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S. 68—72, Anm. 30.

I.
Die Frage, in welcher Form und unter welchen Bedin- 

gungen im Jahre 1654 die Vereinigung der Ukrainę mit dem 
Moskauer Staate zustande kam, war bereits haufig Gegen- 
stand der Untersuchung von Historikern und Juristen. 
Nichtsdestoweniger hat sie auch noch bis zur Gegenwart 
keine einheitliche, allgemein anerkannte Lbsung gefunden; 
in der wissenschaftlidien Literatur wurden und werden 
nodi heute redit verschiedene, miteinander schwer in Ein- 
klang z u bringende Ansichten geaufiert.

Die Kontroversen iiber diese Frage begannen bereits in 
der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts. N. I. Kosto- 
marov vertrat in seinem grundlegenden Werke iiber Boh
dan Chmefnyćkyj die Ansicht, dafi der Anschlufi der 
Ukrainę an Moskau erfolgt sei auf Grund eines Vertrages 
zwischen Chmefnyćkyj und der Moskauer Regierung, der 
im Januar 1654 von der Kosakenrada auf ihrer Versamm- 
lung angenommen und daselbst durch Eidablegung der Ge
sandten des Moskauer Caren erhartet wurde. Diese Be- 
hauptung stiefi auf einen heftigen Widerspruch bei G. F. 
Karpov; dieser bewies, dafi es iiberhaupt keinen Vertrag 
zwischen Chmefnyćkyj und der Regierung des Caren 
Aleksej gegeben habe und die Bedingungen, unter denen 
die Ukrainę sich Moskau angeschlossen, sich aus den „Bitt- 
gesuchen“ des Kosakenhetmans und den „Verleihungen“ 
des Moskauer Herrsdiers ergeben hatten.’ Das Vorhanden- 
sein eines Vertrages leugnete audi ein anderer Historiker 
der damaligen Zeit, der sich mit dieser Frage beschałtigte, 
P. A. Kuliś. In cler Folgezeit gingen die Gelehrten in der

1 Zeitschrift f. osteurop. Gesdiichte. VII. 3
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Bestimmung der Beziehungen zwischen der Ukrainę und 
Moskau, wie sie sich im Augenblick des Anschlusses heraus- 
gebildet hatten, auseinander. So charakterisierte einer der 
Gelehrten dieses Verhaltnis ais Inkorporierung der Ukrainę, 
andere —■ ais Real- oder Personalunion, wieder andere ais 
V a sallitatsver haltnis.3 *

3 Die Ansicht von einer Personalunion der Ukrainę mit Moskau 
vertrat V. I. Sergeević, von einer Realunion — M. A. D’jakonov, von 
einer Autonomie der Ukrainę — B. E. Nolde, von einem Vasallitats- 
verhaltnis — N. M. Korkunov und M. S. Hruśevśkyj, einer teilweisen 
Inkorporierung — N. Rozenfeld. In letzter Zeit hat D. M. Odinec 
die Ansicht von der Inkorporierung der Ukrainę auf Grund der Be- 
stimmungen von 1654 verteidigt in seinem in ćechischer Sprache er- 
schienenen Aufsatz „Pripojeni Ukrajiny k Moskovskemu statu“ (Sbor
nik ved pravnydi a statnidi. Jahrgang XXVI. Lief. 4. Prag 1926.)

* V. Lypynśkyj. Ukrajina na perelomi. (Die Ukrainę am Scheide- 
wege.) Kyjiv-Wien 1920. S. 29 f.

In den letzten Jahren nahmen diese Meinungsverschie- 
denheiten noch scharfere Formen an. Einige der neuesten 
ukrainisdien Historiker, welche die These eines Vertrages 
von Perejaslavl’ stiitzten, hielten es fiir móglich, gleichzeitig 
zu behaupten. dali dieser Vertrag im Grunde keine stan- 
dige und organische Verbindung zwischen Moskau und der 
Ukrainę hergestellt hatte, da die Ukrainę auch nach dem 
Vertrage ihre vóllige Unabhangi^keit bewahrt habe.

Der Vertrag Bohdan Chmelnyćkyjs mit Moskau im 
Jahre 1654, so behauptet einer dieser Historiker, V. Ly- 
pynśkyj, „war wie alle ihm vorangegangenen Biindnisse 
Chmelnyćkyjs mit der Krim und in erster Linie mit der 
Tiirkei ein zufalliges Biindnis, das gegen Polen gerichtet 
war und geschlossen wurde, um die Ukrainę von der pol- 
nisdien Herrsdiaft zu befreien." Dieses „Militarbiindnis" 
wurde nur von einem „Protektorat" des Moskauer Caren 
begleitet, das dem yorangegangenen Protektorat des tiirki- 
schen Sultans gleichbedeutend war. „Im Kampf gegen 
Polen hat der Car nur die Stelle des Sultans eingenommen, 
nichts mehr. Ais Protektor der Ukrainę mufite er ihr mili- 
tarische Hilfe gegen Polen leisten und sollte dafiir jahrlich 
von ihr eine bestimmte Geldsumme ais Tribut erhalten, die 
gleiche, die der Sułtan fiir sein Protektorat in Siebenbiir- 
gen, der Moldau und Walachei erhielt. Der Vertrag mit 
dem Caren war nach den yorhandenen Schemata ge
schlossen, nadi denen zuvor die Vertrage der Ukrainę mit 
dem Sułtan iiber dessen Protektorat abgeschlossen worden 
waren.“‘

Ein anderer der neueren ukrainisdien Historiker, R. 
Ljaśćenko, ging in seinem Versuch eine Charakteristik des 
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Abkommens zwischen Bohdan Chmefnyćkyj und Moskau 
zu geben, noch weiter, indem er nachdriicklichst die Móg- 
lidikeit der Anerkennung irgendeiner „Protektion" des 
Moskauer Herrschers durch Chmelnyćkyj leugnete. „Ais 
Grundlage der vertraglichen Beziehungen zwischen der 
Ukrainę und dem Moskauer Staat, so behauptet er, haben 
die Perejaslaver Artikel zu gelten, die in Moskau bestatigt 
wurden. Wenn man sich tiefer in ihren lnhalt hineindenkt, 
so wird man wohl kaum von irgendeiner „Abhangigkeit" 
des Hetmans vom Moskauer Caren ais oberstem Herrscher 
sprechen kónnen. Die Ukrainę und Rufiland schliefien ais 
vóllig unabhangige und gleichberechtigte Parteien ein Ab- 
kommen, wobei der Hetman vor uns ais ein von Moskau 
unabhangiger Regent eines selbstandigen Staates erscheint." 
„Unter diesen Verhaltnissen, die durch die Bedingungen 
des Vertrages von Perejaslavl’ gekennzeichnet sind, so 
fahrt Ljasćenko fort, erkannte Chmefnyćkyj nur die 
„moralische Autoritat" des Moskauer Caren, seines politi
schen und militarischen Verbiindeten an, vielleicht auch 
eine „moralische Oberhoheit“, bestritt jedoch kategorisch 
irgendein Einmischungsrecht des Caren in die inneren An
gelegenheiten der Ukrainę, indem er sich und seiner Regie
rung die uneingesdirankte Leitung des kosakischen Staates 
vorbehielt, sowie er sich auch das Recht der Beziehungen 
mit anderen Staaten wahrte." Und wenn eine Einmischung 
der Carenregierung in die inneren Angelegenheiten der 
Ukrainę doch stattgefunden hat, so gesdiah das, nach der 
Behauptung Ljasćenkos, ausschliefilidi infolge der un- 
loyalen Handlungsweise der Moskauer Regierung, die von 
Anfang an die Idee eines „Biindnisses" oder einer „Union" 
zweier unabhangiger Staaten, wie sie dem Vertrag von 
Perejaslavf zugrunde gelegt worden war, entstellt hatte.5

5 R. Ljasćenko. Perejaslavśkyj dohovir 1654 r. miź Ukrajinoju i 
carem moskovśkym. (Der Yertrag von Perejaslavr vom Jahre 1654 
zwischen der Ukrainę und dem Moskauer Caren.) , Jubilejnyj Sbir- 
nyk v ćesf professora doktora Stanyslava Dnistrjanśkoho. 1898—1923. 
Prag 1923. S. 58 u. S. 67 f.

Nicht weit von dieser Auffassung ist noch ein anderer 
Historiker abgewichen, der in den letzten Jahren der Frage 
iiber das Abkommen Chmefnyćkyjs mit der Moskauer Re
gierung eine Spezialarbeit gewidmet hat — A. Jakovliv. 
Er gesteht ein, dafi man von einem Vertrage von Perejas- 
lavl nidit zu sprechen braudie, da im Januar 1654 in Pere- 
jaslavl’ ein formeller Vertrag zwischen der Ukrainę und 
Moskau nidit gesdilossen wurde, er behauptet jedoch, dafi 
ein solcher Vertrag etwas spater in Moskau zustande ge- 
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kommen sei. In der Interpretation des Sinnes der in Mos
kau vereinbarten Bedingungen iiber den AnschluR der 
Ukrainę stimint er vbllig mit der Ansicht von Lypynśkyj 
iiberein. Gleich ihm behauptet er, daR „fiir Chmelnyćkyj 
der Vertrag von 1654 ein iiblicher Defensiwertrag war, der 
abgeschlossen wurde, um von Moskau Hilfe gegen Polen 
zu erhalten". Wohl zog dieser „Defensiwertrag" eine „Pro- 
tektion" des Moskauer Caren iiber die Ukrainę nach sidi, 
aber einem solchen Protektorat kam, nach Jakovlivs An
sicht, keine groBe Bedeutung zu. „Im Mittelalter und audi 
spaterhin, so fiihrt er aus, gab es im internationalen 
Leben sehr haufig ein Vasallitatsverhaltnis und Protektorat 
ais rein nominelle Abhangigkeit, bei welcher die Abhangig- 
keit des Vasallenstaates lediglidi in bestimmten Titeln und 
Zahlung eines Tributes bestand, oder audi nur auf ein ein- 
fadies Versprechen der Zahlung eines Geldtributs hinaus- 
lief." Vom Standpunkt der damaligen internationalen Ge- 
płlogenheiten besdirankte ein solcher Tribut durdiaus nidit 
die Souveranitiit des Staates, der ihn zahlte. „Wir konnen 
feststellen, so fahrt Jakovliv weiter fort, dali die Beziehun
gen zwischen der Ukrainę und Moskau, entsprechend dem 
formalen lnhalt des Vertrages von 1654. sich stark der Idee 
einer solchen nominellen Vasallitatsabhangigkeit nahe- 
ren.., soweit das die Absiditen Chmefnyćkyjs anbelangt, 
so bestatigen alle historischen Tatsadien vóllig eindeutig, 
daB Chmelnyćkyj den Vertrag mit dem Moskauer Caren 
ais einen iiblichen. ihm gut bekannten Vertrag iiber eine 
„Protektion" betrachtet hat, wie er ihn friiher bereits mehr ais 
einmal gesdilossen hatte, ais ein provisorisches Militarbiind- 
nis zweier Staaten, von denen die Ukrainę ais der sdiwa- 
diere und in seiner Existenz bedrohte darauf einging, die 
Oberhoheit des Moskauer Caren anzuerkennen („otaafsja 
pod protekciju, pod carskuju vysokuju ruku"), dem Caren 
Tribut zu zahlen und dafiir militarische Hilfe gegen Polen 
zu erhalten ... Jene moralische Autoritat oder „moralische 
Oberhoheit" des Caren, die Chmefnyćkyj, nach Ansicht 
Ljaśćenkos, anerkannte, war nichts anderes, ais eine nomi
nelle Vasallitatsabhangigkeit von Moskau, wie sie de jurę 
im Vertrage von 1654 festgesetzt wurde.""

0 A. Jakovliy. Dohovir hetmana Bohdana Chmelnyćkoho z 
Moskvoju roku 1654. (Der Vertrag des Hetmans Bohdan Chmef- 
nyćkyj mit Moskau im Jahre 1654.) Jubilejnyj Zbirnyk na pośanu 
akad. Dm. Iv. Bahalija. Kyjiv 1927. S. 614 f. Lin anderer zeitgenóssi- 
sdier ukrainischer Historiker, L. Okynśevyć, iiufiert bei der Bespre- 
diung dieser Arbeit sein yólliges Einverstćindnis mit dem grófiten Teil 
der in ihr vertretenen Ansichten und findet, dafi vor Jakovliv, „kaum 
jemand (mało kto) so erschópfend und treffend (udac.no) den Akt der

udac.no
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Im Hinblick auf die in der historischen Literatur vor- 
handenen ernsten Meinungsversdiiedenheiten ersdieint der 
Versuch einer neuen Untersuchung der strittigen Frage be- 
rechtigt. Der erste Schritt einer soldien Revision mufl selbst- 
verstandlidi die genaue Feststellung des tatsadilidien Ge- 
schehens sein, soweit das die uns zur Verfiigung stehenden 
Quellen gestatten. Hierbei sind zwei Momente zu unter- 
scheiden — das Abkommen Bohdan Chmelnyćkyjs mit 
Moskau und die tatsadilidien Beziehungen, die sidi im 
praktischen Leben zwischen dem Hetman und der Mos
kauer Regierung festsetzten. Diese beiden Momente fielen, 
wie wir weiter sehen werden, bei weitem nidit zusammen 
und ich nehme an, dali ihre ungeniigend scharfe Unter- 
scheidung Schuld trug an der nicht geringen Zahl von Mifl- 
verstandnissen, die in der historischen Literatur entstanden 
sind.

II.
Ais Bohdan Chmelnyćkyj sich im Jahre 1648 gegen 

Polen erhob, sicherte er sich zunachst lediglidi die Hilfe der 
Krimtataren. Sehr bald begann er jedoch an die Móglidi- 
keit einer Hilfe von seiten Moskaus zu denken. Er kniipfte 
Beziehungen an und versudite hartnackig, die Moskauer 
Regierung z u iiberreden, die giinstige Gelegenheit zu nutzen 
und Polen den Krieg zu erkliiren. In der Folgezeit, ais die 
ersten atemraubenden Erfolge des Aufstandes von Mifl- 
erfolgen abgelóst wurden und der Kampf des aufstandi- 
schen Landes mit Polen einen langwierigen Charakter an- 
zunehmen begann, fingen diese Bitten und tlberredungs- 
yersuche des Kosakenhetmans allmahlidi an, direkten Bit
ten um Hilfe Platz zu machen. ja, dann sogar um Auf- 
nahme der Ukrainę unter den Schutz (pokroviteTstvo) des 
Moskauer Herrsdiers. In Moskau, wo jedoch noch die Er- 
innerung an die schweren Yerluste, die es vor kurzem im 
Kriege gegen Polen erlitten hatte, lebendig war, wurden 
diese Bitten und Ratschltige ohne grofie Begeisterung auf- 
genommen. Trotzdem wagte es die Regierung des Caren 
Aleksej nicht, den glaubensverwandten „Ćerkasy", die nach 
ihren eigenen Aussagen den Aufstand gegen Polen begon
nen hatten, um der Verfolgung ihres griechiscłi-orthodoxen 
Glaubens willen, die Hilfe ganz zu versagen. Man be- 
miihte sidi daher, einen Mittelweg zu finden und Chmef- 
nyćkyj, ohne mit Polen direkt zusammenzustollen, Hilfe zu 
gewahren. Aus diesen Griinden verwies Moskau hartnackig
Yereinigung von 1654 diarakterisiert hatte". (Prąci komisiji dlja 
vvuCyvannja istoriji zachidno-ruśkoho ta ukrajinśkoho prava. Lief. 6. 
Kyjiv 1929, S. 520. 
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auf die Unmóglichkeit einer Verletzung des zuvor mit den 
Polen geschlossenen Friedensvertrages. Bald schlug die 
Moskauer Regierung Chmefnyćkyj vor, mit seinem gesam- 
ten Heere in das Moskauer Reich iiberzusiedeln, bald er- 
klarte sie sich bereit, den Hetman und das Kosakenheer 
unter die Oberhoheit (pod wsokuju ruku) des Moskauer 
Herrschers zu iibernehmen, falls der polnische Kónig sie 
ohne Verletzung des fiir ewige Zeiten abgeschlossenen Ver- 
trages freilasse (ućinif svobodnymi bez naruśeńja većnago 
dokonćańja).7 Solche Vorschlage fiihrten jedoch zu nichts, 
und schlieBlich sah sich die Moskauer Regierung vor die 
Notwendigkeit gestellt, energischere Schritte zu unterneh- 
men, um so mehr ais Chmelnyćkyj, der endgiiltig den 
Glauben an die Móglichkeit eines befriedigenden Abkom- 
mens mit Polen oder einer erfolgreichen Verteidigung mit 
eigenen Kraften verlor, iiber die Moskauer Verschleppungs- 
taktik ungeduldig wurde und mit der Anerkennung der 
Oberhoheit der Tiirkei zu drohen begann. Im Sommer 1653 
schickte man aus Moskau eine Gesandtschaft nach Polen 
mit dem Vorschlag des Caren, „der Kónig und der Senats- 
ausschuB sollten die Feindseligkeiten einstellen und sich 
mit den Ćerkasy aussóhnen... ihnen in keiner Hinsicht 
Gewalt antun und Frieden schliefien auf Grund des Ver- 
trages von Zboriv.“ Uber den Ausgang dieses Schrittes war 
Moskau im Grunde nicht im Zweifel. Es schickte daher 
noch vor Riickkehr der bevollmachtigten Gesandtschaft aus 
Warschau den Stolnik Streśnev und den D’jak Bredichin 
ais Gesandte zu Chmelnyćkyj, und versąh sie mit einer 
Instruktion, die ihnen gestattete, im Falle einer auBerst 
hartnackigen Beharrlichkeit seitens Chmefnyćkyjs oder 
bereits begonnener kriegerischer ZusammenstóRe mit Polen. 
ihm das Einverstandnis des Caren mitzuteilen, ihn mit 
seinem Kosakenheer in seinen Untertanenverband aufzu- 
nehmen.8 Der EntschluR Moskaus war somit bereits gefafit, 
bevor nodi die nach Warschau geschickten Gesandten die 
von dort erwartete ungiinstige Antwort auf das Angebot 
des Caren bringen konnten. Ais diese Antwort eintraf, 
blieb nur noch die Verwirklichung des gefafiten Ent- 
schlusses iibrig.

7 Akty Juźnoj i Zapadnoj Rossii. Bd. III, Nr. 256. S. 321.
’ Ibidem, Bd. X, Nr. 3, III, S. 29.

Die Moskauer Regierung war bemiiht, diese Verwirk- 
lichung móglichst feierlidi zu gestalten. Am 1. Oktober 
1653 beriet ein eigens zu diesem Zwecke berufener Landes- 
sobor iiber die Bitten Chmefnyćkyjs und das Verhalten der



Die Vereinigung der Ukrainę mit dem Moskauer Staat. 327 

polnischen Regierung. Der Sobor auBerte den Wunsch, dali 
der Car Polen den Krieg erkliire und „den Hetman Bohdan 
Chmernyćkyj und das gesamte Zaporogerheer mit ihren 
Stadten und Landereien unter seine Oberhoheit nehme“ 
(„pod svoju gosudarskuju vysokuju ruku"). Bei dieser Ge- 
legenheit verwiesen die Bojaren und Dumaleute beim Auf- 
zahlen der Motive eines solchen Wunsches u. a. einerseits 
auf die Gefahr des Ubertrittes von Chmefnyćkyj in die 
Untertanenschaft des tiirkischen Sultans oder Krimer 
Khans im Falle der Ablehnung seiner Bitte, sowie anderer- 
seits auf den Umstand, dafi durdi die erfolgte Verletzung 
des von Jan Kazimir erteilten kóniglichen Versprechens, 
die Freiheit der griediisch-orthodoxen Kirche zu achten, 
Bohdan Chmefnyćkyj und mit ihm zusammen das gesamte 
Zaporogerheer „nun freie Leute“ geworden seien („stali 
nyne yofnye ljudi"). Am Tage nadi der BesdiluBfassung 
des Zemskij Sobor wurde Streśnev und Bredidiin eine Ur
kunde nadigesandt mit der Weisung, unverziiglidi den Het
man in Kenntnis zu setzen von dem endgiiltigen EntschluB 
des Caren, die Ukrainę „unter seine Herrsdierhand zu 
nehmen" (pod svoju gosudarevu ruku) und daB zu diesem 
Zwecke eine besondere Gesandtschaft zu ihm gesdiidct wer
den wiirde.” Darauf wurde tatsadilich um der widitigew 
Angelegenheit willen („dlja gosudareva i zemskago veli- 
kago dela“) aus Moskau eine Gesandtschaft mit dem Bo
jaren V. V. Buturlin an der Spitze zu Chmefnyćkyj ge- 
sdiickt. Sie kam auf Anweisung des Hetmans am 31. De
zember nach Perejasłavl’. Einige Tage darauf traf dort 
auch Chmefnyćkyj mit der angesehenen Obrigkeit des Ko- 
sakenheeres ein, um „iiber alle Angelegenheiten zu ver- 
handeln" („o vsech delach razgovor ućinif").

Ausfiihrliche Angaben iiber diese „Unterredung“, sowie 
iiber alles, was sich in jenen Tagen in Perejaslavf ereignete, 
enthalten die Gesandtschaftsberichte („statejnyj spisok") 
Buturlins, die er nach seiner Riickkehr der Regierung in 
Moskau einreichte. Einige ukrainische Historiker bearg- 
wóhnen allerdings die Zuverlassigkeit dieser Angaben. Zur 
Rechtfertigung ihres Verdachtes verweisen sie auf die Cha
rakteristik der Moskauer Gesandtschaftsberichte in dem 
bekannten Werke von Kotosichin iiber den Moskauer Staat 
des 17. Jahrhunderts. „Die aus Moskau abgeschickten Ge
sandten," so behauptet dieser ehemalige Untercfjak des 
Gesandtschaftsamtes, „sdireiben in ihren Gesandtschafts- 
berichten nicht was gesprochen wurde, sondern ausge- *

“ Ibidem, Bd. X, Nr. 2, S. 16—18; Nr. 3, VI, S. 35—6.
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sdimiickt, klug, indem sie ihren Verstand herausstellten. 
um dadurch vom Caren grofie Ehre und Vergiitung zu er- 
langen; sie schiimen sich nidit, soldies zu tun, obwohl je- 
mand iiber solche Tat beriditen konnte. Weshalb tun sie 
soldies? Weil die Mensdien im Russischen Staate von 
Natur diinkelhaft sind und unkundig in jeder Angelegen- 
heit, da sie in ihrem Lande keine gute Belehrung finden 
und solche nicht annehmen kónnen, mit Ausnahme von 
Diinkel, Schamlosigkeit, Hafi und Liige.“ Jakovliv, der 
z. B. eine solche Charakteristik der Verfasser und ihrer Ge- 
sandtsdiaftsberichte zutreffend (,,udaćno“) findet, meint, 
dafi angesichts dieser Charakteristik „eine aufierordentliche 
Vorsicht bei der Benutzung dieser Quelle‘* vóllig geredit- 
fertigt sein wird, darunter audi das statejnyj spisok von 
Buturlin.10 Wir haben jedodi ganz abgesehen davon, dafi 
bei weitem nicht alle Aussagen Kotośidiins ohne ernstlichen 
Vorbehalt anzunehmen sind, keine Griinde zur Annahme, 
dafi seine allgemein gehaltene Charakteristik auf den Ge- 
sandtsdiaftsbericht Buturlins angewandt werden kann oder 
mufi. Im Gegenteil, in allen Fallen. wo die Angaben dieser 
Eintragungen mit den Aussagen anderer zuverlassiger 
Quellen verglichen werden kónnen, erfahren sie durch diese 
eine vóllige Bestatigung. Es scheint, dafi man daher iiber- 
grofie Zweifel an der Zuverlassigkeit dieser Aufzeichnun
gen nicht zu hegen braudit und den Mitteilungen Vertrauen 
schenken kann.

10 A. Jakovliv, op. cit. S. 581.

Nach diesen Aufzeichnungen spielten sich die Ereignisse 
in Perejaslavl’ folgendermafien ab. Nadi der ersten Zu
sammenkunft mit den Moskauer Gesandten am Morgen 
des 8. Januar versammelte Chmefnyćkyj die Rada der Ko
sakenobrigkeit (Rada starśyny). Auf dieser Versammlung 
erklarten sidi die Obersten, Richter und Esauly bereit, 
dem Herrscher zu huldigen („pod gosudarevu vysokuju 
ruku podkloniliś“). Daraufhin fand nodi am selben 
Tage eine allgemeine Kosakenrada statt, an der eine 
grofie Anzahl von Personen aller Stande (vsjakago 
zvanija) teilnahm. Der Hetman hielt eine Ansprache, 
in der er auf die Notwendigkeit einer Wahl zwi
schen vier Herrsdiern hinwies — zwischen dem tiirki- 
schen Sułtan, dem Krimer Khan, dem polnisdien Kónige 
und dem Moskauer Caren. Alle Anwesenden spradien sidi 
einstiminig fiir die Untertanensdiaft unter dem Moskauer 
Caren aus. Dabei schlug der Hetman der Rada keine Ein- 
schriinkungen oder Bedingungen vor, noch wurden solche 
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von ihr gemacht.11 Es kam aber dann doch noch die Rede 
auf die Bedingungen. Ais der Hetman und die Heeres- 
obrigkeit nach der Radaversammłung bei Buturlin gewesen 
waren und seine Rede angehórt hatten, in der er ihnen die 
Einwilligung des Caren mitteilte, sie „in seine Hand“ auf- 
zunehmen, und ihnen im Namen des Caren „Gnade, Schutz 
und Verteidigung gegen Feinde“ zusicherte, begaben sie 
sich in die Kathedralkirche, um dem Caren den Eid zu 
leisten; der Hetman aufierte den Wunsch, dafi zuvor Bu
turlin und seine Gefahrten fiir den Caren den Eid ab- 
legten, „dafi der Car den Hetman Bohdan Chmernyćkyj 
und das gesamte Zaporogerheer dem polnischen Kónig nicht 
ausliefern und ihre Freiheiten nicht verletzen wiirde, und 
wer ein Adliger, Burger oder Kosak war, der auch in Zu- 
kunft in demselben Stande verbleibe und seine Besitzun- 
gen wie friiher behalten und der Car ihnen iiber ihre Be- 
sitzungen Urkunden verleihen werde.“ Die Gesandten des 
Caren weigerten sich jedoch so kategorisch wie nur mbg- 
lich, fiir den Caren den Eid abzulegen. „Das, so erklarte 

11 Ibidem, Nr. 4, IV, S. 217, 219. In der Chronik des Velyćko wird 
die Angelegenheit allerdings anders dargestellt: nacłi ihrem Beridit 
wurden auf der Rada die Bedingungen des Abkommens mit der Mos
kauer Regierung verlesen und von der Rada genehmigt. (Chronik des 
Sam. Yelyćko, Bd. I, S. 172.) Aber die Aussagen von Velyćko iiber 
die Epodie Bohdan Chemfnyćkyjs zeichnen sich uberhaupt nidit durdi 
grofie Gewissenhaftigkeit aus. Die dieser Epodie naher stehende und 
viel grófieres Vertrauen erweckende Chronik des Samovydec besagt 
nidits iiber die Bekanntgabe irgendwelcher Anschlufibedingungen auf 
der Rada-Versammlung von Perejaslavf. Eine Erwahnung dariiber 
fehlt auch im Schreiben Chmelnyćkyjs an den Caren Aleksej (Akty 
Juźnoj i Zapadnoj Rossii, Bd. X, Nr. 8, X. S. 432—6), fiir den es doch 
widitig gewesen ware, sidi auf eine soldie Bekanntgabe berufen zu 
kónnen, wenn sie erfolgt ware. Im Grunde genom men konnte es sie 
auch gar nicht geben, schon weil in dem Augenblick die Bedingungen 
des Abkommens nodi gar nicht ausgearbeitet und bestatigt waren. 
Ihre Bestatigung erfolgte erst zwei Monate spater in Moskau. Ja noch 
mehr — in ihrer yollstiindigen Fassung wurden die Bedingungen in 
der Ukrainę augenscheinlidi wahrend der ganzen Hetmanregierung 
Chmefnyćkyjs nicht bekannt gegeben. Zum mindesten beriditet V. 
Kikin, der 1657 aus Moskau in die Ukrainę gesandt wurde, in seinen 
Beridit, dafi auf der Kosakenrada, die sich nach dem Begrabnis 
Chmefnyćkyjs versammelt hatte, seinem Sohn und dem Heeres- 
schreiber Vynovśkyj die Forderung gestellt wurde, dem „gesamten 
Heere“ die Artikel des rom verstorbenen Hetman mit Moskau ge- 
schlossenen Abkommens mitzuteilen. „Und wir, so wurde auf der Ver- 
sammlung betont, wissen zusammen mit dem gesamten Heere bis zu 
dieser Stunde nicht, was uns unser Herrscher, seine carisdie Majestat 
auf unsere Bittgesudie hin verliehen hat.“ Diese Forderung wurde 
erfiillt, und die Teilnehmer der Rada, so verzeidinet Kikin, „freuten 
sidi nadi Anhbrung aller jener Punkte, iiber die Gnade der carisdien 
Majestat und ihre Freiheiten." Akty Ju. i Z. Rossii, Bd. XI, Anh., 
Nr. 3, VI, S. 799 u. S. 802.
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Buturlin, hat es nie gegeben und wird es auch kiinftig nidit 
geben. Dem Hetman gezieme es nidit audi nur dariiber 
zu sprechen, da ein jeder Untertan (vsjakij podannyj) sei
nem Herrsdier den Eid zu leisten habe. Wenn der Het
man und das gesamte Zaporogerheer, so fahrt der Ge
sandte fort, dem Caren den Eid ohne jedes Bedenken 
leisten, dann wird der grofie Herrsdier ihnen seine Herr- 
schergnade, seinen Sdiutz und seine Verteidigung angedeihen 
lassen, er wird ihnen ihre Freiheiten nidit nehmen, er wird 
ihnen ihre Giiter, die sie bisher besessen, nidit nehmen, er 
wird sie ihnen wieder verleihen und befehlen, sie wie 
friiher zu besitzen.* 4 Der Hetman und die Kosakenobrig- 
keit versuditen nodi, sidi darauf zu berufen, daB „die pol- 
nischen Kónige ihren Untertanen stets den Eid leisteten**.  
„DaB die polnischen Kónige ihren Untertanen den Eid 
leisten, ist unsdiicklich ais Beispiel herauszustellen, ant- 
wortete Buturlin, weil jene Kónige Andersgliiubige und 
keine Selbstherrsdier sind... Ja, es zieme sidi audi jetzt 
dem Hetman und den Obersten nidit, dariiber zu sprechen, 
weil das Wort des Caren unabanderlidi ist.* ’ Der Hetman 
und die Obrigkeit muBten nadigeben. Sie teilten mit, daB 
„sie sidi in allem auf die Gnade des Herrschers verlassen 
und in ihren Angelegenheiten sich an den Herrsdier wen- 
den wiirden (bif celom). Danadi leisteten der Hetman und 
die anwesende Kosakenobrigkeit dem Caren den Eid, „daB 
sie mit ihren Landereien und Stadten fiir immer unter der 
hohen Hand des Caren verbleiben wiirden**. 12 Nach der 
Kosakenobrigkeit wurde auch die gesamte Bevólkerung 
von Perejaslavl’ zur Eidesleistung gefiihrt, darauf auch die 
Bevólkerung des gesamten Territoriums der Ukrainę, das 
Chmefnyćkyj unterstand.

“ Ibidem, Bd. X, Nr. 4, II, S. 224—7. Spater erhielten Buturlin 
und seine Begleiter fiir diese Haltung ein besonderes Lob des Caren, 
ibidem. Nr. 4, X, S. 287—92.

Damit war jedoch dieser Vorfall nidit beendet. Nadi 
einigen Tagen erschienen bei Buturlin und seinen Beglei- 
tern der Heeresschreiber Vyhovśkyj und die Obersten mit 
der Bitte, ihnen mindestens von sich aus „Briefe zu geben, 
denen zufolge die Freiheiten und Giiter wie friiher er- 
halten bleiben sollten**.  Zwecks Rechtfertigung ihrer Bitte 
verwiesen die Kosakenaltesten darauf, dafi in friiheren 
Zeiten, ais die Kosaken mit den polnischen Kónigen Ab- 
kommen schlossen, sie einen von den Senatoren unterschrie- 
benen Vertrag erhalten hatten (dogovor za senatorskimi 
rukami). Audi diese Bitte lehnten jedoch die Gesandten 
des Caren ais „ungebiihrlidT*  ab. „Ihr hattet gesagt, fiigten
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sie hinzu, daB ihr seine hohe Majestat unseren Herrscher 
bitten wolltet (bif celom), und nun handelt ihr so.“ Die 
Kosakenobrigkeit war wiederum gezwungen, sich zu fiigen 
und „der Hetman und die Obersten vertrauten in allem 
dem Willen des Herrschers“.13 Weiterhin konzentrierte sidi 
die Verhandlung, das Gespriich (,,razgovor“), bereits aus- 
schliefilidi auf den Inhalt jener „Freiheiten", um die sie 
beim Moskauer Caren einzukommen gedachten. Man mufi 
sagen, daR sidi dieser Teil der „Unterredung“ von Pere- 
jaslavf durch grofie Klarheit und Bestimmtheit nicht aus- 
zeichnet. Scheinbar hing das am meisten davon ab, daR 
sidi der Hetman und die ihn umgebende Kosakenobrigkeit 
mit der durch den Aufstand entstandenen Lagę der Regie
rung einer von polnischer Herrsdiaft befreiten Ukrainę, 
nodi nidit vóllig vertraut gemacht hatten. Sie fiihlten 
sidi weiterhin in erster Linie, wenn nidit ausschlieBlidi, 
ais Fiihrer und Vertreter des Kosakenheeres, genauer 
gesprodien, der Oberschidit dieses Heeres, mit allen 
lendenzen, die ihr in der vorhergehenden Zeit eigen 
waren. Der Hetman, so berichten die Aufzeichnungen Bu- 
turlins, auBerte den Moskauer Gesandten den Wunsch, dafi 
der Car sich diejenigen Einkiinfte der Stadte, Flecken und 
Dbrfer nehme, die friiher zu Gunsten des polnischen 
Kónigs, der katholisdien Kloster und polnischen Guts- 
besitzer erhoben wurden, den griechisch-orthodoxen Kló
stern und Kirchen die ihnen gehórenden Giiter aber be- 
lasse. Daneben wieś der Hetman noch darauf hin, daB in 
einigen Stadten der Ukrainę Pachten bestiinden, dereń 
Frist noch nicht abgelaufen sei, und auBerte den Wunsch, 
daB „den Pachtem gestattet werde die Pachtjahre einzu- 
halten und ihnen vor Ablauf der Fristen das Gewerbe nidit 
fortzunehmen“. Die Gesandten versicherten dem Hetman, 
daB diese Wiinsche erfiillt werden wurden. Seinerseits 
auBerte der Heeresschreiber Vyhovśkyj noch die Bitte, daB 
nach Entsendung carischer Woiwoden in die Stadte der 
Ukrainę die Einkiinfte aus ihnen von den lokalen Gewal- 
ten eingetrieben und den Woiwoden iibergeben wurden, 
da der Bevólkerung die Moskauer Sitten und Gebraudie 
unbekannt seien.

13 Ibidem, Nr. 4. II, S. 246—8.

Diesen Wiinsdien und Bitten folgten auch nodi andere. 
So iiuBerten der Hetman und die Kosakenobrigkeit den 
Wunsch, dafi in der Ukrainę die alte soziale Ordnung er- 
halten bleibe, dafi „der Adlige — adlig, der Kosak und 
Burger — Kosak und Burger bleiben“. Dabei wiesen sie 
darauf hin, dafi den Kosaken das Recht zugestanden wer-
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den miisse, von ihrem eigenen Kosakengericht gerichtet zu 
werden, „durdi die Obersten und Sotniki," ferner dafi das 
Eigentumsredit der Kosaken fiir ihre Landanteile festge- 
setzt werde. Aufierdem bat Chmefnyćkyj die Zahl des Ko- 
sakenheeres auf 60000 Mann festzusetzen. Ais jedodi 
die Gesandten darauf hinwiesen, dafi er den Caren 
darum bitten miisse, erwiderte Chmelnyćkyj, eine so 
grofie Anzahl konne dem Caren „nur zur Ehre" ge- 
reichen. Sollte der Car ein nodi grófieres Heer wiin- 
sdien, so ware das besser; einen Sold erbaten sie von 
der carisdien Majestat fiir diese Kosaken nidit. Ais sie 
gegen den Kónig bei Zboriv gestanden hatten, habe der 
Hetman iiber ein Zaporogerheer von 360000 Mann verfiigt. 
Zu diesen Bitten allgemeinerer Art gesellten sidi dann audi 
nodi persónlidie. So setzte der Hetman die Gesandten von 
seinem Wunsche in Kenntnis, vom Caren fiir sein Hetman- 
amt die Verleihung des Regiments von Ćyhyryn zu erbit- 
ten, mit anderen Worten, die Einkiinfte von den Bauern, 
die auf dem Gebiete dieses Regiments wohnten. Vyhov- 
śkyj teilte seinerseits seine Absicht mit, um Bestatigung 
seiner Giiter zu bitten, sowie um Verleihung von neuen.

Ais Antwort auf diese Bitten und Anspriidie vertróste- 
ten Buturlin und seine Begleiter den Hetman und die Ko- 
sakenobrigkeit nadi wie vor, dafi der Car ihre Bittgesudie 
beriicksiditigen und ihre Wiinsdie erfiillen wiirde. tlber 
eine soldie Erweckung von Hoffnungen gingen die Ge
sandten jedodi nicht hinaus und blieben ihrer Haltung 
treu, fiir die Carenregierung keine konkreten Verspre- 
diungen zu machen.14

14 Akty Ju. i Z. R., Bd. X, Nr. 4, II, S. 236, 244—6, 242—4. Die 
Wiedergabe der Antwort Buturlins, wie er sie in seinem Beridite mit- 
teilte, wird auch durchaus bestatigt durdi das Sdireiben Chmernyćkyjs 
zwei Monate nadi den Verhandlungen in PerejaslayT, sowie durdi das 
Sdireiben, das Chmefnyćkyj damals gleich durch seinen Boten nach 
Moskau sandte. Ibidem, Bd. X, S. 434, 549, 558.

Entsprediend dem Sinne der auf diese Weise gefiihrten 
Unterredung beabsiditigten der Hetman und die Kosaken- 
obrigkeit „Land und Stadte" der Ukrainę unter die Unter- 
tansdiaft des Moskauer Herrschers unter den gleichen Vor- 
aussetzungen zu iibergeben, wie sie zuvor unter der Unter- 
tansdiaft des polnisdien Kónigs gestanden hatten, ais sich 
die Ukrainę in reditlidier Hinsicht von den iibrigen Pro- 
vinzen des polnisdien Kónigreidies durch nidits untersdiie- 
den hatte. Gemiifi den Erklarungen des Hetmans sollte der 
Moskauer Car alle ehemaligen Giiter des polnischen Kónigs, 
der polnischen.Gutsbesitzer und der katholischen Klóster 
zu unmittelbarem Besitz und zur Verfiigung erhalten, und 
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nur den griechisdi-katholisdien Klóstern und Kirchen sollte 
die Unantastbarkeit ihrer Giiter sichergestellt werden. Die 
Ubergabe des Verfiigungsrechtes iiber die iibrigen Giiter 
in die Hiinde des Caren wurde noch unterstrichen durch 
die an ihn gerichteten Bitten des Hetmans und seines nach- 
sten Gehilfen um Beleihung mit Giitern. Man nahm ferner 
an, dafi der Car seine Woiwoden in die Stadte der Ukrainę 
schicken und alle Einkiinfte von der Bevólkerung seiner 
Staatskasse zufiihren wiirde. Es wurde lediglich die Mbg- 
lichkeit einer Eintreibung der Steuern durdi Lokalbeamte 
ausbedungen, um sie an die Woiwoden weiterzuleiten sowie 
die Aufrechterhaltung der Pachten in einigen Gegenden bis 
zu den mit den Pachtem vereinbarten Terminem Gleich- 
zeitig beabsichtigte man auf dem Gebiet der sozialen Be
ziehungen im allgemeinen ebenfalls die Aufrechterhaltung 
der alten, bis zum Aufstande bestandenen Gesellschafts- 
ordnung, die sich auf eine strenge Abgrenzung der Stiinde 
griindete: der Adlige sollte audi kiinftig adłig, der Kosak 
und Burger — Kosak und Burger bleiben. Allerdings wur
den einige Anderungen dieser Ordnung geplant: fiir die 
Kosaken wurde nidit nur eine besondere Bestatigung ihrer 
bisherigen Rechte, sondern audi dereń Erweiterung ausbe
dungen. Aber auch diese Erweiterungen sollten nur einen 
standischen, nicht staatlichen Charakter tragen. Die Ko
saken sollten ihre gewiihlten Vorgesetzten und ihre stan- 
dische Geriditsbarkeit haben; der erblidie Besitz ihrer 
Giiter sollte bestatigt werden, endlich beabsichtigte man 
die Zahl des Kosakenheeres bedeutend zu vergrófiern, an 
Stelle der laut dem fiir Chmefnyćkyj giinstigsten Vertrag 
von Zboriv mit den Polen festgelegten 40 000 Mann sollte 
sie auf 60000 erhóht werden. Im Grunde genommen ging 
das jedodi nicht iiber den Rahmen der alten Gesellsdiafts- 
ordnung hinaus.

Sdiliefilidi fiihrte dieses Bestreben, auf dem Boden der 
alten staatlidien und sozialen Ordnung zu verbleiben, die 
Verhandlungspartner Buturlins dazu, dafi einige ihrer For
derungen sich schledit vereinigen liefien, ja, sogar mitein- 
ander in Widersprudi standen. So aufierten sie die Bereit- 
sdiaft, dem Caren alle freien Giiter im Lande zu iibergeben 
und dem Moskauer Fiskus alle Einkiinfte von der Bevbl- 
kerung zu iiberlassen; sie yerptliditeten sidi ein zahlreiches 
Heer ohne Besoldung zu unterhalten, sdieinbar ohne Ein- 
kiinfte, die fiir das Heer bestimmt waren. Andererseits 
aufierten der Hetman und die anwesende Kosakenobrig- 
keit, dafi es erwiinscht sei, die ererbten strengen sozialen 
Grenzen zu erhalten, und gleichzeitig bot der Hetman an, 
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ein zahlenmafiig nidit begrenztes Kosakenheer zu halten, 
indem er direkt auf das bedeutsame Vorbild des Zboriver 
Feldzuges hinwies, in welchem, nadi Aussagen eines der 
Obersten von Chmefnyćkyj „alle Biirger und Bauern Ko
saken wurden" und sidi, wie der ukrainische Chronist be
riditet, „alles, was im Leben war, mit den Kosaken 
erhob.““

In Perejaslavl’ wurden jedodi nur Vorverhandlungen 
gefiihrt. Die endgiiltigen Verhandlungen sollten in Moskau 
stattfinden. Im Marz 1654 entsandte Chmefnyćkyj dorthin 
seine Gesandten — den Heeresriditer Samojlo Bohdanovyć 
und den Obersten von Perejaslavl’ Pavlo Teterja. Damals 
waren die erwahnten Widerspriiche bereits in bedeutendem 
Mafie ausgeglidien und die Forderungen des Hetmans 
nahmen eine straffere Form an. Trotzdem enthielten sie 
keine vóllig klare und bestimmte alłgemeine Formel, die so 
eindeutig gewesen ware, dafi iiber ihren Sinn keine Zweifel 
hatten entstehen konnen. Eine Art Formel war allerdings 
einer der von den Gesandten des Hetmans nach Moskau 
iiberbraditen und in seinem Namen vorgelegten „Punkte". 
In ihm wurde darauf hingewiesen, dafi der Hetman die 
Ukrainę ungefahr in die Lagę eines solchen Vasallen des 
Moskauer Staates bringen móchte, wie es Ungarn, die Mol- 
dau und Walachei fiir die damalige Tiirkei waren, eines 
Vasallen, der verpflichtet ist, seinem Suzeran einen be- 
stimmten Tribut zu załilen, dafiir aber in seinen inneren 
Angelegenheiten vóllige Freiheit geniefit. In einen ge- 
wissen Zusammenhang damit kann audi ein anderer Punkt 
Chmefnyćkyjs gestellt werden, in weldiem er sich einen 
gewissen Anteil an Selbstandigkeit auf dem Gebiet der 
auswiirtigen Politik ausbedingt: das Redit Gesandte aus 
anderen Staaten zu empfangen mit der Verpflichtung, den 
Caren in Kenntnis zu setzen, „wenn in den Planen dieser 
Staaten etwas gegen die carische Majestat"15 * * 18 enthalten ist.

15 „Kievskaja Starina" 1887, Heft 8, S. 123. Chronik des Samo-
wdec, S. 20.

10 Akty Ju. i Z. R., Bd. X, Nr. 8, S. 440 f. u. S. 449. Bei der Erorte-
rung der auswiirtigen Beziehungen verwies Chmefnyćkyj darauf, „dafi 
seit alters her Gesandte aus fremden Liindern zum Zaporogerheer 
kommen." Eine gewisse Berechtigung fiir diese Behauptung war vor- 
handen, da auslSndische Gesandte tatsachlidi audi in der polnisdien 
Zeit in die Zaporoźskaja Sic kamen. Der Carenregierung war es 
ihrerseits um so leiditer, in dieser Angelegenheit entgegenzukommen, 
da sie bereits friiher lokalen Behórden zuweilen diplomatische Be
ziehungen mit Auslandern gestatte hatte. Ein soldies Redit genofi 
z. B. in gewissen Grenzen der Woiwode von Novgorod. Selbstver- 
stiindlidi handelte es sidi hierbei vom Moskauer Standpunkte aus nur 
um eine administrative und keine politische Dezentralisation.
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Das Recht, auswartige Beziehungen zu unterhalten, ge- 
stand die Moskauer Regierung dem Kosakenhetman in ge- 
wissem MaBe zu — allerdings in geringerem Umfange, ais 
es Chmelnyćkyj wollte. Auf Grund der Resolution des 
Caren hinsichtlich dieses Punktes wurde ihm das Recht zu- 
gesprochen „Gesandte in guten Angelegenheiten zu emp- 
fangen und zu entlassen, jedodi iiber Verhandlungen mit 
ihnen die Carenregierung zu verstandigen“. Die Resolu
tion sdirieb vor, Gesandte mit „dem Caren feindlichen An
gelegenheiten zuriickzuhalten, dem Caren dariiber zu be- 
richten und sie ohne Anweisung des Caren nidit zu ent- 
lassen“. Mit der Tiirkei und Polen sollte der Hetman ohne 
Genehmigung des Caren iiberhaupt nicht verkehren. Wah
rend auf diese Weise die Moskauer Regierung, allerdings 
mit wesentlidien Einschrankungen, diesem Wunsche des 
Hetmans zustimmte, verhielt sie sich vóllig anders zu sei
nem Hinweis, daB es erwiinscht sei, die Unterordnung der 
Ukrainę unter Moskau auf die Zahlung eines bestimmten 
Tributes zu beschranken. Das war fiir die Moskauer Re
gierung um so leiditer, ais in den „Punkten“ Chmelnyćkyjs 
dieser Hinweis nidit mit geniigender Entsdilossenheit und 
Konsequenz durchgefiihrt war und nicht jene zentrale Stel- 
lung einnahm, die ihm, wie es scheint, gebiihrt hatte. Er 
wurde sogar im Gegenteil sofort von einer Einschrankung 
begleitet, fiir den Fali, dal? die Carenregierung ihn nicht 
annehme; im Grunde genommen war er auch mit dem 
Inhalt der iibrigen Punkte des Hetmans kaum in Einklang 
gebradit. Unter diesen Verhaltnissen gelang es den Mos
kauer Bojaren, die mit Samojlo Bohdanovyć und Teterja 
die Verhandlungen fiihrten, diesen Punkt gleich auszu- 
schalten, sdieinbar sogar ohne Erórterungen. Die Ge
sandten Chmelnyćkyjs kehrten dann mit Leiditigkeit zu 
der friiheren Formulierung der Frage nadi der Form der 
Eintreibung von Steuern zuriick, weldie die ukrainische 
Bevólkerung zu leisten hatte. Sie sollten von gewahlten 
lokalen Beamten eingezogen werden und den Woiwoden 
oder anderen vom Caren entsandten Personen iibergeben 
werden. Damit wurde jedoch die Frage nach den Rechten 
der Ukrainę ais einer besonderen territorialen Einheit fallen 
gelassen und es verblieb nur die Frage nach den Rechten 
ihrer einzelnen Bevólkerungsgruppen.

Hierbei stellten die vom Hetman iibersandten Bedin
gungen die Kosaken in den Vordergrund. Es sollte ihnen 
die vdllige Freiheit der Selbstverwaltung, eigene Geridits- 
barkeit nadi ihren Gesetzen und Gewohnheiten, sowie 
iiberhaupt samtliche kosakischen „Freiheiten“ erhalten 
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bleiben. Es kam noch die Bitte hinzu um Festsetzung der 
Zahl des Kosakenheeres auf 60000 Mann, freie Wahl des 
Hetmans, Verleihung fiir das Amt (na bulavu) der Sta- 
rostei von Ćyhyryn an den Hetman, Unverletzlichkeit des 
kosakischen Landbesitzes, der Frauen und Tóchtern ver- 
erbt werden konnte, Festsetzung eines Soldes fiir die 
Heeresartillerie. die Festungsgarnison in Kodak und die 
Zaporoger, Bestimmung des Gehalts fiir die Heeres- und 
Regimenterobrigkeit in Form von Geld und Miihlen. 
schliefilich der Besoldung des gesamten Kosakenheeres. 
„Es bestand die Sitte, so erklarte der Hetman, dafi dem 
Zaporogerheer immer gezahlt wurde." Dabei fiigte er 
hinzu, „wir selber werden die Aufsicht ausiiben; wer 
Kosak ist, wird die Kosakenfreiheit haben, der acker- 
bauende Bauer wird der carischen Majestat das ihr Ge- 
biihrende entrichten, wie es auch friiher war."

Die Moskauer Regierung stimmte allen diesen Vor- 
schlagen zu, machte nur hinsichtlich der Besoldung einen 
Einwand. Mit der Besoldung der Heeresartillerie und der 
Kosakenobrigkeit war sie zwar einverstanden, sie bemerkte 
jedoch, dafi dieses Gehalt den dortigen Einkiinften zu ent- 
nehmen sei. Hinsichtlich der Festsetzung des Soldes fiir 
das gesamte Kosakenheer wurde zunachst beschlossen, die 
Gesandten des Hetmans davon abzubringen, indem man 
sie an die Reden des Hetmans in Perejaslavl’ erinnerte. Die 
Gesandten bestanden jedoch hartnackig auf ihrer Bitte. 
Die endgiiltige Lósung der Frage wurde damals vertagt — 
bis zu der Zeit, wo die Einkiinfte aus der Ukrainę bekannt 
und von Beamten des Caren verzeichnet sein wurden, die 
man zu diesem Zwecke aus Moskau schicken wollte. 
Danach sollte, so lautete die Resolution des Caren, ein 
Ukaz erfolgen („po razsmotreniju i ukaz byf").

Was die anderen Gesellschaftsklassen betrifft, so waren 
die Vorschlage des Hetmans bestrebt, ihnen im allgemei
nen die Stellung. welche sie friiher im Lande innehatten, 
zu erhalten. Daher schlug er vor, den Adel in der Ukrainę 
zu erhalten, allerdings nur den griechisch-orthodoxen. Die 
griechisch-orthodoxen Adligen, die dem Caren den Eid ge- 
leistet hatten, sollten gemafi den Punkten Chmefnyćkyjs 
ihre Giiter behalten, sowie ihre samtlichen Adelsprivilegien, 
einschliefilidi der Wahl der standischen Land- und Stadt- 
gerichte „wie es unter den polnischen Kónigen war". Der 
Hetman bat auch, in keiner Weise die Rechte zu verletzen, 
die in friiheren Zeiten von den Fiirsten und Kónigen sowohl 
weltlichen ais auch geistlichen Personen verliehen worden 
waren, sowie der ukrainischen griechisch-orthodoxen Geist- 
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lichkeit ihre Privilegien und ihre Giiter zu bestatigen. Mit 
diesen Bitten und Vorschlagen war die Carenregierung 
wiederum einverstanden.

Gesondert wurden ferner von Chmefnyćkyj die Rechte 
der Stadte und die Art ihrer Verwaltung behandelt. Der 
Hetman schlug namlidi vor, daB in den Stadten die Lokal- 
bevólkerung aus ihrer Mitte Amtspersonen wahle, die mit 
dem Gericht und der Verwaltung betraut werden sollten 
und die von der Bevólkerung die Abgaben einzutreiben 
und an die carische Kasse weiterzuleiten hatten. In der 
Resolution des Caren wurde diesem Vorschlag ein besdiei- 
deneres Geprage verliehen. Es blieben die gewahlten 
stadtisdien Beamten bestehen, es verblieb in ihren Handen 
auch die Eintreibung der Steuern (dochody): nur waren 
sie abzuliefern „an diejenigen Personen, die der Herrscher 
sdiicken wird“ und denen auch die Kontrolle iiber die 
Lokalbeamten bei Eintreibung der Steuern obliegen sollte.

Endlich iibermittelten die Gesandten des Hetmans in 
Moskau noch eine Bitte von ihm — daB ihm der Car zu 
Erbbesitz die Stadt Hadjać iibertrage, die vor dem Auf- 
stande dem polnischen Magnaten Koniecpolski gehóri 
hatte. Die Moskauer Regierung erklarte sich bereit, diese 
Bitte zu erfiillen.”

