roten“ und 
die der „Weifien". Die Roten setzten sich aus den Ver- 
tretern des Kleinbiirgertums, des besitzlosen und des 
kleinen besitzenden Adels sowie der gebildeten Schicht zu
sammen; mitunter wufiten sie auch Handwerker, Arbeiter 
und Bauern zu gewinnen. Die weiRe Partei dagegen fand 
ihren Anhang unter den grofieren Grundbesitzern, die 
schon in das System der kapitalistischen Wirtschaft hin- 
einragten, und unter der mittleren und grofien Bourgeoisie. 
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Die Roten verfolgten das Ziel der Errichtung einer demo- 
kratischen polnisdien Republik mit Hilfe einer politischen 
und Agrarrevolution; der radikalere Fliigel dieser Partei 
verfo<ht auch die Gewahrung einer gewissen Autonomie 
der Ukrainę, Litauen und WeifiruBland, die Bestandteile 
des wiedererrichteten Polens werden sollten. Gerade diese 
Hinneigung zur Agrarrevolution und iiberhaupt der Radi- 
kalismus der Roten stief? ab und angstigte die Weifien. 
Daher war der Aufstand wahrend seiner ganzen Dauer 
von einem Kampf um seine Leitung begleitet, die unauf- 
hórlich zwischen den beiden Gruppen wechselte, was natiir- 
lich verhangnisvoll fiir die Entwicklung der gesamten Auf- 
standsbewegung war. Aber noch verhangnisvoller war der 
Umstand, dali die Bauernschaft, insbesondere in Weifi- 
rufiland, sich dem Aufstand gegeniiber teils — und zwar 
Erófitenteils — neutral, teils sogar feindlich verhielt. Die 

auern setzten ihre Hoffnungen mehr auf den „Vaterchen- 
Caren“, ais auf die Herren, die gegen den Caren rebellier- 
ten. Und die russische Regierung verstand es ausgezeich- 
net, diese Bauernstimmung auszunutzen, indem sie die 
Agrarreform in Litauen und WeiBrufiland bei weitem vor- 
teilhafter fiir die Bauern ais in Kernrullland selbst durch- 
fiihrte. Die Furdit vor der Agrarrevolution, die die Roten 
hervorzurufen beabsichtigten, veranlafite nun den grollten 
Teil des polnischen Adels, die Beteiligung an dem Auf
stand aufzugeben und in Erklarungen vor dem Caren 
seine Loyalitat und treue Untertiinigkeit zu versichern.

Der Verfasser folgt dem Lauf der Ereignisse, wie sie 
in WeiRrufiland in den Jahren 1863—1864 konsequenter- 
weise eintraten, und schildert eingehend die russische Po
litik in dem vom Aufstand erfa f?ten Lande, das System 
der Schwachung des polnischen Elements in diesen Ge
bieten und die intensive Russifizierung mit allen zu Ge- 
bote stehenden Mitteln: durch Schaffung eines russisehen 
Grundbesitzes im Lande und mit Hilfe von Kirche und 
Schule. Besonders eingehend schildert der Verfasser einige 
bemerkenswerte Persónlichkeiten unter den Aufstandi- 
schen, wie z. B. S. Sierakowski, den Geistlichen Mackie
wicz, J. Ogryzko, K. Kalinowski, von denen alle aufier 
Ogryzko ihr Leben auf dem caristischen Galgen lassen 
muflten. Am genauesten wird die Tatigkeit Kalinowskis 
geschildert, welcher zweifellos der hervorragendste Fiihrer 
der Roten und einige Zeit Diktator in Litauen und Weifl- 
rufiland war. Kalinowski vertrat entschlossen die Idee 
der foderativen Verfassung Polens, und in seiner Tatigkeit 
machten sich gewisse weiRrussische nationale Gefiihle be- 
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merkbar: er benutzte in revolutionaren Aufrufen und Bro- 
schiiren die weifirussische Sprache.

Der Verfasser zitiert zwar oft verschiedene Memoiren 
und fiihrt daraus ganze Absiitze mit einer Charakteristik 
der Ereignisse und der Fiihrer an, bringt jedodi leider kein 
einziges Dokument, insbesondere keine programmatische 
Erklarung, die eine tiefere Einsidit in die Ziele und Ab- 
sidhten der Aufstandisdien und ihre politische und soziale 
Ideologie gewahren wiirde. Befremdend ist, wenn man 
auf Seite 52 iiber den „Agitator" Ćestachovskyj liest, 
dafi er angeblidi „nadi Petersburg versdiickt wurde“ und 
seine weiteren Geschicke „dem Verfasser unbekannt sind“. 
Genaue biographisdie Daten iiber Ćestachovśkyj wurden 
seinerzeit in der „Kievskaja Starina**  und im „Literaturno- 
Naukovyj Vistnyk“ abgedruckt. Aus ihnen geht hervor, 
dafi er kein revolutionarer Agitator und nirgends ver- 
sdiickt war, sondern sein Leben ganz friedlidi in der 
Ukrainę besdilossen hat. Fiir ein Mifiverstandnis halte 
idi auch die Angabe, dafi der bekannte russische Pu- 
blizist Ćernvśevskij angeblidi „aus der Katorga ge- 
fliiditet" sei (S. 125). Es hatte sich fiir den Verfasser ge- 
lohnt, sich bei der Charakteristik der Stellungnahme 
Drahomanovs gegeniiber dem polnischen Aufstand nicht 
lediglich auf ein Zitat aus Lenin (S. 4) zu beschranken, son
dern die Arbeit von Drahomanov selber („Istorićeskaja 
Polśa i velikorusskaja demokratija") zu Ratę zu ziehen, 
weil man daraus zahlreidie zutreffende Urteile und ein 
reiches Tatsachenmaterial schópfen kann.

Prag. D. Dorośenko.
Zajączkowski, St. Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich 

latach Władysława Łokietka (Polen und der Deutsche 
Orden in den letzten Jahren des Władysław Łokietek). 
Lemberg 1929. 292 S.
Gegenstand der Untersudiung bilden die ersten polni

schen Versuche zur Riickgewinnung des 1508—09 an den 
Deutschen Orden verlorenen Pommerellens. Der Mifi- 
erfolg dieser Versuche war entsdieidende Voraussetzung 
fiir die den ganzen Charakter des Landes bis auf den 
heutigen Tag so weitgehend bestimmende Kolonisations- 
und Germanisierungstiitigkeit des Ordens. Insofern darf 
das Thema einen wichtigen Platz in dem gesamten Kom- 
plex der deutsch-polnischen Probleme beanspruchen. Um 
so bemerkenswerter ist es, dafi die Forschung hier noch 
ziemliches Brachland vorfindet. Noch Zachorowski. der in 
der 1920 erschienenen „Historya polityczna Polski’* fiir 
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den fraglichen Zeitabschnitt verantwortlich zu zeichnen 
hatte (seine Darstellung ist auch in Grodecki-Dąbrowskis 
„Dzieje Polski Średniowiecznej", 1926, iibernommen wor
den), wufite sich nur mit einer summarischen, stellenweise 
anfechtbaren Erledigung zu helfen. Mit einer den heutigen 
Anspriichen geniigenden wissenschaftlichen Genauigkeit ist 
Zajączkowski nur beziiglich einiger Einzelfragen vor- 
gearbeitet worden, so dali die vorliegende Monographie ein 
gut Teil der nótigen Quellendeutung und -kritik selbst 
zu leisten hatte. Mit dieser Hauptaufgabe sieht Zającz
kowski seine Arbeit ais getan an: der prinzipiellen Be
deutung des Problems sich voll bewufit (S. 4), verzichtet er 
doch zunachst darauf, eine „endgiiltige Synthese" zu ver- 
suchen (S. 6). Wenn wir in seinem „Tatsacheninventar“ 
manchmal die grofien Gesichtspunkte, etwa geopoliti- 
scher Natur, vermissen, so mu fi um so mehr die gewissen- 
hafte, scharfsinnige und hervorragend unvoreingenommene 
Durcharbeitung des Vorhandenen anerkannt werden.

Im Anfang allerdings stofien wir auf eine schwer er- 
klarliche Liicke: die Darstellung des Prozesses von Ino
wrocław fiihrt zwar kurz an, dafi der Papst schon 1310 der 
Grausamkeiten bei der Eroberung von Danzig Erwahnung 
getan habe. lafit aber jeden Hinweis darauf vermissen, 
dafi iiber diese Vorfalle zwei Jahre spater, also lange vor 
dem Prozefi von Inowrocław, anlafilich des Zeugenverhors 
des Franciscus von Moliano, der kirchlichen Gerichtsbar- 
keit weiteres erhebliches Materiał geliefert worden war. 
Beziiglich des. sogenannten Prozesses von Inowrocław 
selbst gibt Zajączkowski, im Gegensatz etwa zu Zacho- 
rowskis Behauptungen, riickhaltlos zu, dafi die Kurie hier 
eine glatte Justizkomódie zugunsten Polens aufgefiihrt 
und absichtlićh nur poinische Pralaten zu Richtern ernannt 
habe. weil Polen den Peterspfennig willig gezahlt habe, 
der Deutsche Orden aber nicht. Ein besonderes Meister- 
stiick historischer Kritik liefert Zajączkowski hinsichtlich 
des in der Folgę angeblich eingetretenen Gesinnungs- 
wechsels der Kurie. Die diesbeziiglich von dem Historiker 
Preufiens Voigt aufgestellte und bisher kritiklos weiter- 
gegebene These hatte sich auf angebliche Bullenfragmente 
von 1323, dereń Text zugunsten des Ordens lautete, ge- 
stiitzt, und man hatte sogar den Mann namhaft gemacht, 
dessen Bemiihungen dieser Meinungsumschwung zu ver- 
danken sei (Hochmeister Karl von Trier). Zajączkowski 
weist nicht nur eine falsche Datierung, sondern eine recht- 
liche Irrelevanz dieser Urkunden nach. die von der Kurie 
irgendwelchen Einfliissen zuliebe zwar ausgestellt, aber

8 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VI. 1 
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dann wohlweislich nicht expediert und somit nicht rechts- 
kraftig wurden (S. 38 ff.). Es sei besonders vermerkt, daR 
er die ^erdienste des Kónigsberger Archivs um die Klar- 
stellung dieser Angelegenheit dankbar anerkennt (S. 40). 
Im Gegensatz zur Mehrzahl der polnischen Historiker, die 
in ihren moralischen Wertungen immer primiir gegen den 
Orden eingestellt sind, ist Zajączkowski geneigt, die letzten 
Ursachen der Geschehnisse vorzugsweise im politischen 
und — finanziellen Egoismus der Kurie zu suchen. So 
sucht er auch fiir dies doppelsinnige Verhalten egoistische 
Motive aufzuspiiren (S. 45), und so meint er weiter, dafi 
Władysław Łokietek bei seiner Expedition gegen die Mark 
Brandenburg — unbesdiadet aller realen Gegensatze zwi
schen Brandenburg und Polen — doch in erster Linie das 
Instrument kurialer Wiinsche gewesen sei (S. 74 ff.). Er 
warnt vor Caros und Zachorowskis These, ais sei diese 
Expedition indirekt audi gegen den Orden gerichtet ge
wesen (S. 84 f.), und glaubt diese nur auf eine voreilige 
Substitution des (brandenburgfreundlichen) D e u t s ch - 
meisters unter die Politik des (preuRischen) H o ch meisters 
zuriickfiihren zu kónnen. Mit Gliick polemisiert Zającz
kowski (S. 94 ff.) gegen die bisher allgemein herrschende 
These, ais sei der enaliche Ausbrudi des Krieges zwischen 
Łokietek und dem Orden (1327) darauf zuriickzufiihren, 
dafi der erstere das Abkommen von Łęczyca gebrochen 
habe. Auch seine Unterstiitzung von Kaniowskis Oppo- 
sition gegen die in der Chronik von Oliva behauptete 
Zerstórung von Nakel im Jahre 1331 (S. 217 ff.) iiberzeugt 
durch a us. Zu keinem eindeutigen Ergebnis aber kommt 
Zajączkowski hinsichtlich des taktischen Resultats der 
Schlacht bei Płowce, obgleich er ihr ein ganzes Kapitel 
gewidmet hat (S. 239 ff.). Entscheidend bleibt bei so 
wechselvollen und blutigen Schlachten ja doch letzten 
Endes nicht der taktische Ausgang, sondern die strategische 
evtl. politische Gesamtsituation, und die war fiir Polen 
ungiinstig. Der Behauptung von der Niedermetzelung Ge- 
fangener durch die Polen versucht Zajączkowski wohl mit 
zu viel Rationalismus und mit zu wenig Psychologie zu 
Leibe zu gehen (S. 250 f.); sei dem wie es wolle: die Rech- 
nung, welche immer wieder von polnischer Seite wegen 
des angeblichen Danziger Gefangenenmordes von 1308 
prasentiert wird, ist hóchstwahrscneinlich von den Polen 
selbst schon in der Schlacht von Płowce kassiert worden.

Berlin. L. Silberstein.
Lepszy, K. Walka stronnictw w pierwszych latach pano

wania Zygmunta III. (Der Kampf der Parteien in den
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ersten Jahren der Herrschaft Sigismunds III.) Krakau 
1929. 232 S.
Der I itel der vorliegenden Arbeit, die auf Veran- 

lassung der Professoren Konopczyński und Sobieski ent- 
standen ist und bei aller Klugheit und Sicherheit in Dar
stellung und Kritik den Charakter ais Jugendwerk nicht 
§anz verleugnen kann, ist aufierlich genau, trifft aber nicht 
iren wesentlichsten Inhalt. Zumindest ist Sigismund III. 

in keinem Augenblick Subjekt der in Rede stehenden 
historischen Aktion: er ist Objekt der an ihm Interesse 
nehmenden Krafte, Exponent einer Weltanschauung, die 
sich einen Thron nur von dem SpróBling einer hochgebore- 
nen Dynastie eingenommen denken konnte. Handelnd 
tritt jedoch ais wichtigste Person in den Vordergrund der 
Darstellung Kanzler Jan Zamojski. Dadurch eben hat die 
Arbeit etwas Schiilerhaftes an sich, daB der beherrschende 
Charakter dieser Rolle dem Verfasser erst am Schlusse der 
Erzahlung voll zum BewuBtsein zu kommen scheint. So 
hat er sich die verlockende Aufgabe entgehen lassen, die 
Psychologie dieses Mannes zum tragenden Prinzip der 
ganzen Abhandlung zu machen. Es wiirde sich wirklich 
gelohnt haben. Selten findet man in reizvollerem Neben- 
und Ineinander schrankenlosen persónlichen und haus- 
lichen Ehrgeiz mit so weitblickenaem Verstandnis fiir die 
tiefsten Erfordernisse der Nation und mit so routinierter 
tagespolitischer Geschicklichkeit. Man unterstellte Zamojski, 
er strebe selbst nach der Kónigskrone. Es ware ein Gliick 
fiir Polen gewesen, wenn nicht der Neid der Adelskaste 
auf einen der Ihrigen und ihr hypnotisiertes Ausschauen 
nach noch so ungeeigneten Dynastensóhnen Zamojski ge- 
hindert hatte, aus dem Traum, mit dem er wohl nur spielte, 
Wirklichkeit zu machen. Er hatte, das geht aus Lepszys 
Darstellung mit voller Klarheit hervor, das Zeug gehabt, 
mit all den Scheinideologien, an denen das alte Polen zu- 
grunde gegangen ist, mochten sie freiheitlich oder religiós 
verbramt sein, aufzuraumen, und eine nationale Realpolitik 
auf Grund einer festen und dem kleinlichen Schacher der 
Eacta conventa entzogenen Zentralgewalt in die Wege zu 

“iten. GewiB ist er keine Idealgestalt. Immer wieder laBt 
er sich von seiner virtuosen Geschicklichkeit zu Charakter- 
losigkeiten, zum Umschwenken oder Stehenbleiben auf 
halbem Wege, verleiten. Wie hoch steht er aber bei alle- 
dem iiber seinen Gegenspielern. Was hat der wesentlichste 
von ihnen, der Kronmarschall Jędrzej Opaliński, dem 
Kanzler gegeniiber anderes einzusetzen ais den Neid des 
Rivalen. Wie kleinlich ersdieint gegen ihn der Primas

8»
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Karnkowski; wie klaglidi intrigantenhaft Sigismunds Ge- 
genkandidat, der zeitweise von Zamojski gefórderte Erz- 
herzog Maximilian, Bruder des sdiattenhaften Rudolf II.; 
wie subaltern endlich Kónig Sigismund selbst, weitgehend 
abhangig von den Eingebungen seiner Sdiwester Anna 
und der Kónigin-Witwe Anna Jagiellonka (Einfliisse, dereń 
unritterlidie Bekampfung durdi Karnkowski diesem selbst 
freilidi wenig Ehre macht).

W are nur eine soldie straffe Gruppierung um die leiten- 
den Charaktere durchgefiihrt, man kónnte mit Lepszys 
Arbeit vollkommen zufrieden sein. Die Darstellung im ein- 
zelnen ist sehr klar und lebendig, und Sammlung und 
Kritik des Materials kann hódistgesteckte Ansprucne be- 
friedigen. Verfasser hat weitgehend handsdiriftlidie Ori- 
ginalquellen benutzt, namentłidi aus den Bibliotheken 
Czartoryski, Ossoliński, Krasiński, von gedruckter Lite
ratur insbesondere Arbeiten von Ed. Mayer, Nanke, Alm- 
?;uist, die von Schweizer besorgte Ausgabe der fiir die 
raglichen Jahre in Frage kommenden Ńuntiaturberichte. 

Die Arbeit ist eine wertvolle Bereicherung nicht nur der 
polnisdien Geschichtsliteratur: dem allgemeinen Slavisten 
wird es sdiwerlidi gelaufig gewesen sein, dali Zamojski 
lange Jahrzehnte vor dem ersten Panslavisten Kriźanić 
in kluger Verbindung realpolitischer Notwendigkeit mit 
linguistisdier Erkenntnis die Forderung ausgesprochen hat, 
ein Kónig von Polen solle von slavisdiem Blut und 
Spradie (krwie i języka słowieńskiego) sein.

Berlin. L. Silberstein.

IV. Zeitschriftenschau.

Abktirzungen der Zeitsdiriften, (iber die fortlaufend 
beridhtet wird:

Altpreufiisdie Forschungen (AF)
American Historical Review (AHR)
Annalecta Ordinis s. Basilii Magni (ABM)
Archeion (A)
Archivnoe Delo (AD)
Ateneum Wileńskie (AW)
Baltisdie Monatshefte (BM)
Beitrage zur Kunde Estlands (BKE)
Berliner Monatshefte (Kriegssdiuldfrage) (BMh)
BibliolohyCni Visty (BV)
Bogoslovija (B)
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Bulletin d’Information des sciences historiąues en Europę Orientale 
(BEO)

Byzantinische Zeitsdirift (BZ)
Cesky Ćasopis Historicky (Ć)
Deutsdie Wissensdiaftliche Zeitsdirift fiir Polen (DZP)
Doklady i Izvestija der Akademie der Wissenschaften der Sovet- 

union (DA bez. IA)
English Historical Review (EHR)
Germanoslavica (Gs)
Forschungen zur brandenburgischen und preufiisdien Gesdiidite (FbpG)
Hansische Geschiditsblatter (HG)
Historisk Tidskrift for Finland (HTF)
Historische Vierteljahresschrift (HV)
Historisdie Zeitsdirift (HZ)
Istorik Marksist (IM)
Jahrbucher fiir Kultur und Geschichte der Slaven (JbSl)
Katorga i Ssylka (KS)
Krasnaja Letopiś (KL)
Krasnyj Ardiiv (KA)
Kronika Miasta Poznania (KMP)
Kultura (K)
Kwartalnik Historyczny (KwH)
L’Europe Orientale (OE)
Le Monde Slave (MS1)
Letopisi Marksizma (LM)
Litopiś Revoljuciji (LR)
Miesięcznik Heraldyczny (MH)
Mitteilungen der Śevćenko-Gesellschaft der Wissenschaften (MS)
Mitteilungen des westpreufiischen Geschiditsvereins (MWpr)
Monatsblatter der Gesellsdiaft fiir pommersche Gesdiidite und Alter- 

tumskunde (MPom)
Nauko vi Zapysky (NZ)
Novyj Vostok (NV)
Polonia Sacra (PS)
Pommersche Jahrbucher (PJ)
Preullische Jahrbucher (Prjb)
Proletarskaja Revoljucija (PR)
Przegląd Archeologiczny (PrA)
Przegląd Historyczny (PrH)
Przegląd Historyczno-Wojskowy (PrHW)
Przegląd Powszechny (PrP)
Przegląd Współczesny (PrW)
Przewodnik Historyczno-Prawny (PrHP)
Revue d’histoire de la guerre mondiale (Rgm)
Revue des etudes slaves (Rsl)
Revue historiąue (Rh)
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Roczniki Historyczne (RoH)
Rocznik Krakowski (RoK)
Rocznik Polskiej Akademji Umiejętności (RoPA)
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Torniu (RTNT)
Severnaja Azija (SA)
Slavia (SI)
Slavia Occidentalis (SIO)
Slavische Rundschau (SIRs)
Slavonic Review (SIR)
Slovansky Prehled (SIP)
Sovremennyja Zapiski (SZ)
Svensk Historisk Tidskrift (SHT)
Swiatowit (Sw)
Volja Rossii (VR)
Wiadomości Historyczne (WH)
Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne (WNA)
Zapiski der Weill russisdien Akademie der Wissenschaften in Mensk

(ZWA)
Zapysky der Institute fiir Volksbildung in Niźyn, Odessa, Kyjiv

(ZN, ZO bez. ZK)
Zapysky der Histor.-Philolog. Abteilung der AUukrainischen Akademie 

der Wissenschaften in Kyjiv (ZUA)
Zapysky der Sozial-Okonom. Abteilung der Allukrainisdien Akademie 

der Wissensdiaften in Kyjiv (ZSOeUA)
Zeitschrift des deutschen Vereins fiir die Gesdiichte Mahrens und Sdile- 

siens (ZMSdi)
Zeitschrift des Vereins fiir die Geschichte Sdilesiens (ZSchl)
Zeitschrift des Vereins fiir die Gesdiidite und Altertumskunde des 

Ermlandes (ZE)
Zeitschrift fiir slavisdie Philologie (ZfslPh).

Chiffern der Mitarbeiter:
E. A. = E. Amburger in Berlin;
R. B. = Dr. R. Bloch in Berlin;
W. Ch. = Dr. W. Christiani in Berlin;
D. D. = Prof. D. Dorośenko in Prag;
F. E. = Dr. F. Epstein in Hamburg;
I. F. = Dr. I. Friedlaender in Berlin;
I. G. = Dr. I. Griining in Berlin;
L. J. = Dr. L. Jakobson in Leipzig;
S. J. = Dr. S. Jakobson in Berlin;
N. J. = Dr. N. Jaffe in Berlin;
M. K. — Prof. M. Korduba in Warschau;
B. K. = Dr. B. Krupnickyj in Berlin;
W. K. = Dr. W. Kućabśkyj in Berlin;
W. L. = Dr. W. Leppmann in Berlin;
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Is. L. = Dr. I. Lewin in Berlin;
L. L. = L. Loewenson in Berlin;
I. L. = Dr. I.Lossky in Berlin;
V. M. = Prof. V. Mjakotin in Sofia:
E. S. = Dr. E. Salkind in Berlin;
L. S. = Dr. L. Silberstein in Berlin;
F. St. = Dr. F. Steinmann in Berlin;
R. St. = Lic. theol. R. Stupperich in Berlin;
G. W. = Dr. G. Wirschubski in Berlin;
M. W. = Dr. M. Woltner in Berlin;
E. Z. = Generalkonsul Dr. E. Zechlin in Leningrad.

I. a) Allgemeines, besonders Methodologie; 
b) Hilfswissenschaften.

II. Vorgeschichte Rublands.
Die Neuren Herodots und die Normannen.
1A 1930, VII. Serie, Nr. 10, 821—853.
Indem er einige dreifiig nachtragliche griechiscłie und lateinische 

Erwiihnungen der Neuren einer eingehenden Textkritik unterzieht, 
gelangt S. N. Bykovskij zu dem Ergebnis, dafi ein betrachtlicher Teil 
derselben ohne weiteres auf die Nadiriditen Herodots zuriickzufuhren 
sei, wahrend die iibrigen zwar anderen Urąuellen entspriingen, jedoch 
nur ais Erganzungen zu dem grundlegenden Zeugnis Herodots ge- 
wertet werden kónnen. Dem so gewonnenen Gesamtmaterial ent- 
nimmt der Verfasser eine Reihe von linguistisdien und anderen Merk- 
malen und versudit, durdi dereń Interpretation auf „japhetitisdier" 
Grundlage das Bestehen enger Verbinaungen zwischen Neuren und 
Normannen aufzuzeigen. Zugleich lehnt es B. ab, die Neuren, wie es 
friihere Forscher taten, ais Slaven oder Finnen oder Iranier anzuer- 
kennen: sie seien vielmehr ais Vorfahren einer Reihe von Vblkerschaften 
darunter audi der Slaven und Normannen, anzusehen, wobei ihr Bei
trag zur skandinavischen Kultur am starksten gewesen sei. Dieser 
mit Zitaten reidi belegten Untersuchung sind ais kurze Einleitung 
einige Bemerkungen vorausgeschickt iiber die Bedeutung der „Pra
historie" fiir das Verstandnis der Entstehung und der Beziehungen der 
heutigen Landesbevolkerung, da es ja seit den Zeiten von Marx und 
Engels bekannt sei, dali es keine konstanten Einheiten unter den 
Stammen und Volkern gebe: eine Erkenntnis, die im Lichte der neuen 
Sprachforschung auch mandien praktischen Nutzen fiir den sozialisti- 
sdien Wiederaufbau Rufilands bringen konne. L. L.

Die Wandlung der Staatsansdiauungen im 
Zeitalter Kaiser Friedrichs I.

HZ 1931, CXLV, 1—18.
A. Brackmann versudit, das Wesen des normannisdien Staaten- 

typus zu definieren. Ais ein allen normannischen Staaten gemein- 
sames Kennzeichen hebt er die starkę monarchische Herrschergewalt 
und die Zentralisation der Verwaltung hervor. Von diesem Gesichts- 
punkt aus betrachtet er auch die bstliche normannisdie Staatsgriin-
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dung. Der russisdie Grofifiirst Jaroslav der Weise ersdieint ais Trager 
des neuen Herrschergedankens neben Robert Guiskar, Wilhelm dem 
Eroberer, Roger II. von Sizilien, Heinrich von Blois, dem Bischof von 
Winchester, Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Lbwen. In allen 
diesen Fallen erkennt Verfasser denselben bewufiten Drang zur Ver- 
starkung des herrschaftlichen Faktors, der zwar unter den verschie- 
densten Bedingungen, aber vielfach in sehr ahnlichen Formen auftritt 
und ein allgemeines Merkmal der Zeit bildet. R. B.

III. Der Kiever Staat.
12. Jahrhundert. Evfimija, die Tochter 

Vladimir Monomachs, und ihr Sohn Boris K o - 
lomanović.

IA 1930, VII. Serie, Nr. 8, 585—599; Nr. 9, 649—671.
Wie 5. P. Rozanoo sdion durdi den Untertitel seiner Untersuchung 

mit Recht andeutet, lafit sidi das Schidcsal der russisdien Gemahlin 
des Ungarnkdnigs Koloman und ihres Sohnes Boris nur in engstem 
Zusammenhang mit der europiiisdien Politik des 12. Jahrhunderts 
aufhellen, allein schon deshalb, weil an dem vergeblidien Kampf, den 
Boris Kolomanović in spateren Jahren um sein vaterlidies Erbe fiihrte, 
bekanntlich eine ganze Reihe von Landem, so vor allem Polen, be- 
teiligt bzw. interessiert war. Die hierdurch verursadite Vielfaltigkeit 
der einschlagigen Quellen hat allerdings, wie der Verfasser zeigt. 
keinesfalls zu einer Klarheit der Uberlieferung beigetragen, und audi 
die — zumeist polnisdie und russisdie — Literatur zu dieser Frage 
vermodite bisher die zahlreichen Widerspriidie bei weitem nidit zu 
entwirren. Selbst iiber die Person der russisdien Fiirstin gehen die 
Angaben auseinander: R. halt sie mit guten Griinden fiir die Toditer 
Vladimir Monomadis, die laut russischer Chronik 1112 mit einem 
Kónig von Ungarn verheiratet wurde. Audi weist der Verfasser durdi 
psychologisdie und politische Erwagungen nach, dafi der Vorwurf des 
Ehebrudis erst naditraglich gegen die ehemalige Konigin der Ungarn 
von den Gegnern ihres Sohnes erhoben wurde, und dafi es, ganz im 
Gegenteil ihre eigene Enttauschung oder Abneigung war, die sie schon 
im ersten Jahre ihrer Ehe bewog, den Ungarnkbnig — trotz ihrer 
Sdiwangerschaft.— zu verlassen. Auch sei die Vaterschaft Kolomans 
offenbar von keinem der vielen europaisdien Herrscher im geringsten 
angezweifelt worden, bei denen Boris bis zu seinem Tode Hilfe und 
Aufnahme fand. L. L.

IV. Die Moskauer Periode.
13. —16. Jahrhundert. Die Chroniken des

Fiirstentums Tver.
IA 1930, VII. Serie, Nr. 9, 709-738; Nr. 10, 739—773.
A. N. Nasonoo unternimmt mit Hilfe der „vergleidienden“ Me- 

thode A. A. Śachmatovs den Versudi, die genetisdie Entwiddung der 
einstigen Chroniken von Tver aus ihren in anderen Schriftdenkmalern 
erhaltenen und bisher nodi nidit systematisdi bearbeiteten Bruch- 
stiicken zu rekonstruieren. Seine ąuellenkritische, durdi eine schema- 
tische Tabelle unterstiitzte Analyse zeigt, wie die brtliche Chronik des 
Fiirstentums Tver, dereń Abfassung mit dem Jahre 1285 begann, An- 
fang des 14. Jahrhunderts fiir den bis 1327 fortgefiihrten groRfiirst- 
lidien Kodex von Yladimir verwertet wurde, und wie sodann dieser 
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nadi 1327 einerseits in Moskau weiter verarbeitet, andererseits aber, 
nadi der bald darauf erfolgten Erhebung Tvers zum Grofifiirstentum, 
in eine grofifiirstliche Chronik von Tver umgewandelt und mit Unter- 
brediungen bis ins 15. Jahrhundert in Tver fortgesetzt wurde, wobei 
die versdiiedenen einander ablbsenden Redaktionen die politischen 
Sdiidcsale Tvers und seinen Kampf um die Vormachtstellung wider- 
spiegeln: eine Entwicklung, die erst nadi der Angliederung Tvers an 
Moskau (1486) ihren Absdilufi fand, indem aus der Verbindung der 
zwei lassungen des 16. Jahrhunderts die unter dem Namen „Tverskoj 
Sbornik" bekannte und von dem Verfasser ais Ausgangspunkt fiir 
seine retrospektive Untersuchung verwertete Kompilation entstand.

V. Peter der Grofce und die Nachfolger bis 1762.
Karl XII. und A. Lagercrona (1708).
SHT 1930, 362—368.
Hugo Larsson untersudit eine Episode aus dem Marsdie ins Innere 

Rufilands. Angesichts des drohenden Winters madit die sdiwedische 
Armee in Tatarsk die erste Sdiwenkung nadi Siiden. Eine Abteilung 
unter Anders Lagercrona marsdiiert voraus, angeblidi auf Mglin una 
Potęp, in Wirklidikeit nach Starodub, wo die Kosaken sie einlassen 
sollen. Da die Russen unter Iffland hier zuvorkommen, wird Karl XII. 
zu einer weiteren verhangnisvollen Sdiwenkung gezwungen, die ihn 
nach der Ukrainę und damit nadi Poltava fiihrt. Die Existenz zweier 
versdiiedener Instruktionen fiir Lagercrona ist bisher schon sehr ver- 
sdiieden gedeutet worden. L. beweist, daR Karl XII. die Abrede mit 
Mazeppa auch vor seinen eigenen Generalen geheimhalten mufite und 
diese daher getauscht hat. Lagercrona aber war verschwiegen und zu- 
verlassig. E. A.

England, Sdiweden und Rufiland 1719—21.
HTF 1931, 1—26, 57—66.
Henrik Grónroos gibt eine Darstellung der Politik Englands 

(Georg I. und Stanhope) nadi dem Tode Karls XII. Eine weitere 
Sdiwachung Schwedens ist nicht mehr im Interesse Englands, beson
ders, nachdem Hannover mit Bremen und Verden befriedigt ist. Das 
englisdie Kabinett sucht die weiteren Friedenssdiliisse zu vermitteln 
und dabei Rufiland in seine Sdiranken zuriickzuweisen. Nadi dem 
sdiwedisdi-preufiisdien Frieden sdiliefit es ein Biindnis mit Sdiweden, 
aber die Unbestimmtheit der englischen Politik — nur der Friede mit 
Danemark ist eine Frudit ihrer Vermittlung — vor allem die Untiitig- 
keit des Admirals Norris enttauscht Sdiweden schwer. Ais die grofie 
Finanzkrise England zwingt, sich von seiner kostspieligen Politik 
zuriidczuziehen. sdiliefit Sdiweden in Nystad Frieden mit Rufiland. 
Da Peter der Grofie durch diesen Frieden weit mehr behalt, ais ihm 
England zugestehen will, bedeutet er eine grofie Enttiiusdiung, ja. eine 
entsdiiedene Niederlage der englischen Politik. E. A.

1742—44. Rufiland, Preufien und England.
EHR 1930, Vol. XLV, Nr. 180, 579-611.
Richard Lodge benutzt fiir seine im wesentlidien auf die „Poli- 

tische Correspondenz Friedridis des Grofien" und auf den 99. Band 
des „Sbornik" der Petersburger Historisdien Gesellschaft gestiitzte
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Darstellung der wechselseitigen diplomatischen Beziehungen der drei 
genannten Staaten wahrend des osterreichisdien Erbfolgekriegs auch 
einige englische Archivalien. L. L.

VI. Katharina II.
VII. Ruftland im 19. Jahrhundert bis 1905.

G. M. ArmfeltundG. W. Tibelł 1808 und 1811.
HTF 1930, 105—118, 149—168.
Harry Donner gibt Beitrage zur Biographie Armfelts in den kriti- 

schen Jahren 1808—1809, in denen dieser die schwedische Westarmee 
an der norwegischen Grenze kommandiert, und macht neue Mitteilun- 
gen iiber dessen Weggang aus Schweden und erstes Auftreten in Pe
tersburg 1810/11. Die alte Lieblingsidee des russisch-schwedisch-eng- 
lischen Biindnisses bestimmt in dieser Zeit mehr denn je die Hand- 
lungen Armfelts. Das Materiał stammt z. T. aus seinen Briefen an 
den Emigranten Graf d’Antraigues in London. E. A.

1834. Palmerstons und Metternichs Ansich- 
ten zur orientalischen Frage.

EHR 1930, Vol. XLV, Nr. 180, 627—640.
Frederick Stanley Rodkey beleuchtet die 1833 entstandenen Mei- 

Ssverschiedenheiten zwischen London und Wien iiber die Lagę der 
ei nach dem Vertrag von Unkiar Skelessi, indem er zwei Schrei

ben Metternichs an Palmerston und eine Instruktion des letzteren an 
den englischen Botschafter in Wien mit einer ausfiihrlichen Einleitung 
veróffentlicht. L. L.

Schweden und die orientalische Frage 
1831—41.

SHT 1930, 257—328.
C. F. Palmstierna veroffentlicht einige Kapitel aus seiner demniichst 

erscheinenden Arbeit „Schweden, Rufiland und England 1833—55“. Er 
schildert Englands Befiirchtungen anlafilich der Befestigung der 
Aland-lnseln, die Bemiihungen Kónig Karls XIV., 1840/41 noch einmal 
eine Rolle in der europaischen Politik zu spielen, ein Versuch, der mit 
einer von Rufiland und England erzwungenen Neutralitatserklarung 
endete. Diese ist ein Vorspiel zur schwedischen Haltung im Krim- 
kriege. Der Versuch des Kónigs, einen Gebietstausdi in Lappmarken 
zustande zu bringen, und das dadurch bewirkte Auftreten Englands 
gehóren in die Vorgeschichte des britisch-schwedisch-norwegischen „No- 
vembervertrages“ vom 21. November 1855. E. A.

P. Mel’gunova-Stepanova. Eine Reise nach 
Rufiland in den 40er Jahren des 19. Jahrhun
derts.

MS., Mai 1931, 188—230.
Die Ubersetzung einer Reise nach Rufiland. welche Frau Sophie 

Mergunooa, eine gebiirtige Deutsche, von Konnermann, in den vier- 
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht und beschrieben hat. 
Sie heiratete einen russischen Gutsbesitzer aus dem Kreis Livny (Gouv.
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Orel), Nikołaj Aleksandrović Mefgunov (1804—67), der ais Schrift- 
steller zu seiner Zeit nicht unbekannt war. Er schrieb unter verschie- 
denen Pseudonymen Romanę, Erzahlungen, kritische Aufsatze usw., 
war mit Herzen. Bakunin und anderen hervorragenden Zeitgenossen 
bekannt, nahm aber eine Mittelstellung zwischen den Slavophilen und 
Westlern ein. Eine Zeitlang war er ais Botschaftsrat an der russischen 
Botschaft in Paris tatig. Seine Frau Sophie war mit Glinka sehr be- 
freundet, in Paris cerkehrten bei ihnen Heine, Merimee und verschie- 
dene andere Schriftsteller und Musiker. Die Beschreibung ihrer russi
schen Reise fiihrt sie im Namen eines angeblichen deutschen Lehrers 
in einer russischen Furstenfamilie und gibt ein wahrheitsgetreues Bild 
vom Leben der Petersburger Hofkreise, der adligen Gutsbesitzerklasse 
und ihrer Leibeigenen in Rufiland wahrend der Regierungszeit Niko
laus I. Is. L.

RuRland im Lichte der Korrespondenz 
Raćki-Strodmayer.

Ruski Arhio 1931, H. 12, 73—91.
An Hand der kiirzlidi erschienenen ersten drei Bandę des Brief- 

wechsels zwischen dem kroatischen Gelehrten Franjo Raćki und dem 
Fiihrer der kroatischen Nationalpartei Bischof Strofimayer entwickelt 
M. Prelog einige charakteristische Punkte aus den Beziehungen der 
beiden zum zeitgenossischen Rufiland. Dabei ergibt sich, dafi Strofi
mayer die politischen Ereignisse von 1870, 1876 und 1881 im wesent- 
lichen skeptischer beurteilt ais sein Partner, dafi er aber andererseits 
sehr grofie Hoffnungen auf die kirchliche Unionsbewegung und die 
geistige Zusammenarbeit der Slaven setzt. Von den Fiihrern des 
geistigen Rufilands um 1880 sympathisiert er am starksten mit Vla- 
aimir Solovev. Nachdem Raćki den jungen Solovev auf seiner Rufi- 
landreise 1884 zuerst aufgesucht hat (seine Eindriidce beschrieb er 
spater in seinen „Putni uspomene o Russiji i Polskoj“ [1887]), kommt 
es 1886 nach einem kurzeń Briefwechsel zur persbnlichen Begegnung 
Solovevs mit Strofimayer in Rogaśka Slatina, die einen tiefen Eindruck 
in Strofimayers Briefwechsel hinterlafit. Im Verlauf der weiteren Be
ziehungen plante Solovev u. a., die russische Ausgabe seines Werkes 
„Ła Russie et 1’eglise universelle“ in Agram drudcen zu lassen, und 
Strofimayer schreibt dazu, dafi Rufiland einst erkennen wird, wie ihm 
das „arme und geąuiilte Kroatien in dem Augenblick einen Dienst 
erwiesen hat, wo es sidi in seiner klaglichsten Lagę befand“. Der Plan 
ist nicht zustande gekommen, so wenig wie die zweite Begegnung der 
beiden in Rom zur Feier des Jubilaums Leos XIII. W. L.

Gorcakov, Ignafev und Suva 1 ov. Verschie- 
dene Richtungen in der russischen Aufien- 
politik 1876—78.

SHT, Sonderdruck 1931, 1—117.
Georg Wittrodc, der Uppsalaer Historiker, gibt uns einen Beitrag 

zur Gesdiichte der orientalischen Krise 1876—78. Er hat aus dem 
Wiener und Berliner Ardiiv neues Materiał geschópft, das eine wert- 
volle Ergiinzung des deutschen Aktenwerkes, auf dem er sonst seine 
Lntersuchung hauptsadilich aufbaut, bildet. Die Denkwiirdigkeiten 
von Schweinitz mufiten seine Berichte ersetzen, die dem Verfasser 
nicht zur Verfiigung standen. Leider kónnte von russischen Beitragen 
zur Geschichte dieser Zeit nur Goriainov „Le Bosphore et les Darda- 
nelles" benutzt werden; auf Tatiśćevs Alexander II. wird nur gelegent- 
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lich verwiesen. In einem umfangreidien Anhang werden Akten aus 
beiden Archiven abgedruckt.