Ais Ergebnis der Beschliisse, die in Moskau nadi Er- 
órterung der schriftlichen „Punkte" des Hetmans und der 
miindlichen Erklarungen seiner Gesandten gefaBt wur
den, kam das Abkommen zwischen Chmefnyćkyj und der 
Moskauer Regierung endgiiltig zustande. Unmittelbar dar
auf wurde es durch eine Reihe feierlicher Akte der Mos
kauer Regierung bekraftigt. Am 27. Marz verlieh der Car 
„dem Zaporogerheer“ eine Gnadenurkunde, die bekanni 
gab, daB „es uns, dem groBen Herrscher, unseren Kindern 
und Erben den Eid der ewigen Untertanschaft" geleistet 
habe und der carischen Majestat ewig dienen werde", sie 
verkiindete ferner, „daB der Car den Hetman Bohdan 
Chmefnyćkyj und das gesamte Zaporogerheer in Gnaden 
aufgenommen und befohlen habe, dafi sie unter der hohen 
Hand der carischen Majestat, gemaB ihren fruheren 
Rechten und Privilegien, wie sie ihnen von den polnisdien 
Kónigen und litauischen Grofifiirsten verliehen worden 
waren, sein sollten, und iene Rechte und Freiheiten durdi 
nidits verletzt werden sollten." Nach Aufzahlung der widi- 
tigsten vereinbarten Rechte der Kosaken —- Heeresstarke 
von 60 000 Mann, freie Wahl des Hetmans, eigenes Geridits-

17 Akty Ju. i Z. R„ Bd. X, Nr. 8.
2 Zeitschrift f. osteurop. Gesdiichte. VII. 3 
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wesen nadi eigenen Gesetzen und Gewohnheiten, Unan- 
tastbarkeit des Landbesitzes, wiederholte die Urkunde 
„Unserer der carischen Majestat Untertanen Bohdan 
Chmelnyćkyj, Hetman des Zaporogerheeres, sowie das 
ganze Zaporogerheer sollen sidi unter unserer hohen Hand 
gemafi inrer friiheren Rechte und Privilegien und aller 
oben verzeichneten Artikel befinden.“ Am selben Tage 
wurde dem griediisch-orthodoxen ukrainisdien Adel vom 
Caren noch eine andere Gnadenurkunde verliehen. Auf 
Bitten des Hetmans und des Heeres, so hiefi es dort, „be- 
fehlen wir, grofier Herrscher, dem Adel, der im Erblande 
(otćizna) unserer carischen Majestat, in Kleinrufiland an- 
sassig ist, unter der hohen Hand unserer carischen Majestat 
gemafi den friiheren Rechten und Privilegien, welche 
Rechte, Privilegien und Freiheiten ihnen friiher von den 
polnisdien Kónigen verliehen worden waren, zu verleihen, 
und dafi die Freiheiten des Adels durch nidits verletzt wer- 
den.“ Am gleichen Tage wurde ferner Chmelnyćkyj per- 
sónlich vom Caren in einer besonderen Urkunde aufier der 
ihm fiir das Hetmanamt verliehenen Starostei von Ćyhyryn 
zu persónlichem Besitz die Stadt Hadjać verliehen mit der 
Mafigabe, „die Stadt Hadjać wie die friiheren Erbbesitzer 
zu besitzen.“ Chmelnyćkyj wurden auch durch Urkunden 
des Caren die ihm vom polnischen Kónig in den Jahren 
1649—50 verliehenen Giiter bestatigt. Zusammen mit die
sen Urkunden erhielten die Gesandten des Hetmans auch 
ein Verzeichnis der nicht in die Urkunden fiir Heer und 
Adel einbezogenen Punkte Chmefnyćkyjs mit den dazu 
erteilten Resolutionen des Caren.18

18 Akty Ju. i Z. R„ Bd. X, Nr. 8, S. 477—85; S. 489—96; S. 498; 
S. 462—5; S. 500 f.

Bald darauf wurde einigen Stadten in der Ukrainę auf 
ihr Gesuch hin ebenfalls Gnadenurkunden des Caren ver- 
liehen, die ihnen ihr Magdeburger Recht bestatigten, das 
bei ihnen wahrend der polnischen Herrschung Geltung ge- 
habt hatte. sowie einige andere Privilegien und Vergiin- 
stigungen ihrer Bevólkerung. Schliefilich wurde nach kurzer 
Zeit auch der ukrainischen Geistlichkeit eine Reihe von 
Gnadenurkunden verliehen, gleichwie einzelnen Personen 
aus der Mitte der Kosakenobrigkeit, die nach dem Vorbild 
Chmefnyćkyjs sich mit Bitten um Bestatigung ihrer friihe- 
ren Giiter und Verleihung neuer an den Caren gewandt 
hatten. Dies ist der Ablauf der Verhandlungen im Jahre 
1654, nach dereń Rekonstruktion wir uns nunmehr ihrem 
Endergebnis zuwenden kónnen.
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III.
Bei der Wiirdigung dieses Ergebnisses muli vor allem 

darauf hingewiesen werden, dali die uns zur Verfiigung 
stehenden Quellen keinen Anlafi geben, in dem Vertrage 
von Perejaslavl’ einen Akt zu sehen, der fiir die Ukrainę 
besondere Rechte im Augenblick ihrer Vereinigung mit ciem 
Moskauer Staat festsetzte. Einen solchen Vertrag im eigent- 
lidien Sinne des Wortes hat es nicht gegeben. Im Januar 
1654 wurden in Perejaslavl’ zunachst auf der Konferenz 
der Kosakenobrigkeit und sodann auf der allgemeinen Ver- 
sammlung, der Rada des „Zaporogerheeres“, lediglich be- 
schlossen, „Liindereien und Stadte“ der Ukrainę unter die 
Untertanensdiaft des Moskauer Herrschers zu stellen; es 
wurde ihm der Treueid geleistet und es wurden Verhand- 
lungen begonnen iiber die Bedingungen, unter denen sich 
die Untertanenschaft in praxi verwirklichen sollte. Abge- 
sdilossen wurden diese Verhandlungen erst nadi mehr ais 
zwei Monaten in Moskau. Aber auch in diesem abschlie- 
fienden Schlufiakt war das Abkommen in formaler Hin
sicht kein Vertrag, sondern es war in eine andere, fiir das 
Moskau des 17. Jahrhunderts mehr gelaufige und annehm- 
bare Form gekleidet. Auf dem Papier unterbreiteten der 
Hetman und das gesamte Zaporogerheer, im Grunde jedoch 
nur der Hetman und die ihn umgebende Kosakenobrigkeit, 
ihre Bitten und Bedingungen; sie kleideten sie in die Form 
von „Bittgesuchen“ (ćelobifja). und der Moskauer Car lief! 
seinen neuen Untertanen Gnade wiederfahren (poźaloval), 
indem er fast alle geaufierten Wunsche mit wenigen Aus- 
nahmen erfiillte. Allerdings sehen wir, dali einige neuere 
ukrainische Historiker eine entgegengesetzte Meinung ver- 
treten, indem sie beweisen wollen, dafi im Jahre 1654 zwi
schen Chmefnyćkyj und der Carenregierung gerade ein 
Vertrag geschlossen wurde, in dem die Rede von einem 
„Militarbiindnis44, yerbunden mit einem „Protektorat14 des 
Moskauer Herrschers, einer nominellen Vasallitatsabhangig- 
keit der Ukrainę von Moskau oder sogar nur von einem 
Biindnis zweier gleichgestellter selbstandiger Staaten ge
wesen sein soli. Es fallt jedocłi schwer, die Argumente, mit 
denen sie ihre Ansichten stiitzen, ais in irgendeiner Weise 
iiberzeugend anzuerkennen.

So kónnte es, nach der Behauptung von V. Lypynśkyj, 
nur dann zulassig sein von einer freiwilłigen Vereinigung 
der Ukrainę mit dem Moskauer Staat durdi Chmefnyćkyj 
zu sprechen, wenn es móglidi ware zu beweisen, dafi sich 
Chmefnyćkyj seit Beginn des Aufstandes gegen Polen 
diese Yereinigung zum Ziel gesetzt hatte. Da man das 

2*



340 V. A. Mjakotin,

jedoch nicht beweisen kann, so ist es „klar", dafi Chmef- 
nyćkyj durch sein Abkommen mit Moskau nur ein Militar- 
biindnis absdilofi.19 In Wirklichkeit ist jedoch etwas an- 
deres klar — dafi der Verfasser bei Aufstellung dieser Be- 
hauptung nicht mit den Tatsachen rechnet. Chmelnyćkyjs 
Ziele und Piane blieben im Laufe seines langwierigen 
Kampfes mit Polen nicht immer unverandert dieselben. 
Ais er sich erhob, dachte er nur an eine Verbesserung der 
Existenzbedingungen der Ukrainę im Rahmen der polni
schen Staatsordnung. Spaterhin fafite er auch die Móglidi- 
keit ins Auge, die Ukrainę mit dieser oder jener Hilfe sei
ner Nachbarn von Polen vóllig loszutrennen. Ais er end- 
lich vóllig verzweifelt war, an der Móglichkeit mit den 
Polen einen annehmbaren Frieden zu schliefien und sich 
gegen sie aus eigener Kraft zu schiitzen, da entschlofi er 
sich, die Ukrainę mit dem Moskauer Staat zu vereinigen. 
Die Behauptung jedodi, er habe dabei nur ein „Militar- 
biindnis" gesdilossen, in der Art wie seine friiheren Biind- 
nisse mit dem Khan der Krim und dem tiirkischen Sułtan, 
und nur ein „Protektorat" des Moskauer Caren anerkannt, 
kann man nur dann aufstellen, wenn man sich den uns in 
den Quellen iiberlieferten Tatsachen versddiefit. Wir wol
len die Terminologie der Akten jener Zeit aufier acht las
sen, in denen Bohdan Chmelnyćkyj und die gesamte Be- 
vólkerung der Ukrainę von der Moskauer Regierung ais 
„Untertanen" des Caren bezeidmet wurden und sidi audi 
selber ais solche bezeichneten. Es geniigt, sich an andere 
Tatsachen zu erinnern. Chmefnyćkyj schlofi Biindnisse 
sowohl mit den Krimtataren ais audi mit den Tiirken, die 
Bevólkerung der Ukrainę leistete jedodi unter ihm weder 
dem Khan der Krim, noch dem tiirkischen Sułtan den 
Treueid. Dagegen leistete dem Moskauer Caren die ge
samte Bevdlkerung der Chmefnyćkyj unterstehenden 
Ukrainę den Eid, was nicht notwendig gewesen ware, wenn 
audi dieser Herrscher nur ein Verbiindeter des Hetmans 
gewesen ware. Andererseits stellte Chmelnyćkyj dem 
Caren wahrend der Verhandlungen in Perejaslavf und 
Moskau samtliche freien Giiter in der Ukrainę zur Ver- 
fiigung und erbat sich selber Verleihungen aus der Zahl 
dieser Giiter: Chmelnyćkyj kam es aber nicht in den Sinn, 
vom Krimer Khan Giiter in der Ukrainę zu erbitten. Beim 
Moskauer Caren tat er das natiirlidi aus dem Grunde, weil 
er in ihm den „Herrscher", nicht den Verbiindeten sah.

19 V. Lypynśkyj, op. cit. S. 29.

Es fallt aufierordentlidi sdiwer, diese Tatsadie mit der
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von A. Jakovliv aufgestellten Behauptung einer rein nomi- 
nellen Vasallitatsabhangigkeit vom Moskauer Caren, die 
angeblidi im Vertrage von 1654 fiir die Ukrainę festgesetzt 
wurde, in Einklang zu bringen. Auch die direkten Argu- 
mente, mit denen sich Jakovliv bemiiht, seine Behauptun- 
gen zu stiitzen, halten nur schlecht eine Gegeniiberstellung 
mit den uns bekannten Tatsachen aus. So wird, nach Ja- 
kovlivs Ansicht, durch den Umstand, daB die Moskauer 
Regierung das Angebot Chmefnyćkyjs, die Ukrainę werde 
einen bestimmten Tribut in Geld zahlen — ein Angebot, 
das im Falle seiner Annahme tatsachlich zu der Festsetzung 
einer gewissen Vasallitat der Ukrainę gefiihrt hatte — das 
Wesen der Angelegenheit nicht geandert, da in der ange- 
nommenen Redaktion statt einer gleichzeitigen Tributzah- 
lung eine Eintreibung der Einkiinfte durch ukrainische 
Lokalorgane und dereń Ablieferung an die Carenkasse 
durch Vermittlung der vom Caren entsandten Beamten 
festgesetzt wurde. „Diese Umwandlung der Art der Tri- 
butzahlung,“ so fahrt Jakovliv fort, „anderte nichts vom 
Standpunkt der fiskalischen Rechte der Ukrainę, da die 
Finanzverwaltung in ukrainischen Handen verblieb und 
sich die Rolle der Moskauer Agenten lediglich auf den 
Empfang des eingesammelten Tributs besdirankte/120 Tat- 
sachlich sah die Resolution des Caren zu diesem Punkt von 
Chmefnyćkyj grófiere Vollmachten fiir die Agenten vor: 
entsprechend der Resolution sollten die vom Caren ent- 
sandten Personen nicht nur die von den lokalen Steuerein- 
nehmern eingesammelten Einkiinfte entgegennehmen, son
dern sie audi beaufsichtigen (smotref, ćtoby oni delali 
pravdu). Auf diese Weise erhielt die ukrainische Lokal- 
verwaltung, entgegen den Behauptungen Jakovlivs, nadi 
dem Sinne des gesdilossenen Abkommens keine volle 
Selbstandigkeit.

50 A. Jakovliv, op. cit. S. 597.

Jakovliv halt es sogar fiir móglich, dariiber hinaus zu 
behaupten, — dafi die Verpfliditung Chmefnyćkyjs, die 
Einkiinfte der Ukrainę dem Carenfiskus zu iibergeben, 
von Anfang an eine fiktive gewesen sei, und dafi audi die 
Carenregierung wahrend der Verhandlungen der Ge
sandten Chmefnyćkyjs in Moskau sie ais eine solche be- 
traditet habe. Eine derartige Behauptung steht jedodi in 
schroffem Widersprudi zu den Zeugnissen der Quellen. 
Sofort nadi Abschlufi des Abkommens mit Chmefnyćkyj 
beabsichtigte die Moskauer Regierung, in die Ukrainę 
Adlige zu entsenden, um die Einkiinfte und Giiter zu ver-
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zeichnen. Auf Bitten Chmefnyćkyjs verschob sie im Hin- 
blick auf den Krieg mit Polen zeitweilig diese Entsendung, 
dachte jedodi gar nicht daran, sie ganz aufzugeben. Ais 
sidi im Sommer 1654 der Kiever Metropolit und einige 
ukrainische Kloster an den Caren mit Petitionen wandteu. 
ihnen neue Giiter in der Ukrainę zu verleihen, aufier den 
bereits in ihrem Besitz befindlidien, antwortete die Caren- 
regierung, dafi sie die endgiiłtige Durdisidit dieser Gesudie 
bis zu der Zeit verschieben miisse, da „die Adligen der 
carisdien Majestat in die ćerkassischen Stadte und das ge- 
samte Kleinrufiland entsandt sind und sie die Stadte, 
Flecken, Liindereien und Landanteile verzeidinet haben44. 
Ihre Antwort wiirde sie dem Hetman dann gleichzeitig mit- 
teilen.21 Auf diese Weise hielt die Carenregierung ihr Recht 
auf Erhalt von Einkiinften und Giitern in Kleinrufiland 
durchaus nicht fiir fiktiv. Was auch Chmefnyćkyj ur- 
spriinglich nicht getan hat.

21 A. Jakovliv, op. cit. S. 599 f. Aktv Ju. i Z. R„ Bd. X, Nr. 16. 
XV u. XVII, S. 755, 761-762.

Indessen behauptet Jakovliv nachdriicklichst, dafi „alle 
Rechte, die dem Moskauer Caren auf Grund des Vertrages 
von 1654 hinsichtlich der Ukrainę zustanden, sich nur auf das 
fiktive Recht beschrankten, Tribut in Form von Geld zu 
erhalten und Kontrolle zu iiben iiber die Beziehungen der 
Ukrainę mit auslandischen Staaten. Hierin und vielleicht 
noch in der Bezeichnung ,Untertan‘,“ so fiigte er hinzu, 
„bestand der gesamte Inhalt des Terminus ,Untertanen- 
schaft‘, der in der Urkunde des Caren so kategorisch 
angewandt wurde“. Dabei legt Jakovliv den Artikel 
von Chmefnyćkyj, in dem von der Unabhangigkeit des 
Kosakengerichts die Rede ist, ais „symbolische Formel“ 
aus, die eine vóllige Unabhangigkeit des ukrainischen 
Gerichts von der Moskauer Regierung sicherte; auch 
den Artikel, in dem der Hetman um Verleihung von 
Carenurkunden fiir die „Freiheiten" der Kosaken und des 
Adels nachsuchte und anbot dafi die ukrainischen Stellen 
selber Kosaken und Bauern bestimmen wiirden, halt er 
ebenfalls fiir eine „symbolische Formel44, die eine vóllige 
innere Autonomie der Ukrainę und die Nichteinmischung 
Moskaus in die inneren Angelegenheiten des Staates be- 
zweckte. In Wirklichkeit vernichteten jedoch diese weit- 
gefafiten Rechte der Selbstverwaltung wie sie auf Grund 
des Abkommens von 1654 einzelnen Bevólkerungsgruppen 
gewahrt wurden. in dieser Bevólkerung nicht das Bewufit- 
sein der Oberhoheit des Moskauer Herrschers. Ich be-
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sdiranke mich nur auf ein Beispiel. Im April 1654 baten 
die Burger der Stadt Perejaslavl’ durch ihre Deputierten 
u. a., dafi der Car ihnen ein „besonderes Privileg“ erteile 
zum Schutz gegen Bedriickungen seitens der kosakischen 
Behorden. „Wenn wir von deiner carischen Majestat ein 
Privileg erhalten," so schrieben sie, „werden wir uns da
mit verteidigen und keine Adligen (pany) mehr haben. 
Wir werden nur deiner erlauchten Majestat huldigen und 
dir allein gehorchen."22

M A. Jakovliv, op. cit. S. 600 ff. Akty Ju. i Z. R.. Bd. X, Nr. 9. 
V. S. 535—536.

Auf diese Weise ist es nicht sdiwer zu ersehen, dafi 
A. Jakovliv sidi in seiner Interpretation des Abkommens 
von 1654 von den wirklidien Tatsachen weit entfernt hat.

In nodi geringerem Mafie halt einen Vergleidi mit den 
wirklidien Tatsachen, wie sie in den Quellen einen Nieder- 
sdiltig gefunden haben, die Behauptung Ljaścenkos aus. 
dafi audi nadi dem Jahre 1654. entsprechend dem direkten 
Sinne des Abkommens zwischen der Ukrainę und Moskau. 
beide vóllig unabhangige, mit einander nur durdi „freund- 
nachbarlidie Beziehungen" verbundene Staaten sein soll
ten. Er behauptet, dafi durdi den „Vertrag von Pereja- 
slavf“ gerade diese Lagę gesdiaffen wurde und Chmef- 
nyćkyj auch zur Zeit der Verhandlungen in Moskau „be- 
miiht war, die Idee der Gleidibereditigung der Ukrainę 
und des Moskauer Staates, ihre vóllige Unabhangigkeit 
von letzterem" zu unterstreidien. Ljasćenko findet, dafi 
die sidi damit nicht vertragenden Ausdriidce der Caren- 
urkunde fiir das Zaporogerheer ausschliefilich cliktiert 
waren von dem Bestreben der Moskauer Politik „die Kar
ten zu verwirren“ und „den vbllig anderen Sinn des Ver- 
trages in Moskauer Nebel zu kleiden". „Im Augenblick des 
Abschlusses des Vertrages von Perejaslavf vermochte der 
Moskauer Car, wie sich Ljasćenko ausdriickt, nidit seine 
Karten — seine Absichten hinsichtlich der Ukrainę — auf- 
zudecken, und er konnte nidit sof ort und bffentlidi in sei
ner Urkunde an Chmefnyćkyj die Ukrainę sein „Erbland" 
(otćina) nennen; das ware taktlos und selbst sogar fiir 
den Moskauer Selbstherrscher ein zu grober Schritt ge
wesen ... Andererseits entsprach audi ein solcher Schritt 
zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht den politischen Pla
nen des Caren. Aus Griinden elementarer politisdier Vor- 
sicht mufite man mit einer solchen Interpretation, einer 
solchen „Erlauterung" der Vertragsbedingungen noch etwas 
warten. Jedoch hielt der Car es augensdieinlich damals
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sowohl fur zweckmafiig ais auch fiir notwendig, dem Het
man und allen, „denen es zu wissen gebiihrt" (z. B. den 
Polen und dem tiirkischen Sułtan) seine „Suveranitat“ 
iiber die Ukrainę anzudeuten, die Bedeutung seiner „hohen 
Hand“ in Form einer Deklaration zu demonstrieren, die 
Karten nicht aufzudecken, sondern sie sozusagen „zu ver- 
wirren“, den tatsachlichen Sinn des Vertrages zu verschleiern, 
ihm in einer allgemeineren Form die den Moskauer Inter
essen entsprechende Deutung zu geben ... So laRt der Car 
diesen Augenblick auch nicht ungenutzt vergehen und be- 
eilt sich, in seiner historischen Gnadenurkunde fiir Bohdan 
Chmefnyćkyj und das gesamte Zaporogerheer dem Ver- 
tragsartikel eine Interpretation zu geben, durch die er den 
Hetman, das Heer und die gesamte Ukrainę vor eine voll- 
endete Tatsache stellte... Statt einer Manifestation gut- 
nachbarlicher Beziehungen drapierte sich der Car in die 
Toga eines „Protektors“ und „Beschiitzers“, versetzte sidi 
sofort selber in die Lagę des Khans der Goldenen Hordę, 
der einen neuen Bei unter seinen Schutz nimmt... und er 
spricht mit dem Hetman, dem Verbuncłeten in einer 
Sprache, in der die Bojaren mit ihren Dienern verkehr- 
ten.“” Trotz ihres bestimmten Charakters stehen alle diese 
Behauptungen mit den wirklichen Tatsadien in vólligem 
Widersprudi, angefangen damit, dafi sich die Moskauer 
Regierung gar nicht fiirchtete, die Ukrainę ais „Erbland“ 
des Moskauer Herrschers zu bezeichnen. So wurde sie u. a. 
auch in der Carenurkunde fiir den ukrainischen Adel ge- 
nannt, jener Urkunde, die den Gesandten des Hetmans zu- 
sammen mit der fiir das Zaporogerheer bestimmten Ur
kunde iibergeben wurde und mit ihr gemeinsam Chmef- 
nyćkyj iiberbracht werden sollte. Und wenn diese Bezeidi- 
nung nicht in der fiir das Zaporogerheer bestimmten Ur
kunde gebraucht wurde, so geschah das augenscheinlich 
eher zufallig ais infolge der auRerordentlich schlauen Er- 
wagungen, die Ljaśćenko in diesem Falle bei den Moskauer 
Politikern voraussetzt. Andererseits ist die Annahme, dali 
die Moskauer Regierung bei der Abfassung der Urkunde 
fiir das Zaporogerheer bereits durch ihren Text so oder 
anders auf Polen und den tiirkischen Sułtan einzuwirken 
beabsichtigte, willkiirlich. Im 17. Jahrhundert wurden 
Akte, ahnlich' der bezeichneten Urkunde im normalen Ge- 
schaftsgang anderen Staaten nicht in allen ihren Einzel
heiten bekannt. Davon zu sprechen, daB sich Chmef- 
nyćkyj bei der Zusicherung der Abtretung der Einkiinfte

23 R. Ljaśćenko, op. cit. S. 71—72, 73.
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aus den Stadten und Diirfern der Ukrainę an den Mos
kauer Caren, bei Ubertragung des Verfiigungsrechtes iiber 
samtliche darin vorhandenen Giiter, sowie bei seinem Ge- 
such um Verleihungen aus der Zahl dieser Giiter, aus- 
schliefilich fiir einen Verbiindeten des Caren hielt, sowie 
seine Gleichberechtigung und seine vóllige Unabhtingigkeit 
unterstrichen habe, hiefie den eigenwilligen Umgang mit 
staatsreditlichen Termini sdion zu sehr mifibrauchen.

In der Tat kann die durdi das in Moskau gesdilossene 
Abkommen getroffene Regelung der Beziehungen am we- 
nigsten unter irgendeine Biindnisform zwischen zwei Lan
dem subsumiert werden. Entsprechend dem direkten Sinn 
des Abkommens erkannte die Bevólkerung der Ukrainę 
und im einzelnen das Kosakenheer iiber sidi die Gewalt 
des Moskauer Caren an und verpflichtete sidi, ihm und 
allen seinen móglidien Erben „ewig“ (vo veki) zu dienen. 
Diese Gewalt des Moskauer Herrschers sollte sich auf dem 
Territorium der Ukrainę auch unmittelbar auswirken 
durdi eingesetzte Woiwoden des Caren, die in einige gró- 
fiere Stadte entsandt und Moskau direkt unterstehen soll
ten. Die Einkiinfte aus den Dórfern und Stadten der 
Ukrainę sollten in die Moskauer Staatskasse eingehen. 
Ihre Eintreibung wurde lokalen Organen iiberlassen, aller- 
dings unter Aufsicht der von Moskau entsandten Beamten. 
Samtliche frei gewordenen Landereien und Giiter wurden 
dem Caren zur Verfiigung gestellt, und er konnte sie nach 
seinem Ermessen verteilen. Andererseits bestatigte der Car 
auf Grund des gesdilossenen Abkommens die alten Rechte 
und Privilegien der sozialen Klassen und verlieh ihnen 
neue. Letzteres gesdiah hauptsachlidi hinsiditlich der Ko
saken. Die Zahl des Kosakenheeres wurde ungewóhnlidi 
hodi festgesetzt und man beabsiditigte, nach Klarung der 
Hóhe der aus der Ukrainę zu erwartenden Einkiinfte dem 
Heer einen Sold in Form von Geld zu bestimmen. Den 
Kosaken wurden alle ihre Landbesitzungen bestatigt und 
eigene Geriditsbarkeit nadi ihren Gesetzen und Gewohn- 
heiten, sowie eigene Selbstverwaltung mit dem Hetman 
an der Spitze zugebilligt. Der Hetman bedurfte bei An- 
tritt seines Amtes keiner Bestatigung des Caren; er mufite 
ihn nur von seiner Wahl in Kenntnis setzen und ihm den 
Treueid leisten. Ais Haupt des Kosakenheeres verfiigte er 
iiber ein gewisses Recht, auswartige Beziehungen zu unter- 
halten. Die nicht zu den Kosaken gehórenden Bauern soll
ten audi in Zukunft ihre „obyćnyja povinnosti“ leisten; 
den anderen sozialen Klassen — der Geistlichkeit, dem 
Adel und den Biirgern — wurden ihre friiheren „Rechte“,
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die ihnen von den „Fiirsten und Kónigen verliehen wor
den waren“, bestatigt.

Wenn man dies alles beriidcsichtigt, so kommt man 
nidit in die Lagę, von einem formellen Vertrag zu sprechen, 
der angeblidi im Jahre 1654 zwisdien der Ukrainę und 
Moskau abgesdilossen wurde, und nodi weniger kann man 
behaupten, daB sie seit dieser Zeit nur Bundesbeziehungen 
miteinander verbanden. Daneben darf man aber audi 
nidit vergessen, daB die Ukrainę, nadidem sie die polnische 
Herrschaft abgesdiiittelt hatte, sidi nicht einfach in eine 
Untertanenschaft zu dem Moskauer Caren begeben hatte. 
Dieser Ubertritt vollzog sich unter gewissen Voraussetzun- 
gen; damals wurde aus diesem AnlaB von beiden Seiten ein 
bestimmtes Abkommen ausgearbeitet, und der Umstand. 
daB sein Ergebnis nicht in die Form eines Vertrages, son
dern in die einer Verleihung seitens des Moskauer Caren 
gekleidet wurde, beseitigte nidit die Bedeutung des Ab- 
kommens selber. Es war nur von besonderer Art und trug 
ein deutliches Geprage jener Umgebung. in der es geschlos- 
sen wurde.

Der Aufstand Bohdan Chmefnyćkyjs gegen Polen er- 
schiitterte dank der yerniditenden Kraft, die ihm die Be- 
teiligung der ukrainischen Bauern verlieh, die Grund- 
festen des zuvor in der Ukrainę erriditeten sozialen Ge- 
baudes, deckte sein oberes Stockwerk — die Adelsklasse — 
vólłig ab und verniditete gleidizeitig den dort funktionie- 
renden polnischen Staatsmechanismus. Ais Chmefnyćkyj 
unter diesen Voraussetzungen die Verhandlungen mit Mos
kau begann, war er im Grunde Regent der Ukrainę, zum 
mindesten desjenigen Teils, der vom Aufstand gegen Polen 
ergriffen war. „Jetzt ist er unseres Landes Leiter und Re
gent", so bezeichnet der Kiever Metropolit Sifvestr Kossov 
die Rolle Chmefnyćkyjs in seinem Schreiben an den Caren 
Aleksej24 im Jahre 1654. Aber auch Chmelnyćkyj selber 
wie die ihn umgebende Kosakenobrigkeit hatten noch nidit 
Zeit gehabt, sich mit dieser Stellung vertraut zu madien: 
man sah audi weiterhin im Trager des Hetmanstabes in 
erster Linie den Kosakenhetman alten Schlages, den Fiih- 
rer und Vertreter einer sozialen Gruppe. Die neue Auf- 
gabe bestand. nidit in der Sdiaffung neuer Staatsverhalt- 
nisse und Staatsformen, sondern in der Erweiterung der 
Rechte der Kosaken und der griechisch-katholisdien Kirche 
im Rahmen der alten staatlichen und sozialen Ordnung. 
Nur die elementare Entwiddung des Aufstandes, an dessen

M Akty Ju. i Z. R.. Bd. X, Nr. 16, II, S. 709—710.
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Spitze die Kosaken standen, braditen sie — im Grunde 
gegen ihren Willen — iiber den Rahmen dieser Aufgabe 
hinaus. Dementsprechend fiihrte Bohdan Chmefnyćkyj 
seine Verhandlungen mit dem Moskauer Herrscher nach 
dem Muster der friiheren Vertriige der Kosaken mit den 
Polen, vornehmlich jener Vertrage, die er selber bei Zboriv 
und Bila Cerkva geschlossen hatte, nur mit dem Unter- 
schiede, daR er bei den Verhandlungen mit Moskau gró- 
Rere Rechte und Privilegien fiir die Kosaken sich aus- 
bedang. Ahnliche Vertrage einzelner sozialer Gruppen bil- 
deten in der polnischen Rzecz Pospolita keine Anomalie; 
in Moskau lagen die Dinge aber anders, und ChmeTnyćkyj 
muRte darauf eingehen, dafi der Vertrag durch eine Ver- 
leihung des Caren ersetzt wurde. Dieses Entgegenkommen 
iindert allerdings die Form, nicht den Sinn der Angelegen
heit. Die Moskauer Regierung erkannte und bestatigte mit 
wenigen Ausnahmen durch Gnadenurkunden und Reso- 
lutionen des Caren die von Chmernyćkyj angebotenen Be
dingungen. An sich waren diese Bedingungen im allgemei
nen durchdrungen vom Geist eines sozialen und politischen 
Konservativismus, ahnlich wie in den vorhergegangenen 
Vertragen zwischen Chmefnyćkyj und der polnischen Re
gierung; soweit zu den gestellten Bedingungen noch eine 
neue radikalere politische Idee hinzukam, nutzten die Mos
kauer Politiker dereń ungeniigend kategorische und konse- 
cjuente Formulierung aus und verstanden es, sie ohne be- 
sondere Miihe zu beseitigen. Im Endergebnis sollte auf 
Grund des in Moskau gescnlossenen Abkommens die soziale 
Ordnung der Ukrainę auch in Zukunft im allgemeinen 
jenen Charakter bewahren, den sie zur Zeit der polnischen 
Herrschaft gehabt hatte. Die Zahl der Kosaken wurde ver- 
groRert, ihre Rechte und Privilegien wurden erweitert, aber 
daneben blieben die iibrigen sozialen Gruppen in ihrer 
Isoliertheit bestehen, wie iiberhaupt die gesamte alte so
ziale Ordnung aufrecht erhalten blieb. Andererseits waren 
auch keine grundlegenden Anderungen innerhalb der poli
tischen Ordnung beabsichtigt. Die Rechte des polnisdien 
Kónigs in der Ukrainę gingen auf den Moskauer Caren 
iiber. Auf diese Weise fiihrte das zustande gekommene Ab- 
kommen z u keiner Union der Ukrainę mit dem Moskauer 
Staat oder gar zu einer Festsetzung einer Vasallitatsab- 
hangigkeit der Ukrainę von Moskau, sondern zu einer In- 
korporierung. die allerdings von einer Bestatigung und in 
einigen Fallen audi von einer wesentlidien Erweiterung 
der Rechte einzelner sozialer Gruppen des inkorporierten 
Gebietes begleitet wurde.
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IV.
So sah dieses Abkommen Bohdan Chmefnyćkys mit der 

Moskauer Regierung auf dem Papier aus, in der Formu- 
lierung der Riesbezuglichen Urkunde. Anders gestalteten 
sich aber die Beziehungen im wirklichen Leben. Denn 
eigentlich sind die diesen Abkommen zugrunde liegen- 
den Prinzipien niemals vóllig verwirklicht worden. Diese 
Grundlagen spiegelten in starkem Mafie die Ansichten und 
Wiinsche einer bestimmten Schicht der ukrainischen Gesell
schaft wider, jener Schicht, zu der auch Chmefnyćkyj und 
die ihn umgebende Kosakenobrigkeit gehórten. Die An
sichten und Wiinsche dieser Schicht gingen jedoch in vielem 
auseinander mit den eigentlichen, tieferen Tendenzen des 
von Chmefnyćkyj entfachten Aufstandes, mit der Stim- 
mung der an ihm beteiligten Volksmassen und der durch 
ihn geschaffenen tatsachliaien Lagę der Dinge. Die Folgen 
dieses Zwiespalts sollten sich bald im praktischen Leben 
zeigen.

Wie wir bereits sahen, ersuchten der Hetman und die 
Kosakenobrigkeit den Moskauer Herrscher, dem grieehisch- 
orthodoxen Adel der Ukrainę seine friiheren Rechte zu be- 
statigen. Sogar einige der nachsten Mitarbeiter von Chmef
nyćkyj. welche die wichtigsten Posten im Kosakenheer be- 
kleideten, schwankten, ob es fiir sie nicht vorteilhafter 
ware, statt zu den Kosaken zum Adel gezahlt zu werden. 
So baten der Heeresschreiber Samojlo Bohdanovyć und der 
Oberst von Perejaslavf Pavlo Teterja, die in ChmeL 
nyćkyjs Namen die Verhandlungen in Moskau fiihrten, den 
Caren, dafi er es ihnen frei stelle, im Verzeichnis des Ko- 
sakenheeres zu stehen und mit ihm Dienst leisten oder aber 
zusammen mit dem Adel der Kiever Woiwodschaft zu 
dienen und die Adelsprivilegien zu geniefien.55 Das Leben 
setzte jedoch allen diesen Schwankungen bald ein Ende. 
Wohl erfiillte die Moskauer Regierung die Bitte des Het
mans, und die Urkunde des Caren bestatigte dem ukraini
schen Adel feierlich seine Giiter und alle seine Standes- 
rechte. Aber die Adelsklasse in der Ukrainę war durch den 
Sturm des Aufstandes, der sich in erster Linie gerade gegen 
sie gerichtet hatte, bereits hinweggefegt. Nur vereinzelte 
Adlige warefn am Leben geblieben und aus verschiedenen 
Griinden in die Reihen des Kosakenheeres eingetreten. Sie 
verschmolzen sehr bald mit den Kosaken, die sie in ihre 
Mitte aufgenommen hatten. Somit war zwar ein Papier 
vorhanden, das die Rechte des Adels verkiindete, aber es

“ Akty Ju. i Z. R„ Bd. X, Nr. 8, S. 487—488.
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gab keinen Adel, der von diesem Papier hatte Gebrauch 
machen kónnen. Es blieb daher in der Hetmanukraine ein 
toter Buchstabe, der keine praktische Bedeutung erlangte. 
Die vom Caren bestatigten Bedingungen Chmernyćkyjs 
sahen ferner eine Scheidung der Kosaken von den Biirgern 
und Bauern vor, sowie die Festsetzung des Kosakenheeres 
auf 60 000 Mann, wobei der Hetman sich verpfliditete, der 
Moskauer Regierung das Verzeidinis („Register") dieses 
Heeres mitzuteilen. Dem Hetman lag jedoch wahrend sei
nes angestrengten Kampfes mit Polen, der seine ganze mili- 
tarische Kraft in Anspruch nahm, nichts daran, den Zu- 
tritt in das Kosakenheer Leuten zu versperren, die gewillt 
waren einzutreten, welcher Bevólkerungsklasse sie auch 
angehóren mochten. Wenn andererseits bisweilen Burger 
und Bauern aus verschiedenen Motiven scharenweise in das 
Kosakenheer strómten und sich fiir berechtigt hielten, in 
dasselbe einzutreten, so glaubten auch die Kosaken, denen 
aus irgend welchen Griinden der Militardienst lastig zu 
werden begann, sich ihrerseits im Recht, die Reihen des Ko- 
sakentums zu verlassen und sich in den Burger- oder 
Bauernstand umschreiben zu lassen. Tatsadilich wurde zur 
Zeit Chmefnyćkyjs ein solches Kosakenregister audi nicht 
aufgestellt. „Uns Kosaken, so aufierten sidi unterwegs Ko
saken zum Stolnik Kikin, der 1657 aus Moskau in die 
Ukrainę gesandt wurde, gibt es auch heute noch im Zapo- 
rogerheer an die 300000 Mann.“M Desgleichen fand unter 
dnnefnyćkyj zwischen den Kosaken und den anderen so- 
sialen Gruppen keine strenge Sdieidung statt. Sie wurde 
audi noch lange nach seinem Tode praktisdi nidit verwirk- 
licht, die Kosaken gingen ungehindert in die Reihen der 
Burger und Bauern iiber, und die Biirger und Bauern 
stiefien beim Eintritt in das Kosakentum auf keine beson
deren Hindernisse.

Eine Abweichung von den vereinbarten Bedingungen 
vollzog sidi in Wirklichkeit auch nodi auf einem anderen 
Gebiet. Den Bedingungen entsprechend war dem Car das 
Recht zuerkannt, in der Ukrainę Giiter zu verteilen, und 
ais erste wandten sidi an ihn mit der Bitte um Verleihun- 
gen soldier Giiter Chmelnyćkyj selber, sowie sein nachster 
Gehilfe, der Heeresschreiber Ivan Vyhovśkyj. Ihrem Bei- 
spiel folgten audi die Gesandten des Hetmans, die er zu 
den Verhandlungen nach Moskau schickte, Samojlo Boh- 
danovyć und Pavlo Teterja, sie baten ebenfalls den Caren, 
ihnen Giiter in der Ukrainę zu Erbbesitz zu verleihen und

28 Ibidem, Bd. XI. Anhang Nr. 3, VI, S. 806.
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dariiber Urkunden auszustellen; gleidie Wiinsche aufierten 
spaterhin aucb die anderen Mitglieder der Kosakenobrig
keit. In Moskau zeigte man sidi entgegenkommend und 
befriedigte die Gesudie in redit freigiebiger Weise. Einer 
Reihe von Personen wurden Carenurkunden iiber Dbrfer, 
Siedlungen und Flecken in der Ukrainę verliehen. Es stellte 
sidi jedodi bald zur grofien Verwunderung der Moskauer 
Regierung heraus, dafi die Empfanger dieser Urkunden es 
vorlaufig vorzogen, sie in ihren Truhen zu verwahren oder 
sie sogar zu vergraben, um zu vermeiden, dafi sie der Be- 
vólkerung, die sie betrafen, zur Kenntnis gelangten. Audi 
baten die Besitzer solcher Urkunden die Moskauer Regie
rung dringend, nichts davon in der Ukrainę verlauten z u 
lassen: „wenn man im Heer nur erfahrt, dafi er, der Sdirei- 
ber, mit seinen Gefahrten sich bei der carisdien Majestat 
so grofie Giiter ausgebeten hat, so wird man sie alle sofort 
totem'427 Gleidizeitig setzte Chmefnyćkyj audi nadi Ab- 
schlufi des Abkommens mit Moskau die bereits in den vor- 
hergehenden Jahren von sidi aus vorgenommene Verteilung 
von Giitern auf dem Territorium der Ukrainę fort, aller- 
dings in bedeutend besdieidenerem Umfange, ais es die 
Moskauer Regierung unter dem Einflufi der Bittsteller tat. 
Danadi begannen audi die Obersten auf dem Territorium 
der einzelnen Regimenter, in die jetzt die Ukrainę geteilt 
war, eine ahnliche Verteilung vorzunehmen. Nadi einiger 
Zeit besdirankte sidi das Redit des Moskauer Herrsdiers, 
Giiter in der Ukrainę zu verleihen, in der Hauptsache auf 
die Bestatigung der Verteilungen des Hetmans.

In ahnlidier Weise fand in nodi geringerem Mafie audi 
das dem Moskauer Herrsdier zuerkannte Redit, die Ab- 
gaben der ukrainischen Bevólkerung seiner Staatskasse 
einzuverleiben und seine Woiwoden in die ukrainischen 
Stadte zu sdiicken, um diese Einnahmen von den gewahl- 
ten Lokalbehórden in Empfang zu nehmen, eine reale Ver- 
wirklichung. Chmefnyćkyj widerspradi zunachst der Ent- 
sendung von Woiwoden unter Berufung auf die Sorgen und 
Aufregungen der Kriegszeit; sodann erkliirte er ais Ant- 
wort auf die wiederhoften Forderungen der Moskauer Re
gierung und dereń Vorwiirfe iiber die Verletzung des ge- 
sdilossenen Abkommens im Jahre 1657 kategoriscn, dafi er 
mit Buturlin die Entsendung carisdier Woiwoden lediglich 
nach Kiev verabredet und andere ukrainische Stadte gar 
nidit im Auge gehabt hatte, sowie auch nicht daran gedacht 
hatte, seinen im Jahre 1654 nadi Moskau geschickten Ge-

27 Ibidem, Bd. XI. Anhang Nr. 2, S. 765.
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sandten dariiber entsprechende Vollmachten zu geben. „Die 
Einkiinfte, so fiigte er hinzu, sind in Kleinrunland nicht 
gród; was ihm aus den einzelnen Stadten gesandt wird, 
geht auf fiir den Unterhalt der Gesandten und Sendboten 
der verschiedenen Staaten und fiir jeglichen Heeres- 
bedarf.“28 Zweifellos war jetzt die Stellung des Hetmans 
in dieser Frage eine neue, dennoch mufite die Moskauer 
Regierung mit ihr rechnen. Die unangenehmen Ausein- 
andersetzungen, die aus diesem Anlafi entstanden, wurden 
durdi den Iod von Bohdan Chmefnyćkyj unterbrodien, 
aber auch unter seinen nachsten Nachfolgern blieb nach 
einigen Schwankungen die Angelegenheit in derselben 
Lagę. Erst einige Jahre spater, zur Zeit des Hetmans Bru- 
chovećkyj, gelang es Moskau, seine Einwilligung zur Ent- 
sendung carischer Woiwoden und zur Unterstellung der 
biirgerlichen und bauerlichen Bevólkerung unter dereń 
Kompetenzbereich zu erlangen. Ais jedoch das Erscheinen 
der Woiwoden in der linksufrigen Ukrainę und der Versudt 
einer strengen Scheidung der verschiedenen Kategorien der 
Bevdlkerung hier einen Aufstand hervorrief, beeilte sich 
die Moskauer Regierung, von der Einfiihrung der Woi- 
wodenyerfassung abzusehen. Im Endergebnis behielt die 
Kosakenobrigkeit, die sich wahrend des Aufstandes von 
Chmefnyćkyj aus einer friiher standischen Gewalt in eine 
allgemeine Administration des Gebietes verwandelt und 
sich die Organe der biirgerlichen und bauerlichen Selbst- 
verwaltung untergeordnet hatte. diese Rolle auch unter der 

28 Ibidem, Bd. III, Nr. 369, S. 569. Der nodi im selben Jahre von 
neuem nach Moskau entsandte Pavlo Teterja sagte hier bei der Be- 
antwortung der ihm vorgelegten Fragen etwas anderes aus — daR 
die Einkiinfte von den Dćirfern und Stadten KleinruBlands eine gró- 
flere Summę ergeben konnten, die mit einem UberschuR die gesamten 
Ausgaben fiir den in Aussieht genommenen Sold des Kosakenheeres 
decken wurde. Gegenwartig, so fiihrte er weiter aus, werden diese 
Einkiinfte nidit fiir den Sold verwendet. Sie werden ohne besondere 
Regelung von den einzelnen Obersten eingetrieben, „sie sagen, daB sie 
fiir den Hetman seien. Sie geben dem Hetman audi etwas, aber nicht 
alles". Teterja schlug der Carenregierung von sidi aus vor einen be
stimmten Aktionsplan zur Abstellung einer soldien Lagę der Dinge 
und zur Verwirklidiung der friiher vereinbarten Bedingungen. Er 
empfahl, gleidi nach Beendigung des Krieges mit Polen, „Gesandte der 
carischen Majestat zum Hetman und zum gesamten Zaporogerheer zu 
sdiicken, die, beim Hetman angelangt, ihm befehlen, die Obersten, 
Esaule und alle Vorgesetzten zu versammeln, eine Rada abzuhalten 
und in Gegenwart aller Leute die Gnade der carischen Majestat zu 
verkiinden, sowie die Artikel (1654) zu verlesen. Obwolil das dem 
Hetman nidit genehm sein wird, so wird es jedodi dem gesamten Heer 
fenehm sein, und es wird jene Gnade der carischen Majestat preisen" 
bidem, Bd. XI. Anhang, Nr. 2, S. 745.
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Herrschaft von Moskau. Im Zusammenhang damit verblie- 
ben auch samtlidie Einkiinfte aus den Stadten und Dór- 
fern der Ukrainę in der Kasse des Hetmans, ohne nadi 
Moskau zu gelangen. Eine gewiesse Befriedigung fand die 
Moskauer Regierung nur darin, dafi sie sidi kategorisch 
weigerte, dem Kosakenheer irgendein Gehalt in Form von 
Geld aus ihrer eigenen Staatskasse zu zahlen; mit der Ver- 
waltung iiberliefi sie dem Hetman gleidizeitig audi alle 
Sorgen um die Abgrenzung des Kosakenstandes von den 
iibrigen sozialen Gruppen, den Biirgern und Bauern. Auf 
diese Weise besdiritt die ukrainische Wirklidikeit im 
17. Jahrhundert auch auf diesem Gebiete nidit den Weg, 
den ihr die Moskauer Bedingungen vom Jahre 1654 vorge- 
zeidinet hatten. Burger und Bauern waren der Hetmans- 
S-walt ebenso unterstellt, wie die Kosaken; sie fiillten mit 

ren Zahlungen nidit die carische, Moskauer, sondern die 
lokale, ukrainische Staatskasse. Andererseits bekamen die 
Kosaken fiir ihren Militardienst iiberhaupt keine Besol- 
dung in Form von Geld. Sie begniigten sidi nur mit ihren 
Landereien und den erlangten Vergiinstigungen und blie- 
ben dabei, was ihre Zahl betrifft, im Grunde unbesdirankt. 
Von den iibrigen sozialen Gruppen, mit denen ein fast 
ununterbrodiener Mensdienaustausdi stattfand, waren sie 
nur lose getrennt. Die Bedingungen von 1654, die eine an
dere Art der sozialen Ordnung vorsahen, erwiesen sidi in 
diesem Falle wiederum ais tote Budistaben, die recht wenig 
mit dem eigentlidien Verlauf der Ereignisse gemein hatten.

Endlich gab es nodi ein Gebiet, auf welchem die ukrai- 
nisdie Wirklidikeit sof ort nadi Absdilufi des Abkommens 
von 1654 mit seinen Bedingungen sdiarf auseinander ging. 
Chmefnyćkyj, der audi nach 1654 innerhalb der Ukrainę 
nicht nur die Gewalt iiber das Kosakenheer. sondern audi 
iiber die gesamte Bevblkerung behalten hatte, erweiterte 
gleidizeitig in praxi bedeutend jenes Recht, auswartige Be
ziehungen zu unterhalten, das ihm das Abkommen mii 
Moskau zugestanden hatte. Wahrend der Zeit, die seinem 
Kampfe mit Polen vorangegangen war, an eine grofie 
Selbstandigkeit gewóhnt, bewahrte er sie sich audi weiter- 
hin und ging haufig iiber den durdi das Abkommen ver- 
einbarten Rahmen hinaus. Er war bestrebt, die gesamte 
Ukrainę von Polen endgiiltig loszureifien, traute jedodi 
gleidizeitig der Moskauer Regierung nidit vóllig und unter- 
nielt auf der Suche nach neuen Feinden Polens Beziehun
gen nicht nur mit anderen Staaten, ohne Moskau davon in 
Kenntnis zu setzen, sondern sdilofi sogar gegen Polen ge- 
richtete Biindnisse mit anderen Landem, vor allem mit 
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Schweden und Ungarn, dazu nodi zu einer Zeit, ais diese 
Staaten in feindlichen Beziehungen zu Moskau standen 
und man in Moskau davon traumte, sidi mit Polen auszu- 
sóhnen, nadidem man das Verspredien von den Polen er
halten hatte, nadi dem Tode Jan Kasimirs den Caren 
Aleksej auf den polnisdien Thron zu wahlen. Die Mos
kauer Regierung war jedodi nidit geneigt, sidi mit dieser 
selbstandigen Politik des Hetmans, die Moskau ernste Ver- 
wicklungen bereiten konnte, auszusóhnen. Die im Juni 
1657 aus Moskau eingetroffenen Gesandten unterbreiteten 
Chmefnyćkyj in Ausfiihrung des von der Carenregierung 
erhaltenen Nakaz, eine Reihe von Vorwiirfen iiber Ver- 
letzungen des gesdilossenen Abkommens. Sie begannen mii 
dem Hinweis, daB ungeachtet der in ihm vorgesehenen Ent- 
sendung carisdier Woiwoden in die ukrainischen Stadte 
und der Ubergabe der Einkiinfte an die Moskauer Staats- 
kasse, der Car bisher „seine Woiwoden nur in der Stadt 
Kiev eingesetzt hat, in anderen Stiidten gibt es bis zur 
heutigen Zeit keine Woiwoden. Einkiinfte von samtlidien 
Stadten KleinruBlands, mit Ausnahme der geringen Kiever 
Einkiinfte hat die carische Majestat audi nidit in seine 
Staatskasse genommen. Du, Hetman, verwaltest alle diese 
Stadte und sammelst samtliche Einkiinfte fiir didi ein. Es 
gebiihrt dir, der iiberaus wohlwollenden Gnade, so fuhren 
die Gesandten fort, voll bewuBt und eingedenk zu sein. 
Unser groBer Herrscher halt euch unter seiner carisdien 
Majestat hohen Hand um des einigen griediisdi-orthodoxen 
Glaubens und nidit um der Habsucht willen.1’ Ohne schein- 
bar auf diese Weise im Namen der Moskauer Regierung 
Forderungen auf Erfiillung des alten Abkommens hinsicht
lich der Woiwoden und Einkiinfte zu stellen, machten die 
Gesandten dem Hetman um so energischere Vorwiirfe iiber 
sein Benehmen auf dem Gebiet der auswartigen Politik. 
„Ziemt es sich, so fragten sie, daB ihr mit dem Feinde der 
carischen Majestat Beziehungen ankniipft und euch ohne 
Willen und Weisung unseres groBen Herrschers mit ihnen 
vereinigt? Indem sich der Hetman mit dem ungarisdien 
Fiirsten und dem schwedischen Kónig ohne Befehl des 
Caren vereinigt, vergiBt er, so behaupteten die Gesandten, 
die Gottesfurcht, seinen Eid auf das heilige Evangelium 
und die treue Untertanschaft.“

Chmelnyćkyj, den diese Gesandtsdiaft schwerkrank 
vorfand, erteilte auf dereń Vorwiirfe eine scharfe Antwort. 
Abweidiend von seiner friiheren Erklarung, behauptete er 
jetzt, daB er niemals sein Einverstandnis erteilt hatte zur 
Entsendung carisdier Woiwoden in eine andere ukrainische

3 Zeitsdirift f. osteurop. Geschichte. VII. 3
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Stadt ais Kiev noch zur tlbergabe der Einkiinfte aus der 
Ukrainę an die Moskauer Staatskasse. Auch erklarte er 
sidi damit nicht einverstanden, sein Verhalten auf dem Ge
biet der auswartigen Politik zu andern. Besonders vom 
schwedischen Kónig, so fiihrte er aus, „wiirde er sidi nie- 
mals trennen, weil zwischen ihnen von friiher her Freund- 
sdiaft und Einvernehmen bestehen (potomu eto u nich 
drużba, i prijazń, i soglasie davnija). Die Schweden, so 
fiigte er liinzu, sind aufriditige Menschen, sie wahren jede 
Freundschaft und Verbundenheit, zu der sie ihr Wort ge
geben haben, die carisdie Majestat aber habe ihm, dem 
Hetman, und dem gesamten Zaporogerheer grofie Ungnade 
erwiesen, indem sie sich mit den Polen versóhnt und uns 
in dereń Hande geben wollte."

Der Heeresschreiber Vyhovśkyj, der die Gesandten am 
lagę nach dieser Unterredung besucht hatte, versuchte die 
Schroffheit der Erklarungen des Hetmans durch dessen 
Krankheit zu erklaren, die ihn aufierst erregbar mache. 
Auch Chmefnyćkyj versuchte dann in der Folgezeit den 
ersten Eindruck dieser Erklarung zu mildern. Auch er ver- 
wies auf seine Krankheit, bat seine „Heftigkeit" („zapaf- 
ćivost“) zu verzeihen, beteuerte den Gesandten seine un- 
veriinderte Treue gegeniiber dem Caren und behauptete, 
dafi sein Biindnis mit Ungarn und Schweden hervorge- 
rufen worden sei durch die von polnischer Seite verbreiteten 
Geriichte, dafi die Moskauer Regierung beschlossen habe, 
Polen die Ukrainę zuruckzugeben.2’ In seinem schriftlichen 
Verkehr mit Moskau versuchte er seine Schroffheit noch 
weiter zu mildern. Zu einer solchen Annahme berechtigten 
jedenfalls die Unterredungen, die zwei Monate spater, im 
August 1657 seine Gesandten, Pavlo Teterja und dessen Be- 
gleiter in Moskau fiihrten.

a“ Akty Ju. i Z. R., Bd. III, Nr. 369, S. 567—571 und S. 575.