Aber audi ohne russisdie Quellen weifl der Yerfasser aus dem 
Spiegelbild in den Berichten bzw. Erinnerungen der beiden Botsdiafter 
Langenau und Sdiweinitz, dem Schriftwechsel Bismardcs und Aufie- 
rungen Andrassys ein spannendes Bild der russisdien Politik in ihren 
yersdiiedenen Strómungen zu entwerfen. In den Vordergrund aber 
treten im Laufe der Darstellung mehr und mehr die drei im Titel 
genannten Staatsmiinner, und eine besondere Bedeutung gibt ihrer 
Rivalitiit die Frage der Nachfolgerschaft nach Gorćakov, die mit zu- 
nehmender Kriinklidikeit des Kanzlers akut wird. Selbst aus den 
Aufierungen der Rufiland so wohlwollenden, in ihrer konservativen 
Gesinnung einander so ahnlichen Botsdiafter entsteht allmahlidi ein 
erschiitterndes Bild von dem Wirken des russisdien Kanzlers, der durch 
seine Eitelkeit und Ruhmsudit — Erinnerungen an 1875 klingen an — 
so folgenschweren Einflufi auf die Beziehungen Rufilands zu den Madi- 
ten ausgeiibt hat. Peter Andreević Śuvalov in London und Nikołaj Pav- 
lović Ignafev in Konstantinopel sind 1876 die ersten Anwarter auf sein 
Erbe. Gorćakov wie Ignafev snchen mit einem diplomatischen GroR- 
erfolg — der eine seine Laufbahn glanzvoll zu enden, der andere 
seinen Gegner aus dem Felde zu schlagen. Der Mifierfolg Ignafevs, 
der audi ohne Krieg im Orient zum Ziele gelangen will, aut seiner 
europaisdien Rundreise im Friihjahr 1877 liifit seine Aussiditen sinken. 
Im Kriege tritt er wieder in den Vordergrund und fiihrt die Unter- 
handlungen, wahrend Gorćakov in Bukarest isoliert ist. Der Mifi
erfolg in Wien in der bulgarischen Frage setzt diesen „bosen Geist 
Rufilands" (Langenau) wieder matt. Botsdiafter in Konstantinopel 
wird Lobanov. Audi seine Stellung in der panslavistisdien Bewepung 
hat Ignafev nidit geholfen. Sein Gegner Suvalov scheitert z. T. an 
den Widerstiinden in diesem Lager. Sein Programin „la petite paix“, 
das einzige, das England annehmen kann, sein Eingreifen nadi den 
grofien russisdien Erfolgen, um einen Bruch mit England zu verhiiten, 
machen ihn in Rufiland unmóglich. Sein Verhaltnis zum Caren ist 
nicht ungetriibt, der Thronfolger und die Dolgorukaia sind seine 
Feinde. Das Odium, das ihm ais einstigen Chef der III. Abteilung 
anhaftet, macht ihn auch in den liberalen Kreisen verhalit. Die starken 
deutsdien Sympathien fiir ihn kiinnen ihm audi nur schaden. Doch 
drangt er Ignafevs Einflufi vor dem Berliner Kongrefi noch weiter 
zuriidc. Zwisdien den beiden, die man zu seinen Nacnfolgern stempelt, 
steht Goróakov, schon aus Riicksicht auf die óffentlidie Meinung kein 
entsdiiedener Kriegsgegner, ohne die Kraft, sidi dem Drucke der 
Pressestimmen zu widersetzen. Wenn ihm audi die Ziigel zeitweilig 
fast ganz entgleiten, denkt er dodi nicht daran, seinen Posten frei- 
willig zu raumen, und sieht sich im Verlaufe der Krise Anfang 1878 
vor der Alternative einer diplomatischen Niederlage vor Europa oder 
des Verlustes seiner Popularitat im Lande. Ais er dann nadi dem 
Frieden von San Stefano noch einmal in den Yordergrund tritt, ge- 
lingt es ihm in Berlin, die Verantwortung fiir alle Verzidite Śuvalov 
aufzubiirden — gerade des Umgekehrte von dem, was dieser gehofft. 
Wahrend dann noch von einer Kandidatur Lobanov gesprodien wird, 
ist im Ministerium in der Stille der Mann in die Leitung der Geschafte 
eingetreten, der audi das kaiserlidie Yertrauen gewinnt und das Ziel 
der anderen erreidien sollte: Giers. Da Śuvalov nun einmal ausge- 
schieden war, konnten Berlin und Wien damit zufrieden sein.

Die Aktenstiicke beleuchten einzelne Fragen aus dem Komplexe 
der Beziehungen der drei Kaisermiidite untereinander, beginnend mit 
Miinsters Beeinflussungsversuch auf Kaiser Wilhelm im Sinne einer 
aktiyeren Yermittlungspolitik (Juni/Juli 1876); weiter gelten sie dem
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Rampie um Oubrils Abberufung, der Mission Manteuffel, Oubrils 
Sondierung iiber die Haltung Deutsdilands im Kriegsfalle (September). 
Der Hauptteil des Materials betrifft die russisch-bsterreidiiscnen Ver- 
handlungen. die zur Konvention vom 15. Januar und zum Zusatzver- 
trag vom 18. Marz 1877 fiihrten, Bisniarcks Stellung dazu, seine Ver- 
teidigung Andrassys bei Bekanntwerden der Vertrage in London und 
die russische und bsterreichische Auslegung derselben. Den SchluB 
bilden die Beobaditungen Langenaus in den letzten Phasen der „Nach- 
folger-1 rage“ nach dem KongreR (Juni/Juli 1878). E. A.

1877—78. Zur Biographie des Revolutionars 
I. My skin.

KS 1930, Nr. 2 (63), 111—113; Nr. 5 (66), 71—90.
Die beiden hier zusammengefaBten Beitriige — eine von M. (in 

Nr. 2) ohne Kommentar mitgeteilte Beschwerdeschrift Ippolit MySkins 
iiber das Vorgehen eines Staatsanwalts und einige (in Nr. 5) von A. 
A. Kurtki eingeleitete Bruchstiidce seiner auf kleinen Papierfetzen ge- 
fiihrten Geheimkorrespondenz mit den Mitgefangenen — betreffen aie 
Zeit der Inhaftierung M.s in der Peter-Pauls-Festung, wohin er nach 
dem verwegenen Yersuch, Ćernyśevskij in Sibirien zu befreien, schlieR- 
lidi gebracht wurde, und wo er mit einer kurzeń Unterbrechung bis 
nach seiner Verurteilung im „Prozefi der 195“ verblieb. L. L.

1880. Zur Gescłiichteder russisdien illegalen 
P r e s s e.

KS 1930, Nr. 4 (65), 111.
B. N—skij bestatigt — nach Priifung eines im russisdien sozial- 

demokratisdien Ardiiv zu Berlin befindlidien Exemplars der be
treffenden Nummer — die von A. Śilov im „Krasnyj Ardiiv", 1929, 
Bd. 6 (37), ausgesprodiene Vermutung, daR die erste Nummer des 
Arbeiterblattes „Zerno", eines Organs des „Ćernyj Peredel", nidit in 
Rufiland, sondern im Ausland hergestellt worden sei: und zwar lasse 
sich durch einen Vergleich mit anderen Schriften Genf ais Drudcort 
feststellen. L. L.

1884—85. Zur Beurteilung der „N arodnaja 
Volja“.

KS 1930, Nr. 4 (65), 103—105 und 106—110.
A. Kapger, eine aktive Teilnehmerin an der revolutioniiren Arbeit 

jener Jahre, und P. Anafoleo, der ais Verfasser eines in der Nr. 12 
des Jahrgangs 1929 derselben Zeitschrift ersdiienenen Aufsatzes iiber 
die terroristische Praxis der 80er Jahre den Standpunkt der „prole
tarischen" Massenrevolution vertritt, polemisieren in personlidi zuge- 
spitzten Erklarungen iiber die Stimmungen und den Wert der Ver- 
treter des „zweiten Aufgebotes" der „Narodnaja Volja“. L. L.

1903. Zur Bekampfung der revolutionaren 
Bewegung im Heer.

KA 1930, Nr. 6 (43), 168—173.
Die Zunahme der revolutionaren Propaganda im Heere, durch 

die sich der Kriegsminister A. N. Kuropatkin schon im August 1902 
veranlafit sah, eine Rundfrage an alle Hochstkommandierenden der
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Militiirbezirke zu riditen, und die ein Jahr spater im bes. in Se- 
vastopof eine eingehende Untersuchung erforderlich machte, fiihrte 
im Herbst 1903 u. a. zu einem Meinungsaustausdi mit dem Minister 
des Innern V. K. Pleve iiber die wirksamsten Mittel zur Bekampfung 
der regierungsfeindlichen Propaganda im Heere. M. Adiun und D. 
Zineoić verdffentlichen die betreffenden Sdireiben, in denen vor allem 
die Mittel und Wege zur Aussdiliellung vom Heeresdienst móglichst 
aller politisch Unzuverlassigen erwogen werden. Doch kommen 
daneben allgemeine, von einigen Generalen empfohlene Mafinahmen — 
wie Hebung des Wohlstandes der Bauern, Entwicklung einer regie- 
rungstreuen Presse — gleichfalls zur Sprache. Auch wird von Pleve 
u. a. die Bildung besonderer Pionier-Formationen in entlegenen und 
riidcstiindigen Reichsgebieten in Vorschlag gebracht, um die unzu- 
verltissigen Elemente neben militarischen Ubungen zu schweren — 
der Allgemeinheit niitzlichen und ihnen selbst heilsamen — Aufbau- 
arbeiten heranziehen zu konnen. L. L.

1904. Im Stab des Admirals Alekseev.
KA 1930, Nr. 4/5 (41/42), 148—204.
Der hier von A. Popoo herausgegebene Teil des Tagebuchs des 

Chefs der diplomatischen Kanzlei E. A. Planson — in der Besonderen 
Abteilung des Historisdien Zentralarchivs ist noch ein weiterer fiir das 
Jahr 1905 vorhanden — erganzt die bisherigen Quellen zur Ge
schichte des russisdi-japanischen Krieges recht wesentlich, indem 
er — unter dem unmittelbaren Eindrudc der Ereignisse nieder- 
gesdirieben — die Gedanken und Stimmungen des Statthalters und 
seiner Mitarbeiter wahrend der letzten Verhandlungen mit Japan 
wie auch bei und nach Ausbruch des Krieges lebhaft widerspiegelt 
und ais Zeugnis eines Parteigiingers der Bezobrazov-Gruppe ein 
Gegenstiick zu den bekannten Aufierungen aus dem gegnerischen 
Lager des Minister-Triumvirats Vitte-Kuropatkin-Lamzdorf bietet. 
Die gleiche, zunachst unentwegt aggressive Einstellung des Ver- 
fassers in allen Fragen der fern-dstliaien Politik bringt es mit sich, 
dafi die Aufzeichnungen, wie der Herausgeber sich in der Einleitung 
ausdriickt, zugleich eine „Apologie" des Statthalters enthalten, wah
rend die Personlichkeit Kuropatkins mit unverhohlener Gering- 
schatzung behandelt wird. Die stets sorgsam verzeichneten Aufle- 
rungen Alekseevs unterstreichen dabei nicht nur ein iibriges Mai 
dessen tiefen Gegensatz zu Vitte — der „Seele der Verschwórung 
gegen den Caren", sondern kennzeichnen auch die militarisch un- 
naltbare Kombination, die sich aus der Unterstellung Kuropatkins 
und Skrydlovs unter den Oberbefehl des Statthalters ergab. Nach 
dem Bericht Plansons hielt iibrigens Alekseev, durch die Mifierfolge 
entmutigt, auch mit Klagen iiber die Unzulanglichkeit der militari
schen Vorbereitungen nicht zuriick und erging sich gelegentlich sogar 
in diisteren Prophezeiungen iiber den Ausgang des Krieges. L. L.

VIII. a) Rufeland von 1905—17.
1905. GroBfiirst Nikołaj Nikolaević und das 

amerikanische Eisenbahnprojekt Sibirien — 
Alaska.

KA 1930, Nr. 6 (43), 123—126.
Ein von G. Vereśćagin unter anderen Papieren des Grofifursten 

in der Leningrader Stabsbibliothek gefundenes vertrauliches Sdireiben



Zeitschriftenschau. 127

des Grofifiirsten an einen Unbekannten beweist, dafi der Grofifiirst 
von dem grandiosen amerikanischen Konzessionsprojekt einer Tunnel- 
und Eisenbahnverbindung Sibiriens mit Alaska, das im Dezember 
1905 in einer „besonderen Konferenz" unter Vorsitz Vittes und unter 
Beteiligung des Grofifiirsten behandelt wurde, tatsachlich schon vor- 
her Kenntnis hatte, — wenn auch andererseits die damals in Peters
burg umlaufenden Geriichte, die den Grofifiirsten mit dieser Kon- 
zession in Verbindung brachten, damit noch nicht bestatigt er- 
scheinen. L. L.

1905—1906. Zur Geschichte der Bekampfung 
der Agrarunruhen.

KA 1930, Nr. 2 (39), 26—102; Nr. 3 (40), 41—58.
Die zwei durch die damaligen Agrarunruhen veranlafiten Denk- 

schriften — die eine von dem Charkover Staatsanwalt S. S. Chrulev, 
die andere von dem siidwest-russischen Grofigrundbesitzer Graf I. A. 
Potockij —, die S. Dubrooskij mit einer Einleitung mitteilt, geben 
dariiber Aufschlufi, wie man in mafigebenden Kreisen die Ursachen 
der Unruhen und die wirksamsten Mittel zu ihrer Bekampfung be- 
urteilte. Besonders beachtenswert ist in dieser Hinsicht die umfang- 
reiche Denkschrift Chrulevs fiir die im Februar 1905 zwedcs Revi- 
sion der Ausnahmegesetzgebung allerhbchst einberufene „Konferenz", 
da der Verfasser sich durchaus nicht auf eine Besprechung der 
neuesten, ihm aus seiner Praxis bekannten Entwiddung seit 1902 und 
auf eine Einschatzung der revolutioniiren Propaganda besdirankt, son
dern audi auf das Grundiibel der unzuliinglichen Landzuteilung bei 
der Bauernbefreiung, auf die kulturelle Riickstandigkeit, auf das 
Fehlen des Begriffs der Unantastbarkeit des Privateigentums und 
dergleichen mehr eingeht, und ais Heilmittel vor allem die Schaffung 
des bauerlichen Eigenbesitzes — im Sinne der spateren Agrarreform 
Stołypins — sowie die Festigung des Rechtsempfindens empfiehlt, — 
unter gleidizeitiger entschiedener Ablehnung aller standreditlidien 
Repressalien, die das an sich gutmiitige Volk letzten Endes nur zu 
Exzessen reizen wurden, wahrend die Unruhen bisher vorwiegend 
auf Aneignung des Landes und nicht gegen die Person des Guts- 
besitzers gerichtet und den franzósischen „Jacąuerien" des 18. Jahr
hunderts durchaus unahnlich seien. Gegen eine Uberspannung der 
„physischen Einwirkungsmafinahmen" auflert sich iibrigens auch der 
Verfasser der zweiten. dem Minister des Innern eingereichten, Denk
schrift, in der neben Zwangseinquartierungen u. a. derartigen Druck- 
mitteln auch die Entsendung von „carischen Delegierten" mit beson- 
ren Vollmachten anempfohlen wird. L. L.

1906. Die Erschiefiung der Meuterer von 
Kronstadt.

KA 1930, Nr. 6 (43), 166—162.
A. Drezen bringt aus dem Moskauer militar-historischen Archiv 

die Meldung des mit der Vollstreckung der Todesstrafe an den neun- 
zehn Matrosen beauftragten Infanterie-Obersten Vafberg, die die 

i -Xr “Ńht genau bekannte Hinrichtungsstatte bezeichnet und zu
gleich mit dienstlicher Sachlichkeit viele Einzelheiten der Exekution — 
die im Trommelwirbel erstidcte Ansprache der Verurteilten, den 
Gnadenschufi nach zweifacher Salve, die Versenkung der Leichen im 
Meere — schildert. L. L.
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1906. Der Prozę fi der Mitglieder des Peters
burger Arbeiterrates.

KL 1930, Nr. 5 (38), 5—2?, 28—36, 3?—46.
Einer von den 35 Verteidigern der 52 in Sadien des Arbeiterrates 

von 1905 zur gerichtlichen Verantwortung Gezogenen, V. V. Berenśtam, 
schildert (S. 5 ff.) den Verlauf des Prozesses unter besonderer Be- 
tonung des revolutionaren Elans der Angeklagten, der audi die Hal- 
tung der Verteidiger beeinfluflte. Diese legten sdiliefilich aus taktisdien 
Erwagungen die Verteidigung nieder, wahrend die Angeklagten den 
Antrag stellten, von der weiteren Beteiligung an der Vernandlung 
befreit zu werden. Das in ihrer Abwesenheit verkiindete Urteil fiel 
tatsiidilidi weniger scharf aus, ais es die betreffenden Artikel des 
Strafgesetzes befiirchten liellen. — Anschlieflend folgen einige Ver- 
nehmungsprotokolle (S. 28 ff.), die P. K. aus einem neu aufgefundenen 
Bandę der Petersburger Gendarmerieakten mitteilt, und eine — ais 
Schlufiwort vorbereitete, aber infolge des oben erwiihnten Verzichtes 
auf weitere Beteiligung an der Vernandlung nidit gehaltene — Rede 
des Angeklagten P. A. Zlydnev (S. 37 ff.). L. L.

Das tragisdie Schicksal P. A. Stolypins.
Renue des deux Mondes, 15. April 1931, ?66—?95.
Erinnerungen von A. Stolypina, einer Toditer des im September 

1911 in Kiev ermordeten Premierministers Stolypin an ihren Vater. 
Wesentlidi Neues enthalten ihre Erinnerungen nidit. Es yerdient aber 
ein von ihr wiedergegebener, bisher unbekannter, Brief Nikolaus II. 
an Stolypin erwahnt zu werden, in weldiem der Car seine ersten 
Eindriidce von Rasputin mitteilt. „Ich habe heute morgen — schreibt 
er — einem sibirisdien Bauern, Greęor Rasputin, Audienz erteilt; ich 
hatte die Absicht, mit ihm zehn Minuten zu sprechen, ich habe ihn 
aber mehr ais zwei Stunden bei mir behalten. Ich glaube, dali er 
eine grofie wohltuende magnetische Kraft besitzt. Wenn Sie ihn 
empfangen und ihm erlauben, Ihre Tochter Natalie zu sehen, wird 
Rasputin vielleidit imstande sein, die vollkommene Genesung des 
armen Kindes herbeizufiihren." (Natalie war bei dem auf Stolypin 
im August 1906, nadi der Auflbsung der ersten Reichsduma, aus- 
geiibten Attentat in der Sommerwohnung des Ministers auf der Apo- 
thekerinsel schwer verwundet worden.) Ferner verdient eine andere 
Bemerkung des Caren Erwahnung, aus der hervorgeht, dafi Niko
laus II. stets ein boses Ende fiir sidi erwartete. Ais er namlidi in 
einem Gespriidi mit Stolypin pessimistische Gedanken aufierte und 
lctzterer dagegen protcstierte, sagte ihm der Car: „Sehen Sie doch 
im Kalender nadi, an welchem Tag ich geboren bin.“ Das war nam
lidi der Tag des biblischen Hiob, dessen Schicksal Nikolaus II. vor- 
schwebte. Audi Stolypin dadite immer an einen gewaltsamen Tod. 
So begann sein lange vor seiner Ermordung abgefafites Testament 
mit den Worten: „Idi will dort beerdigt werden, wo man mich er- 
mordet haben wird." In einem Gespriidi sagte er einst: „Jeden 
Morgen, wenn ich erwache, bete ich: ich betradite den beginnenden 
Tag ais den letzten meines Lebens und bereite midi vor, meine 
Pflidit zu erfiillen, das Auge schon auf die Ewigkeit geriditet. Am 
Abend danke ich Gott fiir aen Tag, den er mir nodi geschenkt hat." 

Is. L.
1908. Die Zusammenkunft in Buchlau.
MS, Februar 1931, 219—22?.
A. Saoinskij, der russischer Gesandter in Sofia ror dem Eintritt
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Bulgariens in den Weltkrieg war, schildert die beriihmte Reise Iz- 
yolskijs im Herbst 1908 ins Ausland und dessen Zusammenkunft mit 
Ahrenthal in Schlofi Buchlau. Savinskij war damals Kabinettschef 
Izvofskijs und begleitete ihn auf dieser Reise. Er vertritt die be- 
kannte russische Version. derzufolge Izyolskij seinem Gesprach mit 
Ahrenthal keinen offiziellen Charakter beimafi und dafi es sich 
dabei nur um einen unverbindlichen Gedankenaustausdi gehandelt 
hatte „nadi einem vorziiglichen Mittagessen bei einer Zigarre und 
einem Likór", bei weldiem Izvofskij gesagt habe, Rufiland werde sidi 
der Annexion nidit widersetzen, wenn es Zugestandnisse in der Meer- 
engenfrage erlangen wiirde, dafi man sich aber vorher iiber die Art 
des Vorgehens verstiindigen miifite — wegen des internationalen Cha- 
rakters der Frage. Das aber, was fiir Izvofskij nur ein freundsdiaft- 
lidier Gedankenaustausdi war, maditen die Osterreidier zu einer offi
ziellen Einwilligung Rufilands. Ais Osterreich die Annexion vollzog, 
war Izvorskij in Paris, er suchte darauf in Paris, London und Berlin 
die Einberufung einer allgemeinen europaisdien Konferenz zu er
langen, was ihm aber bekanntlich nidit gelang. Savinskij beschreibt 
ein Friihstiick bei Kaiser Wilhelm, zu dem Izvofskij geladen war, bei 
dem aber Kanzler Biilow und der damalige russische Botsdiafter in 
Berlin Osten-Sadcen fehlten. Sdion der Umstand, dafi sie nidit ein- 
geladen waren, bewies, dafi der Kaiser dem Friihstuck keinen politi
schen Charakter verleihen wollte. In der Tat gelang es Izvolskij 
trotz aller seiner Bemiihungen nidit, Kaiser Wilhelm zu einem poli
tischen Gesprach zu veranlassen. Audi von Biilow erhielt er den fiir 
ihn wenig erfreulidien Besdieid, Deutsdiland konne, ais Bundes- 
genosse Osterreich-Ungarns, letzteres in der bosnisdien Frage nidit 
desavouieren. Biilow fiigte hinzu, die endgiiltige Antwort Deutsch- 
lands werde Graf Pourtales in Petersburg erteilen, der sidi damals in 
Berlin befand. Nadi seiner Riidckehr nadi Petersburg erklarte Graf 
Tourtales, dafi Deutsdiland audi in der Zukunft mit Osterreich soli- 
darisdi sein werde. Izvofskij. der nach seinem Berliner Aufenthalt 
nadi Petersburg zuriickkehrte, mufite bald darauf von seinem Mi- 
nisterposten zuriidctreten. Is. L.

1908—1909. Bolschewistische Parteiarbeit auf 
legałem Wege in Petersburg.

KL 1930, Nr. 4 (3?), 27—75.
E. N. Adamooić erzahlt in ihren Erinnerungen, wie die von der 

siegreichen Reaktion verschonten bolsdiewistisdien Genossen, die von 
der Polizei aufs sdiiirfste beobaditet wurden, sidi den veranderten 
Verhaltnissen anpafiten, indem sie durch Beteiligung an Bildungs- 
zirkeln, Veranstaltung von Unterhaltungsabenden usw. neue propa- 
gandistisdie Betatigungsmóglidikeiten unter den Arbeitern zu sdiaffen 
suchten, wahrend die Polizeispitzel sidi die gegen jede legale Arbeit 
lautende Parole der „Abberufler" (,,otzovistv“) fiir ihre Zersetzungs- 
bestrebungen zunutze maditen. L. L.

1910—13. Zur Geschidite der re volutionaren 
Bewegung in der Baltischen Flotte.

KL 1930, Nr. 3 (36), 126—163; Nr. 4 (3?), 123—156.
. Die Tabellen, mit denen A. K. Drezen seine Darstellung einleitet, 

zeigen zunachst, wie der nadi dem Japanisdien Kriege neu einsetzende 
Ausbau der Baltischen Flotte zugleich audi giinstige Vorbedingungen 
tur die revolutioniire Entwicklung mit sidi brachte, indem die sdiiffs-

9 Zeitschrift. f. osteurop. Geschichte. VI. 1
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technischen Fortsdiritte zur Einstellung eines immer hoheren Prozent- 
satzes von Arbeitern zwangen: allein die Zahl der Sdilosser diirfte 
kurz vor Ausbruch des Weltkrieges auf 4500 Mann, — die zu den 
Haupttragern der revolutionaren Bewegung gehórten, — gestiegen 
sein. Fiir den damaligen Geist der Mannschaften bezeidinend ist — 
ganz abgesehen von der steigenden Kurve der Strafenstatistik — schon 
die Tatsadie, dafi es in den vier Jahren — 1910—13 — an 1500 Deser- 
teure gab. Wenn aber somit die revolutionare Bewegung in der Flotte, 
wie auch sonst im Lande, erst mit dem Jahre 1910 wieder merklich 
anzuschwellen begann, so war andererseits die Propaganda in den 
vorhergehenden Jahren — trotz des Riickschlages nach den Meutereien 
von 1905—07 — keinesfalls erlosdien: sie wurde damals besonders 
in den finnischen und auslandisdien Hafen betrieben. Auch erfolgten 
schon zu Beginn des Jahres 1909, wie der Verfasser auf Grund von 
Akten des Polizeidepartements ausfiihrlich berichtet, Yerhaftungen, 
worauf im Januar 1910 eine ganze Serie von politischen Prozessen 
gegen Flottenangehbrige begann, da sich — bei tlberspannung des 
Kegimes und Mangeln der Verpflegung — haufige und zum Teil 
blutige Zwischenfalle abspielten, wahrend die revolutionaren Organi
sationen, wie die vom Verfasser ausgiebig herangezogenen Polizei- 
beridite zeigen, besonders seit dem Herbst 1911 unter den Matrosen 
einen grofien Aufsdiwung nahmen. L. L.

1910—1914. Im Wilnaer Zuchthaus.
KS 1930, Nr. 4 (65), 149—167; Nr. 5 (66), 148—159.
1. Zit ber blat schildert das Leben, das die politischen Zucht- 

hauslerinnen unter gemeinen Verbredierinnen und Kranken, hóchstens 
nadi dem Rassenprinzip gesondert, fiihrten, d. h. die iiblidien kleinen 
und grofien Drangsalierungen und Proteste, die Solidaritat und die 
gegenseitige Hilfsbereitschaft der Leidensgenossinnen, unter denen 
sidi auch eine jungę, in Fesseln gesdilagene Lebensliingliche befand. 
Audi erwiihnt die Yerfasserin die Ausbruchsversuche der verzweifel- 
ten politisdien Straflinge, die sich in jenen Jahren abspielten und 
manch einem das Leben kosteten. L. L.

1913—1914. Die illegalen Organisationen der 
Russischen Sozialdemokratischen Arbeiter- 
partei in Petersburg.

KL 1930, Nr. 4 (37), 74—76.
K. N. Rejmer erganzt die in der gleichen Zeitschrift 1923 und 1926 

ersdiienenen Mitteilungen iiber die Revolutionarin S. 1. Derjabina 
durch einige belanglose Erinnerungen aus der eigenen illegalen 
Tatigkeit. L. L.

Juli 1914 in Rufiland.
MS, April 1931, 62—84.
Ju. DaniloD, der ehemalige Generalquartiermeister des russischen 

Generalstabs, erzahlt hier seine Erinnerungen an die dem Kriegsaus- 
bruch vorhergegangenen Wochen. Wesentlidi Neues ist in ihnen nidit 
enthalten. Es verdient nur hervorgehoben zu werden, dafi nach seinen 
Angaben iiber die Person des Oberbefehlshabers der russischen Heere 
keine Entscheidung getroffen worden war. Wie es sdieint, dachte der 
Car immer daran, dafi es im Falle eines Krieges seine Aufgabe 
sein wurde, diesen Posten einzunehmen. Ais aber am nachsten Tag
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nach der Kriegserklarung der Ministerrat sich dagegen aussprach, 
willigte Nikołaj II. ein, und man hatte nun zu wahlen zwischen 
dem damaligen Kriegsminister Generał Suchomlinoy und dem Grofi- 
fiirsten Nikołaj Nikolaević, der damals Oberbefehlshaber der Trup- 
pen des Militarbezirks Petersburg und der Gardę und Vorsitzender des 
Reichsverteidigungsrats war. Die Popularitat des Grofifiirsten im 
Heer und die Erinnerung daran, dafi sein Vater, Nikołaj Nikolaević 
der Altere, im russisch-tiirkischen Krieg 1877—78 Oberbefehlshaber 
auf dem europaischen Kriegsschauplatz gewesen war, entschieden die 
Frage zu seinen Gunsten. Is. L.

161—192.
Boris Nolde, der nidit nur ein 
der Petersburger Uniyersitat,

Die politisdien Ziele 
des Weltkrieges.

MS, Januar 1931, 16—37, Februar,
In scharfsinniger Weise analysiert 

hervorragender Vblkerrechtslehrer an 
sondern audi ais Reditsbeirat und sptiterer Abteilungsdirektor im 
russisdien Aufienministerium mit dem Getriebe der russisdien Dipło- 
matie sehr yertraut war, die russischen Kriegsziele. Diese Kriegsziele 
waren fiir Rufiland vor allem: die Unabhangigkeit Serbiens, die 
Wiedervereinigung Polens und die Aneignung Konstantinopels und der 
Meerengen. Er weist nach, dafi man von der Gesamtheit dieser 
Kriegsziele vor dem Kriegsbeginn in Ruflland eigentlich nicht reden 
kann, dafi diese Ziele yielmehr erst nach Kriegsausbruch ihre Gestalt 
annahmen, zum Teil sogar unvorgesehene Folgen des Krieges waren. 
Ais der Krieg ausbrach, war er fiir Ruflland eigentlich nur ein Krieg 
gegen Usterreich, wegen der Aufredlterhaltung der Unabhangigkeit 
Serbiens. Kriegsziele Deutsdiłand gegeniiber hat es anfangs iiber- 
haupt nicht gegeben, wie auch keine dirckten Ursachen zum Krieg 
gegen Deutsdiłand vorhanden waren. In der Balkanfrage, welche 
zum Zusammenstofi zwischen Usterreich und Ruflland fiihrte, hat 
Ruflland seit dem Berliner Vertrag stets den Grundsatz der Aufrecht- 
erhaltung des status quo auf der Balkanhalbinsel yertreten. Rufl
land erstrebte immer eine Verstandigung mit Usterreich auf dieser 
Grundlage, nur Izvofskij bildet eine Ausnahme, ais er im Zusammen- 
hang mit der Annexion Bosniens eine Anderung des Meerengen- 
regimes zugunsten Rufilands erzielen wollte. Sein Nachfolger Sa- 
zonov kehrte aber wieder zur Politik des status quo zuriick. Die 
russische Regierung ging in den Krieg gegen Usterreidi nicht nur aus 
moralischer Entriistung iiber die Vergewaltigung Serbiens durch die 
Donaumonarchie, sondern audi weil durch das Vorgehen Usterreidis 
der status quo, das Gleichgewicht auf der Balkanhalbinsel, yollkommen 
umgestiirzt wurde. Das zweite Kriegsziel Rufilands, die Wiederver- 
einigung Polens, wurde 
regungsvollen Tagen vor___ ____ o__ ___ ________ ______
land an Polen und an die polnische Frage gedacht. Das Problem 
stand aber plbtzlich in seiner ganzen Griifie vor Ruflland, ais der 
Krieg zur Tatsache wurde und es sofort klar war, dafi der Kampf 
zwischen Ruflland und den Zentralmiiditen auf polnisdiem Boden 
percie ausgefochten werden miissen, so dafi schon in den ersten Tagen 
des Krieges der bekannte Aufruf des Grofifiirsten-Oberbefehlshabers 
ers<heinen mufite. Nolde schildert dabei die Phasen der Beratung der 
polnischen Frage durch die russische Regierung wahrend des Welt- 
krieges, welche jetzt durch die Verbffentlichungen der Soyetregierung 
genugend bekannt sind. Er selbst wurde im Laufe dieser Beratungen 
von Sazonoy mit der Abfassung einer Denkschrift fiir den Caren

9*  

ganz unerwartet aufgerollt. In den auf- 
dem Kriegsbeginn hat kein Mensch in Rufi- 

. olnische Frage gedacht. Das Problem 
plbtzlich in seiner ganzen Grófie vor Ruflland, ais der 

Tatsache wurde und es sofort klar war, dafi der Kampf
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iiber die polnisdie Frage und eines Verfassungsentwurfs fiir Polen 
beauftragt. Das dritte Kriegsziel Rufilands schliefilich, das in Rufi
land entschieden popularste, die Aneignung Konsantinopels und der 
Meerengen, kann ebenfalls nicht ais ein eigentlidies Kriegsziel der 
russisdien Regierung bezeidinet werden. Sazonov sudite iin Gegenteil 
am Anfang des Krieges die Tiirkei zu hindern, in den Krieg auf der 
Seite der Zentralmiiente einzutreten, und machte dem Vertreter der 
Tiirkei in Petersburg daher den Vorschlag, die Integritat der Tiirkei 
zu garantieren. Erst ais es nidit gelang, den Konflikt mit der Tiirkei 
zu vermeiden, und die Tiirkei sich den Zentralmaditen ansdilofi, wurde 
die Frage von Konstantinopel und den Meerengen aktuell, wobei Sa- 
zonov audi sehr zógernd vorging und erst allmahlich die Forderung 
der Aneignung Konstantinopels und der Meerengen in sein Programm 
aufnahm. Es ist bezeichnend, dafi noch vor der russisdien Regierung 
es gerade der englische Kónig war, der in einer Unterredung mit dem 
russisdien Botsdiafter in London am 13. November 1914 sagte, es sei 
klar, dafi nadi diesem Krieg Konstantinopel „must be yours". Erst 
dann begann Sazonov, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. — Diese Aus- 
fiihrungen Noldes treffen allerdings nur soweit zu, ais man die offi- 
zielle Politik der Petersburger Regierung im Auge hat. Die politi- 
sdien Strómungen der sogenannten „Gesellsdiaft*  boten ein anderes 
Bild.

Da Nolde die handelnden Personen persónlidi gut kannte, so ver- 
dienen seine Urteile iiber Izvofskij und Sazonov angefiihrt zu wer
den. Er zitiert einen Satz aus einem Brief Kiderlen-Waditers, welchen 
er „den weisesten Menschen in Europa vor dem Kriege“ nennt, in dem 
es heifit: „Izvol’skij ist ein Narr und ein Ehrgeiziger, welcher mit 
dem grófiten Leiditsinn iiberall rumort (agite partout), in Bulgarien, 
Serbien, ohne an die Folgen zu denken." Da Nolde diesem Satz nidit 
widerspridit, scheint er diese Charakteristik Izvofskns fiir riditig zu 
halten. Von Sazonov sagt er: „er war kein grofier Staatsmann, aber 
ein Mann von einem wahren Charakteradel, von einer moralisdien 
Empfindlichkeit, welche alle seine anderen geistigen Eigenschaften be- 
herrschte." „Es fehlte ihm nidit — sdireibt er an einer anderen 
Stelle — an Temperament und Energie, er war im Wesen konservativ, 
hatte keinen Ehrgeiz und war nodi weniger fahig, eine persónlidie 
aktive Politik zu begreifen. Er sudite Abenteuer und gefiihrliche 
Stellen zu vermeiden. Sein Hauptfehler war der Mangel an der 
Fiihigkeit, klar zu sehen und abzusdiatzen. Er sah nicht iinmer die 
Klippen voraus, sudite aber nadiher auf ehrliche und friedlidie Art 
aus einer gefiihrlidien Situation herauszukommen." Is. L.

VIII. b) Rufiland seit 1917.
1917, Marz-September. Zur Geschidite der 

Petrograder Stadtverwaltung.
KL 1930, Nr. 5 (38), 133—143.
Der Tatigkeitsberidit der Provisorischen Petersburger Rayonver- 

waltung, den V. D. Perazić durdi eine Einleitungsskizze erganzt, ge- 
wahrt einen Einblick in den miihsamen, von Parteikampfen begleite- 
ten Neuaufbau des stadtisdien Selbstverwaltungsapparates nadi der 
Februarrevolution. L. L.

1917. Das 1. M.-G.-Regiment und die Juli- 
e r e i g n i s s e.

KL 1930, Nr. 3 (36), 64—123.
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P. M. StuloD benutzt die von ihm aufgefundenen Akten der Be
sonderen Untersuchungskommission, die von der Provisorischen Re- 
gierung mit der Voruntersuchung der Meuterei betraut war, zu einer 
eingehenden Darstellung der politischen Stimmungen des genannten 
Regiments vom Februar bis zum Juli 1917. Seine Schilderung der Er
eignisse, die mit einer Skizze der — eine Radikalisierung begiinstigen- 
den — sozialen Zusammensetzung und materiellen Lagę der Mann- 
schaften beginnt. zeigt, wie die von der bolschewistischen Agitation ge- 
tragene Entwicklung iiber die legalisierten Regimentskomitees und 
alle sonstigen Mafinahmen und Anordnungen der Regierung hinweg- 
schritt und schliefilich zu der elementaren. auch fiir die bolsdiewisti- 
schen Parteivertreter unerwarteten, gewaltsamen Entladung fiihrte, 
die sich ais vorzeitig und daher yerfehlt erwies. L. L.

1918. „Der B o t e des Rotarmisten.“
KL 1930, Nr. 3 (36), 287—289.
S. E. Rabinouić berichtet iiber das einzige erschienene und dem 

Verfasser auch nur in einem Exemplar bekannte Heft der oben er- 
wahnten Zeitschrift („Vestnik Krasnoarmejca"). L. L.

1920—21. Petrograd am Vorabend des Kron- 
stadter Aufstands.

KL 1930, Nr. 4 (37), 77—122.
A. S. Pudiov unterwdrft einer eingehenden Analyse das bevolke- 

rungsstatistische und volkswirtschaftliche Bild Petrograds, das die 
Kriegs- und Biirgerkriegsjahre, in dereń Verlauf (1917—1920) die Ein- 
wohnerzahl auf weniger ais ein Drittel gesunken war, schufen. L. L.

Russisch-tscłiedioslovakisdie Beziehungen 
1907—1927.

Ruski Arhiu 1931, X)X1, 41—61, XII, 62—74.
Bei der Behandlung der Frage auf Grund der russischen Publi- 

kationen (Benckendorff. Siebert, Adamov) und der Memoirenliteratur 
arbeitet ]. Papouśek folgende Gesichtspunkte heraus: In der Zeit 
zwischen der Reyolution von 1905 und ciem Kriege erfiihrt die tsche- 
chische Bewegung gewisse Sympathien von seiten der imperialistischen 
russischen Politik, dereń Hauptziel die Schwachung der Machtstellung 
Osterreich-Ungarns ist. Die russische bffentliche Meinung zeigt ahn- 
liche Sympathien, die sich hier auf den gemeinsamen Kampf fiir die 
Demokratie und Nationalitatenfreiheit griinden (Neoslavismus: Bech- 
terev, Kovalevskij; Berdjaev, Trubeckoi). Ein eigentliches Interesse 
an den konkreten Problemen der tschediischen Bewegung wird wah
rend des Krieges kurze Zeit wach (Miljukoy, Pogodin); damals suchte 
auch die russische Staatspolitik einen direkten Ein fiu fi auf die tsche- 
ęhischen oppositionellen Politiker zu gewinnen. Nach der Marzrevo- 
lution kampfen in der Tschechenfrage die Kadetten mit ihrer Forde- 
rung nach radikaler Losung des tschediischen Problems (nationale 
Selbstiindigkeit) mit den Sozialisten, die das foderative Prinzip ver- 
treten. Der bolschewistische Staat, der in der AuBenpolitik die Ten- 
cienzen des russischen Vorkriegsimperialismus fortsetzt, steht dem 
neu entstandenen tschechoslovakischen Staate feindlich gegeniiber, der 

P.olitische Orientierung durch die Bindung an Frankreich und 
cne kleine Entente erhiilt. Interesse an tschediischen Problemen leben 
auf nur an einzelnen Stellen und durch einzelne Yerbindungen (Kom-
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munistisdie Partei). Sie sind lebhafter in der Ukrainę ais in GroR- 
rufiland. W. L.

IX. Ukrainę.
Bilder aus der Geschidite des Mittelschul- 

wesensin Galizien im 18. und 19. Jahrhundert.
MS 1930, Bd. C, T. II, 289—310.
A. AndrochoDyć gibt auf Grund des in den Lemberger Archiven 

enthaltenen Materials ein Bild der an den galizisdien Gymnasien zur 
Zeit Josefs II. geiibten „Aufklarung" sowie des Kampfes gegen sie 
und berichtet iiber die „umstiirzlerisdien Losungen der franzosischen 
Revolution“ nach seinem Tode. Weiterhin schildert der Verfasser die 
inneren Verhaltnisse in den Gymnasien. die Stellung der Lehrer und Le- 
bensweise der Schiller — bereits in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr
hunderts. D. D.

M. Maksymovyć und die Zeitschrift „Os- 
nova“.

MS 1930, Bd. C, T. II, 321—326.
V. Daniloo (Leningrad) veróffentlicht interessante Briefe des Re- 

dakteurs der „Osnova“ (1861—1862) V. Bilozerśkyi an den bekannten 
ukrainischen Historiker M. Maksymović. Aus diesen Briefen geht 
hervor, dafi es zwisdien Maksvmović und der Redaktion der „Osnova“ 
zu MiRverstiindnissen gekommen war, teils infolge ideeller Gegensatze, 
teils infolge personlicher Meinungsverschiedenheiten Maksymovićs mit 
Kuliś, der in der „Osnova“ eine wichtige Rolle spielte. Dies fiihrte 
auch cjahin, dafi Maksymović schon Ende 1861 die Mitarbeit bei der 
„Osnova“ aufgab. D. D.