Nach den offiziellen Aufzeichnungen wurden sie hier 
wiederum darauf hingewiesen, dafi Chmefnyćkyj die Be
dingungen des Vertrages, die von den Rechten des Hetmans 
hinsichtlidi der Unterhaltung auswartiger Beziehungen 
handeln, verletzt hatte. „Aus welchen Staaten in guten 
Dingen zu ihm Gesandte und Sendboten kamen, dariiber 
hat er dem grofien Herrscher nicht geschrieben; er hat sie 
empfangen und entlassen ohne Weisung der carischen Ma
jestat. Andere kamen auch in Angelegenheiten, die der 
carischen Majestat feindlich waren, und zwar vom Feinde 
der carischen Majestat, vom schwedischen Kónig: und er 
hat sie empfangen und entlassen, ohne den Caren davon in



Die Vereinigung der Ukrainę mit dem Moskauer Staat. 355 

Kenntnis zu setzen, desgleichen sidi mit dem ungarischen 
Rakoczi und mit anderen vereinigt und er ist ohne Ge- 
nehmigung der carischen Majestat in den Krieg gegen das 
polnische Land gezogen.“ „Alles das, fiigten die Moskauer 
Amtspersonen, weldie die Unterhandlungen mit den Ge
sandten fiihrten, hinzu, hat unser grofier Herrscher mit 
seiner Herrsdiergnade zugedeckt, weil der Hetman iiber 
jene seine Verstófie der carisdien Majestat in Demut ge- 
sdirieben und Gnade fiir diese Sdiuld erbeten.“ Trotzdem 
hielt man es in Moskau nicht fiir iiberfliissig, Chmelnyć- 
kyjs Sdiuld zu unterstreidien. „Der Hetman soli, so sagte 
man seinen Gesandten, dessen eingedenk sein, dafi obwohl 
sein Vergehen audi mit der Gnade der carisdien Majestat 
zugedeckt worden sei, man fiir eine jede Eidesverletzung 
den Zorn Gottes fiirditen miisse.“ Teterja und seine Ge- 
fahrten antworteten, nadi Aussagen der gleidien Eintra- 
gung, „dafi sie das wissen, dafi das die direkte Wahrheit 
sei, nur solle man das alles dem Hetman ins Gesidit sagen, 
damit es ihm klar und einleuchtend sei; sie selber vermógen 
dem Hetman solches nidit zu sagen.“30 Die Moskauer Re
gierung wufite im Grunde selber, dafi man der selbstandi- 
gen Politik Chemfnyćkyjs durch eine Unterredung mit 
seinen Gesandten schwer Einhalt gebieten konnte. Sie 
wufite audi, dafi der Hetman, trotz bezeugter Reue, seine 
Beziehungen mit den anderen Staaten weiter unterhielt, 
was ihm von Moskau audi immer wieder vorgehalten 
wurde. Unter diesen Verhaltnissen hatte die Unterredung 
mit den Gesandten nur den Zweck zu zeigen, dafi Moskau 
nicht gewillt war, sidi mit einer solchen Ordnung auszu- 
sóhnen. Die weitere Entwicklung des sich anbahnenden 
Konfliktes wurde zeitweilig durdi den Tod von Chmef
nyćkyj unterbrochen. Er entstand dann von neuem, aller- 
dings unter neuen Voraussetzungen und wurde schliefilidi 
dadurch gelóst, dafi das Recht, selbstandige auswartige Be
ziehungen zu unterhalten, aus der Zahl der Rechte des Het
mans gestrichen wurde.

80 Ibidem, Bd. XI, Anhang Nr. 2, S. 743.

Auf diese Weise ist die Art der tatsachlich entstandenen 
Beziehungen zwischen der Ukrainę und dem Moskauer 
Staat in vielem derjenigen unahnlich, iiber die im Januar 
1654 in Perejaslavl’ verhandelt und die durch das im selben 
Jahr in Moskau getroffene Abkommen vereinbart wurde. 
Die ersten Verletzungen gingen nidit von Moskau aus. 
Einerseits war es dem Hetman und der Kosakenobrigkeit 
ihren Ansdiauungen entsprechend unmóglich, die wahrend

3*
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des Aufstandes entstandene elementare Bewegung der 
Yolksmassen zu andern, andererseits waren Hetman und 
Kosakenobrigkeit, nach klarer Erkenntnis ihrer Lagę, nicht 
gewillt, auf sie zugunsten des Caren zu verzichten. Schliefi- 
lich naherten sich diese Abweichungen von dem urspriing- 
lichen Abkommen noch mehr den Bedingungen, die Chmel- 
nyćkyj vor Beginn der Marzverhandlungen in Moskau vor- 
geschwebt hatten — d. h. einer Vasallitat. Der Moskauer 
Herrscher wahrte zwar seine Oberhoheit iiber die Ukrainę, 
verwirktlichte jedoch unmittelbar seine Macht auf ihrem 
Territorium weder auf dem Gebiet der Finanzen, noch der 
Verwaltung und des Gerichts, sondern er begniigte sich nur 
damit, daB ihm das angegliederte Land ein Hilfsheer aus 
Kosaken zur Verfiigung stellte. Der Hetman, der gewahl- 
ter Fiihrer dieses Heeres blieb, verwandelte sich endgiiltig 
in einen dem Caren durch Treueid verpflichteten Regenten 
der Ukrainę, dessen Machtbefugnis die gesamte Bevólke- 
rung unterstand, der von ihr die Einkiinfte in seine lokale 
Kasse einsammelte und der iiber die ihm unterstellten Ver- 
waltungs- und Gerichtsorgane zu verfiigen hatte. Dadurch 
wurde fur die Hetmansukraine eine Lagę gesdiaffen, die 
am ehesten bestimmt werden kann ais die Stellung eines 
Vasallenstaates.

Im Endergebnis verwirklichte sich somit die Yereini
gung der Ukrainę mit dem Moskauer Staat nicht in der 
Form, wie sie urspriinglich vorgesehen war. Das Abkom
men Bohdan Chmelnyćkyjs mit dem Caren Aleksej setzte 
die eine Form der Vereinigung fest, in praxi bildete sich 
eine andere heraus. Allerdings hielt sie sich in dieser reinen 
Form nicht lange. Die gegenseitigen MiBverstandnisse, die 
ihr Zustandekommen begleiteten und bisweilen einen recht 
sdiarfen Charakter annahmen, sowie die nach dem Tode 
Bohdan Chmefnyćkyjs in der Ukrainę einsetzenden Wirren 
fiihrten bald zu neuen, redit bedeutsamen Veriinderungen 
innerhalb der Beziehungen zwischen der Ukrainę und dem 
Moskauer Staat. Sie wurden in gewisser Hinsicht erleich- 
tert durch die Existenz des urspriinglichen Abkommens, das 
theoretisdi auch dann noch unverandert bestehen blieb, ais 
die Lebenspraxis einen anderen Inhalt hineingelegt hatte. 
Auf jeden Fali bilden diese Veranderungen bereits eine 
neue Etappe in der Entwicklung dieser Beziehungen, die 
bereits iiber den Rahmen des Themas, dem der vorliegende 
Beitrag gewidmet ist, hinausgeht.
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Aus den Berichten der III. Abteilung S. M. hóchst- 
eigener Kanzlei an Kaiser Nikolaus I.

Von
Karl Stahlin. 

Schlufi.
IX.

Yon anderer Art ais das Einschreiten gegen Hehn und 
seine Freunde und oft sdiwieriger in der Aufdeckung der 
Schuldigen war die Bekampfung anonymer Anklagen der 
Regierung. Es waren Notsdireie, die manchmal bis zu den 
hochsten Amtern verschickt wurden und mit ihrem Ur- 
sprung aus dunklen Tiefen den scharfsten Kontrast zu dem 
triigerischen Glanze der Kaiserherrlichkeit darstellten. In 
jedem Jahrzehnt drangen diese Rufę in Petersburg empor. 
Man lebe im Zeitalter Ivans des Schrecklichen, klagt ein 
solcher Brief von 1842, der Thron sei von Schmeichlern um- 
geben, die GroBen seien ehrlos, die Untertanen ruiniert, 
der Kredit untergraben, die Senatoren wie die Sekretare 
miifiten durch andere Manner abgelóst werden, die Polizei 
gleiche einer Rauberhóhle, die Stadtviertelaufseher aber 
tranken Champagner: das alles fiihre zum Aufstand, der 
losbrechen werde, wenn sichs der Kaiser am wenigsten 
versehe. Eine kleine Beamtenwitwe bekannte sich schlieB- 
lich ais Verfasserin: ais Ursache gab sie ihre Verzweiflung 
iiber die Langsamkeit und Ungerechtigkeit der Gerichte in 
ihren Angelegenheiten an, so daB sie mit ihren kleinen 
Kindern oft eines Bissen Brotes ermangle.

Neun Jahre spater aber gab es iiber einen neuen Ano- 
nymus eine weit starkere Erregung in den oberen Regie- 
rungskreisen. Wenn auch aus den Berichten nicht alles klar 
wird, so zeigt doch schon das auf kaiserlichen Befehl ein- 
gesetzte aufierordentliche Geheimkomitee mit Generał Dub- 
belt an der Spitze, dem Staatssekretiir Fiirst Golicyn und 
dem Geheimrat Sagtynskij1 ais Mitgliedern, dafi es sidi um 
keine gewóhnliche Sache handelte. Diese Herren sollten 
den Verfasser eines Briefes mit der Unterschrift „Peter, 
der Slave“ ausfindig machen. Er enthielt viel biblische 
Zitate, besonders aus der Apokalypse, und erboste sich 
zumal iiber ein den Hauptvorstanden in den Kanzleien 
gewahrtes Recht, die ihnen unterstehenden Beamten nach 
Gutdiinken zu entlassen. Bis 1853 setzten sich in dieser An- 
gelegenheit Yerhaftungen und Yerhbre fort. Doch in einem

Uber ihn vgl. diese Zeitschrift, Bd. VII, H. t, S. 55.
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gewissen noch auf freiem Fufi befindlichen Nevdacin, 
einem entlassenen Kanzlisten von geistlicher Herkunft, 
hatte man von Anfang an den Schuldigen vermutet. Wieder 
einmal erhalten wir tieferen Einblick in die Methoden der
III. Abteilung, die ihn iiberfiihren sollten. Ein Stadtviertel- 
aufseher hatte ihn und aufierdem nodi einen Lockspitzel zu 
angeblich privater Beschaftigung in sein Kontor zu nehmen. 
Von beiden zu freimiitigen Aufierungen ermuntert, schalt 
Nevdacin auf die Gesetze und Regierungsverfiigungen 
und wagte sogar freche Worte iiber das Privatleben des 
Kaisers, indem er von einem Sultansserail redete. Jene 
brachten auftragsgemafi das Gesprach auf die Apokalypse; 
nach wenigen Tagen zeigte er ein im Handel vergriffenes 
Neues Testament vor, dessen Merkzeichen mit den Brief- 
stellen iibereinstimmten. Aussagen seiner nadisten Be
kannten iiber ihn, dafi er die Gesetze ais einen Schutz nur 
fiir die Starken und ais eine Bedrangnis der Sdiwadien, 
besonders im Beamtenstand, ansehe, verstarkten den Ver- 
dacht immer weiter. Endlich, von Orlov vorgeladen, wurde 
er gefragt, ob er Beziehungen im Winterpalais habe. Er 
gab einen friiher dort beschaftigten, schon verstorbenen 
Diakon an; mit dem „Sultansserail44 habe er nur ein ge- 
wisses óffentliches Haus gemeint. Da zeigte man ihm den 
Brief: bleich und zitternd, unter Tranen wollte er be- 
schwóren, daB er niemals von solchem Schreiben gehórt 
habe. Aber gerade sein Schrecken schien gegen ihn zu spre
chen. Er kam zunachst in die Festung, wo man ihn schliefi- 
lich doch noch zu einem Gestandnis zu bringen hoffte. Doch 
es war offenbar umsonst; der wirkliche Verfasser blieb, 
wie anzunehmen ist, unermittelt. Der Kaiser aber dankte 
der Kommission fiir ihre Miihe; das iibrige miisse man 
dem Willen Gottes anheimgeben.

Das waren, ohne dafi wir die eigentliche Ursache recht 
ersehen, ganz ungewohnlich feierliche Worte. Man wird 
sie indessen mit der zunehmenden Kriegsgefahr von aufien 
in Zusammenhang bringen diirfen. Der russische Ge
sandte in Hamburg benachrichtigte den Reichskanzler Graf 
Nesselrode iiber die Tatigkeit des Londoner „demokrati- 
schen Komitees44. Ein Italiener, Pensi, befande sich mit 
einem deutschen Agenten Mazzinis in Hamburg, und ein 
Osterreicher namens Obermeier diene ais Mittelsmann 
zwischen den Demokraten in London und Paris. Beide 
hatten sich schon haufig in Rufiland sehen lassen, der 
Italiener ais Wachsfigurenverkaufer, der Usterreicher ais 
ein bei Hof empfohlener Antiquitatenhandler. Die Grenz-
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kontrolle wurde darauf nodi einmal verscharft und speziell 
audi den Postmeistern aufgetragen.

Dodi die Beunruhigung wurde von Anfang bis Ende 
noch besonders durch erdiditete Denunziationen verstarkt. 
Es war ein Fludi des ganzen Systems, wie er ja schon 
fiinfviertel Jahrhunderte, und in anderer Form unter Peter 
dem Grofien, seine Wirkung getan hatte. Auf Schritt und 
Tritt stóBt man in diesem Aktenmaterial auf derartige 
Meldungen. Oft sind es weitausholende Mlirchengespinste, 
die der Phantasie solcher Denunzianten entspringen. Alle 
wollen sie sich mit ihren angeblichen Gebeimnissen nur an 
hódister Stelle eroffnen. Meist werden sie dann nach Pe
tersburg zur III. Abteilung beordert. Immer wieder wer
den audi in besonders gefahrlidi scheinenden Fallen spe- 
zielle Kommissionen eingesetzt, bis sich endlich die Nidi- 
tigkeit der Sache herausstellt, der Angeber manchmal das 
Bekenntnis ablegt, seine feurige Phantasie sei durch die 
Lektiire von Ritterromanen und liberalen Sdiriften ent- 
flammt worden. So merkwiirdig wohnen in den Kópfen 
wohl gar vieler die beiden aus dem Westen kommenden 
polaren Haupteinfliisse der Zeit, Romantik und Revolu- 
tionsstimmung, beisammen; Michaił Bakunin ersdieint ja 
ebenfalls von beiden bestimmt. Auch in einer der ausge- 
dehntesten Falsdimeldungen finden wir sie vereinigt, wenn 
wir die romantisdie und die allslavische Strómung gleidi- 
setzen diirfen.

Ein Dr. Friedrich Mann, der friiher schon unter dem 
Namen Stenisch mit ganz ahnlidien Liigengeweben aufge- 
treten war, machte 1850 dem russischen Botsdiafter Baron 
Brunnov in London von der angeblichen Existenz einer 
grofien politischen Gesellsdiaft Mitteilung. In Baden- 
Baden sei unter der Leitung Muravevs und Golicyns 1846 
eine panslavistische Propaganda begriindet worden, die 
sidi seitdem zum Teil in Verbindung mit der alłgemeinen 
europaisdien Revolutionspropaganda betatigt habe. Nadi 
der Berliner Revolution habe sich die Gesellsdiaft „Jung- 
rufiland“ genannt und ihre Zentrale im Marz 1849 nadi 
Paris in das Haus des ungarischen Gesandten Graf Teleki 
verlegt; mit zahlreichen Abteilungen in RuBland, Polen 
und Ungarn verfolge sie das Ziel der Niederwerfung der 
gesetzlichen Regierungen und der Vereinigung aller Sla- 
venstamme zu einer fóderativen Republik. Seit der Be- 
siegung des ungarischen Aufstandes bilde Genf statt Paris 
den Mittelpunkt; dodi bestehe ein Bundnis mit der fran- 
zdsischen Demokratie; auch die englisdien Chartisten
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hatten sich angesdilossen, und auf einem Briisseler Kon- 
greR im Mai 1850 seien die Zutrittserklarungen einiger in 
RuRland bekannter Persónlichkeiten, so A. Demidovs,2 er- 
folgt. Fiir Ende August sollten alle Zweigniederlassungen 
zum Losbruch bereit sein, fiir den fiinfzehn europaische 
Stadte angegeben wurden. In Ziirich sei eine grofle Menge 
gefalschter Assignaten gedruckt worden, die durch Herzen 
aus Paris an das Petersburger Handelshaus Schneemann. 
durch Graf Alexander Medem3 nach Odessa und Tuła ge- 
langt seien. Auch Waffentransporte seien in grofiem Um- 
fang vor sidi gegangen. Wahrend die panslavistische Pro
paganda im Auslande verschiedentlich umgebildet worden 
sei, habe sich in RuRland selbst die Verschwórung so rasch 
verbreitet, daR sie bereits 1849 168 000 Mitglieder, darunter 
78000 Militars, zahlte. Die Organisation bestehe aus lauter 
kleinen Sektionen von hódistens fiinf Mann; alle Sektio
nen, untereinander unbekannt, verkehrten mit Kreiskomi- 
tees, die wieder von der Hauptleitung ressortierten. An 
der Spitze figurierte in dem Bericht der beriichtigte Ex- 
herzog Karl von Braunschweig, wogegen Mann friiher den 
Herzog von Leuchtenberg genannt hatte; aber audi Ledru- 
Rollin, Louis Blanc, Mazzini, Struve durften natiirlich nidit 
fehlen. Allein 25 russische und baltische Namen waren 
aufgezahlt und dazu noch sedis Hoflakaien, die Brunnov 
in einer Naditragsdepesche nodi eilends hinzufiigte. Der 
Verfasser selbst bekannte sich, wie das in solchen Fallen 
Usus war, ais bisheriges, aber nun bereuendes Mitglied der 
Revolutionsgesellschaft und verlangte fiir seine Verdienste 
um die Aufdeckung ein Wodiengehalt und freie tJberfahrt 
nadi Amerika.

2 Es ist wohl Anatol Demidov, der Gemahl der Mathilde Bona
parte, gemeint.

3 Gesandter in Persien.

Ein Vergleidi seines friiheren Berichtes mit dem jetzigen 
und die angestellten Recherchen braditen die ganze Un- 
wahrheit endgiiltig zutage. Der Kaiser vermerkte eigen- 
handig: „Offenbarer Unsinn und Erdichtung.“ Immerhin 
ist es charakteristisdi fiir die Atmosphare der Zeit und des 
Nikolaitisdien Regimes im besonderen, was sich ein 
Schwindler leisten kónnte. Auch ist die Sache insofern 
nicht uninteressant, ais schon die Dekabristen, spater wie
der die revolutionaren Vereinigungen der Nihilisten ahn- 
lidie Organisationen im kleineren MaRstab auf russischem 
Boden versuchten, ein Nećaev aber mit seinen phantasti- 
schen Vorspiegelungen eine gewisse Verwandtschaft der 
Geistesyerfassung mit Mann-Stenisdi verrat.
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Ais kurz vor jener Aftare zwei im Gefangnis zu Voro- 
neź sitzende Diebe verlangten, nach Petersburg verbracht 
zu werden, damit sie ein auf „die geheiligte Person des 
Kaisers" beziigliches Geheimnis offenbarten, und ihrem 
hartnackigen Drangen willfahrt wurde, jedodi wieder 
nidits ais Unsinn sidi herausstellte, da hatte Orlov, wie 
sdion friiher, noch einmal die Gelegenheit ergriffen, um 
dem Monarchen das Nutzlose soldien Verfahrens zu be- 
weisen. Der eine jener Untersudiungsgefangenen wollte 
erst in seiner Haft durdi den andern von einer in RuBland 
yorhandenen Geheimgesellschaft erfahren haben. Dieser 
zweite bekundete, er habe auf seinen Pilgerfahrten gehórt, 
der Cesarević Konstantin sei nodi am Leben;4 man be- 
absichtige zum bessern Gelingen des Aufruhrs die Trup- 
penmacht in einen auslandisdien Krieg zu verwickeln; 
wahrenddem wollten alle Kosaken zusammen mit den 
Tsdierkessen aufstehen, am Don sei bereits ein Samozva- 
nec erschienen, der sidi GroBfiirst Pavlovic nenne, u. s. f. 
„Das alles," meldet Orlov, „tragt den Stempel der Erfin- 
dung an der Stirn..., und Ew. Majestat móge hieraus 
neuerdings ersehen, wie unniitz die Forderung ist, Arre- 
stanten hierherzusdiaffen, die ein Staatsgeheimnis offen- 
baren wollen. Solche Leute sind im Gefangnis gar nidit 
imstande, irgendetwas besonderer Aufmerksamkeit Wertes 
zu erfahren, um so weniger geheime Sachen, und soldies 
Verlangen hat immer bloB den Zweck, entweder auf dem 
Weg nach Petersburg zu entfliehen oder nodi eine Galgen- 
frist vor der Ausfuhrung ihrer schon eingeleiteten Verur- 
teilung zu gewinnen." Es blieb nur iibrig, die beiden Spitz- 
buben dem Innenminister zur geriditlichen Beendigung 
ihres Prozesses zu iibergeben.

X.
Wir fassen nodi in móglichster Kurze zwei allgemeine 

Ersdieinungen und Verhaltnisse ins Auge, soweit sie nidit 
schon in den friiheren Absdmitten beriihrt werden muB- 
ten. Zunachst das Sektenwesen.

1831 wird iiber eine schadlidie Sekte berichtet, weldie 
der in ein Suzdaler Kloster verbannte Hieromonadi Lam- 
Eadius verbreitet hatte und immer nodi weiter zu ver- 

reiten suchte. Ais Grundlagen seiner Lehre werden die 
Schriften von Ekhartshausen, Jakob Bóhme, Jung-Stilling 
und Madame Guyon angefiihrt: diese gelte ais das apo- 
kalyptisdie Weib, das vor den wilden Tieren in die Wiiste

• Vgl. diese Zeitsdirift, Bd. VII, H. 2, S. 238.
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floh. Verworren wie diese Vorstellungen war Lampadius’ 
Predigt vom neuen Reich des Erlósers, dessen demnachsti- 
?en Anbruch er mit einer Korrespondenz zwischen dem 
ranzósischen Minister Polignac und dem agyptischen 

Pascha iiber die Abtretung Jerusalems in Zusammenhang 
brachte. Die Anhanger des Sektenfiihrers waren zumeist 
einfache Leute, die solche Verkiindigungen ais eifrige 
Christen anhórten. Das gewbhnliche Volk hieB diese Sek- 
tierer Chlysten. Schauerlicher religióser Wahnwitz sprach 
bei einem bauerlichen Elternpaar mit, das ais Vagabunden 
in Wald und Sumpf lebte: sie hatten dem Kirchenglauben 
auf Grund eigener Schriftauslegung abgesagt und rech- 
neten sich zu den Ikonoborzen, die sowohl Christus ais den 
irdischen Caren ais Antichrist betrachteten. Dem Beispiel 
Abrahams folgend, hatten sie die eigenen Kinder erstochen. 
Ein dritter Fali bezog sidi auf einen hartnackigen Ras- 
kolnik von der Sekte der „am Meer lebenden Danilov- 
zen“: er sandte eine Schmahschrift gegen die russische 
Kirche direkt an den Synod mit der vollen Absicht, das 
Martyrium der Bestrafung auf sich zu nehmen. Andere 
Raskolniken nannten sich „Christusleute“ und anerkann- 
ten keinerlei Staatsgewalt. Sie lebten auf 75 Werst Aus- 
dehnung in Skiten, von den Waldungen der Gouverne- 
ments Novgorod und Vologda geschiitzt. Von 1837 bis 1840 
waren 95 von ihnen aufgegriffen worden, aber die Land- 
polizei erwies sich ais zu schwach, um sie auszurotten. Die 
zur Hilfe aufgeforderten Bauern der am Waldrand ge
legenen Dórfer hatten selbst Beziehungen zu diesen Sek- 
tierern. Es mu fi ten verstarkte MaBnahmen ergriffen werden.

Andere, aus den letzten Jahren des Kaisers herriihrende 
Berichte betrafen religiósen Irrglauben in hóberen Krei- 
sen. 1857 waren die Reste der Mystikergesellsdiaft neu- 
entdeckt worden, die sich in der Spatzeit Alexanders I. um 
die Staatsratin Tatarinova gruppiert und damals mit ihrer 
Schwarmgeisterei viel von sich reden gemacht hatte.* 5 Auf 
Nikolaus’ Anordnung war iiber die ausfindig gemach ten 
Anhanger strenge Aufsicht verhangt worden, auch iiber 
zwei Fiirstinnen Engalycev, die mit ihrer verstorbenen 
Mutter einst zu diesem Kreis gehórt, aber langst sich 
aus ihm ziiriickgezogen hatten. 1850 wurden sie auf ihre 
Bitte ais die letzten von der Kontrolle befreit. Weiter 
vernehmen wir von einem Fiirsten Ivan Svjatopolk-Mir-

5 Ich darf auf meinen Aufsatz verweisen: „Ideał und Wirklich- 
keit im letzten Jahrzehnt Alexanders I.“, Hist. Zeitschr., 145. Bd., 1931,
S. 101.
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skij in Avgustovo, Gouvernement Suvalki, und seinen 
seltsamen halb religiosen, halb politischen Projekten. 1835 
hatte er von der franzbsischen Regierung ein grófieres 
Areał in Algerien gekauft, um die „popenlosen" Altglaubi- 
gen aus seinem Gouvernement, aber auch aus anderen Ge- 
genden, so aus Moskau, wo er mit solchen Raskolniken 
durdi die zu ihnen gehórige Kaufmannsfamilie Guekov be
kannt geworden war, nach Afrika iiberzufiihren. Sich 
selbst aber wollte er dort an Stelle seiner russischen Thron- 
redite, die er aus der Abstammung von Rurik herleitete, 
eine eigene Herrschaft griinden und zugleich das alte RuB
land aus Altglaubigen neu erstehen lassen. „Gebet Rufi
land die Freiheit, die es unter meinen Vorfahren genofi,“ 
war eine seiner Sentenzen; „nur der Bart kann Rufiland 
vor der Reyolution bewahren,44 lautete eine andre, und 
eine dritte: „Man bemiiht sich um die Befreiung der Neger, 
aber die weifien Sklaven leiden in Rufiland, Polen und 
Usterreidi bitterste Unfreiheit." Um den geistig wohl nicht 
ganz normalen Mann unschadlidi zu machen, wurde er aus 
seiner altglaubigen Umgebung 1853 nach Reval entfernt 
und unter scharfe Aufsicht gestellt. Einer seiner Sbhne, 
Adjutant des Statthalters im Kaukasus, hatte selbst darum 
gebeten.

Eine langere Denkschrift aus dem Jahr 1840 verbreitet 
sidi iiber „Altglaubige und Raskolsekten“ in den zum
7. Gendarmeriebezirk gehbrigen Gouvernements von Perm 
und Sibirien. Allein im Gouvernement Perm belief 
sich die Zahl der Altglaubigen auf rund 127 000 Seelen. 
Sie lebten zum Teil ais Einsiedler in sogenannten Skiten; 
die iibrigen verteilten sich auf Stadte, Dórfer und staatliche 
wie private Bergwerke. Fast die ganze gute Kaufmann- 
schaft der Stadt Ekaterinburg und ein grofier Teil der 
Einwohner dieses Kreises bestand aus Altglaubigen. In 
der Stadt Tjumeń und in den Dórfern des Gouvernements 
Tobolsk waren sie ebenfalls zahlreich. In den Sloboden der 
Altaibergwerke wohnten Altglaubige, die aus den West- 
provinzen stammten. In Transbaikalien endlich, Gouver- 
nement Irkutsk, gab es unter dem Namen „Gorgabataev- 
skische Sloboden4* bekannte Urtlichkeiten mit Altglaubigen, 
die aus Starodub und andern Gegenden iibergefiihrt waren.

6 Vgl. hierzu den anders lautenden Bericht: Bd. VI, H. 4, S. 504.

Diese sibirischen Raskolniki erhalten in dem Bericht ins- 
gesamt ein gliinzendes Zeugnis:’ nach allen zu verschiedenen 
Zeiten iiber sie gesammelten Nachrichten konnten sie in 
Lebensart, biirgerlichem Pflichteifer, Sittlichkeit, haus- *
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lichem Verhalten ais Beispiel fiir die iibrigen Siedler dienen. 
Es waren durch Fleifi und Enthaltsamkeit zu Wohlstand 
gelangte Leute, die unter der strengen Kontrolle ihrer Fa- 
milienaltesten standen. Kriminalfalle waren unter ihnen 
eine Sełtenheit. Die sibirisdie geistlidie Verwaltung sah 
aber auch wohlweislich fast vóllig von Bekehrungsver- 
sudien ab. Die Landpolizei lieB sie im allgemeinen eben- 
falls in Ruhe und beobachtete nur, dafi sie dem Gesetz 
gemaB keine besonderen Urtiirme und Bethauser fiir sidi 
errichteten.

Anders verhielt es sich mit „sehr sdiadlidien“ Raskol- 
sekten, die sidi in den sibirisdien Gouvernements unab- 
hangig von den Altglaubigen ausdehnten, ohne daB die 
geistlichen oder weltlichen Obrigkeiten dem die geringste 
Beachtung geschenkt hatten. Vor allem waren die Skopzen 
und die Molokanen7 gemeint. Sie fiihrten ihre Skiten in 
abgelegenen Gegenden auf: in den Kreisen von Tara und 
Tjukalinsk des Gouvernements Tobolsk, im Kainskischen 
Kreis des Gouvernements Tomsk. Die schwierigen Wege- 
verbindungen zu diesen Zufluditsorten machten es oft un
móglich, sie iiberhaupt zu entdedcen. Im ganzen wurde 
der Mangei an Geistlichen und an Mitteln zur Vermehrung 
der Gemeinden ais ein Hauptgrund fiir die Verbreitung 
des Raskol in Sibirien betrachtet, gab es doch einige hun- 
dert Werst von der nachsten Kirche entfernte Dórfer, wo 
die Kinder mehrere Jahre ungetauft blieben, keine kirch
lichen Ehen geschlossen wurden. nodi diristliche Begriib- 
nisse stattfanden: der erstbeste Raskolnik, der in solchen 
Gegenden auftrat, wurde so miihelos zum erfolgreidien 
Verkiinder seines Sektenglaubens.

7 1805 hatten die Molokanen Glaubensfreiheit erhalten: 1821 
waren ihnen. sogar 50 000 Dessjatinen unter den Mennoniten- und 
Nogaierkolonien zugewiesen worden. Dafi sie unter Nikolaus und 
audi spater wieder ais sehr sdiiidlidi angesehen wurden, hing zweifel
los mit ihrer streng rationalistisdien, alle Kultgebraudie der Ortho- 
doxie verwerfenden Lehre, aber audi mit ihrer Ablehnung des Kriegs- 
dienstes zusammen. tlbrigens gab es schon friih mehrere Abarten der 
Molokanen, und unter ihnen war eine mit ihren ekstatisdien Tanzen 
den Chlysten verwandt.

8 Der „Einglaube", dessen Urspriinge auf die Zeit Katharinas II.

Weiter westwarts war es wieder der Bekehrungsfana- 
tismus russischer Geistlicher, welcher die Dinge — wie es 
sdieint, ganz unnótigerweise — verschlimmerte. So war es 
besonders bei den Altglaubigen der Stadt Ekaterinburg und 
der dortigen Bergwerksdórfer: seitdem die Eparchiebehórde 
MaBnahmen traf, um die Leute, sei es fiir die rechtglaubige 
oder fiir die sogenannte einglaubige Kirche8 zu gewinnen,
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begegnete sie zumal bei den Raskolhauptern — Kaufleuten 
oder Verwaltern privater Fabriken — hartnackigem Wider- 
stand. Denn statt mit Uberzeugungskraft und evangeli- 
scher Milde gegen die sektiererischen Verirrungen zu 
wirken, gingen diese Vertreter der orthodoxen Kirche mit 
Drohungen und Strafen vor und entfremdeten sidi damit 
alle Herzen nur um so mehr. Wurden aber einmal andere 
Mittel versucht, so hatten sie keine lange Dauer: ais dem 
sanftmiitigen Gehilfen des Permer Bischofs in kurzer Zeit 
alle Bevólkerungsklassen Vertrauen und Achtung entgegen- 
brachten, durchkreuzte Arkadius, der Bischof selbst, sein 
Liebeswerben. Gerade die altesten und angesehensten 
Raskolfamilien, wie die Rezanovyj, Zotov, Kitaev u. a., 
dereń Fiihrung sidi die iibrigen unbedingt unterordneten, 
wurden durdi den Fanatismus der andern Seite in ihrem 
Widerstreben nur bestiirkt. Und bei der Unmóglichkeit, 
eigene Geistliche zu besitzen, vermehrten sidi die „Popen- 
losen“. Im iibrigen warnte der Bericht davor, die Gewin- 
nung der Raskolniken fiir den „Einglauben“ ais ein wirk- 
liches Aufgeben des friiheren Bekenntnisses aufzufassen 
oder audi den Zahlen in den Meldungen iiber Bekehrungen 
zur Rechtglaubigkeit Vertrauen zu schenken: die vermeint- 
lidi Bekehrten klagten wiederholt gegen die bei ihnen pre- 
digenden Missionare.

Ais unerlaBliche Pflidit auch der Gouvernementsver- 
waltung von Perm aber wurde die standige Beobachtung 
gewisser Skiten bezeichnet. Sie lagen abgesondert von den 
der Regierung bekannten, dem Dorfe Sertaśa benachbar- 
ten Einsiedeleien, die, wie es schien, in Raskolklóster ver- 
wandelt werden sollten; in den dichten Waldern zerstreut, 
besonders im nórdlichen Teil des Gouvernements, wo die 
Nurma in undurchdringlichem Dickicht dahinflofi. ver- 
steckten sich unter dem Namen von Raskolniken fliichtige 
und nicht wohlgesinnte Leute.

Mit weldi tóriditer und brutaler Gewalłsamkeit aber 
oft verfahren wurde, dafiir bietet auch ein Vorfall im 
Westen vom Jahr 1852 ein drastisches Beispiel. Auf Ver- 
anlassung der weltlichen und geistlichen Behórden von 
Vitebsk wurden ein Rittmeister des Generalgouverne- 
ments und ein Geistlicher nebst einem Gendarmen zu den 
Raskolniken einiger Kreise kommandiert, um sie zum Ein- 
glauben zu bekehren. Auf einem Gut im Polocker Kreis 
sammelten sie unter Mitwirkung der Landpolizei dreiflig
zuriidcgehen, nimmt eine Mittelstellung zwischen der orfhodoxen Kirche 
nnd der Altgliinbigkeit ein.
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Altgliiubige verschiedenen Standes. Ais die tlberredungs- 
kiinste erfolglos blieben, liefi der Rittmeister die Hart- 
nackigsten binden. Da bradien aus dem nahen Wald etwa 
400 mit Stócken und Steinen bewaffnete Raskolniki hervor, 
befreiten die Gebundenen, unter denen sich ihre von der 
Marter der Stricke halb ohnmachtigen Mutter und Tóchter 
befanden, und schlugen die Regierungsleute in die Flucht. 
Der Militargouverneur traf darauf seine Gegenmafiregeln: 
mit Polizeihilfe sollten die Schuldigen ergriffen und nach 
Vitebsk gebracht werden; bei neuem Widerstand war die 
Anforderung von zwei Bataillonen beim Kommandanten 
von Diinaburg beabsichtigt.

Der Kaiser war vor allem iiber die „unerhórte Dumm- 
heit“ empbrt, mit der man Militar reauirieren wollte, „ais 
ob der Kommandant eine Armee zur Verfiigung hatte." Er 
befahl griindliche Untersuchung durch seinen Fliigeladju- 
tanten Ćernysev, von wem und aus welchem Anlafi die 
ganze Aktion eingeleitet war. Es stellte sich nun heraus, 
dafi man gemafi verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen, 
die seit 1826 erlassen waren, zur Versiegelung eines noch be- 
stehenden Gotteshauses der Altglaubigen schreiten, vorher 
aber die Leute durch Ermahnung zur Annahme des „Edi- 
novefe“ bringen wollte. Die Bauern jedoch erklarten, nur 
wenn die Kaufleute und Kleinbiirger vom Raskol abliefien, 
wurden sie es ebenfalls tun. Jene, an die sich der Geist- 
liche darauf wandte, erwiderten mit aufsassigen Worten 
gegen den Rittmeister: sie schuldeten niemand Rechenschaft 
iiber ihre Sekte und wollten alle Altglaubigen von dem 
..abscheulichen“ Einglauben abhalten, die schon zu ihm 
Ubergetretenen wieder abspenstig machen. In Vitebsk, 
wohin sie zu kommen aufgefordert wurden, war zunachst 
niemand erschienen; denn sie fiirchteten, dort sof ort ins Ge
fangnis geworfen zu werden. Erst wahrend der Anwesen- 
heit des Fliigeladjutanten wanderten viele dorthin und 
brachten miindlich und schriftlich ihre Klagen vor iiber 
grausame Ungerechtigkeiten und die Gefangensetzung einer 
Menge von Unschuldigen. Ćernyśev, fiigte Orlov hinzu, 
kenne den Fanatismus der Raskolniki und ihr festes Zu- 
sammenhalten untereinander; er fiirchte, dafi seine Ein- 
mischung den Ubertritt eher verhindert habe.

Die Altglaubigen aber sprachen zueinander in ihren 
Drangsalen: „Was haben wir dem Caren getan? Sein 
Bruder regierte 25 Jahre und verfolgte uns nicht"; oder: 
„Gott mit ihm, dem Caren! Mogę er so leicht atmen, ais 
es fiir uns leicht ist, unter ihm zu leben."
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XI.
Das andere nodi zu betrachtende allgemeine Verhaltnis 

ist das bauerliche, besonders die Lagę der Gutsbauern. 
Wiederholt sahen wir, wie die Berichte ein aufierordentlich 
tiefes Elend der Bauern in den Westprovinzen zu den 
besseren Zustanden in Grofirufiland in Gegensatz zu brin
gen liebten. Und wirklidi kamen im Westen ganz bose 
Dinge vor. Auf dem Radziwillschen Gut Borisivo zum 
Beispiel hatten die Bauern — 7000 Seelen — kontrakt- 
femaft jahrlich 600 Fasser Teer zu produzieren. Um diese 
iir die Leute unmógliche Arbeitsleistung zu erzielen, schritt 

die Gutsverwaltung zu unmenschlichen Mafinahmen. Im 
Ablauf fast eines einzigen Jahres waren 44 Menschen an 
Schlagen gestorben, 15 durdi Feuer oder Wasser umgekom- 
men, 42 erblindet, 13 verstiimmelt, 45 entflohen. Obwohl 
ausgesudite Grausamkeiten nadi der Klage der Bauern und 
dem Tod des schuldigen Verwalters fortfielen, war ihre 
Lagę um 1837 immer noch sdiwer genug; der Obrok, den 
sie von jeder iiber drei Dessjatinen betragenden Acker- 
flache zu bezahlen hatten, belief sidi auf 20 Silberrubel; 
fiir die Fronarbeit bekamen sie taglich 5 Kopeken, was 
kaum fiir die taglidie Nahrung ausreidite. Die Arbeit an 
den Ufen aber war vielfach eine mehr ais jede andere Lei- 
stung gefiirchtete Strafe fiir Niditbezahlung des Obroks 
oder fiir schlechtes Betragen. Die Bauern nannten die 
Teersiederei eine Hólle.

DaB aber auch im innern Rufiland vieles im argen lag, 
zeigen unsere Akten auf Schritt und Tritt. Gewifi werden 
wir dabei niemals vergessen diirfen, dafi in ihnen meist 
nur die negativen Seiten der Zustande zum Ausdruck 
kommen. Und andererseits war sicherlich eine Aufierung 
der Frau des Wirki. Staatsrats Alexander Kireevskij nicht 
ganz ohne Berechtigung, eine freilich sdineidende Antithese 
zu den Imaginationen Ivan Kireevskijs und seiner Slavo- 
philengruppe. Sie war wegen barter Behandlung von 
ihren Bauerinnen verklagt worden; etwa fiinf Jahre spater, 
1853, sdirieb sie nun, ahnlich wie manche andere ihrer 
Standesgenossen und -genossinnen,9 zu ihrer Verteidigung: 
„Ew. Majestat sieht diese Leute nicht aus solcher Nahe, wie 
wir, und kann daher nicht wissen, wie schwierig es ist, mit

" So die Generalmajorin Denisova 1831 aus dem Gouvernement 
Ćernigov, wo die Bauern damals an mehreren Orten hungerten und 
Durdireisende anbettelten: sie habe in den Jahren 1822 bis 1830 im 
ganzen 50 000 Rubel zur Verbesserung der Lagę ihrer Bauern geopfert; 
diese aber seien faul und aufierst sorglos.
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Saufern. Faulenzern und Grobianen zurechtzukommen, 
wenn sie auf den Sdiutz der Regierung hoffen." Und auf 
den Umstand Bezug nehmend. dafi eines ihrer Maddien, 
das sie nach ihrer Behauptung bestohlen und trotzdem 
vom Kaiser die erbetene Freiheit erlangt hatte, fuhr sie 
fort: „Ich wagę zu sagen: Nachgiebigkeit gegen diese 
Leute, zumal von seiten des Grofifiirsten selbst,10 kann ein 
grofies Ungliick mit sich bringen, wenn sie sehen, dafi sie 
mit frechen Klagen die Freiheit erwerben.“ Doch es war 
ja die durch die Jahrhunderte sich fortschleppende und 
seit der Adelsbefreiung des staatsethischen Charakters 
vollends ermangelnde Leibeigenschaft selbst, welche die 
Hauptschuld an dem sittlichen Notstand der Bauern trug. 
Dazu kam die Yergiftung durch alle Verfuhrungen, denen 
die Herrenposition fiir jeden nicht vóllig gefestigten Cha
rakter auf Grund dieser Verhaltnisse offenstand.

10 Es kann doch wohl nur der Cesarević Alexander gemeint 
sein, der seit 1846 den Vorsitz in mehreren Komitees fiir die Bauern- 
reform fiihrte, sich hier aber bekanntlich stets durch seine konserva- 
tiven Anschauungen bemerkbar machte. AuRerdem kónnte man nur 
an den GroBfiirsten Konstantin Nikolaević, den in den 60er Jahren 
so reformfreundlichen Helfer Alexanders II., denken.

So fehlt es denn auch nicht an Berichten iiber scham- 
lose sexuelle Aufzeichnungen. „Wenn die Gaste kommen," 
heifit es in einer Meldung aus dem Jahr 1831 iiber das 
Leben der Gutsbesitzer Gebriider Esipov im Dorf Kar- 
langi an der Grenze der Gouvernements Simbirsk und 
Kazań, „versammelt man die Madchen und jungen Weiber 
und zwingt sie, zu tanzen und zu singen; dann nehmen sie 
diese mit sich und behalten sie so |auch] in der Arbeitszeit 
die ganze Nacht bei sich, worauf man sie am Morgen zur 
Arbeit schickt. Die Bauern murren: ,Sollen sie unsertwegen 
die Madchen nehmen, wenn sie nur nicht unsere Frauen 
anriihrten!1 “ Die vom Kaiser darauf angeordnete strenge 
Untersuchung durdi den Adelsmarschall zusammen mit 
einem Gendarmerieobersten ergab nach den iibereinstim- 
menden, durch die Geistlichen und die Nachbarn bestatig- 
ten Aussagen der 148 Einwohner beiderlei Gesdilechts wei- 
tere Ungeheuerlidikeiten: Wenn die Manner oderVater und 
die Frauen selbst widerstrebten, erlitten sie strenge Stra- 
fen, so dafi einige, ihren Tod fiirchtend, sich im Abend- 
mahl darauf vorbereiteten. Den Frauen schnitt Sergej 
Esipov zu den Sdilagen noch obendrein die Zópfe ab, 
madite sie betrunken u. s. f. Waren keine Gaste bei ihm, 
so liefi er . der Reihe nach Weiber und Madchen zu sidi 
holen, ohne audi nur seine eigenen Patentoditer auszu- 
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nehmen. Zur Zeit der Heumahd sdiickte er die Bauern von 
der Arbeit weg und blieb mit den ausgekleideten Bauerin- 
nen allein. Die 13jahrige Tochter eines Leibeigenen war 
fiinf Tage nach der Nótigung gestorben; wegen nicht ge- 
niigender Beweise — ein noch oft wiederkehrender Fali — 
war jedoch diese Sache nidit weiter verfolgt worden. Der 
Bruder Sergejs hatte, so lange er auf dem Dorfe weilte, 
denselben Zeitvertreib. Aufier dem allen waren die Staats- 
steuern durch den Herrn teilweise zuriickbehalten und von 
den Bauern doppelt eingefordert worden.

Schon 1819 hatte er den franzósischen Lehrer seiner 
Kinder, angeblich wegen zu grofier Strenge gegen diese und 
grober Aufierungen gegen ihn selbst. in der empórendsten 
Weise durch seine Hofleute peitschen und martern lassen 
und sich persónlidi mit den Worten daran beteiligt: „So 
miissen die Russen mit euch Franzosenhunden umgehen!" 
Vom Kazaner Kriminalgericht war damals das Urteil aus- 
gesprochen worden, Sergej Esipov unter die gemeinen Sol
daten zu stecken und das Gut unter Vormundschaft zu 
nehmen. Der Senat aber hatte ihm lediglich dreimonatigen 
Arrest auf der Hauptwache zudiktiert. Jetzt. auf die 
neuen schweren Beschuldigungen hin, verurteilte er ihn — 
es klingt fast unglaublich — unter Berufung auf ein Mani
fest vom August 1826 nur zu einer Kirchenbufie. Der 
Kaiser forderte daraufhin einen Aktenauszug. Was weiter 
folgte, wissen wir nidit.

Aus dem Gouvernement Podolien liegt der etwa gleich- 
zeitige Bericht iiber das sittenlose Leben eines Gutsbesitzers 
vor. Er nahm sogar, wie hier behauptet wird, das jus 
primae noctis in des Wortes eigentlicher Bedeutung fur 
sich in Ansprudi: „Die nidit Gehorsamen verfolgte er und 
bestrafte oft ihre Eltern. 1829 wurde in einem solchen Fali 
der Widersetzlidikeit die Heirat von ihm versdioben; der 
Brautigam fiihrte sie [die Braut] nun selbst zu ihm, und 
nun wurden sie getraut... Der bauerliche Verwalter nahm 
sidi daran ein Vorbild und schlug eine schwangere Bauer i n 
zu Tod, ais sie die sdiimpflidie Verbindung mit ihm ab- 
lehnte.“

Im Gouvernement Tambov klagte 1850 eine Bauers- 
witwe gegen den Gutsbesitzer Nećaev: „er notziichtigte 
zwei Bauerntóchter. darunter die zwólfjahrige der Klage- 
rin; er forderte audi andere Biiuerinnen zu sich, und ais 
sie widerstanden, yerkaufte er sie an andere Gutsbesitzer 
und brachte uberhaupt seine Bauern ins Elend." Im Kreis 
Moźajsk des Moskauer Gouyernements hatten die Bauern

4 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VII. 3 
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des Besitzers Vinogradov jahrzehntelang unter ahnbchen 
Verhaltnissen zu leiden. Eine erste 1837 eingebrachte 
Klage zeitigte, da keine juristischen Beweise zu erbringen 
waren, blofi die freiwillige Ubergabe des Dorfes an seine 
Bruder zur Nutzniefiung. Fiir sich selbst behielt er nur 
einen Gutshof, fuhr aber fort, iiber das ganze Gut zu ver- 
fiigen und seinen Geliisten zu frónen. Bei der Durchreise 
des Kaisers iibergaben die Bauern 1850 endlich eine neue 
Bittschrift: sie sprach von ihren Bedriickungen, von dem 
Mi fibrauch ihrer Tóchter, wiederum selbst zwblf- bis drei- 
zehnjahriger. Das Gut wurde nun den Briidern von Rechts 
wegen zugesprochen und der bisherige Besitzer verbannt. 
Doch die Bauern gerieten damit in eine noch schlimmere 
Lagę: aus Ergebenheit gegen den Bruder und aus Radie 
wegen der bauerlichen Klageschrift setzten die neuen Be
sitzer die Bedriickungen fort. Zakrevskij wollte jetzt eine 
abermalige Untersuchung durch den Adelsmarschall des 
Kreises veranstalten. Aber Nikolaus verhangte in tlber- 
einstimmung mit dem Vorschlag der III. Abteilung die Vor- 
mundschaft iiber das Gut, wahrend jener Marschall wegen 
seiner Nachlassigkeit einen strengen Verweis erhielt und 
von seinem Amt entfernt wurde.

Wenige Tage spater folgte sdion wieder eine neue Mel
dung: iiber die Schandung einer Zwólf jahrigen, die in der 
Voruntersuchung aussagte, sie habe sich lange schon ais 
Jungę gekleidet, und zwar nur aus Furcht, der Gutsbe
sitzer konnte, wie man bei ihr zu Hause meinte, freige- 
sprochen werden. Zwar war auch in dieser Untersuchung 
kein juristisch einwandfreier Schuldbeweis gelungen; doch 
waren so viele gravierende Umstande zutage gefórdert 
worden, daB der Besitzer, ein gewisser Prjaśevskij, dem 
Kriegsgericht iibergeben wurde.

Man wird annehmen diirfen, dafi keineswegs alle der- 
artigen Falle zur Kenntnis der Behórden kamen und so 
nur die schlimmsten die gebiihrende Strafe fanden. Hiiufig 
genug freilich nahmen die Bauern selbst ihre Rache. In 
einem beriihmten Brief an Michelet sdireibt Alexander 
Herzen: „Die Halfte der Gutsbesitzer, die von ihren Leib- 
eigenen ermordet werden, gehen infolge ihrer erotischen 
Heldentaten zugrunde... Der Bauer weifi, dafi das Gericht 
seine Klage nicht beriicksichtigt. Er hat aber das Beil; er 
beherrscht es meisterhaft und weifi das auch.“

Ein besonderes Kapitel bilden nicht nur die mit den 
Rekrutierungen haufig zusammenhangenden Unruhen, son
dern auch der Handel, den gewinnsiichtige Spekulanten
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mit Rekruten trieben. Kraft zweier Ukaze vom Januar 
und Februar 1831“ durften auf besonderen Wunscn eini- 
ger Einwohner des Grofifiirstentums Finnland Rekruten 
von dort an Stelle von Familienangehórigen russischer 
Staats- und Gutsbesitzerbauern und Kleinbiirger je nadi 
Ubereinkunft zwischen ihnen ins Heer eintreten. Darauf 
griindete sich nun eine neue Art Gewerbe von entlassenen 
niederen Beamten, Kaufleuten und Kleinbiirgern in Pe
tersburg. Sie liefien sich von Gutsbesitzern oder auch von 
Bauern Ausweise ausstellen und gingen damit in Finnland 
auf den Rekrutenfang, wobei sie dort den einzelnen zur 
Stellvertretung Willigen 4—500 Rubel zahlten. An die 
fiir diesen Zweck in die Hauptstadt gekommenen russischen 
Bauern aber verkauften sie den Ersatzmann um etwa 2000 
Rubel.

Der Kaiser beauftragte das Ministerkomitee mit MaB
nahmen gegen solchen „gottlosen Menschenhandel“. Es ist 
derselbe Ausdruck, den einst Peter der Grofie dem Senat 
gegeniiber anwandte, ais dieser den Verkauf einzelner Leib- 
eigener mit Zerreifiung der Familien verhindern sollte. Es 
scheint jedoch, dafi es wie damals bei der guten Absicht 
blieb; denn noch 1843 gab es einen grofien Petersburger 
Prozefi iiber Rekrutenhandel, in den auch Beamte der 
hauptstadtischen Polizei, der Schliisselburger und Oranien- 
baumer Gerichte und anderer Behorden verwickelt waren. 
Und mittłerweile bliihte dieses Geschaft nicht minder in 
der Provinz. 1839 wird aus Kostroma berichtet, ein ge- 
wisser Bauer kaufe seit langem in verschiedenen Gouver- 
nements Leibeigene von den Gutsbesitzern an, die diesen 
Leuten, jedoch ohne dereń Wissen, dabei Freibriefe aus- 
stellten. Darauf verkaufte er sie mit grofiem Eigengewinn 
an die bauerlichen Familienvater, wenn sie Ersatzleute fiir 
ihre rekrutierungspflichtigen Sóhne zu stellen wiinschten. 
Der Verkauf ging hauptsaehlich in der Stadt Kostroma vor 
sich. Diesmal aber stecktc der Rat der Rekrutierungsabtei- 
lung im Kassenhof mit dem Handler unter einer Decke. 
Nikolaus ordnete die kriegsgerichtliche Aburteilung aller 
Schuldigen an.

Doch im nadisten Jahr lagen schon wieder verschiedene 
ahnliche Falle vor. Ein Gendarmeriebericht iiber die Re- 
krutenaushebung in vierzehn Gouvernements erwahnte, 
dafi sich nur in sechs von ihnen Klagen iiber Mifibrauche 
erhoben, die, soweit berechtigt, sofort abgestellt worden

11 Vgl. Vollst. Gesetzessammlung, 2. Sammlung, Bd. VIl, Nr. 4280 
und 4327, S. 50 f. und 130 f.

*•
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seien. Unter den Kleinbiirgern aber wurden haufig genug 
Gestellungspfliditige versteckt gehalten. Weitere Unord- 
nung habe sich in fast allen Kreisen bei den Verwaltungs- 
organen der Staatsbauern ergeben, indem sie je nachdem, 
die einen bedriickten, den zahlungskraftigen Familien da- 
gegen fiir Geld durdi die Finger sahen. Im Gouvernement 
Kursk verkaufte ein Gutsbesitzer seinen rekrutierungs- 
pflichtigen Bauer an einen Einhbfer, wieder mit heimłicher 
Freilassung, um 1000 Rubel, worauf ihn dieser an einen 
sdion ausgehobenen Kursker Kleinbiirger um 1650 Rubel 
lossdilug. In anderen Fiillen wurden die mit ihrem Wissen 
Freigelassenen um eine geringe Summę zur Rekrutierung 
vermodit mit der Drohung, sie wurden bei ihrer Weige- 
rung von ihren Gutsbesitzern ohne jede Entlohnung zum 
Heer abgegeben. Es war eine Ausnutzung der bauerlidien 
Unerfahrenheit. die den Vorsdilag der 111. Abteilung zur 
Folgę hatte, dafi soldie Freigelassenen erst, wenn eine ge- 
wisse Zeit nach Empfang der Entlassungsakte verstrichen 
ware, sidi den an der Reilie befindlidien Familien ais Er- 
satzmanner anbieten diirften.

Damit „das eingewurzelte t)bel“ endlich ausgerottet 
wiirde, mufiten die Zeitungen 1842 die schwere Bestrafung 
eines solchen bauerlidien Zwischenhandlers veróffentlidien. 
Er hatte etwa achtzehn Jahre hindurdi Nichtstuer, Leute 
ohne Passe, Deserteure mit nidit mehr ais 300 Silberrubel 
gekódert und sie fiir 850—1000 Rubel ais Rekruten ver- 
kauft.