1866. Protest Jakiv Holovaćkyj’s andasóster- 
reichische Staatsministerium anlalllich einer 
bei ihm stattgefundenen Haussuchung.

MS 1930, Bd. C, T. II, 379—398.
Der aus der nationalen Wiedergeburt der galizischen Ukrainer 

bekannte und seit 1849 ais Professor der ukrainischen Sprache und 
Literatur an der Lemberger Universitat tatige Jakiv Holovaćkyj be- 
gann bereits gegen Ende der fiinfziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
sich offenkundig der sogenannten moskophilen Richtung in Galizien 
zuzuneigen. Zu Beginn aer 60er Jahre trat er in lebhafte Beziehungen 
zu Repriisentanten des offiziellen Rufilands und die Sache endete be- 
kanntlich im Jahre 1868 mit seinem Ubertritt in den russischen Staats- 
dienst, wo er das Amt eines Leiters der Archaographischen Kommis
sion in Wilna erhielt. Die bsterreichische Regierung konnte begreif- 
licherweise der Tatigkeit Holovaćkyjs nicht ruhig zusehen, und der 
Statthalter von Galizien Graf Goluchowski ordnete eine Haussuchung 
bei ihm an, gegen die Holovaćkyj protestierte. Die von J. Saoćenko 
(Kvjiv) aufgefundene Abschrift dieses Protestes wirft ein sehr scharfes 
Lićht auf das Wirken und die Ideologie Holovaćkyjs. D. D.

1879. Die Hinrichtung der Kiever Terro- 
r ist en.

KS 1930, Nr. 2 (63), 110.
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Der Jahrgang 1929 derselben Zeitsdirift brachte in der Nr. 7 
(56) einen Bericht des Kiever Gendarmerieobersten Novickij iiber den 
Prozefi und die Hinrichtung der wegen bewaffneten Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt verurteilten L. K. Brandtner, V. A. Sviridenko 
und V. A. Osinskij, von denen der erste, nebenbei bemerkt, preufii- 
scher Staatsangehóriger war. L. L. Berman berichtigt nunmenr eine 
Anmerkun^ zu jenem Beitrage durch den Hinweis, dafi die Umwand- 
lung der Erschiefiung in Erhangung auf ausdriickliche Weisung des 
Caren erfolgte. L. L.

X. Weiferu&land.

XI. Sibirien.
1889. Zur Gesdiidite des Jakutsker Pro

test e s der Verbannten.
KS 1930, Nr. 4 (65), 168.
Ais ein Beispiel fiir den Widerhall, den der audi im Ausland — 

vornehmlidi durdi Kennan — bekannt gewordene bewaffnete Wider- 
stand fand, fiihrt L. Berman einige Solidaritatserklarungen von Ver- 
bannten an. L. L.

XII. Kaukasus.
XIII. Der russisdie Orient bis 1917 und seit 1917.

XIV. Polen und Litauen bis 1572.
Zwei Traditionen.
SIO 1931, X, 1—12.
Z. Wojciechowski wendet sidi gegen die traditionelle Meinung 

iiber die polnischen Herrsdierpaare: Mieszko I. und Bolesław Chro
bry. Łokietek und Kasimir der Grofie, nadi der man die Bedeutung 
des Sohnes auf Kosten des Vaters iibersdiatzte, und weist nach, dafi 
in beiden Fallen der Sohn die von seinem kongenialen Vater vor- 
gezeidinete Politik fortzufiihren bemiiht gewesen sei.

Im Mittelpunkt der Politik Mieszkos I. stand, wie der Verfasser 
ausfiihrt, das Gebiet zwisdien Oder und Weichsel. Ais Mieszko 963 
in den Kampfen um Pommern eine Niederlage durch die luitizisdien 
und pommersdien Slaven, die mit dem sachsischen Grafen Wichmann 
verbiindet waren, erlitten hatte, und Markgraf Gero im gleidien Jahre 
die Lausitz besetzte, schlug er. um die deutsche Gefahr zu paraly- 
sieren, eine Verstandigungspolitik mit dem Kaiser ein, erkannte dessen 
Oberhoheit iiber das ganze westlidie Pommern, resp. iiber seinen siid- 
lichen Teil an und erwarb sidi hierdurch einen Reditstitel auf das 
963 verlorene Pommern. Ferner suchte er aus der Uberlegung heraus, 
sein Heidentum konne ihm bei seiner Westpolitik hinderlidi sein, bei 
den Bóhmen um die Taufe nach und vergewisserte sich gleidizeitig 
der politischen und militarischen Hilfe der Bóhnien. Gestiitzt auf sie, 
schlug er dann 967 ais „Freund des Kaisers" den gegen diesen auf- 
standisch gewordenen Wichmann und die luitizischen Slaven, spielte 
aber spaterhin die politisdi ungefahrliche Oberhoheit des Papstes 
gegen die kaiserliche aus und schuf dadurch die Grundlagen fiir eine 
spatere Kronung.

Um den Gegensatz zwischen den konkreten politischen Zieleń von 
Mieszko und Bolesław Chrobry zu beseitigen, hat man entgegen der 
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Urkunde von 1086, dem Beridit des Ibrahim Ibn Jakob und den An- 
gaben des Kosmas bebauptet, nicht Gnesen, sondern Krakau sei die 
Hauptstadt des ersten Piasten gewesen. Aber die Einnahme Krakaus 
hat erst nach der Unterwerfung von Schlesien, die gegen das Ende der 
Regierungszeit von Mieszko erfolgte, stattgefunden. Das Fehlen einer 
polnischen Herrsdiaft in Krakau ist durch die der Lachen in Rot
rufiland erklart worden. Der Verfasser halt es aber fiir moglidi, dali 
Mieszko seine Herrsdiaft erst auf Masovien und Sandomerien und von 
dort auf Rotrufiland ausgedehnt habe. Wie dem audi sei, Mieszkos 
politische Ziele lagen im Westen, hauptsachlidi in Pommern, vielleicht 
war gegen das Ende seiner Regierungszeit sogar Stettin das politische 
Zentrum von Polen. Wann Masovien und das Lebuser Land erobert 
wurden, bleibt unklar, jedoch hat die Eroberung Pommerns 967 und 
die von Schlesien zwischen 985—992 stattgefunden. In vielem unklar 
bleibt auch die Ausbreitung der polnischen Herrsdiaft im Osten.

Chrobry setzte die Expansionspolitik seines Vaters fort. Er er- 
oberte das Krakauer Land, die Lausitz, das Milzener Land, die Slo- 
wakei und erweiterte das Programm seines Vaters durch das Be- 
streben, nunmehr ein westslavisdies Reich zu begriinden, wenn er 
audi in den am starksten ethnisdi-polnisdien Gebieten, namlich in 
Pommern keine Erfolge zu verzeichnen hatte.

Was die Politik von Łokietek und Kasimir dem Grofien anbe- 
langt, ist man gewohnt, der stiirmisdien Regierungszeit des ersten die 
Friedensherrsdiaft des letzteren gegeniiber zu stellen. Tatsachlidi hat 
sich aber die Politik Kasimirs des Grofien in nichts von der seines 
Vaters unterschieden, nur die veranderte politische Konstellation hin- 
derte ihn, Kriege im Westen zu ftihren. Trotzdem bildete die Ein- 
kreisung des Ordenslandes den Leitgedanken seiner Diplomatie; aus 
dem gleichen Grunde hatte ja sein Vater ein Biindnis mit den pom- 
merscnen Herzbgen, mit Litauen und Brandenburg geschlossen. Audi 
in der ungariscnen, der sdilesisdien Frage und im Osten — wenn 
man von Litauen absieht — hat Kasimir konseąuent die Politik 
seines Vaters weiter verfolgt. Kasimirs politischen Ziele waren Schle
sien, Pommerellen, Rotrufiland, aber nur in Rotrufiland konnte er sie 
verwirklidien. M. W.

Zur Genealogie der Piasten.
Prll 1931, Bd. 29, II. Serie, Heft 9, 159-209.
St. Kętrzyński liefert Erganzungen und Beriditigungen zu dem 

grundlegenden Werke O. Balzers. Er fiihrt aus, dafi die Geburt Bo
lesław Krzywoustys (1086), des Ahnherrn aller im 12. Jahrhundert 
lebenden Piasten, ais Gnadenwerk des heiligen Agidius aufgefafit 
worden ist und zur Verbreitung des Kultes dieses Heiligen in Polen 
beigetragen hat. Da um 1120 die Griindung eines Agidiushospitals in 
Bamberg erfolgte, regt K. die Frage an, ob nidit Otto v. fiamberg 
den Agidius-Kult aus Polen iibernommen haben konnte. Ansdiliefiena 
untersucht er das Verhaltnis Władysław Hermanns (des Vaters Boi. 
Krz.s) zu seinem Bruder, Bolesław Chrobry, und kommt im Gegensatz 
zu T. Wojciechowski zu dem Ergebnis, dafi Władysław Hermann stets 
auf seiten Bolesław Chrobrys gestanden und weder an seinem Sturz 
und seiner Verbannung noch an der Vergiftung seines Sohnes Mieszko 
sdiuld habe. Der Mord am Bischof von Krakau, Stanisław, habe 
Bolesław Chrobry in den Augen seiner Zeitgenossen nidit herabgesetzt, 
weil er damit nur ein Vergenen des Bischofs gestraft hatte. K. stiitzt 
sich in der Hauptsache auf die erste polnische Chronik des Anonymus 
Gallus, die er fiir eine zuverlassige Quelle erklart. Zur Genealogie 
des Bolesław Krzywousty und seiner Nadikommen weifi K. eine
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Fiille neuer Einzelheiten mitzuteilen. So z. B., dafi Bolesław Krzy
wousty eine Toditer naniens Adelheid nie besessen habe und dafi 
weder diese noch eine andere Piastin im 12. Jahrhundert mit einem 
osterreichischen Babenberger vermahlt gewesen sei. I. F.

Salzgewinnung und Salzwirtsdiaft im pol
ni s cłi e n Friihmittelalter.

PtH 1931, Bd. 29, II. Serie, Heft 9, 309—324.
F. Skibiński gibt in seiner Untersuchung einen guten Uberblidc 

iiber die tedinisdien und reditlidien Grundlagen dieses wichtigen 
Wirtsdiaftszweiges, die in Polen grofie Ahnlidikeit mit den Verhiilt- 
nissen im Westen, besonders in Deutschland, aufweisen. Nach Sk. hat 
es in Polen (Wieliczka) schon in der heidnisdien Periode Salzpfannen 
gegeben. Der Tagebati kommt erst im 15. Jahrhundert mit der deut
schen Kolonisation auf. Der Herzog verfiigt iiber das Salzregal und 
iibergibt dem „żupnik" (lat. supparius) und dem „magister putei" ais 
seinen Beamten die wirtsdiaftliche und tedinisdie Leitung der Sa- 
linen. Wahrend diese eine gehobene soziale Stellung einnehmen, sind 
die „sectores" und „coctores" vermutlidi Unfreie. Dem Herzog nidit 
unmittelbar unterstellt sind die in den Salinen tiitigen deutschen Ko- 
lonisten. Uber den Umfang der Salzproduktion lafit sich auf Grund 
der zahlreichen und sdiwankenden Bezeichnungen fiir Mafi und Ge- 
wicht des gewonnenen Salzes keine genaue Kenntnis gewinnen. Sie 
mufi aber bedeutend gewesen sein, da die Kloster- und Weltgeistlidi- 
keit iiberaus reichlich mit ihren Ertragen bedacht worden ist. Im 
Gegensatz zu Deutschland, wo die Unternehmer es verstanden haben, 
dem Kónig das Salzregal zu entwinden, geben die Polenherzóge ihre 
Rechte nidit auf. Am Ende des 15. Jahrhunderts bringt der Herzog 
die heruntergewirtsdiafteten Salinen in Wieliczka und Bochnia durch 
Entziehung aller an Unternehmer verliehenen Privilegien wieder an 
sich und erreicht mit dieser Gewaltmafinahme, der besonders die 
deutschen Zisterzen zum Opfer fallen, eine wesentliche wirtsdiaftliche 
Starkung der Herzogsmacht. I. F.

Hanul. Statthalter von Wilna (1382—1387) 
und sein G e s di 1 e di t.

AW 1930, H. 1/2, 1—19.
W. Semkomicz identifiziert den urkundlidi genannten Hanco capi- 

taneus Wilensis (bei Długosz ais Hanul verzeidinet), Mitglied der 
diplomatischen Mission, die 1585 zur Anbahnung der Union nach 
Krakau und Ungarn geschickt wurde, mit dem Wilnaer Burger deut- 
sdier Herkunft Hans von Riga, der in der Hodimeisterdironik ais 
Gegner Kjeistuts und Freund Jagiełłos erwahnt ist. Hanul, der schon 
1582 die Unterhandlungen mit dem Orden gefiihrt hat, ist wahr- 
scheinlidi audi der Verfasser der diplomatischen Korrespondenz Ja- 
giellos in den Verhandlungen mit dem Orden 1585; er ist ferner 
offenbar beteiligt an der Erteilung des Privilegs fiir die Burger von 
Lublin, freien Handel mit Litauen zu treiben unter Zusicherung des 
Schutzes durch Jagiełło. Nach der einleuditenden Formulierung des 
Verfassers verkórpert er die Interessen der Kaufmannsdiaft von Riga 
und Wilna, die wegen der Schwierigkeiten mit dem Orden und der 
Sperrung der Handelsstrafien durch Masowien, das mit Litauen in 
Kriegszustand lag, den natiirlichen Ausweg nach Westen durch eine 
engere Verbindung mit Polen suchte und damit von ihrer Seite auf 
die Union hinarbeitete. Die Nachkommen Hanuls, der seine letzten
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Lebensjahre am polnisdien Kónigshofe verbracht und zum „miles" 
erhoben wurde, vollziehen bereits in der ersten Generation den Uber- 
gang zum polnisdien Adel. W. L.

XV. Polen bis 1795.
1676. Materiał zu den polniscłi-tiirkischen 

Verhandlungen im Jahre 1676.
PrH 1931, Bd. 29, II. Serie, Heft 9, 382—413.
J. Woliński gibt ais Erganzung zu den im Przegl. Hist.-Wojsk. 

Bd. li (1950) veróffentlichten Quellen jetzt „Materiał zu den polnisch- 
tiirkischen Verhandlungen im Jahre 1676" heraus: 1. Beridit iiber den 
Traktat von Źbrawno im Jahre 1676, 2. Instruktion an die Kom- 
missare, 5. Latein. Text des Traktats. Diese und die vorerwiihnten 
Quellen beabsichtigt W. seinem Buch iiber die Ereignisse der Jahre 
1675—1676 zugiunde zu łegen. I. F.

Aus der Ve r ga nge n h e i t der Jesuitensdiule 
in Litauen im 18. Jahrhundert.

K 1931, Heft 6/?, 234—238.
V. Biriuśka weist darauf hin, dafi die Rolle der Jesuiten in ver- 

sdiiedenen Landem und zu versdiiedenen Zeiten durchatis nidit ein- 
heitlidi gewesen ist: zu mandien Zeiten haben sie sidi unstreitig ais 
Pioniere der Kultur und des Fortschritts betatigt, wahrend sie zu an
deren Zeiten wiederum ais starkster Hemmschuh des Fortschritts 
wirkten. Dies lasse sidi auch in der Geschidite Litauens nachweisen. 
Sie fanden sidi im 16. Jahrhundert in Litauen ais Kiimpfer gegen die 
Lehren der Reformation ein und verschiniihten in diesem Kampf kein 
Mittel. Ihre Agitation, die sidi ans Volk riditete, riiumte mit mandien 
Traditionen der Vergangenheit auf und trug dazu bei, Litauen in den 
westeuropiiischen Kulturkreis einzubeziehen. Sie sdiufen im 16. und 
17. Jahrhundert in Litauen die Mittelsdiule angewandten Charakters 
und dies miisse auf der Aktivseite ihres Wirkens verbucht werden.

Auf der Aktivseite miisse auch ihre Tatigkeit auf dem Gebiet 
der Wohlfahrtsnflege, der Bekampfung anstedcender Krankheiten und 
dergleichen verbudit werden. Diese positive Tatigkeit der Jesuiten 
dauerte aber nur so lange, bis die Reformation niedergerungen war. 
Nadi der Niederringung ihres Hauptgegners verloren die Jesuiten 
den Hauptanreiz fiir ihre geistige Tatigkeit und konzentrierten ihre 
Bemuhungen auf die Eroberung der politisdien Gewalt und Er- 
ringung der wirtsdiaftlidien Machtstellung, wobei sie sich auf die 
physisdie Kraft der Zoglinge ihrer Schulen stiitzen und vor keinem 
Reditsbruch zuriicksdireckten. Verfasser stiitzt seine Ausfiihrungen 
auf Ausziige aus Geriditsakten aus dem Jahre 1767. die sidi auf die 
Tatigkeit der Zoglinge der Jesuitensdiule in Krażiai beziehen. Diesen 
Akten ist zu entnenmen, dafi die Jesuitenzoglinge sidi nicht auf 
„akademisdie Frivolitaten" besdirankten, wie sie unter den „wan- 
dernden Scholaren" iener Zeit gang und giibe waren, sondern ihre 
Baubziige gegen Juden und Bauern bewufit in den Dienst des Je- 
suitenklosters stellten und volle Billigung seitens ihrer Erzieher 
fanden. Die Akten enthalten noch manche andere Einzelheiten, die 
ein recht triibes Lidit auf den damaligen Stand der Jesuitensdiule 
werfen. Da es sidi um Eingaben der Prozefigegner des Klosters han- 
delt, mag manche Einzelheit nicht stiminen. Im grofien und ganzen 
bestatigen aber die Ausfiihrungen des Yerfassers das schon seit
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langem feststehende Bild des Standes der Jesuitenschule in Litauen 
am Ausgange des 18. Jahrhunderts. G. W.

XVI. Polen von 1795-1914.
1830—31. Fiirst Adam Czartoryski wahrend 

des Novemberaufstandes.
PrH 1931, Bd. 29, II. Serie, Heft 9, 210—308.
W. Nagórska-Rudzka versndit in ihrer Studie auf Grund von 

Archivalien die Rolle des Fiirsten A. Czartoryski im Aufstand des 
Jahres 1830/31 aufzukltiren und eine Wiirdigung seiner Persbnlich- 
keit zu geben. Ein Anhanger der Verstandigung mit Ruflland und 
seinem Temperament nach jedem gewaltsamen Umsturz abhold, war 
Fiirst Czartoryski nidit geeignet, die Fiihrung im November-Auf- 
stand zu iibernehmen. Doch hat er, einmal vom Vertrauen seines 
Volkes auf den Posten eines Vorsitzenden des revolutionaren „Rząd 
Narodowy" erhoben, mit beispielloser Hingabe seine ganze Person- 
lichkeit in den Dienst der Befreiungsaktion gestellt. An seinen, mit 
tagebuchartiger Genauigkeit verfolgten Handlungen wird dargetan, 
daR Czartoryski den Vorbereitungen zum Aufstand fern gestanden, 
seinen Ausbruch ais „grófltes Ungliick" bezeidinet und zuerst nur ais 
Vennittler zwischen den Aufstandischen und den russischen Behórden 
daran teilgenommen hat. Nadi Scheitern der Verhandlungen von der 
Notwendigkeit des Freiheitskainpfes iiberzeugt, hat er, vom Strudel 
der Ereignisse erfafit, im Mittelpunkt der Bewegung eine von besten 
Absiditen erfiillte, aber kompromiRreiche und deshalb erfolglose 
Tatigkeit ausgeiibt. Er rerhandelt mit den ausliindischen Miichten, 
sorgt gleichzeitig fiir energisdie Kriegfiihrung, da er die lntervention 
Europas nur fiir ein siegreiches Polen erhofft, und kiimmert sidi um 
alle Zweige der Verwaltung. Nadi Auflósung des „Rząd N.“ nimnit 
Czartoryski, ein leidensdiaftlidier Soldat, selbst am Kriege teil, bis 
ihn die ungliiddidie Wendung des Feldzugs nótigt, das von inneren 
Wirren zerrissene, dem Feinde preisgegebene Land ais Fliiditling zu 
verlassen. Trotz vieler Fehler verdient dieser aufrechte, opfermutige 
Held einer ungliicklichen Episode das liebevolle Andenken seines 
Volkes. I. F.

Polen in Bóhmen nadi dem Novemberau£- 
s t a n d e.