Wenn aber ein derartiger „Mensdienhandel“ in Rufiland 
sich immer fortsetzte, wird der westlidie Leser die Ent- 
riistung kaum vollig teilen kónnen, die sidi der Regierung 
bemaditigte, ais sie von einem andern Mensdienhandel mit 
ihren Untertanen im Kaukasus erfuhr. Eigenartig genug 
lagen allerdings die Verhaltnisse, iiber welche der neue 
Oberkommandierende an der Kaukasusfront und militiiri- 
sche Administrator der grusinisdien und transkaukasisdien 
Lande, Generalleutnant Golovin, im Juli 1838 Bericht er- 
stattete. Durdi die Gesetze, schrieb er, sei es den Guts
besitzern nidit verboten, ihre Bauern mit oder ohne Land, 
zum Wegfiihren in ganzen Dórfern. familienweise oder 
einzeln allen zum Bauernbesitz Privilegierten zu verkau- 
fen; nur diirften die Familien nicht zerrissen werden. Zum 
Bauernkauf seien audi die Transkaukasier diristlidien Be- 
kenntnisses bereditigt, wenn sie den erblichen Adel hatten 
oder im Zivil- und Kriegsdienst, sei es in reguliiren oder 
irregularen, audi in mohammedanischen Regimentem, zu 
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Edelleuten geworden seien. Viele solche ais adlig geltende 
Leute k auf ten nun bei der Durdireise durch russische Gou- 
vernements dortige Leibeigene, Familien und einzelne bei- 
derlei Geschlechts, und brach ten sie nach ihrer Heimat. In 
den mohammedanischen Provinzen gab es jedoch keinen 
Leibeigenenstand, auch nicht bei den Grusiniern im Sinne 
der russischen Gesetze, sondern nur das Recht des Sklaven- 
besitzes, das den Wiederverkauf solcher Leute auf 
den Markten der an die russisdien Gebiete angrenzenden 
Staaten nadi sidi zog. Daher konnte die órtliche Obrig
keit auf russischer Seite jene Leibeigenen nidit davor 
sdiiitzen, dali sie dem Skłavenhandel zwisdien asiatischen 
Adligen christlidien und mohammedanischen Glaubens 
unterlagen. Denn die einen wie die andern genossen in 
diesen Gegenden gleidie Rechte nach einheimischem Her- 
kommen, und nur Volksgebrauche waren dort statt jeder 
andern Formalitat bei Vertragsabschlussen im Sdiwang. 
Dies alles solle man in Betradit ziehen, heifit es in dem Be
richt, und wie lastend fiir die Menschheit der Leibeigenen
stand in einem Lande sei, wo bei Unkenntnis der russischen 
Gesetze dies Recht nur durch alte Gebrauche beschrankt 
werde. Golovin hatte sich bereits persbnlich iiberzeugen 
kónnen, „bis zu weldiem Grad der Handel mit russischen 
Bauern unter den dortigen halbwilden Vólkern die russi
sche Wiirde erniedrigt. Den Finnlandern war es nach 
russischem Gesetz verboten, Leibeigene von Russen zu kau- 
fen. Er ersuchte den Kaiser, ein ahnliches Verbot fiir 
Transkaukasien zu erlassen mit dem Zusatz, dali die an 
dortige Adlige abgegebenen Leibeigenen die Freiheit er- 
halten und Verkaufer wie Kaufer obendrein zur Verant- 
wortung gezogen werden sollten.

Er hatte schon Belege fiir solche Zustande zu sammeln 
begonnen: aber die Wichtigkeit der Sache duldete nidit, 
dereń Vorlage abzuwarten. Nikolaus gab die dringliche 
Angelegenheit sofort zur Beratung an das Ministerkomitee. 
Ein besonderes Gesetz scheint indessen dariiber nicht zu- 
standegekommen zu sein; vielleidit war sie dafiir allzu 
kompliziert. Man wird sich doch etwa mit militarischen 
Verfiigungen beholfen haben, bis endlich die volle Unter- 
werfung jener Gebiete, die freilich erst unter Alexander 11. 
eintrat, diesen Zustanden von selbst ein Ende setzte.

Im Innern Rufilands selbst aber gab es so verschiedene 
Kategorien des Bauernstandes, und zum Teil auf so 
schwankender Grundlage, dafi Verwirrung und Unruhe 
allein schon aus derartigen Yerhiiltnissen mandimal hin- 



reichend erklarlich wird. So befanden sidi in einem Kreis 
des Gouvernements Kazań iiber 5000 Revisionsseelen, die 
friiher ais „Ackerbausoldaten und Minderjahrige“ aufge- 
fiihrt waren. Sie besaRen viel Land, unterlagen auch kei- 
nerlei Abgabepflicht, wie etwa die Staatsbauern, und muR- 
ten nur ihre Sóhne zum Militardienst stellen. Nadi den 
Befreiungskriegen aber war ihnen die Seelsteuer auferlegt 
worden. Ais sie 1817 eingehoben werden sollte, kam es 
zum Widerstand: 48 bei diesem AnlaR zu Kórperstrafen 
Verurteilten wurde, weil sie bereuten, naditraglidi ver- 
ziehen. Ein Jahr spater wurde die Steuereintreibung bis 
auf weiteres wieder eingestellt. Seitdem zahlten sie bis 
1831 nichts mehr in die Staatskasse, stellten aber audi nie- 
mand mehr zum Militardienst. Die Regierung sdiien sie 
vergessen zu haben, bis sie in diesem Jahr die Acker ba u - 
und Siedlungssoldaten a. D. neuerdings den Staatsbauern 
entsprechend steuer- und gestellungspfliditig erklarte. Ais 
nun der Kazaner Kassenhof audi noch 900000 Rubel Riick- 
stande erredinete, erhob sich offener Aufruhr, der erst mit 
angeforderten Truppen gedampft werden konnte. Die be
sondere Hartnackigkeit wurde durch Geriidite verstarkt, 
daR sie in Gutsbesitzerhande gegeben werden sollten.

Audi bei den Staatsbauern an der Grenze der Gouver- 
nements Poltava und Charkov war 1837 ein Aufstand zu 
befiirditen. Die Landpolizei bedriickte und marterte sie 
bei der Eintreibung der Steuer und namentlidi der Riick- 
stande: sie wurden mit Ruten gesdilagen, mit Stricken ge- 
bunden, zur Winterszeit mit kaltem Wasser iibergossen, 
ihrer letzten Habe beraubt. Der kleinrussisdie General- 
gouverneur Stroganov, der die Untersudiung eingeleitet 
hatte, meinte, die Grausamkeiten wurden meistens nidit 
durdi die adligen Beamten, sondern durch die Volostvor- 
stande veriibt, und diese konnten erfahrungsgemaR bei 
streng formaler Untersuchung, die sdiliissige Schuld- 
beweise erfordere, leicht durch die Masdien des Gesetzes 
schliipfen. Die Bauern aber wurden anderseits, nachdem 
sie die Aditung vor der Polizeigewalt verloren hatten, die 
mensdienfreundlichen Absiditen der Regierung falsch aus- 
legen und in Hoffnung auf dereń Sdiutz die Podatzahlung 
erst recht verweigern. Stroganov wollte daher nur eine 
ernste Vermahnung der Landispravniks ins Auge fassen. 
Nikolaus war einverstanden, jedoch mit dem Zusatz, daR 
bei einer ersten Wiederholung soldier Abscheulidikeiten 
die Schuldigen nicht ungestraft blieben; denn man solle 
„im Lande wissen, daR die Regierung gegen MiRbrauch der 
Gewalt nicht gleichgiiltig sei“.
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Doch die iiblen Hintergriinde der bauerlichen Existenz 
blieben und traten ais typische Zustande immer wieder 
hervor. So beklagten sidi 1850 die Bauern in einem Kreis 
des Gouvernements Voroneź, dafi sie, seit vor zehn Jahren 
ihre Herrin, Frau Muraveva, geborene Razumovskaja, ge- 
storben sei, nidit wiifiten, wem sie angehórten, wahrend sie 
dodi einen Jahresobrok von 64 Assignatenrubeln von 
jedem Tjaglo und eine 20 Rubel betragende Staatssteuer 
zahlten. „Drei Bauern regieren sie, erschópfen sie mit Ar
beiten, ziiditigen sie erbarmungslos und ruinieren sie 
vóllig;“ einige wurden audi ungerediterweise zu Rekruten 
bestimmt, andere ins Gefangnis geworfen usw. Nodi nadi 
einem Jahr war ihre Klage unbeantwortet; das Kreis- 
gericht, von jenen Starschinen mit reichlicher Handsalbe 
bedacht, bestrafte sie vielmehr fiir ihre Eingabe. Audi die 
Frauen der Bittsteller wurden gefangengesetzt; sie selbst 
traditete der Stanovoj Pristav aufzugreifen. So flohen sie 
und ersuditen zugleich abermals um Sdiutz. Sie wiinsch- 
ten nichts ais einen legitimen Eigentiimer. Der Innenmini- 
ster hatte sich nun weiter mit der Angelegenheit zu be- 
fassen.

Das klassische Beispiel einer Bauernflucht bietet aber 
ein anderer Fali aus den Endjahren. Von einem Gut im 
Gouvernement Ekaterinoslav entwidien 55 Leibeigene, die 
inclessen an der Grenze des Gouvernements Charkov ab- 
gefangen und zuriidcgebracht wurden. Sie waren ihrer 
Besitzerin von dereń Vater geschenkt und aus dem Gou- 
vernement Orel nach dem neuen Gut iibergefiihrt worden. 
Nadidem sie jedodi ihre friihere Existenz wegen unge- 
niigender Bodenmenge standig mit Gewerbebetrieb gefristei 
hatten, wurden sie im Siiden mit Feldarbeiten besdiaftigt, 
„die sie bei der Neuheit des Ortes und ihrer Unkenntnis 
der Wirtschaftsordnung fiir driickend hielten.“ Da sie audi 
nichts von ihrer rechtlidien Zuschreibung zur neuen Herrin 
wufiten, wie sie sagten, hatten sie besdilossen, zu ihrem 
friiheren Besitzer zuriickzukehren mit der Bitte, sie in ihrer 
Heimat zu belassen. Sie wurden einer Polizeistrafe unter- 
worfen, bekannten fast alle mit Unterwiirfigkeit ihre 
Schuld, weigerten sidi aber hartnackig, den Anstifter zu 
nennen. Es ist der typische Fali des Obrokbauern aus den 
nórdlicheren Gegenden, der, wie eine Ware verschenkt, im 
Handumdrehen sidi zum Fronbauern der siidlichen 
Schwarzerde wandeln soli, dort aber alle Verhaltnisse zu 
fremdartig findet und wieder den Norden aufsudien will.

Andere Leibeigenensdiaren aus den Gouvernements



Saratov, Tuła, Orel, Kursk strebten zu Anfang der 50er 
Jahre immer wieder in umgekehrter Riditung nadi Siiden 
und suditen — meistens freilich vergeblich. denn audi sie 
wurden aufgegriffen oder kehrten freiwillig zuriick — teils 
die Grenzen der Moldau und die Gegend von Odessa, teils 
das Kaukasusvorłand am Kubań zu erreidien. Die von 
Kursk erklarten, eingeholt, dafi der Gutsbesitzer Pospolitaki 
in der Nahe des Schwarzen Meeres Fliiditlinge auinehme. 
Dieser, ein Kosakenmajor des Schwarzen Meer-Heeres 
a. D„ hatte um die Paditsumme von jahrlich 95 000 Silber- 
rubeln, die an die Heereskasse flofi. den ganzen Fisdifang 
am Ostufer des Asovsdien Meeres in Handen, bei weldiem 
er 3000 Arbeiter, darunter auch aus dem Dienst ausge- 
stofiene Offiziere und Beamte und viele pafilose Leute, be- 
schiiftigte. Diese letzteren zu verfolgen, war unmóglidi, 
da sie sidi im Sommer auf dem Meer und seinen lnseln, 
zur Winterzeit in dem weitgedehnten Uferschilf versteck- 
ten. Ein anderer Fiscłiereibetrieb mit gleichen Arbeiter- 
zahlen, die sich ahnlich zusammensetzten, befand sidi in 
den Stadten des Azovsdien Nordufers von Rostov bis 
Berdjansk. Die Ortsbehórden, zu schwach oder zu lassig, 
den einzelnen Besitzern dieser Fischereien entgegenkom- 
mend, unternahmen audi hier wenig, um die Fliiditigen 
und Pafilosen aufzuspiiren; die Ausbeute der Fangę wurde 
an die Einwohner jener Uferstadte abgesetzt. Fliichtige 
Bauern fanden, wie es hiefi, nur viel weiter westlich, in der 
Odessa gegeniiberliegenden Stadt Akkerman, Aufnahme.

Odessa selbst aber, wo doch schon seit vierzehn Jahren 
eine politische Uberwadiung gegen Gefahren von aufien 
organisiert war,12 sowie ganz Neurufiland und das angren- 
zende, 1812 von Rufiland annektierte Bessarabien wimmel- 
ten von Vagabunden und Pafilosen. In Odessa allein zahlte 
man dereń 10000, in Bessarabien liefi sich ihre Menge audi 
nidit annahernd schatzen. Diebstahle, Raubanfiille, Exzesse 
aller Art waren in diesen Gebieten eine ganz gewóhnlidie 
Ersdieinung, und die lokalen Behórden gewahrten den Ein- 
wohnern offenbar keinerlei Schutz dagegen. Yielmehr be- 
traditeten die meisten Stadt- und Landpolizeibeamten die 
Yagabunden „ais ihre eigenen Bauern", die ihnen Obrok 
zahlten und sie damit bereicherten. Ein ehemaliger Poli- 
zeimeister von Odessa, der dort die Bettler und Diebe offen 
protegiert und sidi schliefilidi der Teilnahme an einem 
Postraub verdaditig gemadit hatte, zog, daraufhin in glei- 
cher Stellung nach Kiśinev versetzt, „ganze Schwarme von

12 Vgl. diese Zeitschrift, Bd. VII, H. 1, S. 56 f.
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Vagabunden und Dieben“ hinter sidi her. die nun diese 
Hauptstadt des bessa rabischen Gebietes tagtaglich beun- 
ruhigten. Die Habsucht und Pfliditvergessenheit der ganzen 
Beamtensdiaft Neurufilands und Bessarabiens aber — vom 
damaligen Gouverneur Generał Fedotov an, der, arm und 
bedrangt auf seinen Posten gekommen, sich ein Millionen- 
vermogen erworben hatte, bis herab zu den untersten 
Rangen — waren derartig, dafi die meisten Gutsbesitzer 
und Stadter Bessarabiens in ihrer Niedergesdilagenheit 
offen den Wunsdi aufierten. lieber unter die friiheren Herr- 
scher der Moldau zuriickzukehren.

Wer aus Wigels Memoiren seine anschauliche Schilde- 
rung des bessarabisdien Gebietes von 1823, der seit der An- 
nexion aus orientalisdiem Wesen und halbeuropaischer 
Tiindie nur nodi gesteigerten Sittenlosigkeit kennt, wer 
sidi der hier besdiriebenen diaotisdien Gesellschafts- 
mischung in dem unfórmlidien, dorfahnlichen Kisinev, 
<łer von „Raskolniken und jedem Gesindel" diditbevólker- 
ten Grenzstadt Tiraspol’, der schon von Potemkin aus ganz 
Rufiland zur Besiedlung hergeholten Landstreidier und 
armen Gutsbesitzerbauern erinnert, — der wird erkennen, 
wie sidi die Verhaltnisse innerhalb eines Menschenalters 
viel eher noch verschleditert ais verbessert hatten.

Ein grofier Beridit der III. Abteilung vom 13. Juni 1842 
aber, der iiber den Eindrudc des Pflichtbauern-Ukaz vom 
2. April dieses Jahres13 auf „Gutsbesitzer, Bauern und 
andere Stiinde“ im Reiche melcłen sollte, hatte ver- 
zeichnet, dafi er fiir das bessarabische Gebiet nichts 
Neues enthalte. Denn hier hause freies Volk, das von 
alters her auf Grund beiderseitiger mit Regierung oder 
Privaten getroffener Abkiinfte den Getreidebau auf Staats- 
oder Gutsbesitzerland betreibe. Audi in den Ostseepro- 
vinzen, wo die Bauern zwar nicht ais Pfliditbauern be- 
zeidinet wurden, aber in sehr ahnlidien Beziehungen zu 
den Gutsbesitzern standen, wie sie jenes neue Gesetz emp- 
fahl,1* wurde es ohne besonderen Anteil aufgenommen: 
viele Einwohner Rigas hatten erst aus preufiischen Zeitun- 
gen von dem Ukaz und von den bauerlichen Zustanden in 
Grofirufiland iiberhaupt Naheres erfahren; in Estland hatte 
von der Pahlen den Ukaz gar nicht publizieren lassen. In 
Wolhynien hatten schon mehrere Jahre vor dem Ukaz einige * 14

Vgl. ebenda, Bd. VII, H. 2, S. 240.
14 Der Beridit versdiweigt hier die verhangnisvollen Folgen, welche 

die Befreiung der Bauern ohne Land in den Ostseeprovinzen nadi sich 
gezogen hatte.
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Besitzer, die nicht wiinschten, ihre Bauern „in Possession 
zu geben“, mit ihnen sehr maBvolle Bedingungen verein- 
bart; doch umsonst: schon im ersten, noch dazu guten Ernte- 
jahr war bei den Bauern der Mangei eingezogen, im fol- 
genden hatte sich die Not verdoppelt, im dritten sahen sidi 
die Herren gezwungen, die urspriingliche Situation wieder- 
herzustellen. Nach solchem MiBerfolg, sagt der Bericht, 
wurden sich diese Gutsbesitzer unmóglidi zu MaBnahmen 
verstehen, die ihnen die Regierung nicht ais Pflidit vor- 
schreibe, sondern in ihr Belieben stelle. Einige Unruhen 
waren nur in zwei Gouvernements, Ekaterinoslav und 
Ćernigov, entstanden, in beiden Fallen durdi verkehrte 
Auslegung des Ukazes, ais ob den Bauern nun die Freiheit 
geschenkt sei.

Doch auch die meisten Gutsbesitzer betraditeten ihn, 
„einigermaflen niedergeschlagen,“ wenigstens ais den ersten 
Schritt zu weiteren Gesetzen, die ihr Eigentum ihnen ent- 
fremden, ihre Bauern aus dem Leibeigenenstande be- 
freien wurden. Nur die aufgeklartere Minderheit der Adli- 
gen war vom Nutzen des Reformgesetzes iiberzeugt und 
wollte auf ihren Giitern eine Probe damit machen, voraus- 
gesetzt, daB die Regierung sich dazu verstande, viele nodi 
entgegenstehende Hindernisse vorher zu beseitigen. Ais 
Unzutraglichkeiten wurden neun Punkte aufgezahlt: die 
Armut der Ackerbauern fast in allen Gouvernements; die 
verkehrte Meinung der Bauern iiber die Freiheit, die all- 
gemein ais Vernichtung der Redite des Herrn mit Erwer- 
bung seines Eigentums und Ubergang aus seinem Besitz 
in die Staatsverwaltung betraditet werde; das Fehlen eines 
Gesetzes, das den biirgerlichen Stand des frei auf dem 
Gutsland wohnenden Bauern bestimmte; die Vermehrung 
der Prozesse in den Niedergerichten und die Bedrangung 
der Bauern durch die Landpolizei, da der Gutsbesitzer mit 
dem Verlust seiner Gewalt iiber die Bauern sowohl seiner 
Verantwortung ais auch seiner Schutzpflicht fiir sie ledig 
sei, die nicht wenig zu ihrem Wohlstand verholfen habe; 
die Schwierigkeit der Beteilung der Bauern mit kleinen 
Bodenstiicken infolge der fast durchgangigen Gemengelage 
der Herrenbesitzungen; das Fehlen einer Bestimmung iiber 
die Hofleute, die uberall zahlreich seien, aber nicht Acker- 
bau treiben konnten; die Zahlung der allgemein auf den 
Erbgiitern liegenden Seelensteuer fiir die Hofleute; die 
Unbestimmtheit der kiinftigen Beziehungen zwischen Guts
besitzer und Bauer: habe jener das Recht, den Bauer bei 
Nichterfiillung der Bedingungen aus dem Gutsbezirk zu
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entfernen, und diirfe umgekehrt der Bauer die erhaltene 
Parzelle willkiirlich aufgeben und an einen andern Ort 
iibersiedeln? Endlich die kiinftige Bodenbestellung mittels 
gemieteter Arbeit, woraus sidi eine Verteuerung der Brod- 
erzeugung und wahrscheinlich eine Preissteigerung unent- 
behrlidier Lebensmittel, daher audi der unvermeidlidie 
Ruin der adligen Besitzer von Ackerbaudórfern, und be
sonders der Kleinbesitzer, ergeben miisse.

Ohne in weitere Details einzugehen, hielten Kenner der 
Verhaltnisse das niedere moralisdie und geistige Niveau 
der beiden in Betradit kommenden Klassen, des Adels und 
der Bauernschaft, fiir ein Haupthindernis. Eine iiber- 
mallige Besdileunigung der Neuerung wiirde daher beiden 
nur Verwirrung bringen, die soziale Ruhe gefahrden und 
den Ackerbau sdiadigen. Man miisse — war das Endergeb- 
nis aus dem Zusammenhalt der eingelaufenen Einzel- 
berichte — mit der Durchfuhrung der Reform warten, bis 
die Erneuerungstendenz alle Geister durchdrungen habe 
und von seiten der Gutsbesitzer wie der Regierung alle 
vorbereitenden Mafinahmen getroffen seien. Nochmals 
schneidet hier der Gesamibericht ein paar Fragen an: Wie 
ware vorzugehen auf Getreideboden bei zu dichter oder zu 
ungeniigender Bevblkerung? Wurden Ubersiedlungen er- 
laubt sein, und in welchem Au smali? Welcher Art ware 
das Verfahren auf Obrokgiitern? Und zum Schlufł der all
gemeinen Erwagungen kommt die III. Abteilung auf ein 
oben schon beriihrtes Hauptproblem nachdriicklicli zuriick: 
„Was soli mit der zahlreichen Schar der Diener geschehen, 
die in der Erniedrigung der Knechtschaft und Faulheit ver- 
dorben sind. mit dieser schweren Last fiir die Gutsbesitzer, 
die sie aus Gleichgiiltigkeit gegen Verbesserungen oder aus 
unwissend-leidenschaftlichem Beharren in altererbten Fa- 
miliengewohnheiten erdulden?“

Vieles in dieser Denkschrift liest sich wie ein Vorschmack 
a 11 der Bedenken und Schwierigkeiten. welche neunzehn 
Jahre spater das tatsiichliche Befreiungswerk mit sich 
brachte. Das Gesetz von 1842 aber blieb bekanntlich, wie 
es Golicyn fiir die von Nikolaus angenommene Fassung 
yorhergesagt hatte, fast vbllig ein toter Buchstabe: nur 
drei Pflichtbauern-Vertrage, im ganzen fiir 24000 Seeleu, 
kamen bis zum Ende dieser Regierung zustande. Darunter 
befand sidi wohl ein Akt des Grafen Potocki, der, um Frau 
und Sohn zu schadigen, die 15 000 Seelen seines gesamten 
Giiterbesitzes mit eigenen Geldopfern in die Kategorie der 
Pflichtbauern iiberfiihrte.
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So blieben denn audi Arbeitsiiberlastung und Mifi- 
handlung ein standiger Gegenstancl der bauerlidien Kla- 
gen und der daraufhin angeordneten Untersudiungen. 
Auffallend vieles von dieser Art neben verbredierisdien 
Taten der Bauern selbst gegen gutbeleumundete Besitzer, 
der umgekehrten Erscheinung in dieser alłgemeinen Sphare 
der Brutalitat, enthalten die Berichte von 1850 bis 1855: 
es ist eine ganze Kette von oft Entsetzen erregenden Fal- 
len kórperlidier Ziiditigungen aus den inneren und — in 
iiberwiegender Zahl — aus den Westgouvernements. Miin- 
ner jeden Alters und Frauen. unter diesen haufig sdiwan- 
gere mit Totgeburten ais Folgę, Kinder beiderlei Ge- 
sdiledits leiden und sterben an den Rutenhieben und 
manchmal nodi weiteren Peinigungen. Nidit immer frei- 
lidi erscheint der Zusammenhang zwisdien Strafe und Tod 
ganz geklart: nidit selten ging die geziiditigte Person, ehe 
sie starb, nodi ein paar Wodien der Arbeit nach, so dafi 
sicherlich im einen oder andern Fali ais Todesursadie ledig- 
lich eine Krankheit anzusehen ist, die mit den Sdilagen 
nichts zu tun hat. Starken Argwohn aber mufi das Gut- 
aditen der fiir die Untersudiungen hinzugezogenen Medi- 
zinalbehórde erregen, das fast regelmiifiig zugunsten des 
Gutsbesitzers oder seines Verwalters ausfiillt und jenen 
Zusammenhang verneint oder abschwacht, ohne allerdings 
die allerhóehste Entscheidung wesentlidi zu beirren.15

15 Hier sei bemerkt, dafi 1931 auf Veranlassung des Centrarchivs 
im Sozial-okonomisdien Staatsverlag ein erst wahrend des Drudces 
dieser Aufsatze zu meiner Kenntnis gelangtes zweibandiges Werk her- 
auskam: „Die Bauernbewegung 1827—1869“. Es enthalt die von E. A. 
Morochovee nadi saehlichen Gruppen zusaininengestellten Berichte der 
III. Abteilung iiber alle Bauernangelegenheiten. Fiir die Zeit des Kai
sers Nikolaus I. kommen die ersten hundert Seiten des 164 S. starken 
ersten Bandes in Betracht.

XII.
.,Das Zentrum von Nikolaus’ politisdier Wissenschaft 

sind Kaserne und Kanzlei“, sagt Alexander Herzen. Beide 
Hauptpfeiler der Staatsordnung waren dauernd iiberwadit 
von dem alles bis in die Einzelheiten priifenden Blidc des 
Kaisers selbst. den man, noch ehe die Ministervortrage und 
dann die persónlidien Inspizierungen begannen. schon am 
friihen Wintermorgen beim Kerzenlicht iiber Aktenhaufen 
sitzen sehen konnte, und von den Argusaugen der III. Ab
teilung, die seinen Blick vertausendfachten und bis an die 
Enden des Riesenreiches verliingerten. Dieser immer un- 
geheuerlicher sidi ausbauende, mit masdiinenartiger Pra-
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zision funktionierende Apparat schlofi eine staunenswerte 
Arbeitsieistung in sich. Seinen Schopfern schien er gegriin- 
det auf den Prinzipien der Gerechtigkeit, zum Nutzen der 
Staats- und Volkswohlfahrt. Dodi schon 1843 miihte sich 
Uvarov in seinem Rechenschaftsbericht iiber das verflos- 
sene Jahrzehnt seiner Ministertatigkeit vergeblich, den 
Begriff der „allgemeinen internationalen Aufklarung“ den 
Forderungen der kaiserlichen Auffassung, dieser plump- 
sten Entartung der Staatsrason, anzugleichen, in der drei- 
fachen Losung „Rechtglaubigkeit, Selbstherrschaft und 
Vołksgeist“ einen Vereinigungspunkt zwischen Beharrung 
und Fortschritt herzustellen, im Sinn eines aufgeklarten 
Despotismus zu spredien. Von vornherein war das Ge- 
samtsystem des Kaisers mechanisch erdacht. und je langer. 
desto feindseliger trat es jeder aufklarerisdien Regung ent- 
gegen. Es soli nicht bestritten werden, dafi es im Laufe eines 
Menschenalters manches Gute im einzelnen gestil tet, allerlei 
Wirrsal geschlichtet oder ihm vorgebeugt, vielen Frevel ge- 
siihnt hat. Auch ermangelte der Kaiser persónlich keines
wegs einer giitigen und ritterlichen Gesinnung, die nicht 
seiten in seinen Entscheidungen zu klarem Ausdruck ge- 
Jangt. Ebenso zweifellos aber war — ganz abgesehen von 
einer Unmenge verwiistender Eingriffe der Spionage und 
Denunziation in Einzel- und Familienschicksale, von der 
Unzahl zerknirschter Selbstdemiitigungen der Bezichtigten, 
den vielfach unter dem allgemeinen Druck auftretenden 
geistigen Erkrankungen — eine solche Ordnung der Dinge 
im grofien eine Unmóglichkeit und zugleich ein schweres 
Yerhangnis. Mit Ausnahme der Kankrinschen Finanz- 
reform wurde keines der drangenden politischen und so
zialen Hauptprobleme seiner Losung entgegengefiihrt. 
Nidits hat die zugleich mit der kommenden Reformzeit 
schon beginnende revolutioniire Entwicklung unheilvoller 
gefórdert, ais dieses letzte allein im Caren selbst zusam- 
mengefafite Herrschertum des an Unermiidlichkeit und 
Willenskraft nur mit Peter vergleichbaren, aber rein mili- 
iarisch empfindenden, jeder hóheren und freieren Geistig- 
keit abholden Kaisers Nikolaus.

Trotz hundert Enttauschungen hat sieli der Monardi bis 
in den Orienikrieg hinein iiber seine Machtstellung und 
die Krafte seines Staatswesens selbst betrogen. Es war die 
Schuld seines Systems, das Kleines mit Grofiem unter- 
schiedslos vermischte, das die Befestigung des wackligen 
Knopfes auf dem Kazaner Sujtimbekaturm’6 und die Neu- 16 

16 Freilich hatte diese Sadle ihre besondere Bewandtais: die dor- 



bedachung des Schliisselburger Gefćingnisses genau ebenso 
seiner allerhóchsten Willensmeinung vorbehielt, wie etwa 
die administrativen und militarischen Reformideen in der 
Denkschrift eines Staatsverbesserers. Es entsprang der 
Liige eines Scheinerfolges, wie ihn die III. Abteilung noch 
1850 dem Kaiser mit den Worten berichtete: die Innen- 
provinzen seien Gott sei Dank mehr oder minder ruhig. 
wahrend uns ein Memoirenschreiber aus Kazań den auf 
das ganze Land anwendbaren Satz iiberliefert: „Das Gou- 
vernement glich einem See, in dessen Tiefen die grofien 
Fische die kleinen frafien; an der Oberflache aber war 
Stille, und sie glanzte blank wie ein Spiegel."17

tigen Muhammedaner glaubten an eine Prophezeiung: wenn der Knopf 
herunterfalle, werde das alte Tatarenreich neu erstehen.

17 1.1. Micha jlov: Russkaja Starina, 1899, Oktoberheft, S. 102.
“ Schon 1836 standen im ganzen 1631 Leute, wegen politischer 

Dinge davon 1080, unter Polizeiaufsicht.

Innerhalb der engen und starren Grenzen eines uner- 
schiitterlichen Doktrinarismus bewegen sich die Recher- 
chen nach dem angeblich oder wirklich Schuldigen wie die 
Verhóre des oft von lahmendem Schrecken Gepackten, 
wenn ihm plótzlich die aufgefangenen eigenen Zeilen vor 
Augen gehalten werden. Meist von der gleichen Art sind 
die Antrage an den Monarchen und dessen im ganzen der 
Natur der Sache gemiifi eintónigen, nur ab und zu persón- 
licher, manchmal sogar sehr persónlich gefarbten Ent- 
scheidungen. Dieser „preufiische Wachtmeister“ an der 
Spitze — um noch einmal mit Herzen zu reden, ohne 
dafi wir uns freilich dieses von ihm oft wiederholte 
Kampfwort voll zu eigen machen móchten, — zweifelt 
nicht, fiir den ganzen Staat auf dem rechten Wege zu sein, 
w’enn er Fali fiir Fali nach seinem Denken und Empfin- 
den erledigt, der Verstockte und Ungehorsame, der unver- 
besserliche Freigeist verstofien wird, der aufrichtig Be- 
reuende und strikte Gehorchende einige Gnade vor ihm 
findet und mittlerweile die wie die Verdachtskategorien 
abgestuften Methoden der polizeilichen und der Gendar- 
meriebeobachtung, der mehr oder weniger offenkundigen 
und der geheimen Aufsieht sich iiber immer neue Tausende 
von Untertanen erstrecken.18 Es trifft mit seinen eigensten 
Gedanken und Worten zusammen, wenn ihm aus der
III. Abteilung geschrieben wird, die tlbelgesinnten iiber- 
zeugten sich, dafi auch die geheimsten ungesetzlichen 
Schritte der Aufmerksamkeit der Obrigkeit nicht verbor- 
gen blieben, die stets bereit sei, dem Gekrankten Gerech-
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tigkeit zu erzeigen; er selbst ist vom Glauben an die hei- 
lende Wirkung des Respektes durchdrungen, den er und 
seine alles witternden Spiirhunde Siindern wie Unsdiul- 
digen einflófien mufiten.

Eigentlich hatten ihm freilich die sich immer erneuern- 
den Einzelfalle den Leerlauf der so vorziiglichen Ma- 
schinerie beweisen konnen, und nicht gar so seiten ergab 
sich ja aus den Beriditen selbst, dafi man gewissen Einzel- 
erscheinungen an dem von so mannigfachen Ubeln befalle- 
nen Staatskórper nicht zu Leibe zu riicken vermochte. 
Zwei Eingaben aus der III. Abteilung aber seien hier nodi 
erwahnt, weil sie tiefer liegende Sdiaden, und zwar in 
merkwiirdiger Parallelitat an den beiden Hauptelementen 
des Reiches, dem Offiziers- und dem Beamtenstande, be- 
riihren. Die erste, vom Jahr 1840 aus unbekannter Feder, 
suchte dem Kaiser klar zu madien, dafi die Regierung mit 
einem das erste Offiziersjahr betreffenden Urlaubsverbot 
fiir die aus dem Pagen- oder den Kadettenkorps hervor- 
gegangenen jungen Leute sich selbst und die Familien 
dieser Offiziere eines grofien Vorteils beraube. Die mei- 
sten von ihnen seien ais nodi ganz unwissende Knaben in 
die Korps gekommen, dort aber habe die Regierung sie 
unter ihre Fittiche genommen und aus ihnen in sedisjahri- 
ger „heiliger Arbeit" Mensdien von ausgezeichneter morali- 
sdier Bildung, reinen Gefiihlen und starkem Pfliditeifer 
geschaffen. In soldi glanzender kórperlicher, sittlicher und 
geistiger Verfassung, noch unversehrt von den Spuren des 
Lebens, sollte die Regierung den Eltern ihre Nestlinge zei- 
gen und voll Stolz sie fragen: „Erkennt ihr in diesem herr- 
lidien jungen Offizier das ungebildete Kind wieder, das 
ihr vor sechs Jahren meiner Erziehung anvertrautet ? lief® 
Dankbarkeit ware die Antwort der gliicklidien Eltern." 
Im weiteren Verlauf aber sei der Offizier meist sdion ein 
anderer. Nidit seiten lasse er dann einige Jahre bis zum 
Wiedersehen mit den Angehórigen verstreichen. „In Dór
fern einquartiert, in standigem Umgang mit Bauern, ver- 
liert er die ihm eingepflanzten guten Grundsatze, entfrem- 
det sidi dem Gesellsdiaftsleben, gewóhnt sich an Laster 
und Verderbnis und kommt schliefilidi ins Vaterhaus mit 
groben Gewohnheiten, mit korrupten Sitten. Die Eltern 
aber meinen dann, dieser moralisdie Verfall komme nicht 
vom Leben, sondern von der Erziehung, und statt Dank
barkeit ist ungerechtester Undank die Folgę."

Die andere Eingabe stammt von Orlov selbst, der sie 
1850 schrieb. Wegen der ungeheuer angewadisenen Korre- 
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spondenz mufite er mit einer Anzahl jiingerer Leute von 
nodi unverdorbenen Sitten sein Kanzleipersonal komplet- 
tieren. Nach einem im „Svod Zakonov“ aufgenommenen 
Gesetz19 war jedodi ein vorheriger dreijahriger Dienst bei 
Gouvernementsbehórden vorgesdirieben, wahrend er volles 
Vertrauen nur zu solchen fassen konnte, die noch nicht bei 
anderen Behorden tatig gewesen und daher audi nodi 
nicht mit den Kanzleimifibraudien bekannt geworden seien. 
So bat er den Kaiser, er móge ausnahmsweise eine sechs- 
jahrige Kommandierung solcher noch vóllig unbefledcter 
junger Manner genehmigen, worauf sie, wenn weiterhin 
tadellos erfunden, ais iiberetatmafiig mit einem Jahres- 
gehalt von 730 Rubeln bei der Abteilung gefiihrt werden 
sollten.

18 III. Bd.. S 563.

Wir wissen es: furchtbare Krankheitskeime wurden 
durdi die Regierung selbst erst dem Volkskórper ein- 
geimpft. Soweit die Krankheit aber von vornherein in 
ihm und den russischen Verhiiltnissen sa.fi, naherte man 
sidi in beiden Fallen der richtigen Diagnose; indessen 
wurde sie zwischen den Zeilen ais unheilbar erklart.

Dodi wir eilen endlidi zum Sdilufi. Zumal der Smo- 
lensker Adel sdieint Nikolaus dankbar gewesen zu sein, 
ais dieser jeden weiteren Gedanken an eine Bauernreform 
aufgab. Denn jene Edelleute waren selbst iiberzeugte An- 
hiinger der Leibeigenschaft; ihre Meinung hieriiber, durch 
den Adelsmarschall des Gouvernements, Fiirst Druckij- 
Sokolinskij, dem Kaiser vorgetragen, erfuhr Anfang 1849 
seine vollkommene Billigung. Ein paar Jahre spater, im 
Spatherbst 1851, beabsichtigten sie die Entsendung einer 
zahlreichen Deputation nach Moskau. um in der Uspenskij- 
Kathedrale einen feierlidien Dankgottesdienst fur die 
Rufiland durdi den Kaiser erwiesenen Wohltaten zu ver- 
anstalten und ihm. wie man vernahm, den Beinamen „der 
Grofie" anzutragen. Es wurde nichts daraus; denn Niko
laus, der auf die zweite Nachricht iiberhaupt nicht ein- 
ging, resolvierte auf das erste Vorhaben: „Beten kónnen 
sie iiberall, wenn sie wollen, und jeder kann es fiir sidi 
tun. jedódi nicht auf gemeinsame Art." Im gleidien Jahr 
aber war er selbst zur grofien Heerschau in Moskau ge
wesen. und bei diesem Anlafi hatten sich im Volke seltsame 
Geriichte verbreitet: er sei eigentlidi in der Absicht ge- 
kommen. dem Thron zu entsagen und ihn dem Cesare- 
vić einzuraumen; ais er aber die alte Hauptstadt und
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die Armee gesehen habe und mit allem zufrieden gewesen 
sei, da habe er beschlossen, seinen Dienst ais Car noch um 
fiinf Jahre zu verlangern, worauf dann bei der Kaiser- 
krónung des Thronfolgers die Dienstzeit im ganzen Heere 
verkiirzt werden solle. In solch merkwiirdiger Gestalt 
ahnte der gemeine Mann die grofien Ereignisse der nach- 
sten Zukunft voraus.

Der Krimkrieg begann. Am 27. Februar n. St. 1854 
sandten die Westmachte ihr Ultimatum an Rufiland. Ani
23. Marz iibersdiritt Paskevics Armee die Donau. An
fang April konstatierten Usterreicłi und Preufien bereits 
ihre volle Ubereinstimmung mit den Westmachten in der 
orientalischen Frage. In demselben Augenblick begannen 
in Moskau zwei Gedichte Chomjakovs zu zirkulieren. Es 
waren die bekannten „An Rufiland" und „An das be- 
reuende Rufiland".

„Es rief dich unser Gott zum heiFgen Streit,
In Liebe hat er dich erlesen,
Des Schicksals Macht er dir verleiht, 
Zermalme nun — er dir gebeut — 
Das blinde Rasen jener Macht des Bosen!

Doch Gottes Werkzeug sein, ist ein Gewicht 
Zu schwer fast Erdenkreaturen.
Denn Seinen Knechten droht ein streng Gericht, 
Und wer, ach!, sah’ an deinem Leibe nicht 
Der Siindengreuel tiefe Spuren!"

So lauten zwei dieser Strophen, worauf der Dichter 
alle Siinden, das schwarze Unrecht im Gerichtswesen, das 
Joch der Sklaverei, die gottlose Schmeichelei, die Pest der 
Liige, die schimpfliche Erstarrung in Tragheit aufzahlt 
und Rufiland zur Reue mahnt, damit es in der Tat der 
reine Gotteskampfer werde. Trotz allen frommen Eifers 
erregten die Gedichte zum Teil schweren Anstofi in natio- 
nalistischen Kreisen. Orlov konnte freilich, indem er hier 
vielleicht zum letztenmal in einer literarischen Angelegen- 
heit seines Amtes waltete, nichts politisch wirklich Schad- 
liches in ihnen finden: die geschilderten Laster, meinte er 
naiv, herrschten mehr oder weniger bei allen Vdlkern; das 
zweite der Gedichte, „Das bereuende Rufiland", zeuge von 
besserer Gesinnung ais das erste. Immerhin konnte Za- 
krevskij den „Stabsrittmeister" Chomjakov zu kiinftiger 
grófierer Vorsicht ermahnen und ihn verwarnen, seine 
Sachen vor der Zensurerlaubnis aus der Hand zu geben. 
Der Kaiser trat diesem Gutachten bei.

5 Zeitsdirift f. osteurop. Geschidite. VII. 3



386 Richard Salomon,

Schon aber wurden in Sevastopol anonyme Zettel in 
den Strafien gefunden, welcbe die Verbrennung der Stadt 
und der Flotte androhten. Und eine der letzten Meldungen 
der III. Abteilung an Nikolaus entbielt das Kirchengebet 
der englischen Gemeinde in Moskau fiir Kónigin Viktoria: 
„That it may please Thee to be her defender and keeper, 
and to give Her Highness the victory over all her enemies.“

Alexander Kizevetter f.
Ein Nadiruf.

Von
Richard Salomon.

Am 9. Januar 1933 ist Alexander Kizevetter, einer der 
angesehensten Vertreter der russischen Geschichtswissen- 
schaft alter Richtung, ais Emigrant in Prag gestorben. Sein 
Name hat nicht den weithin reichenden Klang gewonnen 
wie der Platonovs, der — in merkwiirdiger Analogie zu den 
Todesdaten Rankes und Waitzens — nur einen Tag spater 
ais er aus dem Leben geschieden ist; aber was er geschaffen 
hat, ist ehrenwerte, dauernde Leistung, die hier ein Wort 
dankbaren Andenkens verdient.

Kizevetter, 1866 in Orenburg geboren, wurzelte in 
seiner wissenschaftlichen Tatigkeit ganz in Moskau. Er ist 
dort der Schiiler Kljućevskijs gewesen und hat sich oft und 
gern zu ihm ais seinem Meister bekannt. In Moskau habili- 
tiert, ist er auch dort Professor und Doctor geworden; der 
grofie Konflikt der Uniyersitat mit dem Unterrichtsminister 
Kasso im Jahre 1911 vertrieb ihn mit vielen anderen zu- 
sammen von der Hochschule an die Hóheren Frauenkurse; 
unter der Provisorischen Regierung konnte er 1917 an seine 
alte Stelle zuruckkehren, die er bis zu dem grofien Ge- 
lehrtenabschub im Jahre 1922 innegehabt hat. Seitdem 
lebte er ais stiller Forscher und Schriftsteller in Prag, durch 
einen Lehrauftrag an der ćechischen Uniyersitat noch mit 
der akademischen Weit verbunden.

Er war ein typischer Angehóriger der jungeren liberalen 
Moskauer Generation, die, in der Schule von Gofcev und 
Ćuprov politisch erzogen, ihre grofie Zeit in den ersten 
Jahren der Duma hatte, die in den „Russkija Vedomosti“, 
dem vielgelesenen „Professorenblatt", ihre publizistische 
Basis fand und den Idealen dieser Zeit iiber alle Wechsel- 
falle ihres leidenreichen Schicksals treu geblieben ist, — 
also jener Kerngruppe der Kadetten, die in der Geistes- 
geschichte Rufilands in der Zeit zwischen den beiden Re- 
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volutionen eine sehr wesentliche Stellung innehat und 
schliefilidi in der grofien Novemberumwalzung untergegan- 
gen ist.

Kizevetter selbst hat in seinem letzten grófieren Buch : 
„An der Wende zweier Jahrhunderte“ (Prag 1929), das 
Zeitgesdiichte und eigene Lebenserinnerungen in einer 
— nicht ganz gelungenen — Verbindung zusammenzufassen 
sucht, ein Bild des Lebens in diesem politisch interessierten 
wissensdiaftlidien Kreise gegeben. Er selbst gehórte zu 
dem Teil dieses Kreises, bei dem die Wissenschaft im Vor- 
dergrunde stand und die Politik bei aller Lebendigkeit des 
Tnteresses und der aktiven Teilnahme doch erst in zweiter 
Linie kam. Er hat sich seine wissenschaftlichen Probleme 
gern unter dem Gesiditspunkt politischer Aktualitat aus- 
gesucht; in seiner Forschungsarbeit ist er ein vorurteils- 
loser Historiker gewesen.

Eine vollstandige Aufzahlung seiner Arbeiten ist an 
dieser Stelle nicht móglich. Vieles ist in den beiden Sammel- 
banden „Istorićeskie ocerki“ (1912) und „Istoriceskie 
otkliki“ (1915) — die Wahl der Namen verrat wieder den 
Schiiler Kljućevskijs — vereinigt. Nicht alles von gleichem 
Wert: neben der glanzend gelungenen Sdiilderung der 
Poseurnatur Rostopćins steht die etwas stoffiiberladene 
Studie iiber Alexander I. und Arakceev. Aber jeden- 
falls hinterlassen diese Sammlungen den Eindruck, dafi 
ihr Autor das Genre des historisdien Essays vorziig- 
lidi beherrsdite, etwa in der soliden Art, wie sie in 
Deutschland durch K. Th. von Heigel vertreten war. Die 
Darstellung ist stets anspruchslos und darum um so ein- 
firagsamer, die Quellenkenntnis umfassend und zuver- 
assig, wie es sich bei dem leidenschaftlichen Archivarbeiter 

Kizevetter von selbst verstand. Die Neigung zum Sdibpfen 
aus der primaren Quelle charakterisiert seine wissenschaft- 
lidie Persónlidikeit in ihrem wesentlichsten Zuge. Seine bei
den Hauptarbeiten, die Untersudiungen iiber die Posad-Ge- 
meinde im 18. Jahrhundert (1903) und iiber die Stadte- 
ordnung Katharinas II. (1909) beruhen ganz auf archivali- 
schem Materiał. Die Grundidee der ersten Arbeit, die Wir- 
kung der Reglements an den Zeugnissen des realen stadti- 
schen Lebens zu priifen, hat sich ais recht fruchtbar er- 
wiesen.

Aufier seinen streng gelehrten Arbeiten hat Kizevetter 
im Zusammenhang mit einer ausgebreiteten und offenbar 
erfolgreidien Vortragstatigkeit im Dienste volkshochsdiul- 
mafiiger Bestrebungen gern gemeinverstandlidie Dar- 
stellungen geschrieben. Kleine Arbeiten dieser Art sind 
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z. B. die Uberblicke iiber „das neunzehnte Jahrhundert in 
der russischen Geschichte11 (1905) und „die órtliche Selbst- 
verwaltung in Rufiland" (1917).

In seiner persónlichen Erscheinung wirkte Kizevetter 
genau so typisch wie in seiner schriftstellerischen Tatigkeit: 
der Prager Emigrant von 1930 war und blieb der russische 
„Intelligent" von 1900; vielseitig interessiert, in lebendigem 
Kontakt mit den wissenschaftlidien Leistungen ganz Euro- 
pas, seiner etwas altmodisch gearteten Theaterliebhaberei 
noch immer treu und auch literarisch dienstbar. Ein liebens- 
werter Mensch und ein ehrlicher Gelehrter ist in ihm hin- 
geschieden.

Herzen und der „Kolokol".1
Von

f Aleksandr Aleksandro vić Kizevetter.2
In diesem Sommer waren es 75 Jahre seit dem Erschei

nen der ersten Nummer von Herzens beriihmtem „Kolo- 
kol“. In der pobtischen Geschichte Rufilands war dieser 
Zeitschrift eine so wichtige Rolle beschieden, dafi ich dieses 
Datum durch einen kurzeń Vortrag hervorheben móchte.

Unter dem Druck der Trostlosigkeit des Nikolaitischen 
Regimes verliefi Herzen 1847 Rufiland und wurde Emi
grant. t)ber vier Jahre lang reiste er in Europa umher. Er 
erlebte die Revolution von 1848 in Frankreich und durch - 
lebte nicht wenig Enttauschungen wahrend der darauf in 
Europa einsetzenden politischen Reaktion. Aus diesen Ent- 
tauschungen heraus erwuchs aber Herzen ein neuer Glau- 
ben, der Glaube an Rufiland, an das russische Volk, ein 
Glaube daran, dafi gerade auf russischem Boden friih oder 
spat eine Entscheidung der sozialen Frage getroffen wer
den wurde. 1852 liefi sich Herzen in London nieder und 
begriindete bald darauf die Freie Druckerei, um von 
London aus mit Druckschriften den Kampf’ gegen das Niko- 
laitische Regime, das Rufiland in die Sackgasse todlichen 
Stillstands brachte, aufzunehmen. So lange Nikolaus I. am 
Leben War, gelang Herzen diese Propaganda nur schwer. 
denn sie fand in Rufiland kaum einen Widerhall. Ais aber 
die Nachricht vom Ableben Nikolaus I. nach Europa drang, 
schópfte Herzen wiederum Zuversicht und neuen Mut.

1 Aus dem russischen Manuskript ubersetzt von Dr. M. Woltner.
3 Dieser am 10. November 1932 an der Russischen Volksuniversitat 

in Prag gehaltene Yortrag wurde der Redaktion in liebenswiirdiger 
Weise aus dem Nachlał? von A. Kizevetter zur Yerfiigung gestellt. 
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„Jetzt oder niemals, sagte er sidi, falls RuBland nodi lebt 
und nidit tot gemadit worden ist, mufi es jetzt aus dieser 
langen politischen Lahmung erwacłien und sidi rastlos der 
Arbeit an einer Wiedergeburt zuwenden." Und Herzen 
begriindet eine periodisdi ersdieinende politisdie Zeitschrift, 
die „Poljarnaja Zvezda“ (Der Polarstern). Das erste Heft 
dieser Zeitschrift ersdiien im Juli 1855. Sie hatte das Ziel, 
den politischen Gedanken in der russisdien Offentlidikeit 
zu wecken, Rufiland auf den Weg sofortiger kiihner Refor- 
men zu bringen. „Befreiung der Bauern von den Guts- 
besitzern. Befreiung des Wortes von der Zensur, Befreiung 
des Gerichts von der Finsternis des Kanzlei-Geheimnisses, 
Befreiung des Riickens von Stock und Peitsche" — so for- 
mulierte Herzen die nachstliegendsten Aufgaben, mit denen 
seiner Meinung die politische Erneuerung Rufilands zu be- 
ginnen habe. Die „Poljarnaja Zvezda“ war erfolgreidi, sie 
fand Anklang. Wahrend friiher Herzens Werke ballen- 
weise in der Londoner Druckerei unbeweglich dalagen, 
trafen nunmelir zahlreiche Bestellungen aus Rufiland ein. 
Herzen freute sidi begliickt dariiber, war es doch ein siche- 
res Zeichen dafiir, dafi dort in der Heimat das Eis tatsach- 
lidi geborsten war und der politisdie Friihling aiibrach. 
Beendet war der ungliicklidie Krimkrieg. Zahlreiche Russen 
kamen nadi Absdilufi des Pariser Friedens ins Ausland 
und Herzen konnte wiederum in lebhaften Gedankenaus- 
tausch mit seinen Landsleuten treten. Alle brachten sie gute 
Nachrichten mit: Rufiland sei erwacht, im Manifest des 
neuen Kaisers Alexanders II. aus Anlafi der Beendigung 
des Krimkriegs werde erklart. dafi nach Liquidierung des 
schweren Krieges die Regierung an wichtige, fiir alle in 
głeicher Weise notwendige Reformen herantreten wiirde. 
Damals kam audi Ogarev, Herzens bester Freund, nadi 
London, und dieser war es, der Herzen den Gedanken ein- 
gab, dafi die Ereignisse in Rufiland bald so stark in Fiu fi 
kamen, dafi es nidit mehr geniigen wiirde, mit den schwe
ren voluminósen Heften der „Poljarnaja Zvezda“ auł sie 
zu reagieren, sondern dafi zu ihrer Erganzung eine neue 
Publikation leichteren Inhalts in der Art einer Zeitung zu 
sdiaffen sei, die hiiufiger erscheine und unmittelbar zu 
allen Tagesereignissen des russisdien Lebens Stellung neh
men konne. Herzen war begeistert von dieser Idee und 
begriindete den „Kolokol“ (die Glocke), ein Organ, dem es 
besdiieden war, eine grofie Rolle bei der Bildung der óffent- 
lichen Meinung in Rufiland wahrend der Reformen zu Be
ginn der Regierungszeit Alexanders TI. zu spielen, zur Ent- 
hiillung der Mifigriffe und Siinden der Regierung, die aus 
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dem friiheren Regime ererbt waren, zur Aufmunterung der 
Regierung ihre reformatorisdie Tatigkeit zu erweitern.

Die erste Nummer des „Kolokol“ erschien am 19. Juni/ 
1. Juli 1857; es war ein Druckbogen, bestehend aus acht 
grofien Seiten. Im Leitartikel, der von Herzen mit dem 
ganzen Schwung seiner Feder geschrieben war, erkliirte er 
den Lesern, welch wichtige Bedeutung diesem gedrudcten 
freien Wort im politischen Erneuerungsprozefi Rufilands 
zukame, diesem Wort, das von jenseits der Grenzen. unab- 
hangig vom Druck der Zensur erklinge, und Herzen schlofi 
mit der Aufforderung, die „Glocke“ nidit nur zu hóren, 
sondern sie audi selber zu liiuten.

Dieser Aufruf an die Russen fand im Lande selbst einen 
starken, warmen Widerhall. Der „Kolokol“ eroberte sidi 
sofort eine wichtige Stellung und wahrend der ersten fiinf 
bis sedis Jahre seines Ersdieinens war sein Er folg in stan- 
digem Wadisen begriffen. Allerdings spater gestaltete sidi 
die Lagę dieser Zeitsdirift komplizierter und die Beliebt- 
heit des „Kolokol" begann allmahlich nadizulassen; hierauf 
will ich aber erst zuruckkommen, nachdem ich die politisdie 
Rolle des „Kolokol“ wahrend seiner Glanzzeit und den 
weitgehenden Einfiufi, den er ausiibte, beleuchtet habe.