SIP 1931, Nr. 4, 264—277; Nr. 5, 346—356; Nr. 6, 420—436.
In Erganzung zu seinen Studien iiber den Widerhall des polni

schen Aufstandes von 1831 in Bblimen (vgl. ZoG V. H. 4, S. 433 ff.) macht 
K. Krejii weitere interessante Mitteilungen aus den Akten der .Prager 
Polizeidirektion, die den Aufenthalt polnischer Revolutionare im Ge
biet des Kónigreichs Bóhmen betreffen. Es wird gezeigt, wie die bóh- 
mischen Badeorte bald nach der Revolution Sammelpunkte der pol
nischen Gesellschaft werden, nachdem das Einreiseverbot fiir Polen 
auf Antrag des Prager Guberniums aus Griinden der starken Benach - 
teiligung des Fremdenverkehrs in den Badern aufgehoben worden 
*ar. So finden wir in den dreiRiger Jahren in Karlsbad, Marienbad 
und Teplitz die Vertreter des russischen Absolutismus, ArakCeev, 
Uvarov. Paskević in friedlicher Nachbarsdiaft ihrer erbittersten 
Gegner aus der Revolution. Das weitere Materiał betrifft die polni
schen Revolutionare, die in Prag ihren Wohnsitz erhielten. vor allem 
den Grafen Jelski, der kurz vor dem Ende des Aufstandes ais Unter-
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handler nach Wien geschidct und auf dem Wege festgenommen wor
den war, ferner den Grafen Bieliński, der u. a. mit Vaclav Hanka 
Verbindungen ankniipfte, und den hóchst popularen Befehlshaber der 
polnisdien Revolutionsarmee, Generał Skrzynecki, der 1839 aus Prag 
nadi Belgien entfloh. W. L.

1865. Zur Beteiligung St. Krzemińskis am 
Aufstande v o n 1863.

PrH 1931, Bd. 29, II. Serie, Heft 9, 34?—381.
Unter dem Titel: „Autobiografja St. Krzemińskiego m listach do 

Sfanisl. Posnera" werden von St. Posner aus dem Nachlali St. Pos- 
ners Briefe St. Krzemińskis aus dem Jahre 1908 yeroffentlicht, in 
denen dieser seine Teilnahme am Aufstande von 1863 sdiildert. I. F.

XVII. Polen seit 1914.
XVIII. Litauen im 19. Jahrhundert und seit 1914

Das erste Jahrzehnt: 1892—1902.
K 1931, Heft 6/?, 326—338.
A. Lietuois schildert den Einwicklungsgang der litauischen Sozial

demokratie in den Jahren 1892—1902. 1896 erfolgte eine Spaltung der 
bisher einheitlidien litauischen Arbeiterbewegung, die der Verfasser 
auf die Tatigkeit von St. Trusiewicz zuriiekfiihrt. Dieser begann 
seine Tatigkeit zunadist in Warsdiau („Związek Robotniczy"), war 
dann in Mińsk tatig und kam schliefilich nadi Wilna, wo er unter 
den Arbeitern Anhang fand. Er trat erst der litauischen Sozialdemo
kratie bei, mufite aber schliefilich aus der Partei ausgeschlossen wer
den, da sein Verhalten der Parteidisziplin zuwiderlief. Darauf griin- 
dete er mit seinen Anhiingern 1897 einen Arbeiterverein, der sich 
„Związek Robotniczy" nannte, und dem sich vorwiegend Lederarbeiter 
und die Arbeiter der Eisenbahnwerkstatten anschlossen. Dieser Ar- 
beiterverein war russenfreundlich eingestellt und sudite Fiihlung mit 
der russisdien Arbeiterbewegung, die sidi in jenen Jahren zu ent- 
falten begann.

Der Arbeiterverein von Trusiewicz schlofi sidi spater mit der 
sozialdemokratischen Partei Polens, an dereń Spitze Rosa Luxemburg, 
die Briider Warszawski und Juljan Mardilewski standen, zur so
zialdemokratischen Partei Litauens und Polens zusammen. Diese 
Partei fiihrte einen lebhaften Kampf gegen die litauische Sozial
demokratie, der sie Nationalismus yorwarf. und trat fiir ein gemein- 
sames Vorgehen mit den russischen Revolutioniiren gegen eine Los- 
lósung von Rufiland und lediglich fiir eine Autonomie Polens ein.

Manche Fiihrer dieser Partei landeten spater im Lager der bol- 
schewistischen Partei Rufilands und spielten zum Teil eine fiihrende 
Rolle in der Sovetunion.

Verfasser yertritt die Ansidit, dali trotz des erbitterten Kampfes, 
den diese Splittergruppe gegen die Litauische sozialdemokratische 
Partei fiihrte. diese letztere die Fiihrung der litauischen Arbeiter- 
massen behielt.

Da ihre Hauptstiitze die litauisch sprechenden Landarbeiter bilde- 
ten, so fiihrte der Ansdilufi von der Parteipropaganda erfafiter poloni- 
sierter bzw. russifizierter Intellektueller und Handwerkergehilfen zu 
dereń Relituanisierung. Die klar abgesteekten politischen Ziele der 
Partei, ihr ausgesprochen litauischer Charakter fiihrten dazu, dafi viele
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Intellektuelle und Halbgebildete, die bisher in konfessionellen oder 
unpolitischen polnischen Biinden Befriedigung gefunden hatten, sich 
spontan der Partei anschlossen. So war es bemerkenswert, daB in 
den 90er Jahren die Wilnaer „Herz Jesuvereinigung“ geschlossen der 
Partei beitrat. So hat die Partei, indem sie entwurzelte Intellektuelle 
und Handwerkergehilfen mit litauischen Arbeitern zusammenfiihrte, 
diese in die litauische nationale Wiedergeburtsbewegung eingereiht. 
Zugleich aber hat sie, indem sie die Agitation der PPS. unter den 
poionisierten Arbeitern des Wilnagebiets abwehrte, die nationalen 
Expansionsbestrebungen Polens abgewehrt. G. W.

Aus der Zeit des Biicherschmuggels im 
W i 1 n a g e b i e t.

Soiesos Keliai 1931, Heft 5, 355—35?.
Wahrend des Verbots litauischer Biicher im caristischen RuRland 

bliihte der Biicherschmuggel aus Ostpreufien nach Litauen. Die litaui
schen Biicher wurden in Tilsit gedruckt und von Tilsit aus auf ge- 
heimen Wegen nach Russisch-Litauen geschmuggelt. Ale.randras Teju- 
ćenas, ein Biicherkolporteur jener Zeit, yeróffentlicht hier seine Er- 
innerungen.

Wahrend die meisten litauischen Biicherkolporteure in der Nahe 
der preufiischen Grenze ihrem gefahrlichen Handwerk nachgingen, 
gehorte T. zu den wenigen Biicherkolporteuren, die sich im Wilna- 
gebiet betatigten.

Auf den Gedanken, litauische Biicher zu yerbreiten, kam der Ver- 
fasser in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ais er sah, wie 
schwer es den litauischen Kindern fiel, aus polnischen Fibeln das 
ABC zu erlernen. Es leuchtete ihm ein, dafi der Anfangsunterricht 
in der Muttersprache erfolgen miisse. So setzte er sich mit Ver- 
trauensleuten des litauischen Biicherschmuggels in Verbindung und 
begann mit sechzehn Jahren sein gefahrliches Handwerk zu betreiben. 
Allmahlich erweiterte er seine Tatigkeit und nahm neben Biichern 
auch illegale litauische Zeitschriften und Zeitungen mit. Verfasser 
schildert seine Abenteuer aus der Zeit des Biicherschmuggels. Nur 
einmal fiel er in die Hande der caristischen Polizei, aber es gelang 
ihm, die Beamten zu bestechen und wieder auf freien Fufi zu gelangen.

G. W.

Grundziige der Geschichte der Auśrininkai.
„Auśrine" 1931, Heft 3, 2—11.
Nach der Unterdriickung des Aufstandes yon 1863 setzte in Li

tauen eine starkę Russifizierungskampagne ein, die durch die durch 
das Medium der katholischen Kirche betriebene Polonisierungskam- 
pagne sekundiert wurde. Diesen sich kreuzenden und bekampfenden 
Denationalisierungseinfliissen setzte sich eine 1869 von litauischen 
Studierenden der Uniyersitat Moskau gegriindete nationale Vereini- 
Kentgegen. Diese Vereinigung gab hektographierte Schriften 

is und setzte sich mit der litauischen Auslandspresse in Verbin- 
dung. Sie suchte auch Verbindung mit der Ortsbevblkerung Litauens 
aufrecht zu erhalten. Diese nationale Pionierarbeit lag bis 1905 fast 
ausschliefllich in den Handen der litauischen akademischen Jugend. 
1910 erschien die erste Nummer der von den litauischen Studierenden 
der Uniyersitat Moskau herausgegebenen Zeitschrift „Auśrine". Aus 
laktischen Griinden stellte die grundsatzlich sozialistisćh eingestellte 
Zeitschrift die nationale Romantik in den Yordergrund, im Dienste 
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der nationalen Einigkeit, der Konzentration der litauischen Jugend. 
Die Zeitsdirift fand starken Widerhall in der Jugend. Es ertolgte 
eine emsige Zellenbildung an den hoheren Lehranstalten. Diesen 
Zirkeln entstammen viele Personen, die heute eine namhafte Rolle 
in der litauischen Politik spielen. Unter dem Einflufl des russisdien 
Radikalismus, dem insbesondere die litauisdie Studentenschaft der 
Universitiit Moskau ausgesetzt war, wurde von den „Auśrininkai" die 
Ideologie der russischen Volkstiimler iibernommen. Die Ubernahme 
die Ideologie der russisdien Volkstiimler fiihrte schlieBlich den Bruch 
mit dem katholisdi eingestellten Teil der litauischen akademischen 
Jugend herbei, der seine eigene Zeitschrift „Ateitis" griindete.

Die Sezession der Katholiken gab der Zeitschrift die Mbglichkeit, 
die Riicksiditen auf die nationale Einigkeit fallen zu lassen und sich 
offen zum sozialistischen Ideał zu bekennen. G. W.

XIX. Lettland.

XX. Estland.

XXI. Deutsdier Osten.
Die alt es te Eroberung Pommerns durdi die 

Piasten.
SIO 1931, Bd. X, 13—11?.
J. Widajemicz fiihrt aus, dafi Mieszko bei seinen Kiimpfen um 

Pommern — wann Polen zum erstenmal bis an die Baltische Kiiste 
vordrang, ist unbekannt — auf Widerstand bei der Insel Wollin und 
den Veletern stiefi, die von Markgraf Gero durch die Entsendung 
Wichmanns unterstiitzt, ihm 965 eine schwere Niederlage beibrachten. 
Mieszko muBte auf das nordwestliche Pommern verziditen, das siid- 
westlidie, das Gebiet der Licicavici, erhielt er ais deutsdies Lehn. An 
der Kiiste entstand nun unter dem Protektorat der Veleter ein neuer 
Staat, er wurde aber 987, gleich Markgraf Hodo (972) von Mieszko 
besiegt. Die Situation iinderte sidi, ais der vertriebcne schwedische 
Thronfolger Styrbiorn um 980 auf Grund eines Bundnis mit Harald 
von Danemark und Vladimir dem GroBen Wollin und einen Teil des 
Festlandes besetzte. Um diese Gebiete wiederzugewinnen, kniipfte 
Mieszko Beziehungen an zu Danemark — er verheiratete seine Tocnter 
Sigrid mit Eridi von Sdiweden — und zu Otto II. Es gelang ihm 
auch, 983 mit Hilfe von Palnatoki Wollin zu besetzen, ais Styrbiorn 
beim Versudi, Schweden zuriickzugewinnen, in der Schlacht bei Tyris- 
vold gefallen war. Einige Jahre spater landete an der Baltischen 
Kiiste wiederum ein vertriebener Konigssohn, der Norweger Olaf 
Trygvason; er heiratete eine Tochter Mieszkos, verliefi aber 994 das 
Land, um sidi seine Rechte in Norwegen zu erkiimpfen. — Die 
Quellen beriditen von Tributzahlungen Mieszkos an Danemark, was 
fiir die Jahre 983—987 oder 988 zutreffen kann. M. W.

Russische Schreiber beim Deutschen Orden.
ZfslPh 1931, Bd. VIII, 83-92.
Wie K. Forstreuter ausfiihrt, waren zuerst russische Schreiber fiir 

den Amtsverkehr des Ordens entbehrlich, weil die Vertrage mit den 
Fiirsten von Halić lateinisch, mit Litauen und Polen teils lateinisdi, 
teils deutsch abgefafit wurden; dagegen bedurfte man russischer Dol- 
metsdier fiir den privaten Yerkelir und fiir Kundsdiafterdienste.
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Vielleidit hatte aber Mitte des 14. Jahrhunderts der Marschall einen 
russisehen Schreiber bei sidi. Weldier Abstammung der Kónigsberger 
Notar und samlandisdie Kleriker war, der sidi 1560 Theodericus 
ąuandam Theoderici Ruteni nennt, ist unsidier: der Beinaine Ru- 
tenus braudit nidit unbedingt auf eine russische Herkunft hinzu- 
weisen (ygl. Albertus Rutenus, Neffe des Bisdiofs Heinrich Flem- 
ming). Ein halbes Jahrhundert spater finden wir wiederum einen 
Sdireiber, der sidier nidit Russe war, den Kónigsberger Burger Hans 
Kodimeister, nadi dessen russisdien Sprachkenntnissen sidi der Hoch- 
nieister wohl in Zusammenhang mit der Litauerpolitik des Ordens 
erkundigte. Einen russisdien Schreiber besall damals auch Elbing. 
Erst Vasilij III. bediente sich in Vertragen und Briefen an den Hoch- 
meister der russisdien Sprache, denen nur ausnahmsweise eine latei- 
nisdie, ganz seiten eine deutsdie Ubersetzung beigefiigt wurde. Der 
Hodimeister hielt es daher fiir geraten, einen seiner Vertrauten, Wolf
gang Bock, zur Erlernung des Russisehen nach Novgorod oder Pskov 
zu entsenden, was vom Caren gestattet wurde. Aufier diesen politisch 
bedingten Beziehungen zum Russentum gab es auch kulturelle. So 
beriditet 1505 der ermlandisdie Domherr von einem Russen Peter, 
der ein eleganter Sdireiber und Bucłimaler sei und von dem er ein 
Epitaph, das er auf den Tod des Bisdiofs von Samland Paul Watt 
verfafit hatte, unbedingt gesdirieben haben wollte. Nadi dem Kra- 
kauer Frieden kniipfte erst 1656 der grofie Kurfiirst wieder Be
ziehungen zu Rufiland an. Konigsberg wurde ausersehen, ein Mittel- 
punkt des russisdien Spradistudiums zu werden, wie wir das aus der 
1702 von Hofrat Revher verfafiten Denkschrift erfahren, in der das 
Studium der sarmatisdien Sprache und die Ansdiaffung sarmatisdier 
Biidier in Konigsberg und Berlin empfohlen wird. M. W.

XXII. Finnland.
1741—43. Aus dem finnlandischen Kriege.
HTF 1931, 27—31.
Ais „Eine Geschidite aus dem Kleinen Unfrieden" veróffentlidit 

Gabriel Nikander ein Sdireiben des Kaufmanns Petter Tesdie an den 
Rat von Lovisa iiber seine Verluste in Wilmanstrand und Fredriks- 
hamn wahrend des Krieges. E. A.

1779—1808. Kriegssdiule und Topographi- 
scŁes Korps Haapaniemi.

Skrifter utg. av Snenska Litteratursallskapet i Finland 214 (1930), 
1—120.

Sigurd Nordenstreng sdireibt die Gesdiichte dieser finnlandisdien 
Militarlehranstalt, die, 1779 von G. M. Sprengtporten gegriindet, 1781 
nach Haapaniemi am Saima verlegt, bis 1808 bestanden hat. Ihre 
Bedeutung fiir die Offiziersausbildung zeigte sich im Kriege 1808/09, 
an dem 149 ehemalige Kadetten und Lehrer teilnahmen. Nadi dem 
Frieden gingen 54 von ihnen in die neue finnlandische Armee iiber, 
mehrere traten in das russische Heer, darunter die snateren Generale 
Munck. Ehrenstolpe und B. F. U. Stadcelberg. Unter Leitung des ehe- 
maligen Kadetten und Lehrers O. K. hieandt wurde die Schule 1812 
ais 1 opographisdies Korps wieder eróffnet, dessen Kadetten 1816 die 
Bereditigung zum Eintritt ins russisdie Heer erhielten. Die Gebiiude 
brannten 1818 ab; statt dessen wurde 1821 das Finnlandische Ka- 
dettenkorps in Fredrikshamn gegriindet. E. A.
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1809. V o m Landtage in Borga 1809.
I1TF 1931, 67—77.
Berndt Federley untersudit die Frage, ob fiir den von den Stan- 

den geplanten Ausschufi geheimer Geschiiftsgang nadi schwedischem 
Muster beabsiditigt war, und verneint sie. Das Gesudi der Stande 
wurde in Petersburg stillschweigend iibergangen. E. A.

1809—11. Stedingk und Finnland 1809—11.
IITF 1930, 51—68.
Bruno Lesdi schildert nach den Berichten des schwedischen Ver- 

treters in Petersburg Grafen Kurt Stedingk dessen Verhalten gegen- 
iiber dem jetzt russischen Finnland und den zwar geringen, aber 
deutlich erkennbaren Einflufi seiner Fiirspradie auf die Neugestaltun- 
gen in diesem Lande, vor allem in Militarsachen. Der Aufsatz bildet 
die Fortsetzung eines friiheren, „Stedingk und die Sprengtportianer" 
betitelten, in dem L. die Haltung Stedingks gegeniiber den nach Rufi
land gefliichteten finnlandischen „Anjala-Mannern" 1790—1808 dar- 
stellt (a. a. O. 1929, S. 107—133). E. A.

Der Skand i n a v i s mu s in Finnland.
Skrifter utg. ao Soenska Litteratursiillskapet i Finland 214 (1930), 

217—333.
Runar Johansson gibt eine Untersuchung iiber Anfange, Form, 

Bedeutung und Wirkungen des Skandinavismus in Finnland. Der 
Krimkrieg bringt die ersten grofien Antriebe, die skandinavischen 
Studententreffen und die Emigration in Stockholm nahren ihn. In 
der zweiten Halfte der 50er Jahre steht die Universitiit Helsingfors 
im Mittelpunkt der Darstellung. J. kommt zu dem Gesamturteil, dafi 
der Skandinavismus dem Lande einen starken liberalen Auftrieb 
bradite, das Selbstśindigkeitsbewufitsein starkte und die Blicke gegen 
Rufiland geschiirft hat. Die schwedische nationale Bewegung wurde 
geweckt, wahrend die finnische in Opposition jede Zusammengehórig- 
keit mit Schweden ablehnte. E. A.

Durchbruch des Liberalismus in der finn
landischen Press e.

Skrifter utg. ao Soenska Litteratursiillskapet i Finland 214 (1930), 
121—184.

Aroid Morne setzt seine Untersuchungen zur Pressegeschidite fort 
(vgl. Bd. 112 (1913) und 180 (19251). Er Dehandelt nadi einem R ii de
bilek auf die Zeitung „Viborg“ (1855—60, C. I. Quist) die Blatter 
„Papperslyktan" (1859—60, A. Schauman u. a.), „Barometern" (1861, 
E. binder und L. Mechelin) und vor allem „Helsingfors Dagblad" (E. 
Bergh) in den 60er Jahren. Zu Beginn der Regierung Alexanders II. 
kommt der Liberalismus, ausgehend von nationalókonomisdien The
men (Einflufi J. St. Mills), nadi den Zensurerleiditerungen von 1861 
zum Siege in den Vorbereitungen zum Landtage von 1864, wo Flag- 
gen-, Neutralisierungs- und Landtagfrage auf der Tagesordnung 
stehen. Die Reformen bis 1886 finden in dem fiihrenden liberalen 
Blatte ihren Vorkampfer. Aber audi an iikonomisdien, sozialpoliti- 
schen, kirchlichen una kulturellen Fragen zeichnet M. den Einsatz der 
liberalen Presse. Und immer wieder steht die Sprachenfrage im 
Brennpunkt. E. A.