Herzen konnte mit dem grofien Erfolge seines Unter- 
nehmens zufrieden sein. Es war nicht lange her, dafi er 
voll Trauer auf die grofien Ballen seiner Brosdiiiren ge- 
sdiaut hatte, die ungefragt und unbeweglich lagerten. Ihn 
hatte damals der Gedanke geąualt, ob es ihm beschieden 
sei, den Moment zu erleben, da seine in politischer Lah- 
mung darnieder liegende Heimat, seine Heimat, erstarrt 
durch das Nikolaitische Regime, wiederum aufleben und 
von neuem auferstehen wiirde. Nun war die Zeit angebro- 
chen, da Herzens Wort uberall gute Resonanz fand. Bal
len weise ging der „Kolokol" nach Rufiland. Man las ihn 
im Winterpalais, man las ihn in den Ministerien; seine 
Enthiillungen waren wie Feuer gefiirchtet sowohl von 
hohen Wiirdentragern wie auch vom ganzen Beamtentum. 
Ais die Redaktionskomitees, welche die Grundlagen fiir 
die Aufhebung der Leibeigenschaft auszuarbeiten hatten, 
zusammfcntraten, empfahl Rostovcev ais Vorsitzender der 
Kommissionen ihren Mitgliedern, die Meinung des „Kolo- 
kol“ iiber die sie beschaftigenden Fragen zu verfolgen.

Die Redaktion des „Kolokol“ wurde iiberhauft von 
Briefen freiwilliger Mitarbeiter, von Mitteilungen iiber die 
verschiedensten Mifistande im Verwaltungsleben, und soldie 
Enthiillungen im „Kolokol" bedeuteten damals bei weitem 
mehr ais Klagen an irgend welche offizielle Instanzen. Der 
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„Kolokol" war damals zu einem allgemein anerkannten 
Geriditshof geworden, dem alle ihre Klagen vorlegten im 
Vertrauen und mit dem BewuBtsein, daB diese Glocke nidit 
vergebens laute, daB ein jeder ihrer Schlage sofort iiber 
ganz RuBland ertóne und selbst zu den hóchsten Spitzen 
der staatlichen Pyramide hindringe.

Uns sind eine ganze Reihe solcher interessanter Vorfalle 
bekannt. So fiigte z. B. 1858 die Theaterverwaltung in 
Moskau den Schauspielern der Staatlichen Theater Unrecht 
zu durch Vorenthaltung der ihnen gesetzlich zustehenden 
Gehalter. Um Recht zu bekommen wurde daraufhin der 
alte Sdiauspieler Sćepkin von der Truppe nach Petersburg 
zum Theaterdirektor Gedeonov entsandt. Dieser empfing 
Sćepkin sehr ungnadig, erklarte die Klage der Schauspieler 
fiir eine unerhbrte Frechheit und wollte nichts von einer 
Genugtuung der Geschadigten wissen. Sćepkin hbrte die 
Vorwiirfe des Direktors lange an; plótzlich verlieB ihn 
seine Beherrschung und er rief aus: „Dann bleibt uns eben 
nur eins iibrig, wir werden uns beim „Kolokol" beklagen." 
Der Direktor verstummte sofort und ... befahl, den Schau
spielern das ihnen zustehende Geld auszuzahlen.

Man konnte hierzu vielleicht sagen: „Ja, so ein Thea
terdirektor!" Die Glockenschlage Herzens drangen aber 
auch in die hóchsten Kreise der damaligen autokratisehen 
Biirokratie. Fiirst Koćubej, der zu jener Zeit einen hohen 
Posten bei Hof bekleidete, war mit seinem Gutsverwalter 
in Streit geraten; er hatte auf ihn geschossen und ihn 
scłiwer verwundet. Der Gutsverwalter strengte daraufhin 
einen Prozefi an. Ein Wink Koćubeis — der Prozefi war 
niedergeschlagen, der Verwundete selbst im Gefangnis. wo 
er sich iiber ein Jahr befand. Da begann aber der „Kolo
kol" Larm zu schlagen. Der betreffende Aufsatz des „Ko
lokol" kam Alexander II. unter die Augen, und dieser ord- 
nete eine sofortige Revision des Prozesses an.

In welche Aufregungen aber die Enthiillungen des „Ko
lokol" jene Kreise versetzte, die an eine verantwortungs- 
lose hohe Biirokratie gewohnt waren, geht besonders dar
aus hervor, daB Versuche unternommen wurden, mit 
groBen und kleinen Summen Herzen vom Lauten seiner 
Glocke abzubringen. So schnitt Muravev in Hofkreisen die 
Frage an, Herzen zu bestechen. Panin schlug vor, ihn in 
den Staatsdienst zu lotsen, und dieser Gedanke wurde in 
einer Sitzung hóchster Wiirdentrager erórtert, wobei Gor- 
ćakov Panin sarkastisch die Frage vorlegte, welches Aml 
man Herzen anzutragen gedenke; Panin antwortete dar
auf: „den Gehilfen des Staatssekretars." Alle brachen in 
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heftiges Lachen aus, so absonderlich schien es ihnen, dafi eine 
solche Perspektive einen Menschen blenden konne, der die 
Stellung eines Beherrschers der Gedanken einer aus langem 
lethargischen Schlaf erwachenden Gesellsdiaft einnimmt."

Selbstredend beschrankte sich der Einflufi des „Kolokol" 
nicht auf Enthiillungen von einzelnen Vorfallen, er nahm 
vielmelir einen regen Anteil audi am ernsten politischen 
Fortschritt. Auf den Seiten des „Kolokol" erschienen die 
Journale der geheimen Sitzungen oberster Behorden, und 
die Wiirdentrager zerbradien sich den Kopf, wer diese Do- 
kumente nach London gebracht haben konnte. Es wurde 
offensiditlidi, dafi Geheimnisse der Biirokratie nidit mehr 
geheim gehalten werden konnten. Mitunter erwudisen aber 
aus dieser eigenmaditigen Einmisdiung des „Kolokol" in 
den Gang der Staatsmaschine sehr beaditliche praktische 
Resultate. Ein leuchtendes Beispiel dafiir: wahrend das 
russisdie Staatsbudget damals noch ein grofies Staats- 
geheimnis darstellte, erschien in den Jahren 1859/60 sein 
gesamter Text auf den Seiten des „Kolokol", ein Umstand. 
der fiir den Beschlufi der Regierung, das Budget zu ver- 
óffentlichen, von grófiter Bedeutung war. Seit 1862 wurden 
die Einnahmen und Ausgaben des Staates offiziell bekannl 
gegeben. Um zu verstehen, dafi das einen widitigen Schritt 
zum Verzicht auf unhaltbar gewordene Methoden dar
stellte, geniigt es darauf hinzuweisen, weldi grofien Ein- 
druck das vor der grofien Revolution in Frankreich erst- 
malig publizierte Staatsbudget machte, fiir dessen offizielle 
Bekanntmachung sich Minister Necker eingesetzt hatte.

Auch die Bauernreform von 1861 und die iibrigen 
grofien Reformen der 60er Jahre fanden unter aktivster 
Mitwirkung des „Kolokol" statt. Unaufhórlich und unab- 
liissig schwang diese Glocke ihren Klóppel. Sie stellte mit 
wegwerfenden Worten das zógerncle Saiwanken der Regie
rung bei Inangriffnahme der Reformen an den Pranger. 
Sie verlangte unablafilich eine Erweiterung des Rahmens 
der begonnenen Reformen und verfolgte mit tódlichem Sar- 
kasmus alle tJberbleibsel des alten Regimes.

Ehe wir auf diese Tatigkeit Herzens ais Herausgeber 
des „Kolokol" eingehen, wollen wir uns der Frage zu- 
wenden, wodurch dieser grofie Erfolg des „Kolokol" eigent- 
lich bedingt war.

3 Es ging sogar soweit, dafi ein Wiirdentrager, der erbarmungslos 
im „Kolokol" angegriffen worden war, seiner vorgesetzten Behdrde auf 
eigne Kosten gedrudcte Nummern des „Kolokol vorlegte, worin die 
seine ungesetzlichen Handlungen enthiillenden Aufsatze ausgelassen 
waren.
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Natiirlidi war hierfiir von nicht zu unterschatzender 
Bedeutung die aufiergewóhnliche Begabung fiir politische 
Pamphlete, iiber die Herzen verfiigte. Die Starkę dieser 
Begabung war unwiderstehlich. Auf den ersten Anhieb 
nahm Herzen seine Leser gefangen, und das Geheimnis der 
besiegenden Macht seiner Feder bestand in der unvergleich- 
lichen Kraft seines inneren Gefiihls, das aus einer jeden 
von ihm geschriebenen Zeile mit unwiderstehlidiem stilisti- 
schen Glanz hervortritt. Das Feuer der Leidenschaft, das 
in seinem Herzen brannte und seine Feder fiihrte, ver- 
sengte selbst die Seele des kaltbliitigsten Lesers. und dieses 
heifie Gefiihł der Liebe zur Heimat, das zu einer Wieder- 
geburt der Freiheit hintrieb und zum Hab allem gegen
iiber, was dieser Wiedergeburt hinderlich war und RuB
land in den Fesseln der despotischen Willkiir hielt, — diese 
Gefulile wurden unter der Feder von Herzen zu Worten 
in einer Form, die begeisterte und gefangen nahm durch 
die ungewóhnliche Treffsicherheit des Ausdrucks, durdi un- 
erwartete Gegeniiberstellungen von Begriffen, durch jene 
gefliigelten Worte, die sich gut einpragen und unauslósch- 
lich bleiben. Herzen war ein Meister der pathetisdien 
Lyrik, wenn er seine Leser zu erhabenen Gefiihlen aufrief, 
und er war stark in vernichtendem Sarkasmus, wenn er 
mit giftigem Ladien alles geifielte, was sich seinen Idealen 
entgegenstellte. Die sarkastischen Namen, mit denen er 
obskure Wiirdentrager belegte. blieben an diesen Persbn- 
lichkeiten auf ewig haften.

Und aus diesem Gruncie wirkte eine jede Nummer des 
..Kolokol" wie ein explodierendes Geschofi, das entziindete, 
verwundete, das die einen in Verwirrung brachte, in den 
anderen Unwillen weckte und schliefilich zum politischen 
Kampf anfeuerte.

Es ware aber falsch, den Erfolg des „Kolokol“ nur der 
personlichen Begabung von Herzen zuzuschreiben. Wichtig 
ware es auch, jene politisdie Lagę, in der sidi damals Rufi
land befand, in Erwagung zu ziehen.

Nikolaus war gestorben; der fiir Rufiland ungliickliche 
Krimkrieg beendet und ganz Rufiland von den Spitzen des 
Zarismus bis hinab in die Tiefe der Volksmasse war damals 
vom Bewufitsein erfafit, dafi die Zeit reif sei fiir einen tief- 
gehenden Umbau des morsdi gewordenen Staatsgebaudes. 
Das Manifest des neuen Caren iiber den Friedenssdilufi 
mit der Tiirkei verkiindete unumwunden, Rufiland miisse 
nun den Weg umwalzender Reformen betreten. Der Mi
nister des Auswartigen Gorćakov erkliirte in einem Rund- 
schreiben an die auswartigen Staaten, Rufiland wolle 
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nun seine Krafte auf innere Reformen konzentrieren. In 
allen mit wenigen Ausnahmen sdilummerte die Uberzeu- 
gung, dafi die Leibeigensdiaft aufgehoben und die ganze 
GesellscŁaft zu einer breit angelegten Mitwirkung bei der 
Verwaltung herangezogen werden miisse, um der Willkiir 
der Beamten einen Riegel vorzuschieben. Alle fuhlten, dafi 
die alten Gótzen zum Sterben reif seien und dafi Rufiland 
nur erstarken und bliihen konne, falls es durdi innere 
Kraft den Mut finde, das Kleid des alten Adam abzuwerfen 
und neue Wege einzuschlagen.

Trotz alledem war aber nodi die Madit der Gewohnheit, 
das Verbundensein mit alten Vorstellungen und Lebens- 
formen allzu stark. Nadi dem Tode Nikolaus I. und nadi 
Beendigung des Krimkrieges bradi voriibergehend eine Zeit 
des labilen Gleidigewidits an. Alle hielten das Alte fiir 
iiberlebt, aber man wagte es nodi nidit, kiihn und energisch 
neue Wege einzusdilagen. Alexander II. hatte bereits die 
Unaufsdiiebbarkeit der Aufhebung der Leibeigensdiaft 
verkiindet; die Regierung wufite jedoch nicht, wie sie diese 
grofie Aufgabe Ibsen sollte. Es galt, den Geist der Staats- 
verwaltung zu andern; an der Madit befanden sidi aber 
alles Leute, die nodi durdi und durch von alten Begriffen 
durdidrungen waren und ihre ganze Karriere unter dem 
Schatten des alten Regimes gemadit hatten; selbst Persón- 
lidikeiten aus den fiihrenden Kreisen der Intelligenz konn- 
ten trotz der Fortschrittlichkeit ihrer Ansdiauungen und 
Bestrebungen sidi nicht von den Traditionen der friiheren 
Zeit Ibsen. Nidit zufallig waren sogar einige Freunde von 
Herzen in der ersten Zeit diokiert durdi die kiihne Frei- 
miitigkeit seines Tons und die Sdiarfe seines Sarkasmus. 
Sie warnten ihn davor, und Herzen antwortete ihnen in 
der 8. Nummer des „Kolokol“: „Das Lachen ist eine der 
starksten Waffen gegen alles, wo Uberlebtes sich nodi auf 
Gott weifi was fur wichtigen Ruinen halt, hinderlidi dem 
heranreifenden neuen Leben und die Schwachen angsti- 
gend. Das Lachen ist durchaus nichts Spafiiges und wir 
werden darauf nidit verzichten... An der Front, vor dem 
Vorsitzenden eines Departements, vor dem Polizeivorsteher. 
vor einem deutschen Verwalter ladit man nicht... Nur 
Gleichstehende lachen untereinander. Uber den Gott Apis 
zu lacheln, bedeutet ihn aus seiner geheiligten Wiirde zu 
einem einfachen Stier herabzusetzen. Lachen nivelliert; das 
wird aber von ienen nidit gewiinscht, die sidi fiirditen, am 
eignen spezifisdien Gewicht zu hangen."

Stellen Sie sich nun ein solches Bild vor: in einem Zim- 
mer sind Leute versammelt, die gegen irgendeine Willkiir 
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protestieren wollen. Sie wagen es aber nidit, laut zu spre- 
dien, sie fliistern und sind verangstigt. Plótzlidi sagt da 
irgendeiner von ihnen klar, laut und machtig das, woran 
alle denken. Man atmet erleiditert auf, ein Stein ist von 
der Seele gewalzt; Fliigel der Kiihnheit sind dem Worte 
gewachsen. Eine soldie Wirkung iibte 1857 auch Herzens 
„Kolokol" mit seinem Lauten aus.

Die Ungewóhnlichkeit das zu entlarven, wovor alle ge- 
wohnt waren angstvoll zu zittern, versdiaffte dem „Kolo
kol" groben Erfolg und hob seine Autoritiit in den Augen 
der Gesellschaft und der herrschenden Gewalt. Aber noch 
ein anderer wichtiger Umstand verlieh damals dem „Kolo
kol" eine solche innere Kraft: es war der Realismus in Her
zens Radikalismus.

Herzen verlangte tiefgreifende, kiihne, radikale Refor
men. Er wiederholte immer wieder, dal? Rufiland eine so 
kritische Zeit der Umwalzungen durchlebe, dafi alle halben 
Mafinahmen einem Stillstand gleichkamen. Er verlangte 
jedoch radikale Reformen, denen jede phantastische Utopie 
fremd war.

Bereits damals fiel Katkov in den Moskovskija Vedo- 
mosti iiber Herzen mit einer Unmenge unfairer Vorwiirfe 
her: Herzen sei ein gewissenloser Demagog, der sidi nadi 
revolutionaren Umwalzungen sehne, um „Revolutionsgene- 
ral" zu werden und dadurdi seine verabscheuungswiirdige 
Ruhmsucht zu befriedigen. Wieviele und wie oft haben sie, 
ohne den „Kolokol" zu lesen, vom Hórensagen behauptet, 
Herzen habe zu Revolutionsgreueln aufgerufen. Eine jede 
Zeile des „Kolokol" kann indes zur Widerlegung dieser Ver- 
leumdungen herangezogen werden.

Herzen machte daraus keinen Hehl, dafi republikani- 
scher Aufbau und Sieg des Sozialismus seinem Ideał ent- 
spredien; er legte aber die ganze Kraft seiner leidenschaft- 
lichen, grimmigen Rhetorik in seine Proteste gegen die „Ar- 
tisten der Revolution“, wie er sie nannte, die von einer bal- 
digen allgemeinen Katastrophe traumten, ohne sich dereń 
móglidier Folgen bewufit zu sein. Alles miisse aber getan 
werden, meinte Herzen, damit der Weg zu den letzten 
ldealen und Zieleń nicht durch die Kultur vernichtende 
Katastrophen fiihre, sondern iiber kiihne, entschiedene und 
■verstandig aufbauende Mafinahmen, Bestrebungen, die 
nicht auf Vernichtung der gesellsdiaftlichen Grundlagen, 
sondern auf eine positive Eroberung des Fortschritts in der 
Gesellschaft gerichtet waren. Herzen, in seiner Seele Repu- 
blikaner, erklarte mit lauter Stimme seine Bereitsdiaft, den 
neuen russischen Caren zu begriifien und zu segnen, wenn
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sich dieser Car selbst an die Spitze der Befreiungsreform 
stellen wiirde. Herzen, der Sozialist, rief auf zu Reformen. 
die in Rufiland durchaus nicht einen sozialistischen Aufbau. 
sondern einen Rechtsstaat einleiten sollten. Ais Realist in 
der Politik gab er sich klare Rechenschaft dariiber, dafi in 
jener historischen Periode nur gesetzmafiige Reformen zu 
einer Befreiung des Volkes fiihren kónnten, zu einer 
Hebung des Wohlstands, zum Fortschritt, zu einem ver- 
niinftigen freien gemeinsamen Leben. Er leugnete nicht, 
dafi Situationen entstehen kónnten, bei denen es keinen 
anderen Weg aus der Sackgasse der Reaktion gabe ais 
blutigen Aufstand. Aber diese Perspektive schien ihm nicht 
verłockend, vielmehr ein grofies Ungliick fiir den Staat, das 
auf jeden Fali zu verhiiten ware. Bereits in der 2. Num- 
mer des „Kolokol" schreibt Herzen einen scharfen Artikel 
gegen diejenigen Leute, die sich den Umbau des Staates 
nur in Form von Aufstanden, Barrikaden usw. denken 
konnen. „Wenn in Frankreich, heifit es dort, die Geschichte 
seit 1789 einen blutigen Verlauf nahm, so schaut auf Eng
land, wo sich tiefe Umwalzungen im Staat ohne blutige 
Katastrophen nur deswegen vollzogen haben, weil die fiili- 
renden Staatsmanner Englands es rechtzeitig verstanden, 
den Forderungen des Lebens klug entgegenzukommen.“ 
Diesem friedlichen Wege gehórten alle Sympathien von 
Herzen. „Die Artisten der Revolution,“ schreibt er, „lieben 
diesen Weg nicht, uns geht das aber nichts an; entschlossen 
geben wir diesem Weg den Vorzug vor dem blutigen." In 
diesem Sinne hat sich Herzen haufig geaufiert. „Wir haben 
allzuviel gesehen und allzu nah, wie schrecklich blutige Um- 
stiirze sind und wie ihre Friichte verunstaltet wurden, um 
mit besonderer Freude jene zu propagieren" schrieb Her
zen 1855. „Wir haben aufgehórt, den Terror zu lieben, 
worin er auch bestehen mag und welches sein Ziel sei" 
(1858). „Wir glauben nidit daran, dafi die Vólker nicht an- 
ders weiter gelangen konnen ais bis an die Knie in Blut: 
wir verneigen uns in Ehrfurcht vor Miirtyrern. Wir wiinsdi- 
ten aber, es gabe keine" (Ende 1859). Und 1860 schreibt 
Herzen: „Zum Beil, zu dieser ultima ratio der Bedriickten. 
werden wir nicht aufrufen, so lange nur noch etwas ver- 
niinftige Hoffnung auf eine Entscheidung ohne Beil vor- 
handen ist." 1862 ersdiien in Petersburg die Proklamation 
„Molodaja Rossija" (Das jungę Rufiland), die zum Auf
stand aufforderte. Herzen lehnte sie ab: „Gewaltsame 
Umstiirze wird es bei uns vielleicht geben; sie sind die 
ultima ratio der Vólker wie auch der Caren. Man mufi dar
auf vorbereitet sein. Aber sie hervorzurufen zu Beginn des
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Arbeitstages, ohne irgencl welche Mittel erschópft zu haben, 
zu ihnen aufzufordern, sie zu bevorzugen ist ebenso jiing- 
linghaft und unreif ais berechnend mit ihnen angstlidi zu 
machen ... Seit langem lieben wir jene zwei Kelche nicht 
mehr, den staatlichen und den militarischen, und gleicher- 
mafien wollen wir weder aus den Schadeln unserer Feinde 
trinken, nodi den Kopf der Herzogin Lamballe auf der 
Piekę sehen.“ 1869 senrieb er an Bakunin: „Ich glaube 
nicht mehr an die alten Wege der Revolution.“

Nadi Herzen ist aber eine friedliche Hinentwicklung zu 
einem neuen System nur unter einer Bedingung móglich, 
wenn die oberste Gewalt selbst tief von der Notwendigkeit 
dieser Wandlungen iiberzeugt ist und iiber die grofien und 
kleinen Zaune der Rangtabelle hinweg sdireitend, fiir die 
Arbeit an den Reformen neue Leute beruft, fortschrittlidie 
Manner mit weitem Horizont, die mit der ganzen Gesell
schaft, dem ganzen Volk verbunden sind.

Eine ganze Reihe offener Briefe richtet Herzen an 
Alexander II. mit der Aufforderung sich stark und ent- 
schieden fiir die fortschrittlichen Reformen einzusetzen. 
Offenherzig erklart Herzen im ersten dieser Briefe: „Es 
versteht sich, dafi mein Banner nidit das Ihre ist, ich bin 
ein unverbesserlicher Sozialist, Sie Selbstherrscher, Kaiser. 
aber zwischen Ihrem und meinem Banner kann es etwas 
Gemeinsames geben — die Liebe zum Volk.“ Und weiter- 
hin sagt Herzen, dafi wenn Alexander II. aus Liebe zum 
Volk sidi entschliefien wiirde, dem russischen Wort die 
Freiheit zu geben, dem Bauer die persónliche Freiheit und 
Land, ein gerechtes Gericht und kommunale Selbstverwal- 
tung, so miifiten alle Traunier von einer staatlichen Wieder- 
geburt, in erster Linie aber er selbst, Herzen, all ihre Krafte 
dem Caren, dem Reformator, zur Verfiigung stellen und 
die eignen zukiinftigen Wiinsdie zuriiekstellen, weil die 
naheliegenden unaufsdiiebbaren Reformen, dereń Verwirk- 
lichung unter dem Zepter eines groflherzigen Monardien 
durchaus móglich sind, fiir Rufiland eine so unumganglidie 
Notwendigkeit darstellen wie Luft und Sonne fiir ein 
Lebewesen.

Bereits gegen Ende seines Lebens aufierte Herzen in 
den „Briefen an einen alten Freund“ (M. Bakunin), dafi 
er sich ganz entschieden von all denjenigen abwende, die 
das Banner des sofortigen sozialen Umsturzes gehifit 
hatten. „Alle ruckartigen Versuche und Aufstande schaden 
nur der Sache des Sozialismus zugunsten der Reaktion. 
Keime zu vernichten und zu zerstampfen ist leiditer ais sie 
zum Wachstum zu bringen.“ Und Herzen erklart, er scheue 
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sidi nidit zu bekennen, daB er fiir eine allmahlidie Ent
widdung sei: „Zwischen den SdiluBfolgerungen und dem 
gegenwartigen Zustand gibt es praktische Erleichterungen 
des Weges und Kompromisse.“

Der Realismus in Herzens Radikalismus bestand darin, 
daB er die Hartnackigkeit eines Sektierers im utopisdien 
Maximalismus nidit kannte. Er verstand es, die Śtimme 
des Lebens zu hóren, ohne sein Zukunftsideal aufzugeben. 
Er wuBte, die Aufgaben des Tages durdi widitigere nahe- 
liegendere Ziele zu begrenzen. Daher entwarf er audi ein 
Reformprogramm, das sidi durchaus mit dem der Regie
rung Alexanders II. deck te: Befreiung der Bauern, Schwur- 
gericht, Selbstverwaltung, Pressefreiheit, Absdiaffung der 
Kórperstralen. Und er wurde nidit miide zu beweisen, 
daB das hóhere Wohl RuBlands die Erfiillung dieser Re- 
formen auf friedlidiem Wege verlange. Ehrlich und loyal 
begriifite er einen jeden Schritt der Regierung, der sidi mit 
diesen Aufgaben deckte, und ais Alexander II. das Re- 
skript an Nazimov untersdirieb (20. November 1857), mit 
dem die endgiiltige Yorbereitung zur Bauernbefreiung be
gann, eróffnete Herzen seinen Artikel mit den Worten: 
„Du hast gesiegt, Galilaer."

Der groBe Erfolg des „Kolokol“ in allen Sdiiditen der 
russisdien Gesellschaft beruhte auf der tlberzeugung, daB 
Herzen nidit eine verantwortungslose Demagogie vertrat, 
sondern nur verlangte, was fiir RuBland damals notwendig 
und durchaus realisierbar war. Hierin bestand der Realis
mus von Herzens Radikalismus und der Radikalismus 
seines Realismus beruhte in der Forderung, daB die aus- 
zufiihrenden Reformen nicht nur zur Halfte, sondern in 
ihrem ganzen AusmaB mit ganzer Kiihnheit, ohne irgend 
welche Kompromisse an Altnergebrachtes ausgefiihrt wiir- 
den. Die mitleidslosen Entlarvungen einer jeden Halbheit, 
einer jeden Inkonseąuenz, eines jeden Schwankens und der 
Kompromisse mit iiberlebten Prinzipien bildeten den In- 
halt vieler Aufsatze von Herzen wahrend der Bliitezeit 
des „Kolokol“. Im „Kolokol" wurde vor allen Dingen die 
Forderung aufgestellt, daB die Reformtatigkeit nicht in die 
Hande der Diener des alten Regimes gelegt wiirde. In be
sonderen Rubriken dieser Zeitschrift wurden die von den 
Verwaltungsbeamten des alten Regimes geduldeten MiB- 
stande behandelt. Und diese Rubriken wurden eingehend 
in ganz RuBland gelesen und in den Regierungskreisen 
beachtet.

Ferner verlangte der „Kolokol“, daB alle Reformen, be- 
gonnen mit der Bauernreform, nidit nur angesdinitten. 
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sondern konseąuent durchgefiihrt wurden. Und ais die Re
gierung bei Durdifiihrung der Bauernreform Kompromisse 
mit der Gutsbesitzerklasse schlofi, sdilug der „Kolokol" 
Larm und prophezeite fiirchter liche Vergeltung dafiir in 
der Zukunft. Die Riditigkeit dieser Vorhersagungen lafit 
sich heute leider nidit mehr in Abrede stellen.

Wahrend der Durdifiihrung der Reformen kam somit 
dem „Kolokol“ eine schbpferisdie Rolle zu, die Rolle eines 
die Reformtatigkeit antreibenden Hebels. Diese Zeit wahrte 
aber bekanntlidi nidit lange. 1864 wurden nodi grofie Re
formen, die gerichtliche und landsdiaftlidie, durchgefiihrt, 
aber die Windriditung hatte sich bereits geandert. Die 
Gutsbesitzerklasse war wiederum erstarkt, ans Steuer des 
Staates stellten sidi Reaktionare, die Zeit der Miljutins 
wurde von derjenigen der Valuevs und Timaśevs ab- 
gelóst. Und je mehr dieser Wandel in der innenpolitisdien 
Łage Rufilands heranreifte und erstarkte, anderte sidi audi 
die Stellung von Herzens „Kolokol". Herzen beginnt die 
Hoffnung zu verlieren, dafi die lebensnotwendigen unauf- 
sdiiebbaren Reformen zur Beseitigung der Uberreste des 
alten Regimes durdi die Initiative der selbstherrsdienden 
obersten Gewalt ausgefiihrt werden wurden. Im „Kolokol" 
wird immer haufiger und hartnaddger die Frage er- 
órtert, dafi die Beschrankung der Autokratie durch eine 
Volksvertretung notwendig sei. Ja, Herzen ist empórt iiber 
die Exzesse der in Rufiland immer starker werdenden 
Reaktion und beginnt bereits Bakunin von Zeit zu Zeit die 
Seiten des „Kolokol" einzuraumen, der zu bewaffneten Auf- 
standen aufruft und stark ephemare Hoffnungen bald an 
das Kosakentum, bald an die Altglaubigen kniipft.

Dabei hat Herzen im wesentlichen weder Bakunins An- 
sichten, Hoffnungen noch Aufrufe geteilt: in seinen Briefen 
und Aufsatzen fuhr er fort, seine friiheren realistischen 
Ansichten iiber die blutigen Umsturzpłane zu entwickeln: 
aber ais Abwehrmafinahme gegen das Zunehmen der Reak
tion in der Regierung glaubte er, den Agitationsaufsatzen 
Bakunins Raum geben zu miissen. Bereits seit 1863/64 ver- 
liert somit der Ton des „Kolokol" seine friihere Einheit- 
lidikeit und in seinem Gelaute hórt man die Sturmglocke 
erklingen. Damals bereits ging der „Kolokol" seines friihe
ren Zaubers verlustig; die heroische Zeit seiner Erfolge war 
vorbei.

Entscheidend fiir das Nachlassen der Popularitat des 
„Kolokol" in den breiten Massen der Gesellschaft ist wohl 
Herzens Einstellung zum polnischen Aufstand von 1865/64 
gewesen. Herzen stand ganz auf seiten der Polen und stiefi
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dadurch sowohl die reditsstehenden polenfeindlichen Kreise 
der russisdien Offentlichkeit, wie audi die gemafiigten 
Kreise ab, die, bereit den Polen die Hand der Versóhnung 
zu reidien, dodi nidit alle ihre Forderungen gutheifien 
konnten.

Aber gleichzeitig kam es audi zu einer tiefen Spaltung 
zwisdien dem „Kolokol" und dem radikalen Fliigel der 
russisdien Uffentlidikeit. Dort auf jenem Fliigel hielt man 
Herzen bereits fiir zuriickgeblieben und die Stelle eines 
„Beherrschers der Seelen“ hatte sidi bereits Ćernyśevskij 
erobert. Herzen und Ćernyśevskij kreuzten ihre Sabel der 
Polemik. Ćernysevskij fu hr nadi London, um mit Herzen 
persónlich Fiihlung zu nehmen. Ihre Unterredung ergab 
fiir beide klar, dali die Meinungsversdiiedenheiten tiefer 
waren ais ihre Unstimmigkeiten auf dem Gebiet des prak- 
tisdien Lebens und der Politik. Die Wasserscheide ging 
tiefer, sie beriihrte die Grundprinzipien der Weltansdiau- 
ung; hierin zeigte sich auch der Gegensatz der Generationen 
und die Versdiiedenheit des sozialen Milieus, die Versdiie- 
denheit der von ihnen zuriickgelegten philosophisdien 
Sdiulen. Nadi ihrer Unterredung fallten sie iibereinander 
folgende Aufierungen: „Ein erstaunlidi kluger Mensch,“ 
sagte Herzen iiber Ćernyśevskij, „um so erstaunlicher ist 
bei einem soldien Verstand dieses Selbstbewufitsein. Er ist 
iiberzeugt daB der „Sovremennik“ den Nabel Rufilands 
bildet. Uns Siinder haben sie bereits beerdigt. Es scheint 
mir nur, sie beeilen sich zu sehr mit unserer Pensionierung. 
wir werden nodi leben.“

„Was fiir ein Schlaukopf, was fiir ein Sdilaukopf,“ 
sagte Ćernysevskij iiber Herzen, „und wie zuriickgeblie- 
ben. Glaubt er dodi bis auf den heutigen Tag, dafi er noch 
in den Moskauer Salons diskutiert und sich mit Chomjakov 
auseinandersetzt. Die Zeit sdireitet aber mit fiirchterlicher 
Sdinelligkeit; ein Monat bedeutet heute soviel wie friiher 
zehn Jahre. Wenn man naher hinsieht, so sitzt dodi noch 
der Moskauer Barin in seinem Innern.“

Immer scharfer beginnt Herzen das tragisdie Gefiihl 
z u qualen, dafi er den seelisdien Kontakt mit der russisdien 
Gesellschaft verloren habe. Die friihere Fiut von Briefen 
aus Rufiland an die Redaktion des „Kolokol“ beginnt 
abzuflauen. Das Echo aus Rufiland auf die Aufsatze 
im „Kolokol" wird leiser, der „Kolokol“ wird immer 
weniger verlangt. Irgend etwas ist zerrissen. Herzen be- 
schliefit, London zu verlassen und mit seinem „Kolokol" 
aufs Festland iiberzusiedeln. Er hofft, dort die ihm ent- 
gleitenden Yerbindungen mit dem russischen Leben wieder 
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herzustellen. Am 1. April 1865 erscheint die letzte Nummer 
(Nr. 196) des „Kolokol" in London; die folgenden Num- 
mern erscheinen bereits in Genf.

In Genf traf Herzen die neue, jungę Emigration aus 
Rufiland, die nihilistische Jugend der 60er Jahre. Aber 
diese Bekanntschaft hatte fiir Herzen nichts Beruhigendes. 
„Mit ihnen ist es mir so langweilig, schreibt er an Ogarev, 
alles ist ja so eng, klar, so personliai. Wir haben im Gruncie 
genommen keine gemeinsamen Interessen, weder wissen- 
schaftliche, noch politische. Niemand von ihnen hat etwas 
gelernt, niemand liest etwas von ihnen. Was wir mit 
dieser lieben Gesellschaft machen werden, weifi ich schon 
nicht."

Die in Rufiland ausbrechende Nećaev-Bewegung, die 
Dostoevskij in seinen „Besy" so lebhaft schilderte, bei der 
die negativen Seiten des politischen illegalen Lebens be
reits wunderliche Extreme annahmen, machte auf Herzen 
einen tief niederdriickenden Eindruck. Der „Kolokol" ver- 
lor auf diese Weise einen der Faden nach dem anderen, die 
ihn friiher mit der breiten Dffentlichkeit und mit der klei- 
nen Minoritat, die iłlegale politische Arbeit leistete, ver- 
kniipft hatten. In einem Brief vom 4. Februar 1867 
schreibt Herzen: „Die Miihlsteine stehen still. Es gibt kein 
Wasser und wir bemiihen uns unter Aufbietung aller 
Krafte zu drehen."

Am 1. Tuli 1867 („Kolokol" Nr. 244—245) zum zehnjah- 
rigen Jubilaum des „Kolokol" verkiindet Herzen die Ein- 
stellung der Zeitschrift auf ein halbes Jahr. Danach ist der 
„Kolokol" nicht mehr erschienen („La Cloche" war eine fiir 
Franzosen bestimmte Ausgabe).

Kann man sich bei diesen iiblichen Erklarungen der 
Grunde. warum mit dem Beginn der zweiten Halfte der 
60er Jahre der „Kolokol" seine friihere Bedeutung verlor. 
beruhigen? Ich glaube, nein! Das Eingehen des „Kolokol" 
scheint mir in starkem Mafie nicht Resultat seines Nieder- 
gangs, sondern Resultat seines Sieges zu sein.

Die radikalen Revolutionare konnten, soviel sie woll- 
ten, erklaren, Herzen sei iiberlebt und zuriickgeblieben. 
Die rechten Kreisen konnten Herzen ais den revolutionie- 
renden Demagogen feiern, schliefilich konnte Herzen selbst, 
soviel er es wollte, mit seelischem Kummer zum Schlufi 
kommen, dafi er ein iiberfliissiger Mensch geworden sei.

Tatsachlich spielte sich aber folgendes ab: Wenn Her
zen nicht zu Beginn des Jahres 1870 gestorben ware, son
dern langer gelebt hatte. so ware er in manchem iiber die

6 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VII. 3
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politische Taktik der Narodovol’cy anderer Meinung ge
wesen, aber in der in den 70er Jahren aufbliihenden 
Ideologie des sozialistischen Narodnićestvo hatte er be
stimmt nicht ohne Genugtuung eine Entwicklung seiner 
eignen Ideen gesehen. Es ist kein Zufall, dafi er mit den 
ersten Aufsatzen von Michajlovskij, die er noch lesen 
kónnte, einverstanden war. Kein anderer ais gerade Her
zen hat ais Endresultat seiner eignen Gedanken die Lehre 
aufgestellt, dafi es Rufiland im Gegensatz zu den biirger- 
lichen Landem Westeuropas beschieden sei, die Periode der 
Hypertrophierung des Kapitalismus zu iiberspringen und 
direkt zu den hóneren Formen der sozialistischen Struktur 
der ursprunglidien russischen Dorfgemeinde zu gelangen. 
Der Erfolg dieser Lehre unter der Jugend der 70er Jahre 
hatte Herzen wohl kaum in dem traurigen Bewufitsein 
seiner Isoliertheit, seiner tlberfliissigkeit, bestarkt. Das be- 
trifft nicht eigentlich den „Kolokol", denn er war nicht in 
erster Linie theoretischen Problemen der politischen Weit 
gewidmet, sondern einem praktischen Kampf mit der poli
tischen Reaktion in den Regierungskreisen, und fiir eine 
fortschrittliche Richtung.

In dieser Hinsicht ist das Nachlassen der Popularitat des 
„Kolokol14 in den breiten Massen der Gesellschaft zweifel- 
los nicht ein Beweis fiir seinen Niedergang, sondern im 
Gegenteil dafiir, dafi dieses Unternehmen Herzens mit Er
folg seine Aufgabe erfiillt hatte. Der „Kolokol44 wurde 
iiberfliissig, je mehr die legale Presse Rufilands, wenn auch 
noch stark von der Zensur eingeschrankt, zu den Tages- 
ereignissen und der Mifiwirtschaft in der Verwaltung Stel- 
lung nehmen kónnte.

Der „Kolokol" hatte Ende der 50er Jahre und zu Be- 
Cęinn der 60er Jahre viel geleistet. Damals ais eine freie und 
aute Sprache notwendig wurde, durchschnitt Herzens „Ko

lokol" laut und eigenwillig die allgemeine Stille mit seinen 
Schlagen und erwies der Reformtatigkeit der 60er Jahre 
einen grofien Dienst. In der Folgezeit wurde ein grofier 
Teil des Stoffes dieser auslandisoien Zeitschrift auch der 
legalen russischen Presse zuganglich, das bedeutete eine 
Eindammung des „Kolokol", der aber damals schon auf 
eine glanzende Vergangenheit zuriickblicken kónnte. Seit 
jener Zeit ist die russische illegale Presse durch eine grofie 
Anzahl verschiedenster Drucksachen vertreten gewesen. 
Aber nicht einer dieser Veróffentlichungen war die Kraft 
und der Glanz des „Kolokol" beschieden, der in dieser Be- 
ziehung auf unerreichbarer Hóhe stand.
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II. Miszellen.
„Ein Projekt, 

entworfen von der Kaiserin Katharina II. “
Mitgeteilt von 

I. A. Stratonov.
Der grólite Teil der Papiere der Kaiserin Katharina II. 

wurde im Reichsardiiv zu Petersburg aufbewahrt, nur 
einige Schriftstiicke der Kaiserin befanden sich im Allge
meinen Archiv des Hofministeriums. Zu den letzteren ge- 
hbren audi diejenigen, weldie die Organisation der Lokal- 
verwaltung behandeln.

Diese Sdiriftstiicke der Kaiserin zeigen, dafi die be- 
riihmten Gouvernementsgesetze („Ućreźdenie dlja upravle- 
nija gubernij“ 1775) nidit in der Form veróffentlidit wor
den sind, wie sie von ihr geplant und entworfen warem 
Zehn Jahre nadi Ersdieinen dieser Gesetze wurden zwei 
Gnadenbriefe („Żalovannvja gramoty“ 1785 — an den Adel 
und an die Biirgersdiaft) erlassen, weldie mit den Gou- 
vernementsgesetzen im Zusammenhang standen und zum 
Teil das vor zehn Jahren unvollendet Gebliebene zum Ab- 
sdiluB brachten.

Zu den 1775 nidit abgesdilossenen Teilen der Gouverne- 
mentsgesetze gehórt audi die sogenannte „Oekonomieord- 
nung“ („Ustav ekonomii"), weldie eine Regelung der 
Reichsdomanenwirtschaft und der Krons- oder Reichs- 
bauernverhaltnisse bezweckte. Die Verwaltung der Reichs- 
domanen mit ihrer Bevólkerung wurde der zweiten Abtei
lung der Finanzkammer („Kazennaja Palata“) iibertragen, 
an dereń Spitze der „Direktor der Óekonomie“ stand. Der 
erste Plan der Gouvernementsgesetze sah eine Instruktion 
vor, weldie die Arbeit des letzteren regeln sollte. Diese 
Instruktion war zur Zeit der Veróffentlidiung der Gou- 
vernementsgesetze noch nicht fertig. Im Jahre 1782 nahm 
jedoch die Kaiserin ihre gesetzgebende Arbeit wieder auf 
und begann eine Bearbeitung der „Oekonomieordnung", 
dereń einen Teil diese Instruktion bilden sollte.

Einen Entwurf dieser Instruktion besitzen wir in deut
scher Sprache. Das Manuskript befindet sich in der Mappe 
Nr. 128 (Seite 1—17) des Allgemeinen Archivs des Hof
ministeriums. Das ganze Manuskript ist eigenhandig von 
der Kaiserin geschrieben. Der deutsdie Teil enthalt latei- 
nische, franzósische und russische Wórter und Ausdriicke. 
Die Papierbogen sind in je zwei Halbbogen oder je vier 
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Seiten eingeteilt, jede Seite ist vertikal halbiert. Auf der 
rediten Seitenhalfte steht der deutsche Text, auf der linken 
fliichtig skizzierte Titel zu den einzelnen Paragraphen der 
Instruktion. Diese sind nicht numeriert und nur durdi 
Absatze kenntlich gemacht. Im folgenden wird dement
sprechend die Numerierung der Paragraphen in Klammern 
vermerkt.

Gleich den anderen Papieren der Kaiserin legt die nach- 
folgende Instruktion ein beredtes Zeugnis ab von ihrer 
zahen Arbeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung in den 
Jahren 1782—1787. In diese Zeit fallen auch ihre Ent- 
wiirfe. welche Fragen der Bauern- und Oekonomieordnung 
behandeln. Auflerdem deckt die Instruktion die Quellen 
auf, welche bei der Bearbeitung dieser Projekte von der 
Kaiserin benutzt wurden. I. Stratonov.

Instruction.
1. S. (1. §) Dem nadi Ih. K. M.“) die Verwaltung des Oekonomie We-

sen in dem Gouvernement dem Dir. Ekonomii iii 
Domovodstvab) anvertrauet, ais sol er Ihre K.M. 
getreu seyn, dereń Nutzen nadi seinem aufiersten Ver- 
mogen sehen und Befórdern, Sdiaden Unheil und Gefahr, 
da er solches abhanden zu seyn vermercket, hindern und 
abbeugen, wie audi zeitig zu erkennen geben gantlidi wie 
es einem redlidien Diener und Unterthan eignet und ge- 
biihret, und er es vor Gott und I. K. M. und einem jedem 
ehrlidien Mann sicher verandtworten will und kann.

Prisjaga')
(2. §) Er soli alle der Hohen K. Gewalt zu standige Rechte und 

Praerogativen nach auBerstem Verstande und Vermogen 
in Acht nehmen und vertheidigen.

(3. §) Er soli audi auf das Hóchste sich angelegen seyn lassen 
alles zu thun und zu befórdern was I. K. M. in ein und 
andere Fallen zum ihreren Dienst und Nutzen gereidit.

(4. §) Auch allen denen, die in diesem ihm anvertrauten Gou- 
vernement wohnhaft und eingesessene sind in dereń lbb- 
lidien Nahrung, Handel oder andere Handthierungen zum 
Wohlstand und Aufnehmen dienet, keinem unter ihnen 
soli er einigen Sdiaden und

2. S. Unrecht zufiigen oder zu-
fiigen lassen i z emu d o v e r e n n y eh.“)

(5. §) Er soli alle und jede ego vedomstva‘) in dem gut 
und Recht ist sonderlich in schuldigen Gehorsam Treue 
und Erbietung gege I. K. M. stardcen, audi alle Zeit das 
heilsame Vertrauen, welches zwischen Obrigkeit und Unter- 
thanen seyn mufi zu unterhalten suchen, Sie geren (?) 
hbren, und soviel ihm zustehet in ihren Angelegenheiten 
und billigen Aufsudiungen ihnen helfen, einem jedem 
damit. Er das jenige worzu Er durdi Urtheil und Redit 
oder sonst berechtiget ist genissen mogę fromsten Bey- 
stand leisten, und in keinem Stiicke, es sey wegen An- 
sehen der Person, oder Verwandschaft und Freundsdiaft, 
Feindsdiaft oder Verwaudsdiaft seine Pflidit hinten an- 
setzen.
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(6. §) Er soli sidi audi auf das Hóchste befleifiigen das alles 
geschicklig ordentlich und Wohl in seiner v ego ye
ti om s t v e zugehen und so wohl Recht und Gerechtig- 
keit zum allgemeinen Schutz und Vertheidigung, ais audi 
alle andere gute und lieilsame Verordnungen zu der 
Chrons Giiter Cultur und

5 S. Aufnahme gehandhabet, und
solchem nadigelebet werden mógen.

(7. §) Wann ihm etwas solte anvertrauet werden, so still und 
geheim geh alten werden mufi, soli er dasselbe keinem 

(8. §) offenbahren. Alles was I. K. M. in dero gnadigst gegebe- 
nen Instruction ihm befehlen und auferlegen, soli er nadi 
seinem besten Verstande und aufiersten Vermogen, treu 
und redlich wie es einem guten und recht gesinenten Stadt- 
halter und getreune Unterthan wohl eignet und anstehet 
ausriditen und in Adit nehmen.
Der Direktor Ekonomii”) soli audi auf alle móg- 

Ijudej i kresfjan11)
liche Weise die Eingesessene und imsonderheit die Bauer- 
schaft oder gemeinen Mann in seiner ego ved o m - 
s t v e c) dazu anhalten, das Sie I. K. M. holde und getreue 
Unterthanen seyn = auch darauf sehen, dafi kein Spiou 
und Kundschafter von des Reichs Feinden und Uebel ge- 
sinnten sidi einsdileiche, und die Bauerschaft oder ge- 
meine Mann oder Spargamenten die zu I. K. M. Verklei- 
nerung wie audi des Reichs und Regiements Umstand zu 
reidien kónnen verleite. Da sich soldies aufiern solte, 
mufi Er sidi

4. S. dafi dieselbe keines weges vereindert oder
deterioviret, sondern viel meher vertheidiget und conser- 
viret werden. Imsonderheit hat Stadhalter wohl Acht zu 
geben, auf der Chroń Hóffe, Hauser und Gebaiide, Acker, 
Heuschlage, Buschlander und andere Appertinentien, dafi 
sie von denen Arendatoren oder wer sie brauchet und 
einen hat, behórig unterhalten und actiret, die Hofe an 
Hauser und Gebauder, wie audi an Zaume, Kappele, Tei- 
chen, und andere Cultur, jahrlich so weit moglidi ver- 
bessert und nicht versdilimmert, im gleichen dafi die dazu 
gehorige Arbeitern und s a dd) Wercke nicht davon ab- 
gezogen, der zu anderer privaten Giither Cultur und Be- 
arbeitung emplant werden. So miissen auch die Hóffe 
mit gehorigen Quantitat sidi zur Bedingung der Acker 
versehen, imgleichen dereń Weide und Sunpflage, jahr- 
lidi gereiniget und erweitert, auch ihre Buschlander nicht 
ausgeródelt, oder zum Ruin des Bau und Brennholtz 
Waldes genutzet noch von denen Bauren ohne Erlaubnifi 
gebraudiet werden. Ware es aber, dafi die Hofes Busch
lander nadi der Hand mit Menschen besetzet, und zum 
bestan...

5. S. prikaz obśćestvennago prizrenija®)
zu fordem i list śkofnago nadziratelja toj 
guberni i. 9

(9. §) Dem Direktor fck o n o m i i *)  gebiihret die Aufsicht 
und Sorgfalt zu haben wegen Baureparation und Conser- 
vation derer Kirchen, Priester und Sdiulhauser in denen

■ Gutem ego vedomstveb) dergestalt; das Er iiber 
dasjenige was dazu erforderlich, eine rechte Eintheilung 
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mache, was aber vor baar Geld, von Seiten der Sóhne 
Crone anzuschaffen kant, wie audi was denen Baumeistera 
und andern Handwerdcern bewerden mufi, dariiber suchet 
otćet dolźen d a v a t kazennoj palate') daR 
solches yon denen auf den Staat darzu angesetzten Mit- 
teln contentiret werden kónnen, und da die privaten 
Giither in selbigen Reparations Unkosten ebenfalls inter- 
essiren mufi. So besorget Er audi, das ein jedes sein 
Quotum beybringe, und suchet darum des Generał Gou- 
verneurs und der Kazennoj P a 1 a te') Assistence 
was vonnóthen ist także dobroyoTnoe p od a - 
janie na stroenie cerkyej i śkol ne zapre- 
Śćaets ja.d)

6. S. (10. 8) Der Stadthalter mufi audi bey denen Rechten Aufsicht
haben, auf die Kirchen Zinrath(?), Mobilien, conhante 
Mitteln und ausstehenden Schulden; imgleihen auf alle 
Einkiinfte und Ausgaben, des gleichen auf die Pastorate 
nebst ihren Bauern, wie audi auf die Kiister und Schiil- 
meister gesinden samt dereń Grentzen und Appertinentien 
imgleichen mufi er audi bestehet seyn, wie die Einkiinfte 
der Kirchen verbessert und formirt werden kónten. Dodi 
gesdiiehet solches alles durch communication mit denen 
von der Priesterschaft, mit weldien hinriiber zu confe- 
riren erforderlich.

(11.8) Und weil der Stadthalter wegen dessen vielen andern 
Verriditungen nicht yermogend ist, die taglich hinbey 
yorfallende Geschafte abzuwarten; So yerordnet Er bey 
einer jeden solchen Kirche, abwo es nicht bereits ein- 
geriditet ist, einen oder mehrere gewisse Vorstehern, . . 
Von denen besdieidensten Chrons Bauren, welche nebst 
dem Castore loci, auf die Kirchen Mobilien, Mitteln. Ein- 
kiinften und Ausgaben, wie audi auf

7. S. die Fortsetzungen
und Betreibung der Kirdien Bau und Reparation Adit 
geben miissen, dafi damit geschidclich und rechtsdiaffen 
ohne Versaumniss zugehen mogę und sollen selbige Vor- 
stehern zugleich mit dem Pastor jahrlich an dafi Oeco- 
nomie Contor eine riditige unterschriebene Redinung iiber 
der Kirchen Einkiinfte und Ausgaben wie audi behaltene 
Mitteln einsenden, nebst ein Verzeidinis was an Kirchen 
Mobilien jahlich zu nehme oder abgehe. Angehende die 
Mittel so I. K. M. zu Kirchen Bau und Reperation in den 
jahrichen Rat in Gnaden bestehen und dem Genel. Gou- 
ver. nadi der Hand dazu disponiren wird, so mufi der 
Oeconomie Buchhalter dariiber, und wie sie emploiret 
werden, riditige Redinung thun, welche in denen Generał 
GouiernementsRedinungen einzuliefern ist.

(12. 8) Gebiihret dem Direktor Skonom ii*)  Aufsicht zu
• haben auf alle v vedomstve ego") anvertrauete 

Chrons Land Giiter mit denen dazu gehórigen Schlóssen, 
Hófe, Bauren, Gesindere samt Ehren Appertinentien, Rech
ten, Gerechtigkeiten und Grentzen,

8. S. Arbeit oder Tagswer-
dcen und Fiihren, dabey zu befiirchten stehen, dto keine 
solche Ungelegenheiten im Wege und eine*  merckliche Ver- 
besserung an I. K. M. Renten zu vermuthen ist, da ist 
dienlidi neue Hofflagen anzulegen, wobey insonderheit. 
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wenn solches nadi gesdilossenen Contracten gesdiiehet mit 
denen, die die Einriditung und Bebauung der Hoflagen 
iiber sidi nehmen, gewisse Jahre miissen verabredet wer
den, wie lange die Verbesserung, so in des Guhtes Renten 
dadurdi gesdiidit, ihnen gegen dessen Miihe und Um- 
kostung vergbnnet und gelassen werden soli, ehe solche 
I. K. M. zu gute komt, welches alles dodi vorher dem Ge
nerał Gouverneuren zu erkennen gegeben werden mufi, 
welcher nachmahls dariiber mit I. K. M. Cammer Colłegio 
zu correspondiren, und dessen Approbation einzuholen 
hat. Was aber die Perpetuellerende Giihter anlanget,-dereń 
zukiinftige Melioration und der daraus zu wadisende 
Nutzen denen Possesoren vorbehalten ist, so stehet es 
ihnen frey, dieselbin-

9. S. , digen Adcerland gemachet werden
kbnten; so stehet es auf soldien Fali einem jeden Arren- 
dator und Possesori frey, die Biisdilander/ welche nidit fiir 
des Guthes nothigen Holtz und Baldcen Wald zu halten 
und anzusehen:/ so bald er kan abzurdhden.

(15. §) Was im nadistvorhergehenden Puncte wegen der Chrons 
Hoffe gemeldet ist, dasselbige ist nidit allein zu verstehen 
von denen Hóffen dereń Renten oder Arrenden I. K. M. 
jetziger Zeit wiircklidi gemessen, sondern auf von allen 
andere Hóffen und Giithern bey dereń Conservatien 
I. K. M. Nachtheil und Sdiaden gereichen kan, ais inson- 
derheit die auf Lebzeit verleihnen, oder denen Possesso- 
ren auf 10 Jahre zu nutzen iiberlassen, wie audi der 
Lósung untervorfene Giither, Hoffe und Gelegenheiten, 
imgleidien die so jemanden vor Lohn eingeraumet, oder 
wenn einige Giither wegen Rofidienst auf getheilet wer
den móchten, gleichermafien derer Chrons Pfarrer Pasto- 
raten, Sdiulhauser und Sdiulmeister Gesinder, auf alle 
dergleidien Giither und Gelegenheiten, ihre Hauser und 
Gebaude und alle dazu gehórige Apper-

10. S. tinentien gebiihret
dem Stadthalter Adit zu geben und iiber die Hauser und 
Gebaude Inventarien aufriditen zu lassen, zusehende dal? 
die, so selbige ietz oder hinfiihro possediren, solche ge- 
biihrlos unterhalten und so conserviren, dafi wann einige 
Veranderung geschiehet dergleidien Gelegenheiten ais dann 
behalten, und unverdorben an den Successoren abgetreten 
werden mógen. Bey weldien Veranderungen, die Hauser 
und lnventarien aufs neue iibersehen, dariiber sdiriftłiche 
Verzeidinisse aufgeriditet und von dem Antreten den 
Possessore unterschrieben audi solche Acten bey der 
Landes Cantzeley verwahret werden miissen.