Zeitschriftenschau. 145

XXIII. Siidosteuropa und Balkanstaaten.
Die russische revolutionare Emigration 

unter den Bulgaren.
KS 1930, Nr. 2 (63), 114—137; Nr. 3 (64), 105—120; Nr. 4 (65), 

112—148; Nr. 5 (66), 109—147.
Die wie vorstehend betitelte Arbeit G. Bakalons hebt weniger die 

personlichen Schicksale der russischen Emigranten, ais die mannig- 
fachen geistigen und politischen Einfliisse hervor, die die russische 
politische Emigration in der neuen Umgebung zu iiben pflegte, und 
die im besonderen auch in Bulgarien ein betraditliches Ausmafi er- 
reichten. Denn wahrend noch G. S. Rakovskij, der Begriinder der 
bulgarischen revolutionaren Bewegung, keine personlichen Begegnun- 
gen mit den wenigen russischen Emigranten jener Zeit hatte, waren 
seine Nachfolger, insbesondere audi die Ideologen der bulgarischen 
Revolution Ljuben Karavelov und Christo Botev, nicht nur Adepten 
der russischen geistigen Bewegung, sondern suchten und fanden be
reits Eiihlung mit den im Westen lebenden russischen Revolutionaren: 
der erstere besudite z. B. 1870 Bakunin in Genf, was ein Jahr zuvor 
schon eine besondere bulgarische Delegation getan hatte, — wobei 
die Gelder, die fiir die Aufnahme der — bald recht mannigfachen — 
Beziehungen verwendet wurden, und von denen ein Teil in die Hande 
Bakunins gelangte, der Kasse des tiirkisdien, durch die Vorspiegelung 
einer Spionageorganisation getausditen, Polizeiministers entsprangen. 
Eine ziemliche Ausdehnung erreichten auch die bulgarischen Be
ziehungen Nećaevs, mit dem vor allem Botev eng befreundet war. 
Aber audi innerhalb der Landesgrenzen lassen sich trotz der un- 
giinstigen politischen Konstellation, die vor allem die Befreierrolle 
Rufilands bewirkte, schon seit den 70er Jahren Ansatze des russischen 
revolutionćiren Einflusses feststellen, zu dessen ersten Tragern der 
russisdie politische Emigrant in Bulgarien S. A. Śnee gehbrte. Starker 
bemerkbar maditen sich allerdings die russischen Emigranten erst 
nach der russisdien Okkupation, indem sie in den politischen und 
Klassenkampfen, die sich in den befreiten Landem entwidcelten, auf 
die Seite der gegen die Vormundschaft der russischen Regierung 
kampfenden Liberalen traten. Aktiven Anteil nahmen die russischen 
Emigranten gleidifalls an den Ereignissen, die 1885 zur Vereinigung 
Ostrumeliens mit dem Fiirstentum liihrten, und ais die russische Re
gierung ihre Offiziere aus Bulgarien abberief, waren es zwei russische 
Emigranten, die ehemaligen Marineoffiziere Luckij und Serebrjakov, 
denen wahrend des Krieges mit Serbien die bulgarische Donau- 
flottille anvertraut wurde. Mit der Zuspitzung der russisch-bulgari- 
schen Beziehungen nach der Abdankung des Battenbergers, ais die 
russisdie Regierung durch ihre Geheiinagenten mit allen Mitteln der 
Verschwórung gegen die Unabhangigkeit Bulgariens arbeitete, ver- 
schiirfte sich gleichzeitig der Kampf gegen die russischen Emigranten, 
bis sich Bulgarien unter dem Drudc Rufilands, das von anderen 
Maditen, im besonderen auch von Deutsdiłand, tatkrćiftig unterstiitzt 
wurde, 1891 schliefilich genotigt sah, die russisdien Emigranten, so- 
weit sie nidit bereits, wie Dragomanov, bulgarisdie Burger waren, 
des Landes zu verweisen. Eine Ubersidit der in Bulgarien ansassig 
gewesenen und vielfadi auch gebliebenen russisdien Emigranten bildet 
den AbschluB der umfangreichen Darstellung, der nicht nur die ein- 
schlagige russische und bulgarische Literatur, sondern auch unver- 
bffentlichtes Materiał, z. B. aus dem Archiv der ehemaligen Russi
schen Botsdiaft in Paris und aus dem Asiatischen Departement des 
ehemaligen Ministeriums des Aufiern, zugrunde gelegt ist. L. L.

10 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VI. 1
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Unter Mitwirkung von L. Loewenson, E. Am burger, 
D. Dorośenko, S. Jakobson und G. Wirschubski 

bearbeitet von Irene Griining.
1. a) Allgemeines, besonders Methodologie. 

b) Hilfswissenschaften.
Almanach der Deutschen Presse in Polen. Herausgegeben 

im Auftrage des Verbandes der Deutschen Redakteure in Polen 
von Dr. I’ ritz Guttmann. Die Zusammenstellung des Kalenda- 
riums fiir die Zeit von 1920—1950 yerdanken wir dem Geschafts- 
fiihrer der deutschen Fraktion im Schles. Sejm Herrn W. Majowski. 
Kattowitz 1950. 119 S.

Bor ba za nauku v carskoj Rossii. Neizdannye pisma I. M. 
Sećenova, I. I. Mećnikoya, L. S. Cenkoyskogo i dr. Predisl. N. A. 
Sernaśko. Stafi: P. N. Diatroptova, O. N. Mećnikovoj, L. A. Ta- 
rasevića... Prim. S. Ja. Śtrajdia. 4 portr. (Der Kampf um die 
Wissenschaft im caristischen Rufiland. Unverdffentlicłite Briefe 
von I. M. Sećenoy, I. I. Mećnikoy u. a. Vorwort von N. A. Se- 
maśko. Aufsiitze von P. N. Diatroptov u. a. Anmerkungen von
S. Ja. Śtrajch.) Moskau-Leningrad 1951. 224 S. m. Bildn.

Brian Chaninoy (Briandianinoy), N. A History of Russia. 
Translated from the French by C. J. Hogarth. New York 1950. 
XI + 295 S.

Bromberg, Ja. Zapad, Rossija i evreistyo. Opyt peresmotra evrej- 
skogo yoprosa. S pred. V, nina. (Der Westen, Rufiland und das 
Judentum. Der Versuch einer Revision der Judenfrage. Mit einem 
Vorwort von V. Ifin.) Prag 1951, IV + 196 S.

Śkzempljarskij, P. M. ćkonomićeskoe prośloe Oblasti. (Die 
wirtschaftlidie Vergangenheit des Gebiets yon Ivanovo-Voznesensk.) 
(Moskau-Ivanovo-Voznesensk) 1951. 57 + 1 S.

Fedo t o v, G. P. Syjatye drevnej Rusi. (X—XVII st.) (Die Heiligen 
des alten Rufilands. 10.—17. Jahrh.) Paris 1951. 260 + 1 S.

1781—1951. Gedenkbuch zur Erinnerung an die Einwanderung der 
Deutschen in Galizien vor 150 Jahren. Herausg. vom Aussdiufi 
der Gedenkfeier. Posen 1951. 198 S.

G juln azar o v, V. K. K metodike sostaylenija obzoroy archiy- 
nych fondov. (Zur Methodik der Anfertigung von Verzeichnissen 
der Archiybestande.) Baku 1951. 57 S.

Imennoj i s i s t e m a t i c e s k i j ukazatel k istoriko- 
reyoljucionnomu y est ni ku „Katorga i Ssylka" za 
1926 —1928 gg. (Namen- und Sachregister zu der historisch- 
revolutionaren Zeitschrift „Katorga i Ssylka" fiir die Jahre 1926—
1928.)  Moskau 1950. (Umschl.: 1951.) 256 S.

Kizeyetter, A. Istorićeskie siluety. Ljudi i sobytija. (Historische 
Silhouetten. Menschen und Ereignisse.) Berlin (1951). 507 + 1 S.

Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. 
(Festschrift fiir W. Abraham.) Lemberg. Bd. I. 1930. VII + 483 S„ 
2 Taf.; Bd. II. 1931. 453 S.
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Lenin na inostrannydi jazykach. Bibliogr. ukazateL Pod 
obść. red. M. A. Savefeva. Sostavlen B-koj In-ta Lenina. (Lenin 
in fremden Spradien. Bibliographisdies Verzeidmis. Unter der 
Redaktion von M. A. Savefev herausgeg. von der Bibliothek des 
Lenin-Instituts.) (Moskau) 1931. VI + 346 + 6 S.

Maria, Prinsessa (v. Schweden. geb. Grofifiirstin von Rufiland). 
Boken om mitt liv. (Das Budi von meinem Leben.) Stodcholm 
1930. 468 S., 17 Abb.

Milj ukov, P. Oćerki po istorii russkoj kultury. Jubilejnoe iz- 
danie. Tom II: Vera. Tvorćestvo. Obrazovanie. Ć. 1: Cerkov i 
religija. Literatura. Ć. 2: Iskusstvo. Śkola. Prosvćśćenie. Tom III: 
Nacjonalizm i evropeizm. (Skizzen zur Geschichte der russisdien 
Kultur. Jubilaumsausgabe. Bd. II, T. 1: Kirche und Religion. 
Literatur. T. 2: Kunst. Schule. Bildung. Bd. III: Nationalismus 
und Europiiismus.) Paris. Bd. II: 1931. XVI + 453 S. und 553 S.; 
Bd. III: 1930. 507 + 8 S.

M ószeg, I. Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno- 
wschodniej Europy. (Das alte und heutige Moskau und die unter- 
jochten Vólker des Nordóstlidien Europas.) Warsdiau 1931. VII + 
1 + 172 + 6 S., 7 Taf.

Mu r a t o v , M. V. Kniźnoe delo v Rossii v XIX i XX vekadi. Oćerk 
istorii knigoizdatelstva i knigotorgovli. 1800—1917 gody. S prim., 
sostavlennvmi F. Ja. Zimovskim. (Das Buchwesen in Rufiland im 
19. und 2Ó. Jahrhundert. Ein Abrifi der Gesdiidite des Verlags- 
wesens und des Bućhhandels 1800—1917.) Moskau-Leningrad 1931. 
256 S.

Nowak, Frank. Medieval Slavdom and the rise of Russia. New York
1930. XII, 132 S. („Berkshire studies in European history".)

Pamjati P. N. Sakulina. Sbornik statej. (Dem Andenken P. N. 
Sakulins. Sammlung von Aufsatzen.) Moskau 1931. 353 + 3 S.

Polkovnikov, G. N. Dialektika istorii. (Die Dialektik der Ge- 
schidite.) Paris 1931. 170 S.

Priloźenie k o t ć e t u o dejateTnosti Akademii Nauk 
Sojuza Sovetskich Socialistićeskidi Respublik 
za 1930 god. Izdanija Akad. Nauk SSSR za 1930 g. Raboty 
dejstv. ćlenov i sotrudnikov Akad. Nauk SSSR napećatannye v 
ne akademie, izd. i podgotovlennye k pećati za 1930 g. (Beilage 
zum Bericht der Akademie der Wissenschaften der UdSSR fiir das 
Jahr 1930. Die Veróffentlichungen der Akademie. Veróffentlichte 
und fiir den Druck vorbereitete Arbeiten der Mitglieder.) Lenin
grad 1931. 149 S.

Proletarskaja revoljucija. Sistematić. i alfavitnyj uka- 
zateL 1921—1929 gg. (Systematisches und alpliabetisdies Register 
der Zeitsdirift „Proletarskaja Revoljucija“ fiir die Jahre 1921—
1929.)  (Moskau) 1931. V + 165 + 3 S.

S av i ć , A. A. Oćerki istorii kresf janskich volnenij na Urale v XVIII— 
XX w. (Skizzen zur Gesdiidite der Bauernunruhen im Ural im 
18. bis 20. Jahrh.) (Moskau 1931.) 178 + 2 S., 1 BI. Kart.

Ś m u r 1 o , E. Kurs russkoj istorii. Tom pervyj. Vozniknovenie i 
obrazovanie russkago gosudarstva (862—1462). (Russisdie Ge- 
schichte. Bd. I. Entstehung und Bildung des russisdien Reiches. 
862—1462.) Prag 1931. II + 535 S. (Maschinensdirift.)

S o c i a 1 - d e m o k r a t i ć e s k i e listovki 1 894—191 7 gg. 
Bibliogr. ukazatel. Pod red. B. P. Birmana, G. I. Kramofnikova i 
P. G. Senni ko vskogo. Sostavleno Bibliotekoj In-ta Lenina. T. 1. 
(Sozial-demokratisdie Flugbliitter 1894—1917. Bibliographisdies Ver- 
zeidmis. Unter der Redaktion von B. P. Birman u. a. herausgeg.
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v. d. Bibliothek des Lenin-Instituts. Bd. I.) (Moskau) 1931. VII + 
483 S. m. 111.

Stanislavskij, K. S. Moja źizń v iskusstve. S 65 ill. Izd. 3-e. 
(Mein Leben in der Kunst. 3. Aufl.) Moskau-Leningrad 1931. 7 + 
715 S., 33 BI. 111. u. Bildn.

Venediktov, D. G. Lisij Nos — lobnoe mesto rossijskoj revolju- 
cii. 2-e izd. (Der Petersburger Hinrichtungsplatz Lisij Nos. 2. A.) 
Moskau 1931. 55 S.

Vertinskij, N. S. Gazeta v Rossii i SSSR. XVII—XX v. v. (Die 
Zeitung in Rufiland und in der UdSSR. 17.—20. Jahrh.) Moskau- 
Leningrad 1931. 168 S.

V o 1 g i n , V. Planirovanie nauki i zadaći Komakademii i Akademii 
Nauk. Doklady: V. Volgina, I. Gubkina, E. Kofmana. (Planierung 
der Wissenschaft und Aufgaben der Kommunistischen Akademie 
und der Akademie der Wissenschaften. Berichte von: V. Volgin,
I. Gubkin, E. Kofman.) Moskau, Leningrad 1931. 40 S.

Zapiski Russkago Naucnago I n s t i t u t a v Bćlgradć. 
Vypusk 5. (Schriften des Russischen Wissenschaftlichen Instituts in 
Belgrad. 5. Lief.) Belgrad 1931. 1 + 425 + 1 S.

Żuravlev, V. V. Chudoźnik Sergej Vasifević Ivanov. (Der Maler 
S. V. Ivanov.) Moskau-Leningrad 1931. 128 S., m. I1L, 1 S. Lit.

2. Vorgesduchte Rufilands.
R osto w zew, M. Skythien und der Bosporus. Bd. I. Kritische tlber- 

sidit der sdiriftlichen und archaologisdien Quellen. Neu bearbeitet 
fiir Deutschland mit neuem Kartenmaterial. Aus dem Russischen 
von Prof. E. Pridik. Berlin 1931. 625 S., 7 Kart.

S a v i n , N. I. Raskopki kurganou u Daragabusskim i Efninskim pav. 
Sinalensk. gub. (Die Ausgrabungen in den Grabhiigeln der Kreise 
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1930. 252 S.
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1931. 34 S. (Gos. akad. ist. mat. kuft. Izvest. T. IX. Vyp. 1.)

Vasmer, M. Wikingerspuren in Rufiland. Berlin 1931. 28 S.

3. Der Kiever Staat.

4. Die Moskauer Periode.
Bachruśin, S. Lavoćnye Knigi Novgoroda Velikogo 1583. (Die Ge- 

sdiaftsbiicher Grofi-Novgorods 1583.) Moskau 1930. 56 + 202 S.
Śirjaev, S. D. Smoleńsk i ego socialnyj landśaft v XVI—XVII 

veke. (Smoleńsk und seine soziale Landschaft im 16. bis 17. Jahrh.) 
Smoleńsk 1931. 62 S.

5. Peter der Grofie und die Nachfolger bis 1762.
Novik, D., et Llona, V. Pierre le Grand. Paris 1931. 2 Bde.: 281 
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schaftlichen Instituts. Bd. V.) Warschau 1931. 320 S.

Masalko v, J. Spomyny matrosa. (Die Erinnerungen eines Ma- 
trosen.) Charkiy 1931. 60 S.

Na v a 1 o vś k y j, M. Ukrajinci j sloyjanśkyj zjizd u Prazi 1848 roku. 
(Die Ukrainer und der slavische Kongrefi in Prag im Jahre 1848.) 
Charkiy 1930. 60 S.

Onoszko, K. Nauka Piotra Mohily o kościele i jego hierarchji. 
(Die Lehre P. Mohiłas von der Kirche und ihrer Hierarchie.) Lem
berg 1931. 67 + 1 S.

Orlovśkyj, S. Soldat revoluciji Oleksander Parchomenko. Alex- 
ander Parchomenko, der Soldat der Revolution.) Charkiy 1930. 
56 S.

Pohrebynśkyj, O. Stolypinśka reforma na Ukrajini. (Die Stoly- 
pinsche Reform in der Ukrainę.) Charkiy 1931. 128 S.

Śćerb ako v, V. Narysy z istoriji social-demokratiji na Ćernihiv- 
śćyni 1902—1917. (Skizzen aus der Geschichte der Sozialdemokratie 
im Ćernihoygebiet 1902—1917.) Charkiy 1931. 218 S.

śevćenko, T. G. Dnevnik. Predisl. A. Starćakoya, red., vstup. 
stafja i prim. S. P. śesterikoca. (Tagebuch. Vorwort von A. Star- 
Cakov, Einleitung und Anmerk. von S. P. Śesterikoy.) Moskau- 
Leningrad 1931. 438 S. m. 111., 1 BI. Bildn.

ś 1 i ch t e r , O. Z ćasiv reyoljuciji 1905 roku. Ukrajinśkyj Institut 
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Marksizmu-Leninizmu. (Aus den Zeiten der Revolution von 1905. 
Ukr. Marx-Lenin-Institut.) Charkiv 1930. 316 S.

Smirnov, A. P. Solda ty i matrosy Francii otkazaliś streljaf. (Frank- 
reichs Soldaten und Matrosen weigerten sidi zu sdiiefien. Zur Ge
schidite der Intervention in der Ukrainę 1918—1920.) Leningrad 
1931. 56 S. m. Kart.

Starżenśkyj. Vćora i sjohodni. Spohady grafa Starźenśkoho. 
„Na naśij ne svojij zemli". Pereklad Ivana Franka. (Gestem und 
Heute. Die Erinnerungen des Grafen Starżenśkyj. „Auf unserem 
nidit eigenen Boden." Iibersetzt von I. Franko.) Charkiv 1930. 26 S.

Tućapśkyj, P. A. Iz pereźytoho. Devjanosti roky. Peredmova 
M. Kirićenka. (Aus Erlebtem. Die neunziger Jahre. Vorwort von 
M. Kirićenko.) Charkiv 1931. 66 S.

Z a i k i n , V. Ućastie svetskago elementa v cerkovnom upravlenii. 
yybornoe naćalo i „sobornosf" v kievskoj mitropolii v XVI i XVII 
vekadi. (Die Beteiligung des Laienelements an der Kir<hen-Ver- 
waltung, das Wahlprinzip und die „Synodalitat" in der Kiever 
Metropole im 16. und 17. Jahrhundert.) Warsdiau 1930. 162 + 2 S.

10. Weifcrufiland.
Baraśka, U. 11 lipenia — dzeń wyzwaleńnja Mensku ad bela- 

paljakau. (Der 11. Juli — der Tag der Befreiung Minsks von den 
Weifipolen.) Mensk 1930. 36 S.

Barkouski, S. Perśae mae na Belarusi. Gistaryćny narys. (Der 
1. Mai in Weifirufiland. Ilistorische Skizze.) Mensk 1930. 46 S.

Budzeika, A. Gistaryćny Addzel Belarusk. Dziarź. Muzeju u 
Mensku. (Die historische Abteilung des weifirussisdien Staats- 
museums in Mińsk.) Mensk 1930. 16 S.

Majzel, L. u. J. Desjaf let borby i stroitefstva. K razreśeniju na- 
cionafnogo voprosa v B. S. S. R. (10 Jahre Kampf und Aufbau. 
Zur Lósung der Nationalitatenfrage in der Weifirussisdien S. S. R.) 
Mensk 1930. 195 S.

Śćarbakau, V. Kastryćnickaja revolucyja na Belarusi i bela- 
pofskaja okypacyja. (Die Oktoberrevolution in Weifirufiland und 
die weifi-polnische Okkupation.) Mensk 1931. 128 S.

S t a 1 e v i ć , A. Zachodnjaja Belaruś — kalenja Polscy. Da 10 ci 
godźja wyzwaleńja BSSR. ad belapaljakau. (Westweifirufiland — 
eine polnische Kolonie. Zum Dezennium der Befreiung der W.S.S.R. 
von den Weifipolen.) Mensk 1930. 48 S.

11. Sibirien.
K o n o v a 1 o v a, K. Na reke Lene. Ris. i obi. P. Osolodkova. (Am 

Lena-Strom 1912. Mit Zeichnungen von P. Osolodkov.) Moskau- 
Leningrad 1931. 14 + 2 S. m. 111.

12. Kaukasus.
Chadźiev, A. Kultura i piśmennosf gorskidi narodov Severnogo 

Kavkaza. (Kultur und Sdiriftwesen der Bergvdlker des Nord-Kau- 
kasus.) Vladikavkaz 1930. 172 S.

(Devdariani, G.) Dni gospodstva meńśevikov v Gruzii. (Doku
menty i materiały.) Sbornik sost. Gaioz Devdariani. (Die Tage 
der Menschewistenherrsdiaft in Georgien. Dokumente und Ma
terialien.) Tiflis 1951. 571 S.

Lekiśvili, S. Poślednie dni meńśevikov. (Die letzten Tage der 
Mensdiewisten.) (Tiflis) 1931. 39 S.