(14. §) Wann von denen Possesoren der obgemeldten Giihter 
und Gelegenheiten, wieder das jenige, dessen im nadist- 
vorhergehenden beyden Puncten erwehnet ist, gehandelt 
und versehen wird, gebiihret dem Stadthalter ais denn, 
sobald er solches erfahret, des wegen inspiriren zu lassen, 
amtlidi vorinnen der Schade, oder die Deterioratien be- 
bestehet, und dessen Reparatien

11. S. erf orderu und kosten
kann, imgleidien ob der Schade durch des Possessoris 
Schuld oder durch ein ander Ungliick gesdiehen ist, wor- 
nach der Stadthalter dessen Remedirung bedacht seyn. 
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und so weit Er selber kein vólliges Expedienz finden, oder 
dazu verschaffen kann, solches dem Generał Gouverne- 
ment zu erkennen geben und darin dessen weitere Ver- 
ordnung suchen muli.

(15.!?) Allero eine neue Hoflage auf dennen publiąuien Guthern 
mit Nutzen angelegt werden, oder eine alte Hofflage mit 
Bauren zubesetzen, dienlich seyn kan, da mui? der Stadt
halter nidit allein durdi den Land Messer alle die Apper- 
tinenticn weldie der neuen Hofflage zugelegt werden 
sollen, abmessen, untersudien und besdireiben lassen, son
dern audi vom allen den Standen dabey sidi wohl er- 
kiindigen, und erwagen was fiir Nutzen von solcher An- 
lagung karne vermuthet werden, und ob etwa eine grbssere 
Ungelegenheit ais Nutzen, durdi Absetzung der Bauren, 
una Verminderung ihrer

12. S. Schlagen, Viehweyde, Wald, Fi-
scherey und dergleichen vorsehen zu seyn, daB sie mit 
hbherer Zinsen kamen beleget werden, damit man zeitig 
fiir I. K. M. dabey versirendes hohes Interesse yigiliren, 
und I. K. M. Guthern die behórige Renten ansetze, weldie 
Verhohung I. K. M. aufier die mit denen Arrendatoren vor 
accordirete Summa, besonders zu gute kommen mufi. 
Wann aber ein Gesinde von so geringen und sdiwadien 
Gelegenheiten ware, dafi selbiges ohne dessen Ruin und 
Untergang die auferlegte Zinse zu tragen, nidit aushalten 
kónte, so mufi dabey alle miiglidie Vorsichtigkeit gebrau- 
diet, und I. K. M. Renten nidit ohne Noth abgekiirtzet und 
verminderet werden, sondern der Stadthalter wenn ein 
soldier Casus existiret, soldie Gesinder durch der Land 
Messer genau abzeichnen lassen mit deutlidier Beschrei- 
bung ihrer Appertinentien und Gelegenheiten, auf der- 
selben Quantitaet und Gute, welches nachmahls von den 
Stadthalter mit dessen deutlidien Bedencken dem Generał 
Gouver.

13. S. sowohl durdi Anlegung neuer Hofflagen, ais son-
sten, zum Nutzen zu excoliren und einzuriditen, nur dafi 
dabey darauf gesehen werden, damit allerbey Deteriora- 
tion des Gutes verhiitet und praecaviret werden mogę.

(16. §) Der Direktor fikonomii*)  mufi die Chrons Bauren 
und andere Bewohner der Chrons Gesinder, dazu an- 
halten dafi sie die Renten, Arbeit und und alles andere 
was ein jeder ordinaire oder extraordinaire zu prestiren 
sdiuldig seyn kann, richtig und zu rediter Zeit unweiger- 
lich entriditen, damit soviel móglich keine Restanzen an- 
stehen mógen. So miissen auch die Bauren mit dem was 
ihnen von der Giither Revenium, Vieh, und dergleichen 
zu bewachnen, zu verfiihren oder auf einiger bey Weise 

. anvertrauet wird, getreulich, redlich, und wachsam um- 
gehen, damit daran durch ihre Schuld keine Schade ge- 
schehe: Und da ein Bauer darinern triig, unachtsam, un- 
treu, oder ungehorsam gegen seinem Vorgesetzen Arren- 
dator, oder einem andere Verwalter des Guths befunden 
wird, so gebiihret dem Stadthalter einen soldien strafen 
und gehbrige Satisfaction thun zu lassen. Solte eins 
Bauren Verbredien oder Wiederspenstigkeit so grofi sein, 
dafi der Stadthalter ihn stande, rein sdiwerere Strafe ais 
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die so unter die ordinaire Haus Disciplin gehore ver- 
dienet zu haben, so mufi ein solcher vordem

14- S. gehorigen Ge-
richte gestellet werden, und alda das Urtheil nadi seinem 
Verdienst untergehen.

(17. §) Auf des Direktor Ekonomii1) Vorsorge beruliet es 
audi, so viel mbglich /: und ihm ein oder ander Fehler 
Specialiter kund gethan wird/ dafi die Chrons Bauren 
und Bewohner der Gesinder, soldie Gesinder recht be- 
bauen, cultiviren und im Stande erhalten, damit durdi 
dereń Faulheit, Nadilassigkeit und iibele Gebrauch, die 
Gesinder nicht unterkamen. So mufi audi kein Bauer 
oder Bewohner bey harter Strafe kein Theil von des Ge- 
sindes Land und dazu gehorigen Gelegenheiten an eine 
andere verhandeln, verheeren oder von Fremden bearbei- 
ten und brauchen lassen, wodurdi nicht allein das Land 
abgebrauchet und entkraftet, sondern auch grofie Unridi- 
tigkeit in denen Grentzen verursadiet wird.
Wann ein Bauer hinrin betroffen wird, nachdem er ein 
oder zwey Mahl da vor gewarnet und bestraffet werden, 
und Auswege zu finden sind, das Land mit einem andern 
tauglichen Bewohner zu besetzen, so soli derselbe Bauer 
des Gesindes weiterer Besitzung verliistig seyn, und den 
Sćhaden, so

15. S. das Gesinde von ihm erlitten, insonderheit die
Freiheitszeit, die dem antretenden Bewohner bestanden 
werden mufi, ersetzen. Hier auf miissen fur nemlidi die 
Possessores, Arrendatores und andere Verwaltern der publi- 
quen Giither Acht haben, und wenn dergleidien unge- 
buhrliche Dispositión befunden wird, dem Stadthalter 
soldies umstandlich zu erkennen geben, und vorschlagen, 
wie selbiges Gesinde mit einem andere tauglichen Bauren 
mogę versehen werden.

(18. §) Weil die Special Messung und neue Eintheilung der Chrons 
Gesinder durdi die gehaltene Revisiens Commissien nidit 
hat kamen abgemacht werden; ais mufi soldies nadi der 
Hand durdi des Stadthalters wadisames Einsehen in 
dessen anvertraueten Districte vollbradit werden, woruber 
schon eine aparte instructien soli ertheilet werden: Es 
oblieget demnadi dem Stadthalter, mit solcher Special 
Messung und neuere Ofictheilung so viel eher bey denen 
Gesindere sich zu spenden, welche Er vermeinet von 
solcher Besdiaffenheit und mit solchen Zubehorungen und 
Appertinentien, an Ackern Heu,

16. S. damit solche von dem
Oeconomie Budihalter gehorig annatiret werden karne 
das ist alle Zeit genau dabey zu beobaditen, dafi keine 
Verminderung in der veraccerdirten Arrende Summa ge- 
schehen mogę.

(19. §) Des Stadthalters Amts Pflidit ist audi die Chrons Bauren 
zu besdiutzen und zu vertheidigen /: worunter auch die 
im audi die.......  specifitirte Giither beyrissen werden :/
fiir allerbey Unrecht, unreditmafiige Auflagen, Gewalt 
und Eindrang in Gesinder Appertinentien, es werde soldies 
entweder von dem, weldiem der Bauer vermittelst der 
Arrende oder sonsten untergeben, oder auch einem an
dere zugefugt und soli ein jeder bey denen wozu er be- 
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rechtiget ist, gehandhabet werden; auch muli der Stadt- 
halter die Klagen und Beschwerde entweder von denen 
Possessoren, Arrendatoren und Verwaltern der Giither 
iiber die Bauren oder vice veisce gefiihret werden, auf- 
nehmen und verhóren, weldie Beschwerde der Stadthalter 
entweder selber, so weit es das Oeconomie Wesen an- 
gehet debattiren und abmachen, oder nach beschaffenheit 
der Sachen einen andern gehbrigen foro iiberlassen mufi.

17. S.
................. neunen referiret wird, und wenn der Generał 

Gouverneur solches dessen Bedencken iibersehen, und be- 
funden, dafi dergleidien, schwarze Gesinder zu ihrer Er- 
haltung einige Verminderung in der Ren te bediirfen, hat 
Er dariiber I. K. M. Camer Collegii Approbation einzu- 
holen, allwo eine solche Leiderung zwar geschehen kan; 
doch aber so, dafi in der Stipulirten Arrende Suma nicht 
dadurch abgehe; sondern dafi solches durch Verholung 
eines andern unter selbiger Arrende Sortirenden Gesinde, 
wie oben in diesem Puncte gemeldet ist, ersetzet werde.

(20. §) So ein Bauer durch Absterben seiner Kinder oder Haus- 
gesinde unvermogend wird, seinem Gesinde recht vorzu- 
stehen, imgleichen wenn sidi einige wiiste Gesinder unter 
einem Giithe finden, dereń Besetzung und Aufhelfung 
wegen Mangel der Leute und Mensdien stiitzet, da hat der 
Stadthalter zuzusehen, wie nadi der Hand von denen 
Chrons Giithern und Gesindern, die einen Uberflufi an 
Leuten haben, denen andere bey weldien ein Mangel

18. S. sidi
findet, zu assistiren sey, wie dann nidit zu dulden, dafi 
der Chroń Giither Gesinder mit alzu viel Leute, entweder 
von derer Bauren eigenen Kinder und Familie oder von 
Einwohner und Lostreibern beliistiget werden, weilen da
durch geeiniglich gesdiiehet, dafi entweder solche gesinder 
Schulden und Restantien iiber, sich ziehen, in massen die 
viele Mensdien selbst den Jahrs Wachs und die Erndte bey 
denen Gesindern verzehren, oder die Leute durch das 
Waldes und andere ungebiihrliche Nutzungen der Gesin
der sich zu nahren sehen, weldiem Inconvenient vorzu- 
kommen und zugleich der wiisten Lander Cultur zu be- 
fórdern, die Einwohner und Lofitreibern, welche gesund 
sind und Krafte haben, gezwungeu werden miissen, ent
weder selbst Bauren zu werden, und Gesinder anzuneh- 
men, wann sie nemlich den dazu erforderlidien Vorrath 
und Vermogen haben, oder sich bey denen Bauren, welche 
Dienst leute gebrauchen

19. S. in Diensten zu begeben, im
gleichen konnen die Bauren, so starker von Leuten und 
Kindern sind, ais die Beschaffenheit der Gesinder es wohl 

. leydet, entweder auf griifiere Gesinder transportiren wer
den, oder durch Aufnehmung mehrere Landes ihre Ge
sinder verweitern, oder es wird die Familie vertheilet, das 
andere Gesinder dadurch aufgeholfen werden.

(21. §) Zur, Beforderung der wiisten Gesinder Besetzung und 
Excolirung, dienet denen Bauren, welche solche Gesin
der annehmen eine gewisse Freyheitszeit zu vergonnen, 
bey welcher Determinirung der Zeit alle UmstMnae, wie 
leidit und schwer die Aufnehmung des Gesindes sey, wohl 
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miissen erwogen werden, damit nicht durdi allzu lange 
Freyheit I. K. M. zu nahe geschehe, oder audi durch alzu 
kurtze Zeit des Gesindes und Bauren Einriditung und 
Aufnahme mogę stiitzen und gehindert werden; Alle vor- 
gemeldte Veranderungen mit denen Gesindern, da sie ent- 
weder der Wiiste, oder vor Wiist aufgenomen werden, 
miissen von des Giithes Einliaber dem Stadthalter kund 
gethan werden.

20. S. (22. §) Wann I. K. M. ... geruhen sollten, hinfiihro durch eigene
Bedienterinige Giither und Aempter allda im Lande ver- 
walten zu lassen, imgleidienwenn sonsten von einigen 
Chrons Giithern die Jahres Renten I. K. M. solten be- 
redinet werden; So oblieget dem Stadthalter auf solche 
bedienten und Verwaltern Aufsicht zu haben, und sie an- 
zuhalten, ihre anvertraute Dienste getraulich, fleifiig und 
redlich nach der Instruction und Vollmacht, so ihme da- 
bey wird gegeben werden, zu verwalten, und miissem sie 
ihre Rechnungen beym Oeconomie Contoir einliefern, und 
wenn der Oeconomie Buchhalter selbige revidiret hat, soli 
er hin an den Generał Gouvernemet Cammerirren ab- 
geben, welcher nadigehend weiter nadi dessen Instruction 
damit verfahren wird, audi mufi der Stadthalter hinbey 
genau darauf sehen dafi die Renten zu rediter Zeit ein- 
gefordert und in die Renterey und Magasinen riditig ein- 
geschaffet werden.

21. S. (23. §) Anlangend den Streitigkeiten der Grentzen und Landes
Appertinentien, welche die Chrons Giither und Bauren 
unter einander haben, mufi der Stadthalter untersuchen 
lassen und nadi Befindung der Sachen und Beweifi Griin- 
den, insonderheit nach dem es die Nothdurft der Giiter 
oder Gesinder erfordert, und mit eines jeden Renten und 
Auflagen am besten preportionirrt ist, imgleidien zu rich- 
tiger und bestandiger Sdieidung am dienlichsten beyriihet 
wird, soldie abhelffen und zur Richtigkeit bringen, auch 
durch den Land Messer nidit allein das streitige Land ab- 
messen zu Charte bringen und besdirieben lassen, sondern 
audi die Grentzen und Sdieidungen, weldie bleiben und 
observiret werden sollen, denen so dieses angehet mit ge- 
hórigen Scheidungs-Zeidien und Merckmahlen anweisen.

(24. §) Anlangends den Streit so die Chrons Giither mit denen 
Adelidien Giither haben oder hinfiihro bekommen kónnen. 
lasset der Stadthalter nich allein den Oeconomie Fiscalen 
von dereń Beschaffenheit und wegen der Beweifi Griinde, 
so auf Seiten der Chroń zu finden, sidi auf das genauste 
erkundigen, sondern audi durdi den LancI Messer, die 
streitige Bauren und Grentzen

22. S. abmessen und beschrei-
ben, wobey Er die Vorsorge zu tragen hat, dafi soldien 
Chrons Giithern in ihnen richtigen Possess. von ihren 
contra parten kein Eindrang gesdiehe, imgleichen betrei- 
bet Er, dafi solche Casus bey denen gehórigen Gerichten 
durdi den Oeconomie Fiscalen angegeben, ausgefiihret 
und zu Ende gebraucht werden mógen. Die Grentzen 
weldie unstreitig sind, wie audi die, so durch Urtheil und 
Redit riditig und unstreitig gemacht werden, suchet der 
Stadthalter nach der Hand dermafien zu beseytigen und 

i,. zu versichem, das sie hinfiihro nidit weiter in Ungewifi- 
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heit gerathen mogen. Zu welchem Ende die Grentzen mit 
dienlichen Merckmahlen, sonderlidi mit numerirten Grentz 
Steinen und Kohlgruben, in des Lands Gerichts und an 
derer hinzu gehorigen Beyseyn beleget werden miissen, 
audi Charten uber die Grentz Scheidungen und ihre 
Merckmahlen, mit deutliehen beschreibung, von dem Land 
Messer verfertiget werden; imgleidien gebiihret dem Land 
Geridit iiber solche Grentzlegene und Merckmahle deut- 
liche Beschreibung und Grentz Briefe in duplo auszuferti- 
fen, welche sowohl bey der Lands Canzeley ais bey denen 

.ands Gerichts Acten verwahret werden miisse.
25. S. (25. ł) Weil viele Unrichtigkeit in denenen Grentzen und grofie 

Hindernissen des Landes gehóriger Cultur durch die 
aufier denen Grentzen belegenen Streulander, welche die 
Chrons Giither sowohl unter einander ais auch mit denen 
Adelichen Giither haben verursachet wird; So mufi der 
Stadthalter nach der Hand solche Streulander zwischen 
denen Chrons Guthern, auszutauschen und einem jeden 
Giithe die Lander zu zulegen suchen, welche darunter am 
ndthigsten sind, imgleidien am besten und beąuemsten 
excoliret und gebraudiet werden kónnen, was aber die 
Umwechselung derer Streu Lander anlanget, so die Chrons 
Giither und die Adelichen untereinander haben, so ab- 
liget dem Stadthalter zufórderst des wegen genau zu 
untersudien, und durdi die Land Messer beyde Theile 
abmessen und besdireiben zu lassen, nach welcher Ver- 
riditung Er seine Relatien und Bedencken dem Generał 
Gouverneuren iibergeben kann, welcher darauf conjunc- 
tum mit dem Stadthalter beym Cammer Collegio mit sei
nen Gedandcen dariiber mitkommen mufi: alwo ais dann 
resolviret werden wird, was fiir I. K. M. Dienst und Inter
esse in diesen Fali Redit zu seyn beyriifet werden wird.

24. S. (26. §) Damit die schriftliche Verordnungen weldie iiber vorbe- 
riihrte und dergleichen Sachen bereits gemacht sind oder 
hinfiihro gemacht werden kbnen, einen jeden so fiel (?) mehr 
mogen kund werden, und keiner seine Umrissenheit darin 
yorzusdiiitzen habe; So lasset der Stadthalter wenigstens 
einmahl des Jahres selbige Verordnungen so wohl bey 
denen Oeconomie Visitationen ais in denen Kirdien fiir 
die Possessores der Giither und die samtlidie Bauersdiaft 
publiciren mit der Ermahnung, dafi ein jeder sidi soldies 
zur Nadiricht stellen móge.

(27. §) Die Verbrechen und Fehler, so die so dagegen vorlauffen 
und wann andere Delicta und Missethaten bey denen 
publiąuen Guthern entstehen, so weit selbige unter die 
Haus Disciplin gehóren und dadurch corrigiret werden 
miissen, obliget dem Stadthalter darinen die Correction 
zu schaffen; Sdiwere Criminalia aber gehóren vor das 

• Land Geridit, um daselbst untersudiet und abgemacht zu 
werden, und traget der Stadthalter die Vorsorge dafi, in 
so weit die Delinąuenten mittler weile auf denen Chrons 
Guthern yerwahret.

25. S. (28. §) Des Stadthalters Sorgfalt soli audi darinnen bestehen, 
das auf dem Lande gute Ordnung in einem und andern 
gehalten, dafi der allgemeine Landes Friede auf denen 
Chrons Guthern gehandhabet, dafi in Maafi und Gewidit 
kein Untersdileiff und Unrichtigkeit gebraudiet, dafi die 
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Verordnungen wieder unerlaubte Landes Raufferey, wie 
audi wegen der Wege und Briidcen Bau und Reparation, 
imgleidien wegen Hemmung und Corrigirung des tlber- 
flusses und Mifibrauches bey denen Bauerhodizeiten und 
Kindtaufen, und wegen Auslieferung der fremden oder 
andern mit Rechte gehórige Bauren und dergleichen von 
denen Inhabern der Chrons Giither, oder dereń Baur- 
sdiaft observiret und nadi gelebet werde.

(29. §) Weil, der Giither Wohlstand und Cultur auf eine guten 
Vorrath von bauholtz und Brennholtz mereklidi beruhet; 
So gebiihret dem Stadthalter Yorsorge zu tragen, dafi die 
Walder conserviret und nidit unordentlich und zu viel 
ausgehauen, abgerohdet und verbrennet, oder durdi den 
verderblichen Wald oder Busch-

26. S. Brand ruiniret und ver-
wiistet werden, gleidi denen Verordnungen, welche bereits 
allhin im Reidie gemacht sind, und am denm Orthe kón- 
ten appliciret; oder hinfiiro gemachet und publiciret wer
den; und hat der Stadthalter sowohl hinbey, ais was im 
folgenden Puncte erwehnet wird, die Jiigerey Bedienten. 
welche entweder jetz alda in der Province und dessen 
Stadthalter Districte sind, oder hinfiihro von I. K. M. da- 
hin verordnet werden kónnen, sidi zur Halfte zu ge- 
braudien.

(30. §) Weilen eins fiir nehmsten Stiicke bey der Oeconomie und 
Wirtschafft darin bestehet, dafi Pferde und Vieh conser- 
viret und bewahret werden, dabey aber eine grofie Hin- 
derniss und Verderb durch den Sdiaden, so die wilden 
Thiere, sonderlich Biiren und Wólffe daran thun, sidi 
findet: Ais mufi der Stadhalter Vorsorge tragen, dafi mit 
beyhiilfe der Bauerschafft zu gewissen Zeiten des Jahres 
solchen wilden Thieren nach gejaget und sie ausgerottet 
werden mógen. Damit audi die Bauren zu soldier Jagt 
desto mehr mógen animiret werden, so wird einem jeden 
frey gelassen, die Haute von denen Wólffen, Biiren und 
andere sdiadlichen Thieren, so erfallet und tótet, zu be- 
halten, und nacheigenen Belieben damit zu

27. S. desponiren,
dahingehen, weilen zu des Landes Nutzen Wohlseyn ge- 
reichet, so mufi der Stadthalter ernstlich dariiber Hand 
halten, dafi die in denen Arrende Contracten frey erkante 
Thiere nemlich flemdem Hirsche, Kuhe, innerhalb dene 
Chrons Grentzen von keinem mogen gefallet oder nach- 
gejaget werden, darniidist audi darauf sehen, dafi das 
Schiefien und Ausohden der Vógel und Hasen zu un- 
rechter Zeit, auf die Grentzen der Chrons Giither gehun- 
dert und abgeschaffet werde, und die mit zu dem Ende 
nich allein /wie bereits angefangen ist / dafi die Róhre 
von denen Bauren abgenommen, und am dienliche Stel
len, bis zum nóthigen Behuff, sonderlich beym Wolffs und 
Baren Jagdt verwahret, sondern es mufi audi nicht zu 
gelassen werden, dafi die Possessores der Adelichen 
Giither aufier ihren Grentzen und auf der Chrons Giither 
Grund einiges Schiefien oder Jagen voriiben, sondern 
solcher Mifibrauch ganzlidi abgeschaffet, ingleichen audi 
denen Possessoren und Arrendatoren der Chrons Giither 
alles Schiefien und Jagen aufier eines jeglichen einhaben- 
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des Guthes und Gebieth Grentzen, verbothen und abge- 
schaffet werden.

28. S. (31. §) Obwohl der Stadthalter sidi nicht zu befassen hat mit
den Revenuen so von denen Arrenden herfliefien, nach mit 
dereń Disposition oder Aus signirung, weil solches allein 
dem Konigs-Rathe und Generał Gouverneuren nebst dem 
EtaatsCommissario zustehet, so obliget Ihme gleich wohl 
Vorsorge zu tragen, dafi sowohl die Arrende Summen 
an sich selbsten, ais auch die Stadien und Renter Ver- 
pflegung in denen Rentereyen und Magazinen, wohin es 
der Generał Gouverneur destiniren wird, riditig und zu 
rechter Zeit nach Inhalt der Contracten eingeliefert wer
den, wes wegen Er von dem Generał Gouverneuren eine 
Disignation einzufordern und zu empfangen hat; damit 
auch der Stadthalter so viel besser wissen móge, wer da
mit ausbleibet, so sollen die Rentermeistern bey jeden 
Jahres, oder Zahłungs Terminen verlauft dem Generał 
Gouverneuren eine Spetification, auch alle Arrendatores, 
welche mit der bezahlung ausgeblieben, samt was ein 
jeglicher restirn, aufgeben; Wovon umgehend

29. S. werden
miissen die Arrendatores oder Verwaltern sich solches und 
dereń Einlieferung ins Chrons Gefangniss, mit Fleifi an- 
gelegen seyn lassen. Was zu dereń Gefangenen Unter- 
halt und an Executions Unkosten erfordert wird, dar- 
iiber wird des Generał Gouvernements Verordnung ge- 
suchet seitemahlen solches von denen auf dem Staat 
dazu angeschlagenen Mitteln fourniret wird.

(32. Weilen die gehórige Einrichtung und Unterhaltung der 
Kriige und Miihlen so wohl zu I. K. M. Dienst ais denen 
Chrons Giithern und Reisenden zur Commodiraet und 
Nutzen gereicht; So gebiihret dem Stadthalter darauf zu 
sehen, dafi so viel Kriige und Miihlen ais dienlich und 
nóthig seyn, auf beguner Stellen, bey denen ChronsGii- 
thern angelegt und in rechtem esse gehalten, die untaug- 
lichen und iiberfliissigen aber, welche zu anderer, /:in- 
sonderheit derer in denen Arrenden bereits berechenten 
und angeschlagenen Kriigen und Miihlen/, Schaden und 
Vorfang gereichen, abgeschaffet verbothen werden.

(33. §) Aldie weil zu Bebauung und Reparirung der Regal Kir
chen und Hófe hódist nóthig ist, dafi Kalk und Ziegel 
Brennerey bey denen Chrons Giithern, wo gute Gelegen- 
heit dazu zu finden, befordert

30. S. werde; ais mufi der
Stadthalter audi darauf ais besonders vorbehaltene Rega- 
lien Aufsicht haben: /zu mahlen selbe keinem Possessori 
oder Arrendatori von denen Chrons Giithern angesdila- 

• gen, oder zugeeignet sind:/ und so veranstalten. dafi der- 
gleichen Brennerey und Werck alwo es bereits eingerichtet 
ist, und Wohl bestehen kann, fortgepflanzet und móglich- 
stermahlen befordert werde. Wo gewisse Arbeiter, endt- 
weder bereits dazu verordnet sind, oder von dem Acker- 
bau entbehret und noch dazu verordnet werden kóne, 
da miissen selbige Arbeiter dabey beybehalten und nicht 
zu einiges privaten Nutzen davon verriicket werden. 
Darnachst mufi auch der Stadthalter bedacht seyn, wie 
Kalk und Ziegelbrennerey auf mehrere gelegene Stellen 
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und auf eine beąueme Art, ohne Abbruch in der Hófen 
iibriger Arbeit. zum Behuff des Bau Wesens nodi weiter 
mogę eingeriditet, und mit nbthigen Anstalt und Arbei- 
tern versehen werde.

(54. Bey denen kleinen Stadten, Fledcen und Hadcelwerken, 
weldie I. K. M. zugefallen, hat der Stadthalter in Acht 
zu nehmen und sidi angelegen seyn zu lassen, I) dafi bey 
denen Ackern und Landem, welche die Einwohner 
gegen

31. S. den Zehnten oder vor eine gewisse jahrlidie an
1. K. M. zu entrichtende Angabe, nutzen, eine gute Ridi- 
tigkeit gehalten werde, so dafi keiner unter sidi ziehe, 
was ihnen mit Recht nich zukomt und dafi ein jeder sein 
Theil gehorig cultivire und bey Mach halte. 2) dafi in 
der Abgabe eine gebiihrliche óleichheit und Riditigkeit 
observiret, und wo eine Unriditigkeit sidi dabey findet, 
dafi solche gehorig redressiret werde. 5) dafi bey der 
Accise, so von denen Miihlen bezahlet wird, sowohl in der 
einnahme ais Ausgabe reidit und gebiihrlidi gehandelt 
und sollte zu denen usibus, dazu solche angeschlagen ist, 
wiirklidi mogę emploiret werden. 4) was zu derselben 
Stadten und Fledcen Verbesserung und Aufkommen, ver- 
mittelst Einrichtung dienlicher Handwerker und durch 
andern mit eines jeglidien Orthesbesdiaffenheit iiberein- 
kommende Nahrungs Mittel und Gute Ordnungen ge- 
reidien zu kónnen beyriifet wird, soldies giebt Er beym 
Generał Gouvernement an, und findet dessen weitere Dis- 
position und Beforderung dabey.

32. S. (35. §) Dieweilen, ein und andern Affairen vorfallen kann, wes-
wegen der Stadthalter mit denen Arrendatoren und Ver- 
waltern der Chrons Giither zu correspondiren nbthig 
findet, weldie Giither von denen Ordinairen Post wegen 
abgelegen seyn mbchten; derhalben mufi der Stadthalter 
zusehen, wie mit denen Giithern die Anstalt gemacht 
werde, dafi die Briefe von dem einem Chrons Giithe zu 
dem andern richtig und prempt (?) mbgen bestellet wer
den konen.

(36. §) Der Stadthalter mufi audi Acht geben wenn ein Lebtags 
oder beliebige Zeit geschehen Verlehnung, wie audi aller- 
bey andern Conditiones die ein oder der andere privatus 
auf der Chrons Giither Nutzung haben kann, verfallen 
und exspiriren, dafi Er soldies beym Generał Gouverneu- 
ren angiebet, und die Vorsorge triiget, dafi dergleidien 
Giither so gleidi im I. K. M. und der Chrone eingezogen, 
gehórige Inventarium dariiber auf gerichtet und die Ren
ten zu I. K. M. Dienst disponiret werden.

35. S. ..............................einem jeden Stadthalter auf so viele,
Ihme zukomt und in dessen District wohnhaft sind eine 
Copey zugeschidct wird, wor nodi Er nadigehends nicht 
allein zu vigiliren hat, dafi selbige riickstandige Arrenden 
fórderlichst eingetrieben und erleget werden, sondern auch 
die Strafe in weldier die Arrendatores auf soldien Fali 
nach Ableitung ihrer Contracten verfallen sind nehmlich
2. procent fiir jeden Monath, so er mit der bezahlung 
ausbleibet; wiirde aber die Verzbgerung ohne legale Hin- 
dernifi so grofi, dafi zwey Monath iiber den ersten Ter
min verfliefien, und der Arrendator keine Caution hat;
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ais dann soli ein solcher Arrendator nadi vorherge- 
geben Warnung depessediret und seyn Eigenthum zu 
I. K. M. Sicherheit seąuestriret werden; dodi gleidi wohl. 
dafi soldies alles zuvor beym Generał Gouverneuren an- 
gegeben, und dessen Resolution dariiber eingeholet werde. 
und soli der Stadthalter bey............... Begebenheit zu
sehen, einen sichere Mann zu bekommen, der sich des 
Guthes annehme, und in des vorigen

34. S. Arrendatoris Con-
tract trete so balde keine Gelegenheit sidi dazu fande, 
mufi dass Guth das......... unter Verwaltung gestellet, und
die Einkiinffte Ihro K. M. berechnet werden, und ist der 
abgesetzte Arrendator schuldig, den Mangel und Sdiaden. 
so I. K.M. in solchen............... von seinen Eigentum zu
erfiillen.

(37. §) Aufierdem mufi der Stadthalter darauf sehen und Aren- 
datores anhalten, das sie jahrlidi wenigstens 4. Wodien 
nadi dem Zahlungs Termin beym Oeconomie Contoir und 
dem Budihalter einkommen, und mit Redmung und bey- 
gefiigten Quitancen erweisen, wie die Arrende nebst Sta- 
tien und Renter Verpflegung clariret sey, wovon weit 
lauffiger in des Buchhalter Instruction vermeldet wird. 
Solten die Arrendatores tergeversiren, und iiber selbigen 
Termin damit ausbleiben, wird dem Stadthalter verstattet 
dieselbe mit Straffe zu belegen nemlich 1. pro. Cont. vor 
jeden Monath ad pios usus sey die Bezahlung geschehen 
oder nidit.

35. S. (38. §) Dem Stadthalter komt audi zu fleifiig in seinem anver-
traunten Districte umher zu reisen, und wegen den Chroń 
Giither Zustand, wie selbivon denen Arrendatoren und 
andern Possessoren vorgestanden und handthieret werden, 
sidi zu erkundigen, auch die Fehler so sich dabey finden 
móditen zu redressiren, zu weldiem Ende Er auf gewisse 
Stelle, die Chrons Arrendatores, Verwaltem und Bauren 
kann zusammen komen lassen, um zu verhoren ob ein 
oder der andere einige Beschwerde zu fiihren habe, und 
was sonsten wegen allerbey vorgefallenen Veranderungen 
bey denen Giithern zu untersudien, und bey denen 
Wochenbiidieren und Inventarien zu notiren dienen.
Tm Fali der Stadthalter mittelst Kranckheit oder ander 
in I. K. M. Diensten habenden Verriditungen nich so prae- 
ciso binnen gedachter Zeit alle die impertante Giither solte 
besudien konnen; so mufi Er doch solche Untersuchung 
durch die Oeconomie Bedienten, welche Ihme zur Assi- 
stence zugeordnet werden, geschehen lassen; iiber weldie 
Untersuchungen gehórige Protocollen gehalten werden 
mussen,

56. S. • wie auch bey Untersuchung der Giither das Pro-
tocoll fiihren, die Hofes Inventarien aufrichten und was 
sonsten verfallen kann, und wozu seine Amtspflidit ihn 
verbindet; darnachst bestehen auch I. K. M. dabey einem 
Oeconomie Fiscalen und Land Messer; des Fiscalis Amt 
ist, dafi er fiir I. K. M. hohes Redit und Interese vegelire 
und wann ein Arrendator oder Possessor befunden wird. 
der I. K. M. Guth mercklich deteriosirit, oder sonsten 
wieder die Contract und die Reglemets handelt, soldies 
zeitig zu erkennen gebe: und gegen die so es angehet 
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gerichtlich ausfiihre; er mufi sidi wegen aller Streitig
keiten der Grentzen, so die Chroń Giither mit denen Ade- 
lichen Giithern haben, oder bekommen konnen, infor- 
miren, und was gerichtlich auszufiihren seyn wird, an 
gehorigen Orthe ungesiiumt angeben, wohl und grundlich 
deduciren und durdi fleifiiges betreiben zum Schlusse be- 
fórdern. Die Acten so dergleidien Streitigkeiten angehen, 
oblieget dem Fiscalen zu verwahren, und auf Erfordern 
bey der Hand zu haben. Des Land Messers Amt soli 
seyn, wohl und accurat, allerbey Lander und Landes 
Appertinentien, Grentzen und ihre Streitigkeiten, abzu- 
messen wie, audi das Land zwisdien denen Grentzen.

37. S. (39. §) Weilen ein oder ander.............................. kann, riditige
rest langden (?) auf .... Bauren Sdiulden-, und restan- 
tien zu haben. Ais mufi der Stadthalter entweder selber 
oder durch die Oeconomie Bediente, oder auch durdi an- 
dern unparteisdien glaubwiirdigen Manner deswegen 
untersudien, imgleidien audi die Anstalt machen, dafi 
die Possessores und Verwalter der Giither reditige Bii- 
cher iiber die Einnalime halten, nebst Redmung fiir jeg- 
lichen Bauren worinnen nadi reditem dato alles, was ein 
jeder Bauer auf seine Gereditigkeit bezahlet; imgleidien 
wann ihm etwas zum hódist nothigen Behuffs wird vor- 
gestredcet, und was er darauf clariret annotiret werden, 
mus. Gleidiermafien mufi audi ein jeder Bauer ein Qui- 
tantz Buch in seiner eigenen Verwahrung haben, weldies 
er mit sich bringet, so oft er etwas bezahlet oder einigen 
Vorsdiufi bekomt, da ais dann des Guthes Possessor und 
Verwalter darin nach dem dato notiret und einberedmet, 
was von dem Bauren entweder auf jahrlidie Rente, extra 
ordinaire Contributien, oder auf die Vorstreckung gethan 
wird. Welcher Arrendator soldie Riditigkeit mit annata 
tienen (?) versaumet, dessen Fórderung findet kein statt, 
wenn der Bauer selbige verneinet.

58. S. (40. §) Wegen der Straffen, welche in abgemeldten oder andern 
Falle, ad pios usus, jemanden von denen Einhabern der 
Chrons Giither auferleget werden konnen, traget der 
Stadthalter die Vorsorge, dafi sie wiirddich erleget werden 
und solcher Gestalt denen Destricten Bediirffnissen zu 
guten kommen mogen und sudiet darinnen wann in von 
nothen, des Generał Gouverneuren Assistence.

(41. §) Was sonsten weiter in Specie dem Stadthalter hinfiiro 
befohlen werden kan, solches soli Er gleichermafien ge- 
horsamst sidi zur Nachricht stellen, und, eine jede Ver- 
riditung mit allem Fleise und Żele zu bewerdc stellen 
suchen. Er mufi auch in allen seinen Briefen deutlich und 
ausfiihrlidi seine Fragen und berichte mit seinen beyge- 
fiigten Bedencken verfassen, ingleichen wann in einer 
oder andern Affaire von Ihme ein Unterricht oder Erkla- 
rung gefordert wird, Klahre Expressiones gebrauchen, und 
seine unvorgreifliche Gedancken und Meynung beyfii- 
gen. Aufierdem wann der Stadthalter einige Briefe und 
Ordre bekomt, soli Er es dabey nich beruhen lassen, dafi 
er dereń Execution Volziehung beordert habe, sondern 
auch dariiber yigiliren und betreiben, dafi eine jede Sadie 
von denen so es angehet, gohorich vorriditet und be- 
werdcstel-
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59. S. liget werde. Solte eine unvermutliche Sdiwie-
rigkeit begegene und das Werck besindere, so mufi Er 
solches nebst seinem deutliclien Bedencken an gehórigen 
Orthe gleidi zu erkenneu geben, weilen sonsten der Un- 
dient und Naditeil, so I. K. M. davon haben móditen, dal? 
ein Brief unbeantwortet gelassen wiirde, oder eine Affaire 
beliegen bliebe, dem Stadthalter zur Verantwortung ge- 
reichet; ingleichen wird dem Stadthalter hier verbothen 
ohne des Generał Gouverneuren Zulall und Vorwissen 
aus seinem Districte zu verreisen.

(42. §) Damit der Stadthalter seine Amtsgeschaffte so viel besser 
móge verriditen kónnen, so bestehen I. K. M. Ihme dar- 
inen zur Hiilffe, fiirs erste einen Buchhalter und einen 
Hand Schreiber, welche in allerley Amts Verriditungen 
Ihme zu Hand gehen miissen.
Der Erste soli alle Wochenbiidier Restlangden, Inventarien 
und Ausredinungen, die Giither angehend, in guter Ord
nung und Verwahrung haben, die Ausredinungen der 
Arrenden verfertigen audi mit den Arrendatoren und 
Verwaltern liąuidiren und was sonsten mehre in seiner 
Instruction und Vollinacht weitlaufiger vermeldet wird; 
der andere soli alle Briefe und Correspodencen, welche 
ausgefertiget werden miissen expediren;

40. S. Bauren, wo ihme
solches befohlen wird redit einzutheilen imgleidien dar- 
iiber riditige Charten und Besdireibungen zu verfertigen, 
audi alle Charten, und was dazu gehóret, in guter Ver- 
wahrung zu haben, iiber welches alles dem Stadthalter 
obliget, ernstlich Hand zu haben. dal? einjeglidier seine 
Amtsgesdiafte mit solcher Treue und Redlichkeit, wie audi 
Fleil? und accuratesse verrichte, ais I. K. M. Dienst reąui- 
riret und erfordert.

(45. §) Letztlidi, und da angehend das Oeconomie Wesen, und 
was davon rependiret nidit alles in dieser Instruction so 
aus driicklidi und umstandlich in einen und andern Stiidce 
der Weitliiuftigkeit selber sollte angefiihret seyn; so haben 
I. K. M. des gnadige Vertrauen zu dem Stadthalter, daf? 
Er ais ein redlicher Diener und treuer Untertlian, in allen 
I. K. M. Dienst und Interesse, wie auch des Landes beste 
und die Vermehrung der revenuen sich werde angeleget 
seyn lassen, und wann eine Sdiwierigkeit bey einer oder 
andern Verriditung ihme begegnen solte, soldies behóri- 
gen Orthe zeitig zu erkennen zugeben nicht ermangeln, 
audi vor allen Dingen in Acht nehmen

41. S. daf?, weil Er seine
Dependenz von dem Generał Gouverneuren haben, nicht 
widitiges, angehend I. K. M. Dienst und Interesse vorneh-

• men und sdiliefien mul?, Er allezeit mit Ihme und eines 
andern fleifiig correspondiren und dessen reiffen Rath und 
Gut finden einhole.

Anmerkungen.

§ 1. a) Ih. K. M = Ihre Kaiserlidie Majestat.
b) Direktor Ekonomii iii Domovodstva = Direktor der 

Oekonomie o. Statthalter.
c) Prisjaga = Eidesformel.
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§ 4. a) Iz emu doverennych = aus den ihm amtlidi untergeord- 
neten.

§ 5. a) ego vedomstva — ihm sind amtlidi untergeordnet.
§ 6. a) ego vedomstve = In seiner Verwaltung. 
§ 9. a) Direktor Ekonomii = s. § 1, a.

b) Ljudej i kresf jan = Manner und Bauern.
c) ego vedomstve = s. § 5.
d) sad — Garten.
e) prikaz obśćestvennago prizrenija ... i list-skolnago na- 

dziratelja toj gubernii = Prikaz (Amt) fiir soziale Fiir- 
sorge... und Brief des Schulaufsehers.

§ 10. a) Direktor Ekonomii = s. § 1, b.
b) ego vedomstve = s. § 5.
c) otćet dolźen davaf kazennoj palate = Er muli Rechen- 

schaftsbericht der Finanzkammer erstatten.
d) także dobrovofnoe podajanie na stroenie cerkvej i 

śkol ne zapreśćaetsja = audi Spenden zum Bau von 
Kirchen und Schulen sind nidit verboten.

§ 15. s. § 1, b, § 6. 
§ 17. s. § 1, b. 
§ 18. s. § 1, b.

III. Kritiken, Referate, Selbstanzeigen.
Studja. z histor j i społecznej i gospodarczej poświęcone 

Prof. Dr. Franciszkowi Bujakowi (Studien zur Sozial- 
und Wirtschaftsgesdiichte gewidmet F. Bujak). Lemberg 
1931. 1 Titelblatt + 628 S. + 3 Taf. + 3 Karten.
Zur Feier der 30jahrigen wissensdiaftlidien und der 

lOjahrigen akademisdien Tatigkeit Bujaks an der Lem
berger Universitat vereinigten sidi Sdiiiler und Freunde 
zur Herausgabe einer Festsdirift, die audi die weitere Ost- 
europawissensdiaft an das Lebenswerk Bujaks gemahnt. 
Bujak, seit 1896 publizistisdi tatig, — das beigegebene 
Sdiriftenverzeidinis veranschaulidit dies — betreute so gut 
wie aussdiliedlidi das Feld der polnischen Wirtsdiafts-, 
Gesellschafts- und Siedlungsgesdiichte, die er befruditet 
und im akademisdien Lehrbetriebe zu einem besonderen 
Fach- und Lehrzweige ausgebildet hat. Dabei gehórte 
Bujaks Interesse in gleicher Weise dem Mittelalter und der 
Neuzeit. Es spricht fiir die Gute der vielfadi an deutsdien 
Vorbildern geschulten Arbeitsweise Bujaks, wenn seine 
1905 erschienene Siedlungsgeschidite Kleinpolens auch 
heute noch Wert besitzt. In seine iibrige wissenschaftliche 

I atigkeit lassen am besten seine seit 1924 in Sammel- 
banden erschienenen kleinen Aufsatze blicken. Nach dem 
Kriege wandte er sich eifrig der wissenschaftlichen Organi- 
sationsarbeit zu, was sidi besonders in einer regen Heraus- 
gebertiitigkeit bekundet (z. B. Badania z dziejów społecz

7*
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nych i gospodarczych, bisher 12 Bandę, Roczniki dziejów 
społecznych i gospodarczych, seit 1931). Sie laBt erkennen, 
daR es ihm gelungen ist, ein junges Forschergeschlecht leb- 
hafter fiir wirtsdiaftsgescłiichtliche Arbeiten zu erwarmen. 
Dabei verleugnen Bujaks Schiiler wie er selbst ihre Zuge- 
hórigkeit zur Geschichtswissenschaft der osteuropaischen 
Lander nicht, was sich in einer Tatsadie aufier t: in der 
Scheu, bei der Wahl der Forschungsgegenstande die Gren- 
zen des eigenen Landes zu iiberschreiten.

Unter den siebzehn Beitragen findet sich neben voll- 
wertigem Korn genug an Spreu, die alle Anzeichen von 
Seminararbeiten tragt und dem Festbande nidit zur Zierde 
gereicht. Daraus rechtfertigt sidi eine Auswahl der hier 
zu bespredienden Arbeiten. In das Dickicht der Urkunden- 
falsdiungen aus der Zeit Heinrichs I. von Sdilesien trachtet 
Kozłowska-Budowa einen schmalen Pfad zu bahnen, 
wobei sie besonders die Gestalt des Notars Nikolaus, des 
Griinders von Kloster Heinrichau, beleuditet. Tymie
niecki setzt mit seiner „altesten polnischen Hofyerfas- 
sung“ eine friihere Studie auf Grund der Trebnitzer Ur
kunde von 1204 mit der Absicht fort, die bauerlichen sozia
len Schichten an Hand der Zinsleistungen festzustellen, 
wobei er Grofi-, Mittel- und Kleinbauern sowie Landlose 
untersdieidet. Steuer- und Robotleistungen aus der vor- 
deutsdien Zeit lassen deutlidist die Kontinuitat dieser vor- 
deutsdien, polnisdireditlidien und der spatmittelalterlidien 
gutsherrsdiaftlidien Verhaltnisse erkennen. Friiheren, m.E. 
unhaltbaren Ansiditen huldigt Tymieniecki neuerlidi durch 
die Behauptung, „der Vergleidi der Zinsleistungen, zu 
denen 1204 die Trebnitzer Bevólkerung verpflichtet war. 
mit denen der deutschrechtlichen Dórfer zeige uns, dafi es 
hier lediglich um eine vom Grofigrundbesitz durchgefiihrte 
Weiterentwicklung von Exploitationsformen gegangen sei.“ 
Klingt damit deutlich die beabsichtigte Minderbewertu ng 
der Leistungen ostdeutscher Kolonisation an, so bewegt sich 
Grodeckis Beitrag „Wole i łgoty“ yorsichtiger in ahn- 
lichen Bahnen. Ihm kommt es auf die Erhartung der Fest- 
stellung an, dafi Lgota- und Wolaansiedlungen — beide 
ihrem. Wesen nach jiingere Kolonisationsgriindungen zu 
polnischem, aber aucłi deutschem Recht mit einer Anzahl 
von Freijahren — schon vor der deutschen Kolonisation 
gegriindet worden seien. Wichtig ist, dafi Łgota-Orte nur 
in Oberschlesien, Wola-Orte in Innerpolen entstanden. 
Ebenso ist unleugbar, dafi diese Siedlungsformen besonders 
in der Zeit deutschrechtlicher Kolonisation in Ubung 
kamen. Der ethnisdien Zugehórigkeit nach waren sie be- 
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stimmt slavisch. Wojciechowski bespricht die Ergeb- 
nisse E. Meyers iiber den Ursprung und die Entwieklung 
des dynastisdien Erbrechts (Sb. d. PreuR. Akad. 1928) von 
Polen her, wobei ihm viel des Gemeinsamen mit der fran- 
kischen Entwieklung auffalit. Der Osten hat die franki- 
sche Auffassung des Verhaltnisses von Staat und Dynastie, 
wenn auch sehr verspatet, sich zu eigen gemacht, woraus 
sich die Territorialgestaltung erklart.

Wahrend Persowski in einer auf die Acta grodzkie 
gestiitzten siedlungsgesehichtlichen Studie iiber das Gebiet 
um Przemysl-Sanak fiir den Beginn des 15. Jahrhunderts 
das Waldland zu rekonstruieren trachtet und dabei fest- 
stellen zu kónnen glaubt, dafi alle in der Gegenwart be- 
stehenden Siedlungen schon zu jener Zeit vorhanden ge
wesen seien, kommt Hładyłowicz fiir die „Ande- 
rungen des Landschaftsbildes im Lemberger Lande von 
der Mitte des 15. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ zu 
einleuchtenderen Ergebnissen, zunachst zu dem einen, daR 
im Lemberger Lande schon um die Mitte des 14. Jahrhun
derts fast ebenso viele Siedlungen vorhanden waren wie 
im 15., daR also in der Zeit Kasimirs des GroRen, Władys- 
ławs von Oppeln und Władysław Jagiellos nicht so vieł 
Neues hinzugekommen sei. Der Wald aber, der zunachst 
seine Herrschaft behauptete, schrumpfte vom 15. bis zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts von ca. 4000 km2 auf 2000 zu- 
sammen, d. i. von 45 Prozent auf 23 Prozent der Gesamt- 
flache. Die Zahl der Ansiedlungen aber stieg von 496 
auf 1040.

Beachtung verdienen die Beitrage, die zur inneren Ent- 
wicklungsgeschichte der Stadt Lemberg beigesteuert wor
den sind. Ergebnisreich ist besonders die Arbeit Gile- 
wiczs iiber die Biirgeraufnahmen in den Jahren 1405— 
1604, die demnach audi die letzte Kolonisationsepoche noch 
mit umfafit. Die Bevólkerung flofi vornehmlich aus den 
Stadten, nicht so sehr vom Lande zu. Dabei ragte beson
ders das volkreiche Gebiet von Krakau-Bochnia, dann das 
zwischen Wiślica und San hervor. Auch das ruthenische 
Hinterland Lembergs steuerte viel Menschenmaterial bei. 
Zum eigenartigsten gehórt aber der sdilesische Zustrom, 
der stark in der Kolonisationsepodie (1405—26) hervortrat. 
Hatte Gilewicz die Namen dieser eingewanderten Schlesier 
mitgeteilt, dann hatte er sich Vermutungen iiber die natio- 
nale Zugehórigkeit dieser „aus dem uralten polnischen 
Lande Schlesien" Einwandernden etwa in dem Sinne, dafi 
sie doch vornehmlich Polen waren, nicht hinzugeben brau- 
chen. Sie hatten wahrscheinlich iiberwiegend fiir Deutsche*  
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gezeugt, wie aucłi jene „Łańcuter“ (= Landshuter) aus der 
Gegend von Wislica-San Deutsche gewesen sind. Klar tritt 
in Erscheinung, daB die ostwarts Wandernden meist Spe- 
zialgewerben zugehórten. Im 16. Jahrhundert sah man 
darauf, daB die Neubiirger rómisdi-katholisch seien. Daher 
hatten die Ruthenen und Armenier bei ihrem Drange in 
die Stadt immer gewisse Schwierigkeiten. Charewi- 
czowa fiihrt mit ihrer Studie in das Lemberg des enden- 
den 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts und zeigt, daB 
die Stadt trotz ihrer festgefiigten Lebensgrundlage schlieB- 
lich unter den dauernden schadlichen Einwirkungen der 
auBeren Schicksale des polnischen Staates am Ende des 
17. Jahrhunderts wirtscnaftlich niederzubrechen beginnt 
und sich vor allem seit 1704, dem Einfalle der Sdiweden 
und den nachfolgenden Epidemien nicht mehr zu er- 
holen vermag. P a z m a stellte sich schlieBlich die Aufgabe, 
das moderne Lemberg, von 1900—1926, bevblkerungs- 
gesdiichtlich zu untersuchen, wobei er mit dem Anwachsen 
der Bevólkerung zwischen 1776—4926 von 29 500 auf 
228 801 Mensdien rechnen mufite. Aus den Tabellen erhellt 
deutlich der katastrophale Niedergang des Deutschtums, 
aber auch das langsame, dafiir stetige Anwachsen des Rw- 
thenentums.

Eine bevólkerungsgeschiditliche Studie legen Kra
marz und Ladenberger fiir die rómisdi-katholische 
Bevólkerung der Przemysler Diozese zum Jahre 1785 vor, 
aus der hervorgeht, dafi sie in 20 Dekanate mit 254 Pfar- 
reien, 1991 Dbrfer zerfiel und 412 341 Mensdien umfaBte. — 
Mit einer langer geratenen Geschidite des Dorfes Niedź
wiedzia gedachte Dobrowolski Bujak an seine Ar
beiten aus dem Gebiete der Dorfgesdiichte zu erinnern. 
Guter Kenntnis des karpathischen Siedlungswesens verdankt 
Dobrowolski Ergebnisse allgemeinerer Art, so etwa eine 
gute Einsidit in die Hóhe der Zinsbelastungen zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts — das Dorf genofi deutsches Recht —, 
die Tatsadie, dafi sich an der Griindung audi Deutsche, 
nicht nur Deutsches Recht beteiligten, dafi hier die Wald- 
hufe 47,5 Hektar mifit, dafi die Deutschen der Landwirt- 
schaft oblagen und daher ais Begriinder der Walachenalm- 
wirtsdiaft in den Karpathen nicht in Betracht kommen.

Prag. Josef Pfitzner.

Bidlo, J. Jednota bratrska v prvnim vyhnanstvi. (Die 
Briiderunitat in der ersten Verbannung.) Teil IV (1587— 
1795). Prag 1932. XVI + 228 S.
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Der vorliegende Band stellt die Fortsetzung eines breit 
angelegten Werkes dar, an dem Bidlo, zweifellos der beste 
Kenner der Gesdiichte der bbhmischen Briider, bereits iiber 
30 Jahre arbeitet (Bd. I ersdiien 1901, Bd. IT und III 1909; 
dazu kamen zwei Bandę Akty Jednoty bratrske, Briinn 
1915—1923). Krieg und Krankheit haben seinerzeit den 
Verfasser lange gehindert, die notwendigen Forschungen in 
auswiirtigen Bibłiotheken anzustellen. Der nun erschie- 
nene Band beruht auf umfangreichem Materiał aus den 
Ardiiven in Prag, Wilna, Warschau, Posen, Krakau, Rom, 
Innsbruck, Lemberg usw. Veróffentlidites wie unveróffent- 
lidites Archivmaterial wird hier unter Verwertung der 
nidit minder umfangreidien einschlagigen Literatur einer 
sorgfaltigen Bearbeitung unterzogen, die zu sehr inter- 
essanten und wertvollen Ergebnissen gefiihrt hat.

Wie Bidlo selbst im Vorwort erklart, hatte dieser Band 
mit vollem Recht „Kampf der polnischen Briider um die 
Bestatigung und Verwirklichung der Warsdiauer Konfode- 
ration (1573)“ genannt werden konnen, denn er behandelt 
durdiweg die Geschichte des Kampfes der polnischen Pro- 
testanten gegen die katholische Reaktion. Die bbhmischen 
Briider ais Emigranten kommen nur soweit zur Geltung, 
ais sie die geistigen Urheber oder Fiihrer der polnisdien 
Protestanten waren, die sich ihrer Lehre ansdilossen. Bidlo 
hat der Frage der Wechselwirkung zwisdien den polnischen 
und tsdiechischen „Briidern“ in dieser Periode (1584—1595) 
friiher schon eine besondere Untersuchung gewidmet (vgl. 
Ćasopis Matice Moravske, Bd. I—II, 1917—18, und die 
Selbstanzeige in Reformacja w Polsce 1922). die nach dem 
Verfasser „eine spezielle Bearbeitung des Materials" dar- 
stellt, das fur den vorliegenden Band gesammelt war.

Den Tnhalt der Kapitel 1—3 bildet der Kampf der pol
nischen Protestanten um die Sicherung ihrer religiosen Frei
heiten wahrend des Interregnums nach dem Tode von 
Stephan Bathory und der ersten Regierungsjahre Sigis
munds III. Wasa. Denn bekanntlich haben die Protestan
ten in Polen erstmalig 1573 durch die Warsdiauer Religions- 
Konfoderation die Proklamierung der Glaubensfreiheit er- 
reicht. Die Erfolge der katholischen Reaktion in der Re
gierungszeit Stepban Bathorys (1574—1586), der jedoch 
personach tolerant war, fuhrten wahrend des Interregnums 
zu einem erneuten Kampf der Protestanten um ihre reli- 
giosen Freiheiten. Trotz der energischen, vom einflufi- 
reidien Kanzler Zamojski unterstutzten Aktion der Pro
testanten und ihren anfanglichen Erfolgen, die sich in der 
Anerkennung der Konfoderation von 1573 durch den Kon- 
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yokationssejm und ihrer Bestatigung durch den neu- 
gewahlten Kónig iiuBerten, erlitten sie aber in der Folge- 
zeit eine Niederlage: das katholische Episkopat, unterstiitzt 
von einem Teil der bereits von den Ideen der Gegenrefor- 
mation durchdrungenen Szlachta, leistete auf dem Kró- 
nungs- und Pacifikations-Sejm energischen Widerstand 
gegen die Forderungen der Protestanten; von der Kanzel 
herab und in der Publizistik wurde man gegen die Pro
testanten ausfallig, der fanatisierte Póbel griff die pro- 
testantischen Kirchen an.

Gerettet aber wurde die Lagę der Protestanten durch 
den Umstand, daB die protestantisdie Szlachta in den bei
den sich damals bekampfenden politischen Lagern vertre- 
ten war: im Lager des Zamojski, der die Kandidatur Sigis- 
munds III. propagierte, und im Lager der Zborowskis, die 
sich fiir Maximilian von Osterreich einsetzten. Aus Feind- 
schaft gegen Zamojski trat eine Annaherung zwischen dem 
einfluBreichen Primas von Polen Stanisław Karnkowski, 
dem Erzbischof von Gnesen, und dem Grafen Stanisław 
Górka, einem Parteiganger Maximilians ein; Górka war 
Lutheraner und unterstiitzte die poinische Briiderunitat. 
Dadurch besserte sich die Lagę der Protestanten in der Pro- 
vinz Posen. Ais Górka 1592 starb, wurde Jędrzej Leszczyń
ski, Wojewodę von Brest-Kujawien, Fiihrer der Protestan
ten. Aus dem osterreichischen Lager stellte er sich auf die 
Seite des Kónigs, dessen besondere Gunst er gewann. 
Durch Opportunismus erreichte somit Leszczyński mehr ais 
die Protestanten der Zamojski-Partei mit ihren Bemiihun- 
gen um schriftliche, gesetzliche Garantien.

Auf der Synode zu Thorn (1595), auf der alle protestan- 
tischen Richtungen Polens und Litauens vertreten waren. 
hatte Leszczyński die Fiihrung inne. Es gelang dieser Sy
node, die Stimmung unter den Protestanten stark zu heben 
und auf ihre Gegner einen groBen Eindruck auszuiiben. 
Mit der Unterstiitzung politischer Opportunisten, namlich 
Stanisław Orzelskis (des bekannten Historikers) und des 
Bischofs der Briider-Kirche Simeon B. Turnovius brachte 
Leszczyński die inneren Unstimmigkeiten im protestanti- 
schen Lager auf einige Zeit zum Schweigen. — Die Vorberei- 
tungen und die Durchfiihrung der Synode von Thorn, wie 
audi ihren Widerhall in den protestantisdien Kreisen von 
Polen behandeln schlieBlich die zwei letzten Kapitel des 
vorliegenden Bandes. Im Anhang werden einige wichtige 
Aktenstiicke veróffentlicht; eins davon, das Sdireiben des 
lutherischen Superintendenten Erasmus Gliczner an den 
Bisdiof S. B. Turnovius aus dem Jahre 1591 ais Faksimile.



Kritiken, Referate, Selbstanzeigen. 425

Wir wollen mit dem Wunsche schliefien, dafi es dem 
Verfasser vergónnt sei, dieses wertvolle Werk, das bedeut- 
sam sowohl fiir die Geschidite der bóhmischen Bruder, ais 
auch fiir die Reformationsgeschidite in Osteuropa ist, móg- 
lichst bald zum Abschlufi zu bringen.

Prag. D. Dorośenko.
Konopczyński, Wl. Kazimierz Pułaski. Życiorys. (Biogra- 

phie.) Krakau 1931. XII + 420 S., 14 Abb.
Die Arbeit von Konopczyński ist von der Polnisdien 

Akademie der Wissenschaften in Krakau preisgekrónt und 
herausgegeben. Dem Gedankengehalt nach schliefit sie sidi 
eng an sein friiher erschienenes Buch iiber das Liberum 
veto, Paris 1930: hier wie dort tritt der Verfasser ais Apo- 
loget der Adelsprivilegien im Polen des 17. bis 18. Jahr
hunderts auf. — Die vorliegende Monographie ist eine 
Biographie Kazimierz Pułaskis, dieser wohl einzigen Ideal- 
gestalt unter den Fiihrern der Konfóderation von Bar 
(1768), die bekanntlidi unter der Losung der Erhaltung der 
friiheren Struktur des polnischen Staates und der ungeteil- 
ten Herrschaft der romisch-katholischen Konfession ge- 
schlossen wurde; sie war in gleidier Weise gegen den russi
schen Einflufi auf polnische Angelegenheiten, ais audi 
gegen die religiose Toleranz gerichtet, das Prinzip der poli
tischen Freiheiten (natiirlich nur fiir die Szlachta) mit dem 
des religiosen Fanatismus vereinigend. Neben einem tat- 
sadilich mitunter kiihnen Kampf gegen die driickenden 
russischen Einfliisse bestand die Tatigkeit der Konfóde- 
rierten aber haufig in tłberfallen auf die friedlidie Bevólke- 
rung, besonders in den ukrainischen Provinzen von Polen. 
Das war audi der Grund zu dem 1768 ausbrechenden 
Bauernaufstand im Kiever Gebiet und in Wolhynien.

In der polnischen Literatur besteht die Tradition, die 
Konfóderierten ais feurige Patrioten zu schildern. Auch 
die grbfiten polnischen Dichter, Mickiewicz und Słowacki, 
haben sie ais ideale Freiheitskampfer gefeiert. Die gleidie 
Ansidit iiber die Konfóderierten beherrsdit die polnisdie 
Geschiditssdireibung. In dieser Beziehung bildet Konop
czyński daher keine Ausnahme: mit Pietat sammelt er alle 
bekannten Daten aus dem Leben des Haupthelden der 
Konfóderation, Kazimierz Pułaski (1747—1778), so dafi er 
tatsadilidi behaupten darf, die Jahre 1763—1772 im Le
ben von Pułaski soweit detailliert beleuchtet zu haben, dafi 
..es keine Wodie gibt, in der Pułaski unserem Gesiditskreis 
entschwunden ist“. Gleidizeitig bietet Konopczyński eine 
genaue Chronik des Kampfes der Konfóderierten, dessen 
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spiritus movens Pułaski war und dessen wirklich heroi- 
schen Momente (Verteidigung von Berdyćev, des Klosters 
zu Częstochowa HI. Dreifaltigkeit) eng mit dieser Persón- 
lichkeit verkniipft sind.

Sohn eines wohlhabenden Adligen aus Masovien, be
suchte Pułaski die Schule des Theatinerordens in Warschau, 
wurde Page am kurlandischen Herzogshof in Mitau und 
schlofi sich dann sehr friih, 20 Jahre alt, mit seinem Vater 
und seinen Briidern der Konfóderation an. Damit begann 
fur ihn ein an Wechselfallen reiches Leben: kurze Erfolge 
und schwere Niederlagen, Gefangenschaft und Flucht, bis 
er schliefilich nach der endgiiltigen Vernichtung der Kon
fóderation, ais durch den Abschlufi des russisch-tiirkischen 
Friedens von 1774 alle Hoffnungen der Konfóderierten auf 
eine tiirkische Hilfe zerstórt waren, nach Amerika aus- 
wanderte. Hier beteiligte sich Pułaski am Freiheitskrieg der 
Vereinigten Staaten. Er wurde Inspektor der Kavallerie 
und starb schliefilich beim Sturm auf das englische Fort 
Savannah den Heldentod. Ais Dank errichtete man ihm in 
den Vereinigten Staaten eine Reihe Denkmaler. Dieses 
Leben mit den kleinsten Details der Kriegsereignisse, die 
durch Spezialplane und Skizzen illustriert werden, schil
dert Konopczyński voller Pietat und Begeisterung fiir die 
Taten seines Helden und seine hohen geistigen Qualitaten. 
Er errichtet ihm ein literarisdies Denkmal zur Verherr- 
lichung seiner Persónlichkeit, die in eine Reihe mit den ver- 
dientesten Sóhnen Polens, mit Żółkiewski und Czarniecki 
gehórt, die man mit Roland und Bojardo (S. 400—401) ver- 
gleichen kann und die schliefilich ein Vorlaufer der Frei- 
heitskampfe Polens in den spateren Aufstanden gegen Rufi
land ist.

Konopczyńskis Monographie beruht auf einem sehr 
soliden Materiał, bereits veróffentlichtem ais auch neu ge- 
fundenem aus den Archiven von Berlin, Dresden, Kopen
hagen, Moskau, Paris, Petersburg, Stockholm, Krakau, 
Lemberg, Warschau, London, wo sich Spuren der aufier- 
ordentlich vielseitigen militarischen und diplomatischen 
Tatigkeit von Pułaski erhalten haben. Dieses Materiał ist 
in ein sorgfaltiges System gebracht, kritisch iiberpriift und 
erst dann verwertet. Besonderen Nachdruck legte der Ver- 
fasser auf die Geschichte der kriegerischen Aktionen der 
Konfóderierten, soweit Pułaski an ihnen beteiligt war. Die 
politische Geschichte fand weniger Beachtung, weil Konop
czyński, wie wir aus dem Vorwort erfahren, an einer 
grofien Untersuchung iiber die Konfóderation von Bar 
arbeitet. Dadurch hat sich der Yerfasser vor dem Yorwurf 
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verwahrt, dafi er eine Reihe mit der Barer Konfóderation 
zusammenhangender Momente unbeachtet gelassen hat, 
z. B. den bereits erwiihnten Bauernaufstand der sogenann- 
ten Hajdamaken in der Ukrainę. Aber innerhalb des Rah- 
mens, den sich der Verfasser setzte, hat er eine gute, was 
die Tatsachen anbelangt, wohl eine erschópfende Arbeit ge- 
leistet. Anders steht es natiirlich um das Ideologische, was 
aber bereits angedeutet worden ist.

Prag. D. Dorośenko.
Wojciechomski, Z. Ustrój polityczny Śląska do końca XIV w. 

(Politische Verfassung Schlesiens bis zum Ende des 
14. Jahrhunderts.) Krakau 1932. 276 S.
Rascher, ais ich 1926 in meiner „Besiedlungs-, Ver- 

fassungs- und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistum- 
landes“ noch zu glauben wagte, ist der Wunsch nach einer 
Gesamtdarstellung der Rechtsgeschichte Schlesiens fiir die 
mittelalterliche Verfassungsgeschichte in Erfiillung gegan- 
gen. Wojciechowski, seit Beginn seiner Forschertatigkeit mit 
rechtsgeschichtlichen Fragen beschaftigt, iibernahm fiir die 
soeben im Erscheinen begriffene, auf drei Bandę berechnete 
Gesamtgeschichte Schlesiens (Historja Śląska), dereń Her- 
ausgabe unter der Obhut der Krakauer Akademie der 
Wissenschaften steht und mehr ais einem Dutzend Uni- 
versitatslehrer ais Bearbeiter anvertraut ist, die Schreibung 
des verfassungsgeschichtlichen Teils, der nunmehr in einer 
Buchausgabe vor dem Hauptwerke erschienen ist. Da Schle- 
sien sich bisher keiner allgemeinen Verfassungsgeschichte 
riihmen kann, erweckt Wojciechowskis Versuch zunachst 
Freude, die alsbald wesentlich schwindet, versucht man, 
sich die geschichtlich-politische Ideologie klar zu machen, 
aus der heraus diese Arbeit und das Schlesien zugedachte 
Gesamtwerk geboren wurden und die auch in seinem Buche 
mannigfach sich niedergeschlagen hat. Da hier der grofi- 
ziigige Versuch unternommen wird, weitgehende gegen- 
wartspolitische Wiinsche wissenschaftlich móglichst dauer- 
haft zu unterbauen, obliegt dem Rezensenten die Pflicht, 
besonders nachdriicklich auf diese Seite des vorliegenden 
Sonderteiles aus dem Gesamtwerke hinzuweisen. Es ist 
heute ein offenes Geheimnis, dafi die polnische Geschichts- 
wissenschaft einschliefilich der Verfassungsgeschichte be- 
stimmte Fragen der polnischen Geschichte mit besonderem 
Nachdrucke betreibt, dabei jedoch aus bestimmten gegen- 
wartspolitischen Wiinschen iiberlegte Haltung und klaren 
Blick vielfach yermissen lafit. Vor allem die Vertreter der 
Geschichtswissenschaft an der Posener Uniyersitat zeigen 
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diese wissenschaftlich bedenklidie Einstellung in ausgepriig- 
tem Mafie. Daher durchziehen auch Wojciechowskis Arbeit 
Grundansichten, die ihrem wissenschaftlichen Werte nicht 
fórderlich gewesen sind. So unternimmt er zur Stiitzung 
der von einer Reihe polnischer Fachmanner vertretenen 
Ansicht, Schlesiens Ureinwohner seien die Polen, da die 
Lausitzer Kultur ais slavisch zu gelten habe, einen schwadi- 
lichen Versuch auch von der rechtsgeschichtlichen Seite her. 
Dafiir ist er ebensosehr bemiiht, das Problem der deut
schen Ostkolonisation und die Frage nach der Bedeutung 
und Auswirkung des deutschen Rechtes auf den polnischen 
Staat und die polnische Gesellschaft auch von der Ver- 
fassungsgeschichte her in dem Sinne zu Ibsen, dal? Schle
sien im 13. und 14. Jahrhundert das fortgeschrittenste 
Land, die Spitze der polnischen Kultur gewesen sei und 
deshalb fiir diese beiden Tahrhunderte aus der polnischen 
Geschichte nicht ausgeschaltet werden konne. Zum andern 
geht es ihm darum, die Verbindung Schlesiens mit Polen 
ais móglichst innig auch in Zeiten erscheinen zu lassen, in 
denen wie im 13. Jahrhundert in Polen geradezu ein ver- 
fassungsmafiiges Vakuum eingetreten war. Es wiirde zu 
weit fiihren, hier alle bestreitbaren Hauptpunkte zu be- 
riihren. Ich habe dies in einer soeben erscnienenen Arbeit: 
„Die mittelalterliche Verfassungsgeschichte Schlesiens im 
Lichte polnischer Forschung* 4, Deutsche Hefte fiir Volks- 
und Kulturbodenforschung III (1933), zu tun versucht. Ich 
habe dort zugleich betont, dafi das Buch auch wertvolle Sei
ten besitzt, dereń Inhalt die schlesische Geschichtsforschung 
unbedenklich zur Kenntnis nehmen kann. Gewonnen hatte 
die Darstellung der einwandfreien Abschnitte durch Żu
ru ckdrangung allzu vielen Details aus dem darstellenden 
Teile in die Anmerkungen, durch Ausschaltung allzu vielen 
polemischen Beiwerks, das sich auch in den Haupttext ein- 
geschlichen hat. Vieles Zusammengehorige ist hingegen 
auseinandergerissen und am unrechten Orte angebracht 
worden. Alles in allem eine Leistung, die man nur mit ge- 
mischten Gefiihlen aufnimmt.

1 Vgl. Abkiirzungen der Zeitschriften und Chiffern der Mitarbeiter 
Band VII, Heft 1, S. 123 ff., und Heft 2, S. 295.

Prag. Josef Pfitzner.
IV. Zeitschriftenschau.1

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

Die polnische Kolonisation in den Landem 
der Ruś.
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PrP 1933, Nr. 589, 32—5?.
Polens Kolonisation in den Landem der ehemaligen Ruś tragt, wie 

W. Tomkiewicz in seiner zusammenfassenden Darstellung zeigt, keinen 
einheitlichen Charakter. Sie beginnt mit der Eroberung von Halicz 
durch Kazimierz, die» nur ein Teil der grofien Expansionsbewegung 
Polens nach Osten darstellt, ais die Westpolitik durch den Verlust Poin- 
merns und Schlesiens Schiffbruch erlitten hatte. Die von Franziska- 
nern und Dominikanern stellenweise schon vorbereitete brtliehe Kolo
nisation erhalt in diesen Gebieten ihre Festigkeit durch Heranziehung 
des einheimisdien Bojarenadels. Begabung der Stadte mit Magdeburger 
Redit und die Einsetzung katholiseher Bischofe. Erst Ende des 14. Jahr
hunderts folgt die planmafiige Besiedlung mit polnischen Bauern, be
sonders von Masowien und dem Lubliner Land her. Einen nodi giin- 
stigeren Boden findet die Kolonisation in dem benachbarten Podolien, 
das nadi der Verwiistung durch die Tataren zum grofien Teil neu be- 
siedelt werden mufite: liier entstehen die grofien Latifundien des polo- 
nisierten rotrussisdien Adels, die dem Lande auf Jahrhunderte hinaus 
den Charakter geben. Anders liegt es in Wolhynien, das von vorn- 
herein dichter besiedelt und nidit durch die Tatarenherrschaft entvól- 
kert worden war: hier erhielt sich die alte Sozialverfassung mit den 
Bojaren und Dienstmannen und einem schwachen biirgerlichen Ele
ment; ais privilegierte neue Schicht trat der litauische Adel hinzu, der 
seine Rechte gegeniiber der Korona zu wahren wufite, eigene Gesetz- 
gebung und russische Sprache beibehielt (Statut Wołyński). Am 
sdiwadisten ist der kolonisatorisdie polnische Einflufi naturgemafi in 
der Ukrainę, wo sowohl kirchlich (in der Beibehaltung der nichtunier- 
ten griediisch-katholisdien Kirche) wie sozial (in der Erhaltung des 
Kosakentums) die starksten Widerstiinde vorhanden waren. Hier hat 
das Polentum erst im 17. Jahrhundert durch die Koniecpolskis und 
Wiszniowieckis, besonders am Psio! und an der Worskła planmafiig 
kolonisiert, bis der Chmefnyćkyj-Aufstand das ganze Kolonisations- 
werk bis weit nadi Wolhynien und Podolien hinein zerstbrte. Im 
18. Jahrhundert beginnt die Kolonisation von neuem, in ihrer Intensi- 
tat vergleidibar mit der grbfiten Entfaltung im 16. Jahrhundert.

Unter den Elementen, welche die polnische Kolonisation besonders 
forderten, nennt Tomkiewicz die katholische Kirche und die innere An- 
gleichung des einheimisdien Adels an den polnisdien, die durch den 
staatlichen Apparat und die gesellschaftlidi stilmaflige Gesdilossenheit 
des polnisdien Adels herbeigefiihrt wurde. W. L.

Michał Bobrzyński und die polnische Ge
schichtswissenschaft.

MSl 1931, September, 404—44?; Oktober, 82—114: Nooember, 
240—26?.

Im Rahmen einer ausfuhrlichen Darstellung der Geschichte der 
polnischen Geschichtssdireibung gibt I. Rappoport eine Analyse der 
Auffassung der polnischen Geschichte bei Michał Bobrzyńsky, dem be
kannten polnischen Rechtshistoriker, der auch ais konservativer pol- 
nisdier Politiker im alten Usterreich eine grofie Rolle spielte, lange Zeit 
Mitglied des bsterreidiisdien Reichsrats und 1908—13 Statthalter von 
Galizien war. Bekanntlich teilt Bobrzyńsky die Geschidite Polens bis 
zu den Teilungen in drei Perioden ein. Die erste umfafit die Zeit von 
der Entstehung des polnischen Staates bis zur Mitte des 15. Jahrhun- 
derts. In diesem Zeitabschnitt ist die Organisation des Staates vor 
allem der Aufgabe angepafit, die yerschiedenen polnisdien Stamme zu
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einer organischen Einheit zu yerschmelzen. Der Monarch ist absoluter 
Herrscher, die wichtigste Aufgabe der Aufienpolitik des Staates besteht 
in der Eroberung der Gebiete an der Elbę und Oder im Kampf gegen 
die Deutschen. Die zweite Periode reicht von der Mitte des 13. bis zum 
Ende des 15. Jahrhunderts. Wahrend dieser Zeit entstehen soziale 
Gruppen, die stark genug sind, um ihre durdi Vertrage gesicherten 
Vorreehte zu verteidigen und die Madit des Monardien erheblich ein- 
zuschranken: Kirche, Adel, Stadte. Hauptaufgabe der Aufienpolitik 
ist die Erhaltung des Besitzes der Weichselmiindung ais des einzigen, 
nach der Ostsee fiihrenden Handelsweges. In der dritten Periode, die 
vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zu den Teilungen reicht, gelingt 
es Polen nicht, zum Unterschied von den Staaten des europaisdien 
Westens, eine Regierungsgewalt zu schaffen, die stark genug ware, 
sidi die Stande zu unterwerfen. Das zentrale Machtorgan, der Sejm, 
wird zum Werkzeug eines kurzsichtigen und egoistischen Adels; eine 
ahnliche Organisation des Finanz-, Militar- und Verwaltungswesens 
wie in den Weststaaten fehlt. Aufienpolitisdi ist in dieser Periode die 
widitigste Aufgabe die Eroberung der Kiistengebiete der Ostsee und 
des Schwarzen Meeres, daher wird Litauen nadi dem Unionsvertrag 
von Lublin 1569 annektiert, an der Diina und am Dnepr werden 
Kriege gefiihrt. Die Aufteilung Polens ist fiir Bobrzyńsky im Gegen- 
satz zu anderen polnischen Historikern nicht eine wohlverdiente gbtt- 
liche Ziiditigung, auch keine Selbstopferung Polens, sondern die Folgę 
einer Entwickelung, die mehrere Jahrhunderte dauerte. Der Unter- 
gang Polens ist nicht durdi seine geographisdie Lagę, sondern durdi 
die in Polen herrschende Anarchie bedingt. Die Union mit Litauen ist 
zwar eine historische Notwendigkeit, hat aber fiir den Staat sehr un- 
giinstige Folgen. Sie verursacht eine polnisdie Kolonisation der bst- 
lichen Gebiete, die den Machtkreis des Staates nach aufien hin er- 
weitert, fiir seine innere Verfassung jedoch verhangnisvoll wird. Der 
Uberschufi der Landbevblkerung ging nadi dem Osten, statt die Stadte 
zu bevolkern. Daher entwickelte sidi in Polen kein Mittelstand, kein 
Biirgertum, wie in den Staaten des Westens, was die Allmacht des 
Adels und den allmahlichen Verfall Polens verursadite. Is. L.

II. Vorgeschichte Rufilands.

III. Der Kiever Staat.
Kónig Olaf Tryggwison von Norwegen und 

seine Beziehungen zu Vladimir dem Heiligen.
Orientalia Christiana 1951, Bd. XXIV—1, Nr. 73, 5—37.
Ausgehend von der Feststellung, dafi den nordisdien Sagas ais 

Geschichtsąuellen grbfierer Geschichtswert zukommt, ais man lange 
Zeit annahm, sucht N. de Baumgarten die Chronologie des Kónigs Olaf 
Tryggwison festzustellen und seinen russisdien Aufenthalt genau zu 
bestimmen. Auf der Flucht vor den Mórdern seines Vaters geriit Olaf 
in estnische Gefangenschaft, wird nach sechs Jahren von seinem Oheim 
Sigurd befreit und nach Novgorod gebradit. Hier findet die erste Be- 
gegnung zwischen Olaf und Vladimir statt, die zu einer festen Freund- 
schaft tiihrt. Sie fallt in die Zeit, ais Vladimir nodi Fiirst von Nov- 
gorod war (969—75). Seitdem ist Olaf jahrelang, wenn auch mit Unter- 
brechungen, Vladimirs Begleiter. Die Nachriditen, ob Olaf sein vater- 
lidies Reich von Rufiland oder von England aus erobert, gehen aus- 
einander. 974 nimmt er jedenfalls am Kampf gegen Kaiser Otto II. 
teil. 977 ist er wieder in Rufiland und unterstiitzt Yladimir in seinem
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Kampfe gegen Jaropolk. Bis zur Taufe Vladimirs bleibt Olaf ununter- 
brodien im Lande. Baumgarten nimmt starken Einflufi Olafs auf die 
Bekehrung seines Freundes an. Ihn hatte Yladimir schon 986 zu den 
widitigen Verhandlungen nach Byzanz geschickt. Die Rolle des 
Bischofs Paul, den Olaf aus Bvzanz nach Kiev mitbringt, lafit der Ver- 
fasser offen. 988 hat Olaf Kiev verlassen und wahrscheinlich einen 
Teil der freigewordenen Warager nach dem Westen mitgenommen, mit 
denen er dann seine Wikingerfahrten unternimmt. R. St.

Die letzte Heirat Vladimir des Heiligen.
Orientalia Christiana 1930, Bd. XVIII—2, Nr. 61, 165—168.
Ais Erganzung zu seiner 1927 in derselben Schriftenreihe vol. IX 

Nr. 55 erschienenen Arbeit Genealogies et mariages des Rurikides 
russes legt N. de Baumgarten hier eine neue Hypothese vor. Aus- 
gehend von der in deutschen, russischen und polnisdien Chroniken 
nidit ganz einhelligen tlberlieferung, dafi Kazimir Restaurator 1038 
oder 1039 eine Tochter Vladimirs geheiratet hat, fragt der Verfasser, 
aus welcher Ehe Vladimirs die um 1012—15 geborene Dobronega- 
Maria stammte. Da nach Thietmar eine Witwe Vladimirs noch 1018 
in Kiev lebte, mufi Vladimir nadi dem 1011 erfolgten Tode der Kaiser- 
toditer Anna noch einmal verheiratet gewesen sein. Wer war nun diese 
letzte Gemahlin Vladimirs, die ihm nodi eine Tochter schenkte? Durdi 
die kiihne Konjektur (Russorum aus Rugiorum) in der Genealogie 
Velforum kommt Baumgarten zu dem Ergebnis, diese sei eine Tochter 
des Grafen Kuno von Ottingen und eine Enkelin Ottos des Grofien ge
wesen. R. St.

IV. Die Moskauer Periode.

V. Peter der Grofie und die Nadifolger bis 1762.
1744—4749. Das Leben eines russischenDiplo- 

maten in Paris.
MS 1932, Nooember, 208—240.
Auf Grund von Berichten der Geheimagenten der franzósischen 

Polizei, weldie die auslandischen Diplomaten zu beobaditen hatten und 
dereń Aussagen sich in den Archiven der Bastille befinden, sdiildert 
G. Łoziński das Liebesabenteuer von Heinrich Grofi, einem Wiirttem- 
berger, der in russische Dienste trat und in der Zeit von 1744—1749 
russischer Geschiiftstrager und bevollmachtigter Minister in Paris war.

Is. L.
VI. Katharina II.

VII. Rufiland im 19. Jahrhundert bis 1905.
1826. Hinter den Kulissen des Dekabristen- 

prozesses.
KS 1931, Nr. 1 (74), 181—188.
Bevor das am 1. Juni 1826 eingesetzte Oberste Kriminalgeridit am 

50. Juni zur Urteilsfallung iiberging, wurde am 29. Juni samtlidien 
72 Mitgliedern desselben ein gedrudcter Bericht der Kommission einge- 
hiindigt, die mit der Einteilung der 121 Angeklagten in Kategorien 
beauftragt worden war. Ein im Besitz von Sergej Gessen befindliches
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Exemplar dieses Berichts mit handsdiriftlichen Notizen, in denen einer 
der Richter zunachst seine Meinung und sodann das Abstimmungs- 
ergebnis iiber die einzelnen Angeklagten vermerkte, ermóglicht, wie 
die Analyse Gessens zeigt, einen Einblick in den Kampf der Meinungen 
und Gefiihle, die bei der Bemessung der Strafen den Ausschla

1848. Bakunin in Prag.
ĆĆH 1952, H. 5/4, 564—569.
V. Ćejchan bringt ein wichtiges Dokument zum Abdruck, durch 

welches die umstrittene Frage des Aufenthalts Bakunins in Prag wah
rend der Pfingstunruhen 1848 in einigen Punkten aufgehellt wird: die 
Aussage des Prager Biirgers F. Vanek vor der Untersuchungskora- 
mission 1849. Daraus geht hervor, dafi Bakunin ais Teilnehmer des 
Slavenkongresses bei Vanek gewohnt und durch ihn die Bekanntschaft 
mit einigen radikalen Gruppen des Prager Biirgertums gemadit hat. 
Zweifelhaft bleibt nadi Ćejcnans Meinung nur der letzte Teil der Aus
sage, dafi Bakunin nadi dem Aufstand noch einmal zu Vanek gekom- 
men sei und um Quartier gebeten hatte, dafi dieser es ihm aber wegen 
seiner revolutionaren Tatigkeit abgesdilagen, und dafi Bakunin dar
aufhin unter Zuriicklassung seiner Sachen nadi Sadisen abgereist sei. 
Eher ist anzunehmen, dafi Bakunin sich noch einige Tage in Prag auf- 
gehalten, aber einen besseren Beobachtungsposten fiir seine Tatigkeit 
gewahlt hat. W. L.

1859. Der franzosisch-russisdie Geheimver- 
trag v o m 3. Marz 185 9.

EHR 1955, H. XLV1II, 65—85.
In einem iibersichtlichen, mit zahlreichen Literaturangaben ver- 

sehenen Aufsatz besdiaftigt sidi B. H. Sumner mit dem Geheimvertrag 
Napoleons III. mit Alexander II. vom 3. Marz 1859, der Frankreich 
Rufilands Hilfe im Falle eines Krieges mit Osterreidi zusicherte. Er 
schildert die diplomatischen Verhandlungen, die diesem Vertrag voran- 
gingen, und untersucht seinen Inhalt und seine Folgen. Wahrend Na
poleon ein Vorriidcen russischer Truppen nadi Galizien und Posen 
erwartete, war der Car keineswegs geneigt, einen scharfen Konflikt 
mit Preufien hervorzurufen. Seine Haltung Ósterreich wie audi Preu
fien gegeniiber bedeutete fiir Frankreich eine Enttausdiung.

R.B.

1851—71. Kindheit und Jugend der Eliza- 
veta Dmitrieva. Zur Geschidite der Beziehun
gen zwisdien den russischen Sozialisten und 
Ma r x.

KS 1950, Nr. 11 (?2), 58—85.
Id. Kniźnik-YetroD bringt hier erstmalig ausgiebiges familien- 

gesdiiditliches und biographisdies Materiał iiber Elizaveta Lukinićna 
Tomanovskaja, geb. Kuśeleva, — jene, unter dem Namen „Elizaveta 
Dmitrieca" bekannte Anhangerin von Marx und Mitkiimpferin der 
Pariser Kommune, dereń Personalien und weiteres Schicksal er be
reits 1928 in den „Letopisi Marksizma", VII/VIII, S. 63—80, zu klaren 
yersuchte. L. L.
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1861. Politische Berichte aus Petersburg.
Prjb 1930, Bd. 219, H. 1, 1—2?.
Die Berichte des zweiten Sekretars der preuRischen Gesandtschaft 

in Petersburg, Kurd oon Schlózers, bilden eine Erganzung zu den Be- 
riditen Bismarcks. Sehlózer vertrat Bismarck wahrend seines Urlaubs 
im Sommer 1861; seine Berichte fiigen sidi zwischen Bismarcks Be
richte vom 28. Juni und vom 5. November ein.

Die Berichte befassen sich in der Hauptsache mit den innerpoliti- 
sdien Verhaltnissen in Rufiland und geben ein interessantes Nahbild 
von der aufgeregten Verfassung, in der sich die Gemiiter kurz nadi 
der Bauernbefreiung befanden. Revolutionare Aufrufe und Unruhen 
an der Petersburger Universitat bilden den Hauptinhalt. Im Gegen
satz zu manchen anderen Diplomaten zeigt sidi Schlózer nicht geneigt, 
die symptomatische Bedeutung der Unruhen zu bagatellisieren; er 
sieht in ihnen gefahrliche Anzeichen einer beginnenden Erschiitterung 
Rufilands. M. G.

1861. Der Kreis um Zaićnevskij und Argi- 
r o p u 1 o.

KS 1930, Nr. ? (68), 60—105; Nr. 8/9 (69/?0), 66—91.
B. Koźmin ist, soweit es das sparlidie Materiał zulafit, bemiiht, 

zunadist die Entstehungsgeschichte und Zusammensetzung jenes Mos
kauer Zirkels zu erforschen, aus dem die bekannte, in einer friiheren 
Arbeit desselben Verfassers behandelte Proklamation: „Das jungę 
Rufiland", hervorging (vgl. Zeitschriftensdiau, Bd. VII, H. 1, S. 129). 
Er gelangt nach einer eingehenden Priifung der Untersuchungsakten 
vor allem zu dem Ergebnis, dafi die Gruppe, die sich 1861 um die 
Studenten Zaićnevskij und Argiropulo zusammenfand, — trotz der 
viel gróReren Zahl der Mitangeklagten — in Wirklichkeit aus hódi- 
stens 15—20 Personen bestand. Von der Darstellung V. Alekseevs im 
„Golos Minuvśago“, 1922, H. 1, stark abweichende, d. h. dieselbe be- 
richtigende und ergiinzende Feststellungen enthalten audi die Kapitel, 
die die politische Tatigkeit der Gruppe, namlich die Verbreitung ille- 
galer Schriften unter gebildeten Lesern einerseits, und die Aufklarung 
der Massen andererseits, betreffen. Koźmin schildert eingehend, wie 
Argiropulo die lithographische Vervielfaltigung illegaler Werke, im 
besonderen derjenigen von Herzen, organisierte, und wie der Versuch 
unternommen wurde, den Vertrieb der politischen Literatur durch die 
Griindung einer geheimen Druckerei zu fórdern. Geschildert wird fer
ner die Beteiligung der Mitglieder der Gruppe an den 1860 in Moskau 
entstandenen „Sonntagsschulen" fiir das Volk, die Stellung Zaićnec- 
skijs zur polnischen 1*  ragę und seine vergeblichen Bemiihungen, 1861 
eine Einheitsfront mit den polnischen Studenten herzustellen, die radi- 
kalen, sogar zu Differenzen mit Argiropulo fiihrenden Ansichten 
Zaićnevskijs in der Bauernfrage, sowie die praktische Propaganda- 
arbeit des letzteren unter den Bauern des Gouvernements Orel im 
Sommer 1861. Die letzten Kapitel der Untersuchung behandeln die 
Verhaftung Argiropulos und Zaićnevskijs im Juli 1861, die Vorunter- 
sudiung und das Gerichtsverfahren, auf Grund dessen Zaićnevskij im 
Januar 1862 zu Zwangsarbeiten nach Sibirien verschickt wurde, nach- 
dem Argiropulo bereits im Dezember 1861 gestorben war. Auch unter
sucht der Verfasser beilaufig die Rolle, die die Anhanger Zaićnevskijs 
und Argiropulos in den grofien Studentenunruhen des Jahres 1861 
spielten. L. L.

8 Zeitschrift f. osteurop. Geschidite. VII. 3
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1861—67. Neues Materiał iiber A. Benni.
KS 1931, Nr. 2 (75), 138—144.
S. Rejser bringt aus dem Puśkin-Haus der Akademie der Wissen- 

schaften drei bisher unyerdffentlichte Briefe des Journalisten Arthur 
Benni an I. S. Turgenev, die u. a. die Richtigkeit mancher Mitteilungen 
N. S. Lesko vs iiber diesen „Riitselhaften Mensdien" in Frage stellen. 
Ein anschliefiend folgender, ebenfalls ausfiihrlidi kommentierter Brief 
Leśkovs aus dem Jahre 1869 betrifft die — erst 1870 zustande gekom- 
mene — Veroffentlichung der Leśkovschen Apologie des seinerzeit der 
Spionage verdachtigten Agitators. L. L.

1866. Ein Provokationsversucłi gelegentlich 
des Karakozov-Attentats.

KS 1931, Nr. 2 (75), 145—149.
Im Mittelpunkt dieser Episode, iiber die M. Kleoenskii nach den 

Akten der III. Abteilung berichtet, steht ein sadisischer Staatsange- 
horiger, der 18jahrige relegierte Gymnasiast Lorenz, aus dem ein 
Polizeispitzel derart naltlose Mitteilungen iiber Karakozov und dessen 
angebliche Mitverschworene herauslodcte, dafi die Angelegenheit mit 
der Verschickung der Denunzianten selber endete. L. L.

1878—83. Der Staatsverbredier Aleksej Med- 
v e d e v.

KS 1930, Nr. 10 (71), 67—110.
P. SiegoleD erzahlt — u. a. auf Grund von Zeitungsberiditen iiber 

den Prozefi gegen Medvedev, den einzigen Teilnehmer an dem Kom- 
plott, den die Polizei ergreifen konnte, — die Geschichte des von der 
„Zemlja-i-Volja“-Gruppe unternommenen kiihnen und komplizierten 
Versudis, den gefangenen Revolutionar Vojnarafskij bei dessen Ab- 
transport aus Charkoy nach dem Gefangnis von Novo-Borisoglebsk 
am t. Juli 1878 auf der Landstrafie durch einen ais Gendarmerieoffi- 
zier Maskierten zu befreien. Im Mittelpunkt der Arbeit steht jedoch 
das personliche Schicksal des verurteilten Medvedev, da der Verfasser 
bei der Sichtung des Archivs des Polizeidepartements unter den Pa- 
pieren Pleves auf ein umfangreiches, hier ohne Kiirzungen wieder- 
gegebenes Schriftstiick stiefi, das sich ais eine inhaltreiche „Beichte" 
erwies, durdi die Medvedev im Juli 1883 sein sdiweres Los zu erleich- 
tern yersuchte. L. L.

1904. Aus der Korrespondenz des Leutnants 
P. P. Smidt.

KS 1931, Nr. 2 (75), 193—197.
. Die vier dem Revolutionsmuseum in Sevastopor entnommenen 

Familienbriefe, die I. Genkin mit einer kurzeń Einfiihrung mitteilt, 
charakterisieren P. P. Śmidt nicht nur ais Familienvater, sondern spie- 
geln deutlich die politischen Stimmungen und Krisenahnungen wider, 
die den „Roten Leutnant" sdion 1904 in Libau, wohin er damals ab- 
kommandiert war, bewegten. L. L.

VIII. a) Rufiland von 1905—17.
1905. Die Bauernrevolution.
KS 1930, Nr. 12 (73), 116—131.
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V. N. SokoloD zeichnet in Umrissen die Entwieklung der Agrar- 
unruhen mit ihren wirtschaftlidien und politischen Untergriinden in 
den einzelnen Landesteilen und kniipft daran z. T. parteipolitische Be- 
traditungen iiber die Auswirkungen der sozialen Differenzierung 
innerhalb der Bauernschaft. L. L.

1905. Die Moskauer Buchdrucker und die Re- 
volution.

KS 1930, Nr. 12 (23), 132—144.
N. CisfoD, der seinerzeit an den im Aufsatz behandelten Ereig- 

nissen fiihrend teilnahm, hebt die Rolle hervor, die die Moskauer 
Buchdrucker dank ihrer politischen Schulung in der ersten Revolution 
spielten. In diesem Zusammenhang schildert der Verfasser — unter 
Heranziehung von Akten des Moskauer Ochranaarchivs — auch den 
Streik, den die Moskauer Drucker im Jahre 1903 erfolgreich durch- 
zufiihren vermochten. L. L.

1905. Der Oktober, November und Dezem
ber auf der Rjazań-Ural-Bahn.

KS 1930, Nr. 12 (23), 145—159.
Die Erinnerungen G. G. Suśkins, eines ehemaligen Eisenbahners, 

der sidi in der bezeichneten Zeit in Saratov und voriibergehend auch 
an anderen Punkten der Stredce ais Sozialdemokrat politisdi betatigte, 
vermitteln ein Bild von dem Ausbrudi und den einzelnen Phasen des 
grofien Oktoberstreiks, sowie von dem Moskauer DelegiertenkongreR 
der Rjazań-Ural-Bahn im November und dem Ausgang des abermali- 
gen Streiks im Dezember. L. L.

1905. Der bewaffnete Dezemberaufstand im 
Don-Kohlenrevier.

KS 1930, Nr. 8/9 (69/20), 2—25; Nr. 10 (21), 42—66.
K. G. Erśoo gibt auf Grund von Teilnehmererinnerungen und 

Prozefiakten eine eingehend belegte Darstellung des Generalstreiks, 
der im Anschlufi an die Moskauer Dezemberereignisse am 7. Dezem
ber 1905 im Don-Revier ausbrach und schon nach wenigen Tagen 
gleidifalls in einen bewaffneten Aufstand iiberging. Der Verfasser 
rekonstruiert — die dirergierenden Angaben iiber die Zahl der Kamp- 
fer, Verluste usw. kritisch sichtend — den Verlauf der einzelnen 
Kampfhandlungen vom ersten Sieg der Aufstandischen bei Jasinova- 
taja am 13. bis zur entscheidenden Niederlage bei Gorlovka am 17. De
zember. L. L.

1905. Der Oktober in Kamyślov (Gou v. Perm).
KS 1930, Nr. 12 (23), 160—169.
Die Erinnerungen Eng. KudrjaoceDS aus den Tagen des grofien 

Streiks und des Oktobermanifestes berichten zwar iiber keine sonder- 
lich bemerkenswerten Vorgange, lassen jedoch deutlich den Grad er- 
kennen, den die politische Spannung damals selbst in entlegenen Ge- 
bieten erreichte. L. L.

1906—1907. Lenin und die „Technik11 des Auf
standes. Zwei Momente aus der Gesdiichte der 
Partei.

8*
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KS 1930, Nr. 12 (73), 69—113.
N. Cuiak sucht nachzuweisen, dafi Lenins Einstellung zur Frage 

der Aufstandsvorbereitung auf der Konferenz der bolschewistischen 
Kampforganisationen in Tammerfors im November 1906 schon ebenso 
positiv war, wie auf dem Londoner Kongrefi im Mai 1907. L. L.

1913. Ein namentliches Verzeichnis von poli - 
t i s dh e n Verbannten, die sich terroristisdi be- 
tatigt oder K a m p f o r ga n i s a t i o n e n angehórt 
hatten.

KS 1931, Nr. 1 (74), 194—223.
Das von Ja. D. B. aus dem Ardiiv der Revolution und AuP.en- 

politik mitgeteilte Verzeichnis wurde von den Irkutsker Behórden auf 
Anordnung des Polizeidepartements in Verbindung mit Schutzmafi- 
nahmen anlafilich des bevorstehenden 300jahrigen Romanov-Jubilaums 
geliefert. Es besteht aus drei Listen mit insgesamt 664 Namen. L. L.

VIII. b) Rufiland seit 1917.
IX. Ukrainę.

Die nationał-demokratische Konzeption 
der ukrain ischen Rechtsgeschichte in den We r - 
ken v o n M. Hruśevśkyj.

Ukrajina 1932, Nr. 1-2, 93—109.
L. Okynśeoyć schildert M. Hruśevśkyj ais einen „typischen Ver- 

treter des ukrainischen biirgerlichen Nationalismus". Er analysiert die 
40jahrige wissenschaftlidie Tatigkeit Hruśevśkyjs, seine neunbandige 
Geschidite der Ukrainę, und kommt zum Schlufi, dafi Hruśevśkyj den 
ukrainischen historischen Prozefi tendenziós beleuchtet und den Klas- 
senkampf im ukrainischen Volk verschwiegen habe. Hruśevśkyjs ganze 
historische Konzeption sei reaktionar wie die der ukrainischen Bour
geoisie und vertrete die Interessen der Gegenrevolution. Der Verfasser 
halt „die vollstandige Vernichtung von Hruśevśkyjs Ideologie in allen 
ihren Aufierungen und Verzweigungen“ fiir eine dringende Aufgabe 
der sovetistischen Geschichtswissenschaft. D. D.

Zur Geschichtsschreibung iiber die Leib- 
eigenschaft in der Ukrainę.

Ukrajina 1932, Nr. 1—2, 111—116.
S. Inanyćkyj unterzieht die Biographie und vorbolschewistische 

wissenschaftlidie Tatigkeit N. Vasylenkos einer genauen Untersuchung 
und behauptet, Vasylenko, der verstorbene A. Lazarevśkyj, V. Mja
kotin wie andere Historiker der ukrainischen Bauernfrage hatten „im 
Dienste der Bourgeoisie" gestanden und in ihren Werken sich von den 
Klasseninteressen der liberalen Bourgeoisie leiten lassen. Auch ais 
Vorsitzender der Sozialwirtschaftlichen Abteilung der Ukrainischen 
Akademie sei Vasylenko ein typischer Vertreter der national-biirger- 
lidien Ideologie geblieben und er habe die Geschichtsschreibung audi 
weiterhin im Interesse cler „grofiagrarisch-kapitalistischen Restaura- 
tion" entstellt. D. D.

Zur Geschichte des Staatsaufbaus der 
Ukrainę im 18. Jahrhundert.
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Aapysky Niźynśkoho Instytutu SociaTnoho Vychooannja 1931, 
Bd. XI, 87—92.

N. Petroośkyj beschiiftigt sich mit dem ratselhaften „Hetman" 
Jan Kostyrśkyj, der in einigen Urkunden neben dem Hetman Bohdan 
Chmelnyćkyj genannt wird; er stellt auf Grund bekannter und auch 
neuerdings von ihm im Moskauer Zentralarchiv gefundener Urkunden 
aus den Jahren 1649—1654, die einen „Hetman Kostyrśkyj" erwahnen, 
fest, dafi es wahrend des Aufstandes von Chmefnyćkyj, der dem 
reguła ren Kosakenheer vorstand, noch einen besonderen Hetman zur 
Leitung der sich dem Aufstand angeschlossenen bauerlidien Massen 
gegeben hat. Zuerst wurden diese 1648 vom bekannten M. Kryvonos 
geleitet, nach seinem Tode aber von Kostyrśkyj. Nach Petrovśkyj hatte 
dieser „Hetman" die Leitung iiber die Bauernmassen; er hatte, die 
Klasseninteressen der Kosakenobrigkeit vertretend, dariiber zu wadien, 
dafi sidi die Unzufriedenheit der Massen nicht in Formen aufiere, die 
fiir die Kosakenobrigkeit gefahrlich sein konnten. Ais Chmefnyćkyj 
1654 die Bedeutung der Volksmasse endgiiltig vernichtete, versdiwand 
auch Kostyrśkyj ais „Hetman", in den Urkunden wird er nicht mehr 
erwahnt. Petrovśkyjs Beweisfiihrung ist aber nidit uberzeugend; die 
Personlichkeit wie Tatigkeit dieses „Hetman" bedarf nodi einer 
Klarung. D. D.

Die national-biirgerlidie Legende iiber die 
Dekabristen.

Ukrajina 1932, Nr. 1—2, 75—92.
P. Kyjanycja analysiert die Arbeiten von M. Hruśevśkyj, S. Efre- 

mov und O. Hermajze, die dem Dekabristenaufstand in der Ukrainę 
gewidmet sind, und versudit nachzuweisen, dafi sie zur marxistisch- 
leninistischen historisdien Wissenschaft in einem klassenbedingten Ge- 
gensatz stehen; der Versuch dieser Gelehrten, die Dekabristen mit der 
ukrainisdien national-politischen Strómung zu verkniipfen, sei ein ver- 
schleierter „Kampf mit der proletarischen Ideologie und dem Sovet- 
regime". Das Bestehen eines genetischen Zusammenhangs zwischen den 
Dekabristen in der Ukrainę, der ukrainisdien Bewegung und dem 
Einflufi der polnischen politischen Strómungen auf die Ideologie der 
ukrainisdien Dekabristen weist Kyjanycja entschieden zuriidc und be- 
zeichnet das Erscheinen der Arbeiten dieser drei Gelehrten in den 
Publikationen der Ukrainisdien Akademie ais ein „Hervortreten des 
Klassenfeindes auf der Front der historisdien Wissenschaft". D. D.

X. Weillrufiland.

XI. Sibirien.
1917. Der Februar im Gouvernement Ir- 

k u t s k.
KS 1931, Nr. 2 (25), 51—33 und 54—56.
Beide Notizen — die eine von V. Andreeo, die andere von A. Akli- 

nov — beschranken sidi auf die ersten Revolutionstage und schildern 
nur, wie der Februarumsturz in Ćeremchov bzw. in Manzurka (beides 
im Gouvernement Irkutsk) bekannt wurde, und wie sidi auf diese 
Nachridit hin die Lagę der Yerbannten anderte. L. L.
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1917. Die Februarrevolution in Tomsk.
KS 1931, Nr. 2 (75), 57—64.
V. Barchatoo streift trotz der Kurze seiner Mitteilung eine Reihe 

bezeichnender Episoden, die sich bis in den Juni erstreckt: den Anta- 
gonismus der politischen Parteien und Fraktionen, die Entlarvung von 
Ochranaagenten an der Spitze der neugebildeten „Miliz“ (Polizei), die 
Abwehrmafinahmen gegen die Gewalttaten der ins Heer eingereihten 
gemeinen Verbrecher u. a. m. L. L.

Ba uernauf stande in Sibirien.
MSl 1931, Marz, 311—345; April, 39—64.
S. Melgunoo schildert eingehend die Aufstandsbewegung unter den 

Bauern Sibiriens wMhrend des Biirgerkrieges und der Kolćakperiode, 
die ais „Partisanen“bewegung sehr grofien Umfang annahm und zu 
einer ernsten Gefahr im Riicken der antibolschewistisdien Armee 
wurde. Einige Geschiehtsschreiber der russischen Revolution sehen den 
Hauptgrund dieser Bewegung darin. dafi die Bevólkerung mit dem 
Regierungssystem und den Verwaltungsmethoden des Kolćakregimes 
unzufrieden war. Mefgunov ist der Ansicht, dafi die Bewegung in 
Wirklichkeit eine sehr komplizierte war und diese Erklarung allein 
nicht ausreidiend ist. In ihr spielten verbrecherische Elemente, die 
stets bereit sind, sidi gegen jede Staatsordnung aufzulehnen, eine 
grofie Rolle; es darf nidit vergessen werden, dafi Sibirien ein Depor- 
tationsland nidit nur fiir politische, sondern fiir zahlreiche gemeine 
Verbrecher war. Diese Elemente konnten sich wahrend der revolu- 
tionaren Wirren ganz ungeliemmt ausleben. Weiter kam der Gegen
satz zwischen den in Sibirien neu angekommenen Siedlern und den 
alteingesessenen Bauern in aufierst scharfer Form zum Ausdruck. In 
den Vorkriegsjahren fand bekanntlidi eine Masseneinwanderung russi
scher landloser bezw. landarmer Bauern in Sibirien statt, ihre Lagę 
war vielfadi in der neuen Heimat noch wenig beneidenswert, sie 
wollten die Revolution ausnutzen, um sich auf Kosten der wohlhaben- 
den Bauern zu bereichern. Dabei bildeten die Kosaken einen Teil der 
alteingesessenen Bauernschaft, was wiederum zur Versdiarfung des 
Kampfes beitrug, wie audi der Umstand, dafi viele neue Siedler ver- 
schieaenen nichtrussischen Stćimmen angehorten: Letten, Esten usw. 
Es kamen nodi zahlreiche Deserteure des Weltkrieges hinzu. Auch 
trugen die strengen Unterdruckungsmafinahmen der Behdrden zur 
Versdiarfung der Kampfe bei. Von den Bolschewisten wurden alle 
diese Elemente geschickt zur Bekampfung der Weifien ausgenutzt. In 
den Kdpfen der Aufstandischen herrschte ein unglaublicher Wirrwarr, 
es gab sogar monarchistisdie Kampfrufę. So erschien bei einer Par- 
tisanentruppe im Altaigebirge ein ehemaliger Postbeamter ais angeb- 
licher Thronfolger Aleksej, der von der Dorfbevólkerung mit Glodcen- 
gehiute empfangen wurde und dem sidi die lokalen Bolschewisten an- 
sdilossen. Einer der bekanntesten Partisanenfiihrer, der Bolśevik 
Śćetinkin, ein friiherer Hauptmann, erliefi einen Aufruf, in dem es 
u. a. hiefi: „Es ist an der Zeit, mit den Zerstórern Rufilands, Kolćak 
und Denikin, welche den Verrater Kerenskij verteidigen, ein Ende zu 
machen... Grofifiirst Nikołaj Nikolaević, der die Macht ergriffen hat, 
befindet sich bereits in Vladivostok; er schickt mir durch einen Generał 
den Befehl, das Volk gegen Kolćak zum Aufstand zu bringen... 
Lenin und Trockij haben in Moskau den Grofifiirsten anerkannt und 
sind seine Minister geworden... Ich fordere alle Reditglaubigen auf, 
die Waffen fiir den Caren und die Sovets zu erheben." Is. L.
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XII. Kaukasus.