R a e v s k i i, A. Aleśa Dźaparidze. Politićeskij siluet. (Al. Dźapa
ridze. Eine politisdie Silhouette.) Baku 1931. 40 S„ 1 Bildn. (Inst. 
ist. part. im. St. Śaumana pri CKAKP (b).)
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13. Der russische Orient bis 1917 und seit 1917.
B o ź k o , F. Graźdanskaja vojna v Srednej Azii. (Der Biirgerkrieg 

in Zentralasien.) Taschkent 1930. 88 S. (Sredne-Az. naućn.-issl. inst. 
ist. rev.)

Sbornik statej k d e s j a t i 1 e t i j u Bucharskoj i Cho- 
rezmskoj revoljucii. (Vospominanija ućastnikoy Buchar- 
skoj i Chorezmskoj revoljucii.) (Eine Sammlung von Aufsatzen 
zum 10. Jahrestag der Reyolution in Budiara und Chorezm. Er
innerungen von Teilnehmern.) Taschkent 1930. 3 + 83 S.

14. Polen und Litauen bis 1572.
B e b 1 a v y , J. Lietuyią ćeką santykiai Vytauto Didźiojo laikais. 

(Die litauisdi-tscliechischen Beziehungen im Zeitalter Witolds des 
Groflen.) Kaunas 1931. 102 S.

B i r ś i S k a, V. Neźinomi senieji lietuviśki tekstai. (Unbekannte 
alte litauische Texte.) Kaunas 1931. 104 S.

Galaune, P. Vytauto portretai. (Portrats Witolds.) Kaunas 1931. 
15 S. u. 1. Mit 6 Abb.

Korćinskij, J. Slavnye litovskie yitjazi brat ja Olgerd i Kes- 
tutij Gediminoyići, yelikie litovskie knjaźja. (Die ruhmreichen 
litauischen Ritter, Briider Olgerd und Keistut Gediminoyići, litaui
sche Groflfiirsten.) Kaunas 1930. 23 + 1 S.

Metryka księstwa Mazowieckiego z XV—XVI wieku. 
T. 2. Księga oznaczona Nr. 334 z lat 1429—1433. Wydał Aleksan
der Włodarski. Skorowidzami opatrzył Adam Wolff. (Das Archiv 
des Fiirstentums Masovien. Bd. 2. 1429—1433. Herausgeg. von
A. Włodarski.) Warschau 1930. VIII + 140—203 + 1 S. (Pomniki 
Prawa. Wyd. przez Warsz. Arch. Gł. VI.)

Olszewicz, B. Kartograf ja polska XV i XVI wieku. (Przgląd 
chronologiczno-bibljograficzny.) (Polnische Kartographie im 15. 
und 16. Jahrhundert.) Lemberg-Warschau 1930. 28 + 4 S.

Simche, Z d z. Tarnów i jego okolica. Wydano ku uczczeniu sześć- 
setnej rocznicy założenia miasta Tarnowa. Ze 161 ilustracjami, 
61 tablicami, mapą topograficzną oraz planem miasta. (Tarnów 
und seine Umgegend. Zum 600. Jahrestag der Griindung des Ortes 
Tarnów.) Tarnów 1930. XII + 303 + 1 S., 161 111., 61 Taf., Kartę. 

Włodarski, B. Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i począt
kach XIV wieku. (1250—1306.) Z mapą. (Polen und Tschechen in 
der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts und zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts. 1250—1306.) Lemberg 1931. 214 S., 1 Kartę. (Archiw. 
Tow. Nauk, we Lw. Dz. II. T. VII. Zesz. 3.)

15. Polen bis 1795.
Gawarecki.W. H. Wiadomość historyczna miasta Pułtuska. (Histo- 

rischer Bericht iiber den Ort Pułtusk.) Pułtusk (1931). 2 + 86 S.
Górzyński, St. Jan Golljusz mieszczanin zamojski XVII wieku. 

(J. Golljusz, Burger von Zamość des 17. Jahrhunderts.) Warschau 
1931. 52 + 2 S.

Konkordaty polskie z lat 1519—1525, 1756 i 192 5. 
(Die polnischen Konkordate der Jahre 1519—1525, 1736 und 1925.) 
Wilno 1931. 48 S.

Kosiński, K. Jan Kochanowski. Warschau 1931. 182 + 2 S., 3 Taf. 
Kraushar, Al. Daniel Chodowiecki, jego sceny dziejowe polskie 

oraz wizerunki królów, wodzów, dygnitarzy, uczonych i typów 
ludowych polskich, rytowane na schyłku XVIII wieku. (D. Ćho- 
dowieckis Szenen aus der polnischen Geschichte und Bildnisse 
polnischer Kónige usw. aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.) 
Warschau 1930. 28. S., 26 Abb.
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Loret, M. Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. (Polnisches 
Leben in Kom im 18. Jahrhundert.) Rom (1930). IV + 384 S., 
34 Abb.

Nowowiejski, J. Płock. Monograf ja historyczna napisana pod
czas wojny wszechświatowej poprawiona i uzupełniona w roku 
1930. Wyd. II. (Płock. Eine historische Monographie, verfafit zur 
Zeit des Weltkrieges, beriditigt und erganzt im Jahre 1930. 2. Aufl.) 
Płock (1931). VII + 1 + 714 + 4 S.

Sobieski, W. Historja Polski. (Geschichte Polens.) Krakau (1931). 
298 + 2 S.

Szurek, St. Kapituła łacińska we Lwowie w latach 1727—1765. 
(Das Rómische Kapitel in Lemberg 1727—1763.) Lemberg 1930. 
50 + 2 S.

Toijer, D. Sverige och Sigismund 1598—1600. Fdrdraget i Linkó- 
ping — riksdagen i Linkóping. (Schweden und Sigismund 1598— 
1600. Der Vertrag von Linkóping — der Reichstag von Linkóping.) 
Stodcholm 1930. XVI 4- 183 S.

T r u ch i m , St. Koronacja polskich królów elekcyjnych. (Die Kró- 
nung der polnischen Wahlkónige.) Posen 1931. 95 4- 1 S.

Życki, J. M. Wczoraj i dziś. O sejmowładztwie w dawnej Polsce. 
(Gestem und heute. Uber die Sejmherrsdiaft im alten Polen.) 
Warschau 1930. 54 4- 2 S.

16. Polen von 1795—1914.
Bieliński, K. Rok 1831 w powiecie Zawileijskim. (Das Jahr 

1831 im Kreis Zawilejsk.) Wilno 1931. 100 S.
(C i n c i a ł ą , A.) Pamiętnik Dra. Andrzeja Cinciały notarjusza w 

Cieszynie. (1825—1898.) Wydał i wstępem zaopatrzył Jan St. By- 
stroń, prof. Un. Jag. (Tagebuch. 1825—1898.) Kattowitz 1931. 
XI 1 + 199 S. (Wyd. Muz. Śląsk, w Kat. Dz. II. Nr. 3.)

Englert, A. W., Kozolubski, J., Ploski, St. Przewodnik po 
polach bitew woiny polsko-rosyjskiej 1830—1831 r. Pod redakcją 
mjr. Ottona Laskowskiego. (Fiihrer durch die Schlachtfelder des 
polnisch-russischen Krieges von 1830—1831.) Warschau 1931. IX 4- 
5 4- 160 S., 16 Taf., Kartę u. 38 Sdilachtenplane.

Gąsierowski, W. (W iesław S c 1 a v u s.) Historja armji pol
skiej we Francji. 1910—1915. T. I. (Die Geschidite der polnischen 
Armee in Frankreich 1910—1915. T. I.) Warschau 1931. X 4- 2 4- 
403 4- 5 S.

Godlewski, M. Tragedia Arcybiskupa Felińskiego. 1862—1863. 
Szkic historyczny. (Die Tragódie des Erzbischofs Feliński. 1862— 
1863. Eine historische Skizze.) Krakau 1931. 43 4- 5 S.

Jenerał (Władysław) Zamoyski. 1803—1868. T. VI. 1855— 
1868. (Generał Zamoyski. 1803—1868. Bd. VI.) Posen 1930. 4—507 4- 
15 S.

Lancuckij,S. Povesf o tjuremnych dnjach. (Iz dneynika.) Avtoriz. 
per. s pofsk. rukopisi M. S. Żivova. (Aufzeichnungen iiber Tage 
im Gefangnis. Aus dem poln. Manuskr. ubers. von M. S. Źivov.) 
Moskau 1930. 96 S. m. Bildn.

Landau, M. Die Staats- und Gesellschaftsanschauung Adam Mickie
wicz’. Diss. Berlin 1931. 59 S.

Le w a k , A. Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Pa
ryżu. Przedmową poprzedził Franciszek Pułaski. (Handschriften- 
katalog des Mickiewicz-Museums in Paris.) Krakau 1931. XV 4- 
1 4- 244 S. (Polska Akad. Umiejętn. — Bibl. Polski w Par.)

Lewicki, St. Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do 
historji odrodzenia Polski. Napisał przewodniczący wiecu rodzi
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cielskiego, jaki siodbył w dn. 19 lutego 1905 r. w sali Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie z udziałem kuratora Okr. 
Szk. Warszawsk. Szwarca. (Tagebuch von 1897 bis 1908 ais ein 
Beitrag zur Geschichte des Wiederauflebens Polens.) Łuków 1931. 
135 4- 1 S.

Małachowski-Łempicki, St. Raporty szpiega Mackrotta o 
wolnomularstwie polskiem 1819—1822. (Die Berichte des Spions 
Mackrott iiber das polnische Freimaurertum 1819—1822.) War
schau 1931. 115 + 1 S., 1 Faks.

Milewski, H. K. Siedemdziesiąt lat wspomnień. (1855—1925.) (Er
innerungen aus 70 Jahren. 1855—1925.) Posen 1930. VIII 4-600 4- 
2 S., 1 Taf.

Pamiętnik tajnych organizacyj niepodległościo
wych na terenie byłej Galicji w latach od roku 1880— 
1897. Zebrał i ułożvł Wacław M. Borzemski. (Erinnerungen an 
die geheimen Unabhangigkeitsorganisationen im ehem. Galizien. 
1880—1897. Gesammelt und herausgeg. von W. M. Borzemski.) 
Lemberg 1930. 203 4- 1 S.

Pawłowski, B. Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830— 
1831 r. I. (Quellen zur Geschichte des russisch-polnischen Krieges 
von 1830—1831. I. Bd.) Warschau 1931. 1X 4- 504 S., 1 Kartę.

Polska, jej dzieje i kultura, od czasów najdawniejszych aż 
do chwili obecnej. Pod redakcją Dra St. Lama. (Polen, seine Ge
schichte und Kultur von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart.) 
Warschau 1931. T. III. Zesz. 25. (og. zb. 75.) S. 641—675.

Staszic, St. Dziennik podróżny. 1789—1805. Z rękopisów wydał 
Czesław Leśniewski. (Reisetagebtich. 1789—1805.) Krakau 1930. 
LXVI 4-515 S. (Arch, do Dziejów Liter. Polsk. S. II. T. 2. (og. zb. 
T. XVII.))

Stefanowski, D. Powstanie listopadowe w literaturze polskiej. 
Ze wstępem historycznym M. Drzewieckiego. (Der Novemberauf- 
stand in der polnischen Literatur. Mit einer historisdien Ein- 
leitung von M. Drzewiecki.) Warschau 1931. 61 4- 1 S. (Charakt. 
Liter. Nr. 81.)

Talko-Hryncewicz, J. Z przeżytych dni. (1850—1908.) (Aus 
vergangenen Tagen. 1850—1908.) Warschau 1930. 330 4- 6 S., 9 Tab.

Tokarz, W. Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 r. Z atlasem. (Der 
polnisch-russische Krieg 1830—1831.) Warschau 1930. XXXII 4- 
635 4- 1 S., Atlas m. 62 Kart.

U szczytu rycerskich chwał. Album wodzów i kierowników 
powstania listopadowego. (Album der Fiihrer und Lenker des 
Novemberaufstandes.) Lemberg 1930. 135 4- 1 S.

Wal e w s k a , C. W walce o równe prawa. Nasze bojownice. (Im 
Kampf fiir Gleichberechtigung.) Warschau 1930. 227 4- 5 S.

Wasiutyński, B. Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX 
i XX. Studjum statystyczne. (Die jiidische Bevólkerung in Polen 
im 19. und 20. Jahrhundert. Statistische Studie.) Warschau 1930. 
224 S., II Kart.

17. Polen seit 1914.
B1 i ż y n i a k , T. O. W walce o niepodległość. (Przeżycia działaczy 

P. P. S. w okresie 1899—1922.) (Im Kampf fiir die Unabhangig
keit. Die Tatigkeit der Polnischen Sozialistischen Partei 1899—1922.) 
Częstochowo 1931. 46 4- 2 S.

Czarski, A. Od Borysowa do Rygi. Uwagi krytyczne o dyplo
macji, wojnie i pokoju w 1920 r. (Von Borisow bis Riga. Kritische 
Betrachtungen iił>er Diplomatie, Krieg und Frieden im Jahre 1920.) 
(Warschau) 1930. 6 4- 62 4- 2 S.
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Karpiński, St. Pamiętnik Dziesięciolecia 1915—1924. (Tagebuch 
des Jahrzehnts 1915—1924.) Warsdiau 1931. 341 + 3 S.

La Pologne et la B a 11 i q u e. Conferences donnees a la Biblio- 
theąue Polonaise de Paris par MM. G. Pages, H. Hauser, P. Char- 
liat, E. Bourgeois, E. Fournol... Avec une Avant-Propos de 
M. Emile Bourgeois, Membre de 1’Inst. et un Memoire annexe par 
Casimir Smogorzewski. Paris 1931. XII + 358 + 2 S. (Problemes 
Polit. de la Pol. Contemp. I.)

Les problemes polono-allemands d e v a n t les cham- 
bres polonaises. Warsdiau 1931. 409 S. (Recueil d’Etudes 
du Groupe Parłem. Pol.-Franęais en Pologne. 4.)

Mart ynowski, St. Łódź w ogniu. (Łódź im Feuer.) Łódź 1931. 
183 + 1 S.

Piłsudski, J. Mes premiers combats. Souvenirs redigies dans la 
forteresse de Magdebourg. Avec un portrait et trois cartes. Tra- 
duit du polonais par Ch. Jeże de 1’armee franc. et J. A. Teslar 
de 1’armee polon. Paris 1931. XI + 3 + 205 + 5 S.

Piłsudski, J. Pisma — mowy — rozkazy. Wydanie zbiorowe 
prac dotydiczas drukiem ogłoszonych. T. IV. (Briefe — Reden — 
Erzahlungen. Sammlung der im Druck ersdiienenen Werke. Bd. IV.) 
Warsdiau 1931. XV + 470 S., 1 Kartę, LXXVI S. Anlagen.

18. Litauen im 19. Jahrhundert und seit 1914.
C h a m b o n , H. d e. La Lithuanie pendant les conferences de la Paix 

1919 d’apres des documents tires des ardiives de 1’auteur avec 
annexes et curies. Paris 1931. 184 S.

Leimonas, J. Pavasario sajungos istoriniai bruoźai. (Grund- 
ziige der Geschidite des Pavasarioverbandes.) Kaunas 1931. 47 S.

19. Lettland.
•Kleeberg, Dr. G. Die polnische Gegenreformation in Livland. 

Leipzig 1931. VIII + 128 S.
20. Estland.

‘Treumuth, N., und L i i v, O. Polonica im Estnischen Staat- 
lidien Zentralarchiv. Anhang: Polonica in anderen Archi ven Est- 
lands. Tartu (Dorpat) 1931. 159 S.

21. Deutscher Osten.
*Fo rs t reu t er , K. Die Memel ais Handelsstrafie Preuflens nach 

Osten. Konigsberg Pr. 108 S. u. 1 Kartę.
•Gause, Fritz. Die Russen in Ostpreufien 1914/15. Im Auftrage des 

Landeshauptmanns der Provinz Ostpreufien bearbeitet. Konigs- 
berg Pr. 1931. 425 S., 1 Kartę.

Kosmowska, I. W. Pomorze. Zarys historyczny, geograficzny, 
gospodarczy i połeczny. (Z ilustracjami i mapą.) W dziesiątą 
rocznicę powrotu Pomorza do Polski. (Pommerellen. Eine histo- 
risdie, geographisdie, wirtsdiaftlidie Skizze.) Warsdiau 1930. 172 + 
4 S., m. 111., 1 Kartę.

W' e r m k e, E. Bibliographie der Geschidite von Ost- und West- 
preufien. Bearbeitet im Auftrage der Historischen Kommission fiir 
ost- und westpreufiische Landesforsdiung. Lief. 1. Konigsberg 1931. 
176 S.

Widajewicz, J. Najdawniejszy piastowski podbój Pomorza. 
(Die alteste piastische Eroberung Pommerellens.) Posen 1931. 2 4- 
105 + 1 S.

22. Finnland.
Bonsdorff, C. v. Gustav Mauritz Armfelt. Levnadsskildring. 
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D. 1. och 2. (Lebensbeschreibung. 1. u. 2. Teil.) Skrifter utg. av 
Svenska Litteratursallskapet i Finland 212. Helsingfors 1930. 
VIII + 608 S., 17 Abb. im Text. 223 (1931), 694 S. 4- Abb.

Estlander. B. Elva Artionden ur Finlands Historia. (Elf Jahr- 
zehnte finnischer Geschidite.) Bd. V. 1917—1918. Stodcholm 1930. 
XII + 419 S.

Mau r y, P. La ąuestion des ileś d’Aland. Paris 1930. 209 S.
Reuter, J. N. „Kagalen." Ett bidrag till Finlands historia 1899— 

1905. D. II. (Der „Kagal.“ Ein Beitrag zur Geschichte Finn- 
lands.) Skrifter utg. av Svenska Litteratursallskapet i Fin
land 211. Helsingfors 1930. XII + 416 S.

Torngren, A. Pa utlandsk botten. Frań Finlands forfattningskamp- 
aren 1899—1914. (Auf auslandisdiem Boden. Aus Finnlands Ver- 
fassungskampf in den Jahren 1899—1914.) Helsingfors 1930. 353 S., 
Abb. u. Reg.

23. Siidosteuropa und Balkanstaaten.
* A n r i ch , E. Die jugoslawisdie Frage und die Julikrise 1914. Stutt

gart 1931. 166 S.
Bibliographie balkaniąue 1920 — 193 0. Paris 1931. 270S. 
Kekule v o n Stradonitz, St. Der Mord von Sarajewo. Eine 

Aufklarung. Leipzig 1931. 48 S.
Madol, H. R. Ferdinand von Bulgarien. Der Traum von Byzanz. 

Unter Benutzung ungedrudcter Akten des Auswartigen Amtes 
und des Geheimen Staatsarchivs. Berlin 1931. 309 S., 16 Bild- 
tafeln u. 1 Faks.

VI. Wissenschaftliche Chronik.
b) Nachrufe.

E. F. K a r s k i j f.
Am 29. April 1931 starb in Leningrad Eyfimij Fedorović Karskij. 

Auf weifirussischem Gebiet 1861 in Grodno geboren, erhielt er seine 
wissenschaftliche Ausbildung am Historisch-philologischen Institut 
in Neźin und wirkte seit den 90er Jahren an der Uniyersitat War
schau. Nach Wiederherstellung der in den 60er Jahren aufgehobenen 
Selbstverwaltung der russischen Hochschulen wurde Karskij 1905 zum 
standigen Rektor der Warschauer Uniyersitat gewahlt. Seit 1916 war 
er ordentliches Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Ganz besonders grofie Verdienste hat Karskij um die Erforschung 
des Weifirussentums, dessen Sprache und Literatur von ihm eingehend 
untersudit worden sind. Eine Zusammenfassung seiner Studien auf 
diesem Gebiet bildet das grundlegende Werk „Belorusy", dessen sieben 
stattliche Bandę in den Jahren 1903—1922 erschienen. Aus ihnen ver- 
offentlichte er auch eine kurze tlbersicht der weifi russischen Volks- 
kunde und Literatur im Grundrifi fiir Slavische Philologie und Kultur- 
geschic-hte (1926). Auch fiir die Erforschung der russischen Paliiogra- 
phie hat Karskij viel geleistet, ist doch seine „Slavjanskaja kirillov- 
skaja paleografija" (1926) die eingehendste, gewissenhafteste und aus- 
fiihrlichste Darstellung der Entwicklung des russischen Schriftwesens. 
Sein letztes Werk iiber die „Russkaja Pravda po drecnejSemu spisku" 
(1930) bildet einen wiirdigen Absdilufl seiner reichen Gelelirtentatigkeit.

Karskijs Tod ist ein besonders schmerzvoller Verlust fiir WeiR- 
rufiland, denn seine Verdienste um das Weifirussentum liegen nicht 
nur auf wissenschaftlichem Gebiet: voller Eifer hat er nadi der Re
yolution am Aufbau der weifi russisdien Wissenschaft gearbeitet und 
ihr ein Zentrum in der Weifirussischen Akademie der Wissenschaften 
zu schaffen gesucht. M. W.