XIII. Der russische Orient bis 1917 und seit 1917.

XIV. Polen und Litauen bis 1572.
Korjat und seine Nachkommen.
AW 1930, H. 3/4, 425—454.
J. Puzyna gibt Erganzungen und Berichtigungen zu J.Wolffs „Ge- 

sdilecht Gedymins". Korjat, der sechste Sohn Gedymins, erhielt bei 
der griechisch-orthodoxen Taufe den Namen Michael. Ais Fiirst von 
Nowogródek 1329 erwahnt, wird er 1365 an dem russisch-litauischen 
Feldzug gegen Preufien teilgenommen haben und mufi vor 1366 ge- 
storben sein. Unter seinen neun, meist katholisdi getauften Sóhnen, 
die teils in Moskauer Diensten gegen die Tataren kampften, teils ais 
polnische oder ungarische Vasallen in Podolien und Wolhynien herrsch- 
ten, interessiert am meisten Dymitr. Seit 1356 mit einer Tochter 
Ivans II. vermahlt und in den russischen Chroniken ais „Dimitrij 
MichajloviC“ bezeichnet, wird er gewbhnlich mit seinem gleichnamigen 
russischen Schwager verwechselt, der den Beinamen „Volynskij“ fiihrte. 
Da auch der Litauer Besitzungen in Wolhynien gehabt haben mufi, 
sind nach Puzyna die chronikalischen Nachrichten zu 1372, 1376, 1379. 
in denen ein Fiirst D. M. Volynskij ais Unterhandler mit Litauen und 
ais Anfiihrer eines Feldzuges gegen die Volgabulgaren auftritt, auf 
den litauischen Dymitr zu beziehen. Nicht zu bezweifeln ist jeden
falls seine Teilnahme an der beriihmten Schlacht von Kulikovo im 
Jahre 1380. Die entscheidende Rolle im Siege iiber die Tataren glaubt 
Puzyna den litauischen Streitkraften und ihren Anfiihrern zuschreiben 
zu miissen, insbesondere dem Fiirsten Dymitr, den er geradezu ais 
„Sieger des Tages“ bezeichnet. Von den iibrigen Nachkommen Korjats 
weist Puzyna noch zwei Enkelinnen, fiinf Enkel und eine Urenkelin 
nach. Eine genealogische Tafel und die Beschreibung von drei Siegeln 
der Fiirsten aus dem Geschlechte Korjats beschliefien seine Aus- 
fiihrungen. I. F.

Witold. Grofifiirst v o n Litauen (1430—1930).
AW 1930, H. 3/4, 455—468.
St. Zajączkowski stellt die Frage, ob Witold ais „Separatist" be

zeichnet werden durfte, und glaubt sie im Hinblidc auf sein Verhaltnis 
zu Polen und zum Deutschen Orden verneinen zu miissen. Der Kampf 
Witolds mit Jagiełło ging um sein vaterliches Erbe und nicht um die 
politische Unabhangigkeit Litauens. Ein Gegner der Inkorporation von 
1385/86 gestaltete Witold in mehreren Vertragen (1392, 1401, 1413) das 
staatsrechtliche Verhaltnis Litauens zu Polen nach dem Muster des 
dualistischen litauischen Staates unter Olgierd und Kiejstut: das ein- 
heitliche polnisch-litauische Gebiet wird regiert von':'zwei fast vbllig 
gleichberechtigten Oberhauptern, wobei Jagiełło, ais oberster Herrscher 
des Gesamtreichs („princeps supremus") dem „magnus dux“ Witold 
dessen grofiherzogliche Rechte auf Lebenszeit iibertragt. Durch Ein- 
beziehung der litauisdien Bojaren in die polnische Szlachta kniipft 
die Union von Horodło das gegenseitige Verhaltnis noch enger. Auch 
die Krbnungsfrage, da von Jagiełło angeregt, ist kein Beweis fiir 
Witolds Separatismus. Er sucht vielmehr aus realpolitischen Griinden 
bewufit den religiosen und kulturellen Anschlufi an Polen. Die Er- 
oberung des grofien, mit litauischer Bevćilkerung besiedelten samogiti- 
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sehen Gebietes geschah 1410 mit polnischer Hilfe. So hat die polen- 
freundliche Politik Witolds beiden Landem nur Vorteile gebracht: 
durch die Union zu einem machtigen Staate zusammengeschlossen, er- 
hielt Polen-Litauen durch den Zuwachs an katholischer Bevdlkerung 
ein erwiinschtes Gegengewicht gegen das griechisch-orthodoxe Element.

I. F.

GroJRfiirst Witold v o n Litauen und die 
Union von Horodło.

AW 1930, H. 3/4. 468—493.
A. Wiskont will den nationalen Kern in Witolds Politik aufzeigen 

und untersucht zu diesem Zwecke, nach einer Ubersicht iiber die Vor- 
geschichte des Vertrages von 1413, die fiinf wichtigsten Bestimmungen 
der Union von Horodło. Witold hat gegen die Inkorporation und fiir 
die staatliche Selbstandigkeit Litauens gewirkt, allerdings im An- 
schlufi an Polen, nach dessen Vorbild er die litauische Staatsverfassung 
gestalten wollte. DaB er hierbei dem litauischen Adel, der ihm zur 
Macht verholfen hatte, grofie Vorrechte gewahrte, ist der beste Beweis 
fiir Witolds nationale Gesinnung, wenn man beriicksichtigt, dafi die 
litauische Bevblkerung in seinem ethnographisch bunt zusammen- 
gesetzten Lande etwa nur den zehnten Teil bildete. I. F.

1492—1499. Die Beziehungen zwischenLitauen 
und Moskau in der ersten Halfte der Regie- 
rung Alexander Jagiełłos.

AW 1930, H. 1/2, 59—110, u. H. 3/4, 726—785.
Wanda Białomiejska widmet der Regierung Alexander Jagiellos 

und seiner Moskauer Politik eine einfiihlsame Untersuchung. Obwohl 
nicht ohne Vorziige, war der schwache und unbeliebte Fiirst dem 
klugen Diplomaten Ivan III. nicht gewachsen; sein autonomer, aber 
durch die Abwanderung des Adels nach Moskau geschwachter Staat 
dem zentralisierten Reich im Osten von vornherein unterlegen. Die 
Anspriiche lvans III. auf alles „russische" Land fuhrten zum Kriege, 
der 1494 durch ein fiir Litauen scheinbar giinstiges Biindnis und durch 
die Heirat Alexanders mit der Tochter Ivans III., Helene, beschlossen 
wurde. Statt des ersehnten „ewigen Friedens" gaben Glaubensfragcn 
und Grenzstreitigkeiten der rankevollen Diplomatie Ivans III. nun 
erst recht neue Nahrung. Wiihrend es Alexander nidit gelang, Bundes- 
genossen zu finden und sein Land durch Privilegierung des Adels und 
der Stadte und durch Wiederaufnahme des kirchlichen Unionsgedan- 
kens im Innern zu festigen, verstand es Ivan III., Litauen nach aufien 
zu isolieren und seine Forderungen in einem neuen Kriege und im 
Frieden von 1503 weiter durchzusetzen. Hatte Polen die im Osten 
drohende Gefahr erkannt und Litauen beigestanden, so ware es da- 
nials vielleicht noch nicht zu spiit gewesen, das Vordringen Moskaus 
gegen Westen aufzuhalten. I. F.

1567/8. Der Feldzug von Radoszkowice gegen 
Moskau im Jahre 15 67/8.

A W 1930, H. 3/4, 799—809.
St. Bodniak sucht aus zeitgenóssisdien Berichten Angaben iiber die 

Starkę des Heeres und iiber die persbnliche Anteilnahme Sigismund 
Augusts am Feldzttge von 1567/8 zu gewinnen, ais dessen Ziel er die
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Wiedereroberung von Polock bezeidinet. Obwohl militarisch mifigliickt, 
hat die gemeinsame polnisch-litauische Aktion zur Forderung der 
Unionsverhandlungen beigetragen. I. F.

XV. Polen bis 1795.
Der schwedisch-polnische Krieg in L i v 1 a n d 

1600 und zu Anfang des Jahres 1601.
AA 1932, Nr. 3, 140—148.
H. Sepp beschliefit seine Schilderung des Feldzuges Herzog Karls 

in Livland (vgl. vorl. Zeitschrift Bd. VI, Heft 3, S. 448, und Heft 4, 
S. 611), indem er auf die Eroberung der iibrigen Schlbsser Livlands 
und Lettgallens, die von den Polen nur notdiirftig geschiitzt wurden, 
eingeht, und fiihrt seine Ausfuhrungen bis zu dem im Sommer 1601 
einsetzenden polnischen Gegenstofi, der den Verlust aller livlandisdien 
Eroberungen der Schweden zur Folgę hatte, durch. R. S.-E.

XVI. Polen von 1795—1914.
Zum Lemberger Novemberaufstand 184 8.
Ćasopis Narodniho Musea 1932, H. 3)4, 343—334.
Der Lemberger Aufstand vom 4. November 1848 ist der letzte 

Nachhall der Prager Pfingstereignisse, des Wiener Aufstandes und der 
ungarischen Revolution. Er wurde hervorgerufen durdi die falschen 
Geriichte, die Ende Oktober nach Lemberg drangen, dafi die Ungarn 
vor Wien standen, Windischgratz geschlagen und der Banus Jelacić 
gefangen genommen worden sei. Uber den Verlauf des Aufstands und 
seine blutige Unterdriickung durch das Militar gibt der von ]. V. 
Siniak gefundene und in extenso abgedruckte Brief eines Offiziers der 
Lemberger Garnison Ferdinand Joseph Koch an seinen Bruder Maxi- 
milian, der unmittelbar nach den Ereignissen geschrieben ist, eine 
lebendige Vorstellung. Uber den Absender und Adressaten war bisher 
nichts Niiheres zu ermitteln. W. L.

XVII. Polen seit 1914.

XVIII. Litauen im 19. Jahrhundert und seit 1914.

XIX. Lettiand.
Die separatistischen Bestrebungen des 1 i v - 

landischen Adels vor dem Nordisdien Kriege.
HA 1932, Nr. 3, 169—182.
Im Mittelpunkt der eingehenden Studie von Niilo Elo steht Johann 

Reinhold Patkul, der Vater des Gedankens der Loslbsung Livlands 
von Schweden und der Umwandlung des Landes in eine Adelsrepublik 
nach polnischem Vorbilde. Davon ausgehend, dali der schwedischen 
Ansicht von der Berechtigung der von Karl XI. durdigefiihrten Re- 
duktion die baltische Auffassung, die ihm die Befugnis dazu abspricht, 
entgegensteht, hebt N. Elo ais zweite grofie Streitfrage die der staats- 
rechtlichen Beziehung Livlands zu Schweden hervor. Schultz v. Asche- 
raden, Wernich, Buchholtz, C. Schirren u. a. betonten die Personalunion 
Livlands mit Schweden, demzufolge auch der schwedische Reidistag 
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nicht fiir dic Ostseeprovinzen zustandig war; da die Reduktion einen 
Verfassungsbruch darstellt, ware Livland auch zur Empórung berech- 
tigt gewesen. Von sdiwedischer Seite haben O. Sjbgren, A. Ham
marskjóld u. a. betont, dafi Livland ein erobertes Land und der Kónig 
gegen widerspenstige Bewohner zu allem berechtigt gewesen ware. 
Vermittelnder ist der jungę estnische Forscher J. Vasar, der die Redits- 
frage aber ungelóst lafit.

Im weiteren geht Elo auf den Ursprung des Streites zwischen dem 
liclandischen Adel und Schweden ein und schildert die bekannten Er- 
eignisse von 1678 bis zum Beginn von Patkuls aktiver Tatigkeit, d. h. 
bis zum ersten Siege der livlandischen Separatisten, dem AbschluB des 
Biindnisses mit August II. (24. August 1699). DaB eine der unmittel- 
baren Folgen dieses Biindnisses, die Rekatholisierung Livlands, ver- 
hiitet wurde, ist nach N. Elos Ausfiihrungen nur dem mifigliickten 
Sachseneinfall im Jahre 1700 und dem treuen Festhalten der Mehrheit 
des livlandischen Adels an dem protestantisdien Schweden zu ver- 
danken. R. S.-E.

Die Ymera.
Sitzungsberichte der Gel. Estnischen Geseilschaft 1930 (1932), 

134—15?.
In seinem wichtigen Beitrag zur historischen Geographie Alt-Liv- 

lands versucht Heinrich Laakmann die topographisdie Festlegung des 
in Heinrich von Lettlands Chronik oft erwahnten Badies Ymera, von 
dessen Lagę die zahlreicher weiterer geographischer Bezeichnungen ab- 
hiingt und der bisher von den meisten Forschern, u. a. auch von 
A. Bielenstein in dessen „Grenzen des lettisdien Volksstammes und der 
lettisdien Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert*'  mit der 
heutigen Sedde gleichgesetzt wurde. Unter eingehender Erórterung der 
Belegstellen in Heinrichs Chronik und unter Zugrundelegung der 
naturgegebenen lokalen Verhiiltnisse sowie der spa teren urkundlidien 
Zeugnisse gelangt Laakmann zu einer Identifizierung der Ymera mit 
dem Kokenhófschen Bach, an dessen Miindung in die Aa siidlich von 
Wolmar nodi heute ein Jumer-Gesinde liegt. Diese Festlegung ist 
„eine unumganglidie Voraussetzung zur Beurteilung des Werks (d. h. 
der Chronik) und damit unserer Hauptąuelle fiir die Geschichte der 
Eroberung und Christianisierung Livlands“.

Die haufige Erwahnung der an und fur sich unbedeutenden Ymera 
in Heinrichs Chronik erklart sich nach Laakmann leicht daraus, dafi 
sie durch Heinrichs Kirchspiel Papendorf (dieses, nicht Wohlfahrt war 
Heinrichs Pfarrbezirk) flofi. Im AnschluB daran untersucht Laakmann 
auch die Bezeichnung „Beverin", die er mit Wolmar gleichsetzt, sowie 
das Gebiet am Astijerw.

Wichtig ist audi Laakmanns Feststellung, daB die ubliche Ansidit. 
der einwandernde Adel habe seine Namen den livlandischen Ortsdiaf- 
ten gegeben, irrig und das Umgekehrte (Verdrangung des Herkunfts- 
namens der Besitzer durch den Ortsnamen) die Regel war. R. S.-E.

1905. Zur Geschichte des Uberfalls auf das 
Zentralgefangnis in Riga.

KS 1931, Nr. 1 (74), 189—193.
1. Torf beriditet iiber die Vorbereitung und Ausfiihrung der — 

erst nach heftigem Feuerkampf gelungenen — Gefangenenbefreiung 
aus dem Rigaer Zentralgefangnis, an der er ais Mitglied der Kampf- 
gruppe des „Bundes" beteiligt war. L. L.
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XX. Estland.
Regesten und Urkunden zur Giiterge- 

s ch i eh t e Harrien-Wierlands (Harju-Virumaa) 
im 13. und 14. Jahrhundert.

Sitzungsberichte der Gel. Estnisdien Gesellsdiaft 1930 (1932), 
1—46.

P. Johansen verbffentlicht erstmalig 35 bisher ungedruckte Urkun
den aus acht verschiedenen Archiven, die siedlungsgeschichtlich, kultur- 
historisch und genealogisdi von grbfitem Interesse sind und aus den 
Jahren 1262 bis 1399 stammen. R. S.-E.

Die estnisdien Familiennamen Dorpats in 
der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts.

Eesti Keel 1932, Nr. 4, 119—126.
An Hand zahlreidier Beispiele aus dem Dorpater Stadtardiiv 

weist R. Seeberg-Eloerfeldt nach, dafi es in der estnisdien Bevolkerung 
Dorpats im 17. Jahrhundert schon Ansatze zu festen, vom Vater auf 
den Sohn vererblichen Familiennamen gab, dafi diese aber nodi viel- 
fadien Wandlungen unterworfen waren und, wie Familiennamen iiber- 
haupt, audi hier verschiedenen Ursadien (Herkunft, Beruf, Eigenschaf- 
ten, Sdierz usw.) ihre Entstehung verdankten. Die estnisdie Stadt- 
bevólkerung unterschied sich durdi diese sie diarakterisierenden Zu- 
namen seit jeher von der Landbevolkerting, die erst durch die Bauern- 
befreiung unveranderlidie Familiennamen erhielt. R. S.-E.

Ein Riesenprozefi z u Ende des 17. Jahr- 
h u n d e r i s.

AA 1932, Nr. 3, 129—140.
Ais Beitrag zur Geschidite des Strandrechtes sdiildert O. Liio auf 

Grund der in Stockholm und Dorpat befindlidien Akten den Prozefi, 
der 1696—97 anlafilich der Beraubung des bei Tolsburg in Estland ge- 
strandeten Schiffes „St. Johannes" (dessen Kapitan der Liibedcer Hans 
Sdiarffenberg war) verhandelt wurde. An der Beraubung dieses, 
hauptsadilidi armenische Waren fiihrenden, Schiffes beteiligten sich 
sowohl Bauern wie Gutsbesitzer, die allesamt aufs strengste bestraft 
wurden, wobei sogar ftinf Bauern hingerichtet wurden. R. S.-E.

Ein Dokument der Wirtschaftsverhaltnisse 
Osels zur schwedischen Zeit.

AA 1932, Nr. 3, 165—169.
A. Soom veroffentlidit aus dem Arensburger Stadtarchiv den deut- 

schen Wortlaut einer Usels Handelsverhaltnisse zu Ausgang der Hanse- 
zeit diarakterisierenden Besdiwerdeschrift des Arensburger Rats iiber 
die „vielfaltigen und sdiiidlidien BeyHaven“ (gemeint sind damit kleine 
Naturhafen an der Oselsdien Kiiste), die dem Handel Arensburgs be- 
triiditliche Konkurrenz maditen. R. S.-E.

Die Begriindung des „Olewik“.
AA 1932, Nr. 3, 149—158.
Hans Kruus sdiildert die Begriindung der zur Stiirkung der estni- 

schen nationalen Bewegung geplanten, seit 1888 aber vollig im russi-
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sehen Fahrwasser segelnden estnischen Zeitung „Olewik" (Gegenwart) 
im Jahre 1881, die vor allem dem in Fellin erscheinenden chauvinisti- 
schen Tendenzblatt des estnischen Politikers C. R. Jakobson, „Sakala", 
entgegenwirken sollte. R. S.-E.

XXI. Deutscher Osten.
Entstehung und Stellung des nordostdeut- 

schen Koloniallandes.
Deutsdie Hefte fiir Volks- und Kulturbodenforschung II (1931 /32j, 

Heft 5/6, 225—241.
Josef Pfitzner betont entgegen der in der tschechisdien und polni

schen Geschichtsschreibung herrschenden Auffassung die primare kul- 
turelle Bedeutung der deutschen Kolonisation fiir die Entwicklung des 
ostelbischen Landes. Das Freiheitsprinzip im sozialen und staatlichen 
Leben ist nach Pfitzner einer der markantesten Ziige der ostdeutschen 
Kolonisation. Es wurde durch Einfiihrung des deutschen Rechts und 
Organisation der Stadte in Ostelbien cerwirklicht. Das Kaisertum mit 
seinem weitmaschigen Aufbau, in dem fiir alle Sonderwiinsche Raum 
war, schuf im Osten eine giinstige Atmosphare fiir populationistische 
Gedankengange unii trug ciel zur Beilegung des nationalen Wider- 
standes bei. R. B.

Die geschichtliche Stellung der Deutschen 
im groRschlesischen Raum.

Volk und Reidi 1952, 6. Beiheft, Dezember, 41—51.
Josef Pfitzner zeigt das Fortschreiten der mittelalterlichen deut

schen Kolonisation in Schlesien diesseits und Jenseits der Sudeten und 
hebt die Rolle dieser Kolonisation bei der Entstehung eines gemein- 
samen Volkstums im ganzen grofisdilesischen Raum hervor. Die 
Grundtatsache der deutschen Besiedlung sieht er darin. dafi die deut
schen Adligen, Geistlichen, Burger und Bauern das sozial, kulturell und 
rechtlich starkere Element darstellten und so dem óffentlichen Leben 
in den einzelnen Herzogtiimern das Gepriige gaben, wahrend daneben 
das slavische Element in Schlesien in sozialer und wirtschaftlidier Un- 
bedeutendheit versank. R. B.

XXII. Finnland.
Schwedisches Recht in Finnland im Mittel- 

a 11 e r.
Nordisk Tidskrift 1932, H. 5, 333—345.
Allgemein werden fiir die erste Halfte des 14. Jahrhunderts in 

Finnland vier Rechtsgebiete unterschieden, oder besser Gebiete ver- 
schiedener Methoden der kirchlichen Steuererhebung: nach dem jus 
helsingonicum (Nyland, Scharen des eigentlidien Finnland), dem jus 
suecicum (Kiiste des eigentlidien Finnland), dem jus finnonicum (In- 
neres dieser Landschaft und Satakunda) und dem jus carelicum im 
Osten. R. Hemmer untersucht zuerst den Zusammenhang des Hal- 
singerechts mit Halsingland in Schweden. Die Steuerordnungen weisen 
keine Gleichheit auf. Also kann nur entweder das finnische Halsinge- 
recht friiher auf schwedischem Gebiet gegolten liaben, oder in Siid- 
westfinnland hat in anderen Stiicken das Redit von Halsingland ge- 
hcrrscht, wovon der Name auf die Steuerordnungen iibertragen wurde.
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Und tatsachlich ist manche Ubereinstimmung bei Grundstiicksiibertra- 
gungen und im Wasserrecht festzustellen. In Finnland galt schwedi- 
sches Recht im Westen, finnisches im Osten entsprechend der Bevólke- 
rung. In den Grenzkirchspielen gibt es Things nach beiderlei Recht. 
Wie in Schweden findet sich auch in Finnland der „lagman“, und zwar 
ais selbstandiger Richter, nicht, wie Yrjo Koskinen und Vaionmaa 
wollten, nur ais Gehilfe des Schlofivogtes. Unter ihm stehen „domare“ 
(Richter), die dem „domare**  des Svealandes und dem „haradshóvding“ 
des Gótalandes entsprechen. Wie an der schwedischen Ostkiiste gibt 
es an der finnischen Siidwestkiiste den militarischen und wohl audi 
Jurisdiktionsbezirk „skeppslag". Landschaftsthings sind audi fiir Finn
land bekannt, und zwar gelten alle Einwohner ais Teilnehmer, ein 
Stadium, das in Schweden durch die jiingeren Landschaftsrechte schon 
iiberholt war. t)ber das Recht auf Alancl, wo sich starkę Einfliisse des 
Scearedits finden, setzt sich H. mit Vaionmaa auseinander. Zur Frage 
der Einfiihrung des schwedischen Rechts auf finnisdiem Volksboden 
wird festgestellt, dafi sich in Tavastland schon bald nadi der Erobe
rung schwedisdies Recht findet, verpflanzt durch die Vogte und Richter. 
Fiir Karelien beweist die Verkiindigung des schwedischen Frauen- 
friedensgebots 1316, dafi keine allgemeine Reditsiinderung von oben 
stattfand. Eine neue Epodie der schwedischen Reditsgesdiichte be- 
deutet die Fertigstellung des Landrechts (landslag) Kónig Magnus Eriks- 
sons 1347/52. Da es nie eine kónigliche Bestatigung erhielt, hat es sich 
nur langsam durchzusetzen vermodit. Doch ist sein Gebrauch in Abo 
schon 1355 nachzuweisen. E. A.

Die Entstehung der altesten lutherischen 
Gemeinden in Nord-Karelien.

HA 1952, Nr. 2, 1/9—123.
Stand es bisher nidit fest, ob die altesten lutherischen Gemeinden 

in Nord-Karelien 1630 oder 1631 begriindet worden waren, so weist 
A. R. Cederberg nach, dafi die beiden altesten Kirchgemeinden in Nord- 
Karelien (Kitee, schwedisch: Kides) und Liperi (schwedisch: Libelits) 
im Lehen Kuopio tatsachlich 1630 vom Generalgouverneur fiir Liv- 
land, Ingermanland und Karelien, Johann Skytte, begriindet wor
den sind. R. S.-E.

Steuer retor men auf den Freigiitern im 
18. Jahrhundert.

HA 1932, Nr. 3, 161—168.
Eino Jutikkala sdiildert die finnlandischen Reformtendenzen der 

Zeit von 1750—1800 (Abgaben statt Fronen, gerechte und dem Land- 
stiick angemessene Steuern, Verringerung der Steuerobjekte). Nadi 
dem Vorbild des Schweden Maclean versuchte u. a. auch Gustav Moritz 
Armfelt auf seinem Gut die Abgaben — allerdings in Roggen statt 
in Geld — zu normieren (1% Tonne von % Hektar), doch gingen seine 
Bauern nicht darauf ein. Ebenso mifilangen anderen Gutsbesitzern 
iihnliche Reformplane. Um 1800 anderten sich dagegen die Prinzipien, 
indem wieder Fronarbeit bevorzugt wurde. R. S.-E.

Zur Entstehung der Akademie in Abo.
Finsk Tidskrift 1933, H. 1, 34—31.
Am 12. Januar waren 25 Jahre verstrichen seit der Tagung, die 

die Griindung der schwedischen Akademie in Abo corbereitet hat. Aus
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diesem Anlafi ver6ffentlidit Ernst non Wendt, der ais erster (14. April 
1907) mit dem Vorschlag an die Uffentlidikeit getreten ist und Sekretar 
der Tagung sowie des von ihr eingesetzten Komitees war, Erinnerun
gen an jene Tage, in denen man an die Verwirklichung seines Planes 
ging. Wendt wurde von der Uberzeugung geleitet, durch das Vor- 
dringen des finnischen Elements an der Uniyersitat Helsingfors werde 
das gebildete Schwedentum im Lande bald vollig an die Wand ge- 
driickt und jeder hbheren Bildungsmbgliehkeit beraubt sein. Auf der 
anderen Seite sdiien ihm Abo und seine Gesellschaft den giinstigsten 
Boden fiir eine private schwedische Hodisdiulgriindung zu bieten. 
Sein Hervortreten in der Zeitung „Abo Underrattelsen“ weckte in der 
Presse nur geringes Echo, doch griff im Dezember die Sdiwedisdie 
Volkspartei den Gedanken auf. Die Universitatsprofessoren sdiwedi- 
scher Nationalitat aufierten Bedenken. Ein Teil lieB sidi aber dann 
gewinnen, und auf der Tagung in Abo zu Beginn des nadisten Jahres 
traten sechs von ihnen (E. Estlander, F. Gustafsson, H. Pipping, J. N. 
Reuter, A. Rindell, M. G. Schybergson) mit angesehenen Bewohnern 
der Stadt zur Beratung zusammen. Die weiteren Vorarbeiten iiber- 
nahm ein Komitee von sieben Mannern unter Vorsitz von Dr. v. Hei- 
deken. Ais Vorbild diente Goteborg, dessen Geschidite Wendt bereits 
vor seinem ersten Sdiritt studiert hatte. Schneller ais bei jener sdiwe- 
disdien Griindung, sdion nadi zehn Jahren, kam man zum Ziel, und 
die neue Sdidpfung entwickelte sidi audi bedeutend rasdier ais dort 
zu der heutigen Bliite. E. A.

XXIII. Siidosteuropa und die Balkanstaaten.

V. Bibliographie?
Unter Mitwirkung von L. Loewenson, E. Ambur- 
ger, D. Dorośenko, S. Jakobson, V. Rakint, 
R. Seeberg-Elverfeldt und G. Wirsdiubski 

bearbeitet von Irene Griining.

1. a) Allgemeines, besonders Methodologie; 
b) Hilfswissensdiaften.

D’A 1 m e i d a, Camena. Ćtats de la Baltiąue. T. V. Russie. Paris 
1932. 2 Bde., 360 S., 77 Karten, 137 photogr. Aufnahmen.

Ancel, Cahen, Guyot u. a. Histoire diplomatiąue de 1’Europe 
(1871—1914). Bd. I u. II. Paris 1932. 480 u. 394 S.

Arcidiovskij, A. V. Miniatjury Kenigsbergskoj letopisi. (Die 
Miniaturen der Kónigsberger Chronik.) (Leningrad 1932.) 40 S. 
(Izvest. Gos. akad. ist. mat. kurt. T. XIV. Vyp. 2. 1932.)

Arlamowski, K. Dzieje przemyskich cechów rzemieślnicznydi w 
dawnej Polsce. Z 9 ilustr. (Die Geschichte der Handwerker-

• ziinfte im alten Polen.) Przemyśl 1931. 250 + 2 S, 9 111.
L’A rt byzantin chez les S1 a v e s. L’ancienne Russie, les Slaves 

catholiąues. 2e Recueil dedie a la memoire de Thóodore

1 Zur Erreiditing móglichster Vollstandigkeit bitten wir die Herren 
Verfasser, ihre auf die Geschichte Osteuropas beziiglichen Sdiriften, 
seien sie nun selbstandig oder in Zeitschriften erschienen, an die Re- 
daktion zur Verzeidinung und Besprechung in den Abteilungen: Kri
tiken — Zeitschriften — Bibliographie — Wissenschaftliche Chronik 
gelangen zu lassen.
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U s p e n s k y. Paris 1932. Bd. II, 301 S. (Orient et Byzance. 
Źtudes d’art medieval, publiees sous la direktion de Gabriel 
Millet.)

Bek, J. Jan Bielecki. (Człowiek i życie.) (Z przedm. J. Becka.) 
Warsdiau 1932. 31 + 1 S., 2 Bildn.

Bobrovskaia, S. Le premier President de la Republiąue du tra- 
vail J. M. Sverdlov (sa vie, son oeuvre). Paris 1932. 48 S., 1 Bild- 
nis (Źpisodes et Vies revolutionnaires, N. 13).

Bodin ak, A. Ze studjów nad rzeźbą lwowską w epoce rokoka. 
(Studien iiber die Lemberger Bildhauerkunst zur Zeit des Rokoko.) 
Krakau 1931. 182 S.

"Brandt, O. Der Kampf um die Ostsee am Vorabend der franzósi- 
schen Revolution. Stettin (1933). 21 S. Mit einem Bild. (Schwe
den und Nordeuropa. Wissenschaftlidie Veroffentlidiungen der 
Deutsdien Gesellsdiaft zum Studium Schwedens, herausg. von Jo
hannes Paul. Heft 3.)

C a r o 1, J. Essai sur 1'ćconomie paysanne en Russie. Dissertation 
der Uniyersitat Montpellier. Lyon 1930. 104 S.

Cvetkov, G. K. Jarcevo. OCerki po istorii rabocego klassa i rev. 
dyiźenija na Jarcevskoj fabrike. (Skizzen zur Gesdiichte der Ar
beiterklasse und der revolutionaren Bewegung auf der Fabrik in 
Jarcevo.) Moskau-Smolensk 1932. 142 S., m. 111. (Zap. nauć.-issl. 
inst. Sekc. ist.)

*David, Dr. H. Zur Politik der Grofimachte im Fernen Osten 
1894—1902. Eine Studie zur Erklarung der Vorgange der Gegen
wart. Ziiridi 1932. 75 S.

*D okumente zur Weltpolitik der Nadikriegszeit. 
Eine Quellensammlung fiir den akademischen Unterridit und die 
politisdie Praxis. In Gemeinsdiaft mit W. Bertram herausgegeben 
von Otto Hoetzsch. Heft 6. Der europaische Osten. Leipzig und 
Berlin 1933. VII + 135 S.

Frolenko, M. F. Sobranie soćinenij. V 2 tomach. Izd. 2. (Ge- 
sammelte Werke. 2. Aufl. Mit Anmerkungen herausgegeben von 
I. A. Teodorović. In 2 Bden.) Moskau 1932. 307 + 357 + 1 S., 
13 BI. 111. u. Bildn.

G o r k y , M. Days with Lenin. New-York 1932. 64 S.
Hładyłowicz, J. K. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w 

Wielkopolsce od XIV do XIX wieku. Z 3 mapami. Przedmowę na
pisał prof. Franciszek Bujak. (Die Veranderung der Landschaft 
und die Entwiddung der Kolonisation in Grofipolen vom 14. bis 
zum 19. Jahrhundert.) Lemberg 1932. VIII + 256 S. (Badania z 
dziejów społ. i gospod. pod red. prof. Fr. Bujaka. Nr. 12.) 

‘Hoetzsdi, O. La politiąue exterieure de 1’Allemagne de 1871 
a 1914. Genf und Berlin 1933. 87 S. (Publications de L’Institut 
Universitaire de Haute Ćtudes Internationales. Nr. 8.)

Istorija zavodov. Sbornik. (Geschidite der Fabriken. Sam
melband.) 3. Lief. Moskau 1932. 200 S., m. I1L

Krassine. Sa vie et son oeuvre par sa femme Lubov Krassine. 
Traduit de 1’anglais par Jaąues Fournier-Pargoire. Paris 1932. 
259 S.

K r u p s k a j a, N. K. Lidija Michajlovna Knipović. 1857—1920. Mos
kau 1932. 25 S. (Borśey.-podpofśćik.)

La S i 1 e s i e p olonaise. Conferences faites a la Bibliotheoue polo
naise de Paris par MM. L. Eisenmann, E. de Martonne, J. Ancel, 
A. Meillet ... Preface de A. Millerand ... Notes et memoires 
annexes, par Cas. Smogorzewski. Paris 1932. VII + 471 S., 14 Kar- 
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ten, 12 Photogr. (Problemes politiques de la Pologne contemp. 
Nr. 2.)

Mańkowski, T. Lwowskie kościoły barokowe. (Lemberger Barock- 
kirchen.) Lemberg 1932. 152 S. (Prace sekc. hist. sztuki i kult. 
Tow. Naukow. we Lwowie. T. II. Z. 2.)

M e ń ś ć i k o v , L. P. Ochrana i revoljucija. K istorii tajnych politi- 
ćeskich organizacij, suśćestvovavśich vo vremja samoderźavija. 
(Ochrana und Revolution. Zur Geschichte der geheimen politischen 
Organisationen zur Zeit der Selbstherrschaft. T. III.) Moskau 
(1932). 280 + 3 S. (Vses. obść. poi. kat. i ss.-pos. Ist.-rev. bibl. 
Vospom... 1932. Nr. 1 (LXXVIII).)

Michoń, G. L’Alliance franco-russe 1891—1917. Paris 1932. 60 S.
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Komisija istoriji DSK pry DK VKP(b). (Auf Freischarlerpfaden. 
Zum 10. Jahrestag des Kampfes fiir die Ratę im Fernen Osten.) 
Chabarovsk 1932. 24 S.

Flegontoy, A. Partizanskoj tropoj. (Auf Freischarlerpfaden. Er
innerungen.) (Chabaroysk) 1932. 29 S. (15-letie Okt. rev. i 10-let. 
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Zeit des Kónigreichs Polen. 1827—1862.) Warschau 1931. 244 S., 
4 Abb., 10 Taf., 48 Sk., 1 Kartę. (Bibl. Zakł. Archit. Polsk. i 
Hist. Sztuki Polit. Warsz., t. III.)
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Hastesko, F. A. Suomen nuorisoseuraliikkeen historia. (Geschidite 
der finnisdien Jugendvereinsbewegung). Helsingfors 1951. 500 S. 
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(Geschichte des Kirchspiels Sibbo. I: Bis zum Beginn des 18. Jahr
hunderts.) Helsingfors 1931. XII + 382 S.
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R i n ne, J. Pyha Henrik, Piispa ja marttyyri. (Der Heilige Heinrich, 
Bischof und Martyrer.) Helsingfors 1932. 463 S.

W a 11 e n , H. Sprakgransen och minoriteterna i Finlands svenskbygder 
omkr. 1600—1865. (Sprachgrenze und Minoritaten in den sćhwe- 
dischen Landstrichen Finnlands um 1600—1865.) Abo 1932.
XXVI +417 S. u. Kartę.

Waris, H. Tyolaisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkiinsillan 
pohjoispuolelle I. (Tutkimuksia XVI: 1, julk. Suomen Historial
linen Seura.) (Die Entstehung der Arbeiterbevólkerung in Hel
singfors im Norden von der Langen Briicke.) Helsingfors 1932. 
353 S. (Forschungen XVI: 1, hrg. v. d. Finn. Hist. Gesellschaft.)

23. Siidosteuropa und Balkanstaaten.
D e y g a s , J. L’armee d’Orient dans la guerre mondiale. (Darda- 

nelles, Grece, Macedonie, Albanie, Serbie, Bułgarie, Constanti- 
nople, Danube, Hongrie, Russie.) Avec 9 croąuis. Paris 1932. 319 S.

H o f m a n n , G. Griechische Patriardien u. rómische Papste. Unter
suchungen und Texte. Rom 1932. 84 + 33 S. (Orientalia Chri
stiana. Vol. XXV—2, Nr. 76.)

Logio, G. Cl. Roumania: Its History, Politics and Economics. Man
chester 1932. 208 S.

Riker, T. W. The Making of Roumania: A Study of an Interna
tional Problem, 1856—66. Oxford 1931. 592 S.

Seton -W at son, R. W. The role of Bośnia in international poli
tics, 1875—1914. Oxford 1932. 36 S. („The Raleigh Lecture on 
History", British Academy 1931. From the Proceedings of the 
British Academy, vol XVII.)

Vasiliev, A. A. Histoire de TEmpire byzantin. Trąd, du russe par 
P. Brodin et A. Bourguina. T. I (324—1081); T. II (1081—1453). 
Paris 1932. IX + 499 und 483 S.

VI. Wissenschaftliche Chronik.
a) Organisation und Stand der Forschung.

Zur Geschichte der polnischen Wissenschaft.
Nauka Polska, Bd. XV. Warschau 1932. X + 449 S.

Anlafilich des 50jiihrigen Bestehens der Mianowski-Stiftung ist der 
XV. Band der „Nauka Polska" zum grófiten Teil der Geschichte der 
polnischen Wissenschaft gewidmet. So verkniipft Z. Szweykowski in 
seinem Bericht iiber die Entstehung und Wirksamkeit der Mianowski- 
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Stiftung sachliche Angaben iiber die Organisation dieses Instituts und 
seine wichtigsten Publikationen mit einer Darstellung der geistigen 
Grundlagen, auf denen sich das gesamte wissenschaftliche Leben in 
Polen von 1880 bis zur Gegenwart entfaltet hat. Von rein historischem 
Standpunkt behandelt ansdiliefiend F. Bujak die Entwicklung der pol
nischen Wissenschaft im vorhergehenden Zeitraum (1780—1880). Beide 
betonen die starkę politische Bedingtheit des wissenschaftlichen Stre- 
bens, das offenbar von jeher einen politisch-kampferisdien Zug neben 
einem abstrakt-idealistischen aufgewiesen hat. Obwohl die poinische 
Wissenschaft sich jetzt nicht mehr in den Dienst der politischen Frei- 
heitsbewegung zu stellen braucht, ist sie, wie einige kleinere Beitrage 
der „Nauka Polska" erkennen lassen, sowohl beim Ausbau bereits 
vorhandener, wie auch bei der Einfiihrung neuer Forschungsgebiete 
auch weiterhin von ausgesprochen nationalen Gesichtspunkten be- 
herrscht. Ferner ist auch bei den heutigen Vertretern der Wissen
schaft ais Charakteristikum festzustellen, was F. Bujak fiir die Ge- 
lehrten des 19. Jahrhunderts bezeichnend fand: eine universalistische 
Einstellung in Verbindung mit einer sich oft in Einzelheiten verlieren- 
den Forschungsmethode. Diese Eigenarten kommen z. B. zum Aus- 
druck bei Vorschlagen, bei denen es fiir mbglich gehalten wird, die 
kiinftige Kulturentwidklung durch theoretische Erkenntnis samtlicher 
Kulturwerte praktisch in erwiinschte Bahnen zu lenken (T. Mako
wiecki) oder bei denen es fiir zweckmiifiig erachtet wird, ein prak- 
tisch-wirtschaftłichen Zieleń dienendes Institut fiir Slavenforschung 
mit historischen, philologischen, ethnographischen und religions- 
geschichtlichen Hilfsdisziplinen zu belasten (H. Batowski). Hierher ge- 
hbrt auch das Bestreben, mit Hilfe von auRerst subtilen Selbstbiogra- 
phien von Gelehrten, dereń einige im vorliegenden Bandę veroffent- 
lidit sind, den Werdegang wissenschaftlichen Denkens aufzuspiiren — 
doch wohl zum Zwecke praktischer Nutzanwendung. Die iibngen Bei
trage behandeln die Organisation des Bibliothekswesens in Polen, die 
Griindung eines Instituts fiir Papyrusforschung und, dem Charakter 
der Publikation ais Organ der gesamten Wissenschaft entsprechend, 
Fragen aus dem Gebiet der Naturwissenschaften. So gewahrt der 
slattliche Band einen vorziiglichen Einblick nicht nur in die positiveu 
Ergebnisse polnischer wissenschaftlicher Arbeit in den letzten andert- 
halb Jahrhunderten, sondern er gibt auch AufschluR iiber die tradi- 
tionell bedingten Forschungsmethoden der Gegenwart und iiber die 
praktischen und ideellen Ziele fiir die Zukunft.
Z. Szweykowski. Gesdiichte der Mianowski-Stiftung. (S. 1—202.)

Der Verfasser teilt seine Ausfiihrungen zeitlich in vier Abschnitte 
ein und verfolgt innerhalb derselben die Wechselwirkung zwischen den 
jeweils sidi ablósenden geistigen Richtungen und der Wirksamkeit der 
Mianowski-Stiftung. Er geht auf die Verfassung und die finanzielle 
Lagę der Stiftung ein und gibt eine ausfiihrliche Ubersicht iiber die 
von ihr veroffentlichten Publikationen. Die Stiftung wird seit ihrer 
Griindung von einem Komitee geleitet, dessen Mitglieder den verschie- 
densten wissenschaftlidien Disziplinen angehbren. Die alten, unter 
dem Druck der russischen Regierung entstandenen und die Wirksam
keit des Instituts einengenden Statuten, sind erst 1919/20 erweiternd 
geandert worden und sehen die Zusammenarbeit des Komitees mit 
einem cpialifizierten wissenschaftlichen Beirat vor. Mit einem An- 
fangskapital von 6750 Rubeln gegriindet, kónnte die Mianowski-Stif
tung durch reichlich flieRende Spenden ihre Einkunfte bald erheblich 
steigern. Geradezu gliinzend gestaltete sich die Finanzlage der Stif
tung dank eines 1904 empfangenen Legates von Oląuellen in Baku, die 
im Jahre 1914 allein 213 503 Rubel brachten. Von der Finanzkrise der 
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Nachkriegszeit hart betroffen, griindet die Mianowski-Stiftung ihre 
Esistenz gegenwiirtig auf Mitgliedsbeitrage und Stiftungen.

1. 1881—1890. Nach Schliefiung der „Szkoła Główna" durdi die 
russische Regierung im Jahre 1869 wird von Sdiiilern und Lehrern 
dieser Anstalt zu Ehren ihres Rektors, J. Mianowski (f 1879), ein 
Institut ins Leben gerufen, das unter Fortfiihrung der national-frei- 
heitlichen und kulturellen Tradition die geistigen Waffen fiir den Un- 
abhangigkeitskampf Polens sdimieden sollte. Der Gedanke, durch die 
M.-St. die gesamte polnisdie Wissensdiaft nadi einem einheitlichen 
Piane zu leiten, kam nicht zur Verwirklichung, vielmehr hat die 
M.-St. in der Entwicklungsgeschichte der polnisdien Wissensdiaft 
eine mehr passive Rolle gespielt, ohne jedoch bei der Auswahł 
der Unterstiitzten auf ihre eigenen Grundsatze zu verzichten. Im Hin- 
blick auf die politische Situation nach 1863 werden in das erste Komi
tee Vertreter gemafiigter politischer und weltanschaulidier (positivisti- 
scher) Richtungen gewahlt. Infolge ihrer Auffassung von der Wissen
sdiaft ais Allgemeingut werden nur solche allgemein verstiindlichen 
Werke der „reinen Wissensdiaft" unterstiitzt, die den augenblicklichen 
wirtschaftlichen und kulturellen Bediirfnissen entspredien. Es erschei- 
nen vorwiegend popularwissenschaftliche Schriften und Sdiulbiicher, 
doch daneben audi tachwissenschaftliche Werke und Zeitschriften. Im 
Vordergrunde stehen die humanistisdien Fadier; Geschichte wird unter 
slavophilen Gesichtspunkten getrieben.

2. 1890—1905. Gegeniiber der Kompromillstellung der iilteren Ge- 
neration der Positivisten ist die jiingere radikal-sozialistisch gesinnt. 
Auch sie will die Wissensdiaft in den Dienst der Allgemeinheit stellen, 
yersteht unter der letzteren aber ausschliefilich die arbeitenden Volks- 
schiditen. Dem Freiheitskampf mit geistigen Waffen wird die Revo- 
lution entgegengestellt. Fiir diese Strómungen hat das Komitee der 
M.-St. bis etwa 1900 kein Verstandnis, hingegen sdiliefit es sich 
dem Individualismus, sowie der metaphysisdi-mystisdien Richtung an. 
In Verbindung damit will die M.-St. jetzt nur Spezialwerke unter
stiitzen und versagt sich z. B. einer Enzyklopadie. Es erscheinen auch 
weiterhin Sdiulbiicher und populare Grundrisse, daneben Werke iiber 
Philosophie, Geschichte, Literatur. Besonders zu erwahnen ist die Her
ausgabe umfangreicher literarhistorischer und historischer Materialien- 
Sammlungen.

3. 1905—1914. Die konservative Haltung des Komitees auf politi- 
schem und sozialpolitischem Gebiet verursacht Konflikte innerhalb des- 
selben und mit dem Publikum. Die wissenschaftliche Initiative geht 
an andere, seit 1900 zahlreich entstandene Institute iiber. Trotzdem 
ist diese Periode aufierordentlich fruchtbar, besonders wieder auf dem 
Gebiet der Geschidite (Monographien und Materialiensammlungen, 
„Przegląd Historiczny"). Ais neues Gebiet wird jetzt die Kunst- 
geschidite gepflegt. Ńaturwissensdiaft und Medizin sind durdi Spe
zialwerke vertreten. Unter dem Einflufi der jiingeren Komiteemitglie- 
der steigert sich das Interesse fiir Rechtswissensdiaft und National- 
okonomie. Dagegen werden Sprachwissenschaft und Literatur, beson
ders die neuere, fast vollstandig vernachlassigt.

4. 1914—1931. Schon kurz vor Kriegsbeginn setzt sidi mit einer 
neuen Mitgliedergeneration der AnschluR der M.-St. ans Leben durch. 
Die politische Zuriickhaltung weicht immer mehr einer deutlidien Stel- 
lungnahme zugunsten der wirtschaftlichen und politischen Befreiung 
Polens, die in aen wahrend des Krieges finanzierten Werken zum Aus
druck kommt. Den veranderten Bediirfnissen im Bildungswesen ent- 
sprediend werden statt fiir Mittelschulen nunmehr Lehrbiicher fiir 
Hodischulen herausgegeben. Im iibrigen findet der sidi stiindig er- 
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weiternde Kreis von wissensdiaftlidien Arbeitern und Disziplinen audi 
in dieser letzten Periode weitgehende Unterstiitzung seitens der M.-St. 
Seit 1916 hat die M.-St. wieder die Fiihrung im wissenschaftlichen 
Leben iibernommen und sudit mit Hilfe ihres Organs, der „Nauka 
Polska'", die Ideale ihrer Begriinder zu verwirklicnen und geistiger 
Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Bestrebungen in Polen zu sein.
F. Bujak. Die Entwiddung der polnischen Wissenschaft in den 
Jahren 1800—1880. p. 202—240.

Die politischen Ereignisse und geistigen Stróinungen im 19. Jahr
hundert waren fiir die Entwicklung einer polnischen Wissenschaft nidit 
giinstig. War die Schliellung der Universitaten und Bibliotheken durch 
die russische Regierung an sidi ein Hindernis, so war auch die Ein- 
wirkung der Romantik, die sich in Polen zwar spat, dafiir aber um so 
intensiver durchgesetzt hat, fiir die wissenschaftlidie Forschung von 
Nachteil. Der Weg der Wissenschaft bedeutete fiir den Polen von jeher 
den Weg zur Freiheit. Es gab aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur 
eine einzige kulturell gehobene Sdiidit, die ihn gehen konnte: den 
Adel. Seine Vertreter haben der polnischen Wissenschaft ais Mazene, 
Sammler und Gelehrte die gróllten Dienste geleistet. Das polnische 
Biirgertum entwidkelte sich selir langsam, der Bauernstand war in
folge der Leibeigenschaft vom Kulturleben ausgeschaltet. Es gab noch 
eine niditpolnische biirgerlidie Schicht, die sich aus eingewanderten 
deutschen Kaufleuten, Gewerbetreibenden u. a. zusarnmensetzte, und 
aus dereń Mitte viele Gelehrte hervorgegangen sind.

Unter dem Einflufi der Romantik, verstiirkt durdi den Schmerz 
um die verlorene Freiheit, wird das Interesse an der eigenen Ver- 
gangenheit und am Volksleben geweckt. Die Erhaltung historisdier 
Denkmiiler wird ais wichtigste Aufgabe empfunden. In allen grófie- 
ren Stadten und auf den Stammsitzen des Adels entstehen bedeutende 
Sammlungen und Bibliotheken. Sogar im Auslande werden solche von 
Emigranten begriindet (Paris, Rapperswyl). An der Sammlung und 
Bewahrung von Altertumern im kleinen beteiligen sich auch weite 
Kreise der Bevólkerung. Man pflegt das Volkslied, man begeistert sich 
an Abbildungen von Schlossern, Landschaften, Volkstypen. Man fiingt 
auch an, sich fiir Geographie und Wirtschaft des Landes zu inter- 
essieren. Naturwissensaiaftliche Sammlungen werden, allerdings nur 
an wissenschaftlichen Instituten, angelegt.

Dieser eifrigen Sammeltatigkeit entspricht eine nicht minder 
eifrige, aber in ihren Ergebnissen wenig befriedigende Bearbeitung 
des wissenschaftlichen Materials. Die fehlende Schulung aullerst sieli 
in mangelnder Kritik und Systemlosigkeit. Oft werden angefangene 
Werke nicht vollendet. Die meisten Gelehrten jener Zeit beginnen ihre 
Laufbahn mit der schónen Literatur, sind Dichter, bevor sie zurWisseu- 
sdiaft iibergehen (z. B. A. Mickiewicz). Diesem Umstand entspricht 
die Bevorzugung der humanistischen Disziplinen, die dichterisch-phan- 
tasievolle Ausdrucksweise, die iiberaus reiche, oft verschwommene 
Terminologie, die patriotisch-apologetische Grundeinstellung. Mit einer 
Neigung zum Universalismus paart sich hiiufig eine mystisch-spekula- 
tive Denkart. Ais Charakteristikum des polnisdien Gelehrten des 
19. Jahrhunderts erwahnt der Verfasser ferner die rasdie Fassungs- 
gabe mit einem Hang zur Verallgemeinerung, die Ubernahme fremder 
Anschauungen und ihre subjektive Umbildung. Im Gegensatz dazu 
haben die Gelehrten deutscher Herkunft strengere Methoden und ihre 
Werke sind teilweise noch heute von Wert. Der deutsdie Einflufi be
ginnt sidi sdion vor 1850 geltend zu madien und wird besonders da- 
durch gesteigert, dali viele Polen an deutschen Hochschulen studieren. 
Mit den 50er Jahren beginnt der Unterschied zwischen polnischen und 
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deutschen Gelehrten sidi zu verwisdien. Der franziisische Einfiufi ist 
vor wie nadi 1830 sehr gering.

Entsprechend den politischen Ereignissen ist das 19. Jahrhundert 
in drei Zeitabschnitte einzuteilen: 1. 1800—1830. Die Wissensdiaft wird 
an drei Universitaten gepflegt, es werden gelehrte Gesellsdiaften und 
Zeitschriften gegriindet. („Tow. Przyjaciół Nauk" in Warsdiau, „Tow. 
Nauk" in Krakau). Fast symbolisdie Bedeutung gewinnt die Koper- 
nikus-Verehrung: 1802 wird seine polnisdie Abstammung erwiesen, 
1830 erhiilt er ein Denkmal ais Patron der polnischen Wissensdiaft.
2. 1830—1863 ist politisdi und stimmungsmafiig die ungiinstigste Zeit. 
Am besten sind die Bedingungen noch in Posen. Man beschaftigt sich 
jetzt vorwiegend mit ókonomischen Fragen und mit der Aufhebung 
der Leibeigenschaft. Emigranten griinden 1832 in Paris das „Tow. 
Literackje", welches sidi neben der Wissensdiaft mit Politik befafit.
3. 1864—1880 erfolgt eine vóllige geistige Umwalzung. Der Mifierfolg 
des Aufstandes von 1863 wird der Romantik zur Last gelegt. An ihre 
Stelle tritt jetzt der Positivismus. Die Bauernbefreiung in Russisdi- 
Polen, die von der Autonomie begiinstigte Entstehung einer konser- 
vativen Landaristokratie in Galizien, riicken Verfassungs- und Wirt- 
sdiaftsfragen in den Vordergrund des Interesses. Daneben werden ais 
neue Disziplinen Spradi- und Kunstwissensdiaft und Biologie ge
pflegt. 1862 wird in Warsdiau die „Szkoła Główna" begriindet, die 
jedodi schon 1869 von der Regierung gesdilossen und durdi eine russi
sche Uniyersitat ersetzt wird. 1872 entsteht die Lemberger Akademie, 
die unter giinstigeren politischen Verhiiltnissen eine Reihe bedeutcnder 
Publikationen veróffentlidit. In Deutsch-Polen wirkt der Kulturkampf 
und die antipolnisdie Gesetzgebung der Entwiddung der Wissensdiaft 
hinderlich entgegen. Die Emigration gibt nadi dem Tode des Fiirsten 
A. Czartoryski (f 1861) ihre fiihrende politische Rolle auf, tritt in 
engere Fiihlung mit der Heimat und widmet sidi aussdiliefilidi der 
Wissensdiaft.
K. Dobrowolski. Die polnisdien Staatsbibliotheken. S. 291—504.

Da die Wirtsdiaftskrise audi in Polen die Bibliotheken in eine 
sdiwierige Lagę gebradit und besonders die Erganzung ihrer Bestiłnde 
zu einem Problem hat anwadisen lassen, bringt Dobrowolski einige 
Vorsdilage zur Losung desselben.

Die Bibliotheksbestande kónnen durdi Pfliditexemplare, durch 
Schenkungen, Tausdi oder Kauf von Biidiern vermehrt werden. In- 
folge der sdilediten Wirtschaftsverhaltnisse sind die Kauf- und Schen- 
kungsmóglidikeiten so gering, dafi praktisch nur die beiden anderen 
Kategorien in Frage kommen. Die Frage des Pflichtexemplars betradi- 
tet Dobrowolski vom rechtlichen und tedinischen Gesiditspunkt aus und 
kommt zu dem Ergebnis, dafi das Gesetz iiber das Pflichtexemplar aus 
dem allgemeinen Pressegesetz ausgeschieden werden miisse, dafi ferner 
die Anzahl der Pflichtexemplare móglichst erhóht oder mindestens auf 
der 1927 festgesetzten StiiCKzahl von sieben bis neun erhalten bleiben 
nnd endlich, dafi das Gebiet, aus dem Pflichtexemplare zu liefern sind, 
denkbar erweitert werden miisse. Nach Dobrowolski besitzen audi 
Preislisten, Reklamedrucke und dergleichen fiir kiinftige Generationcn 
unermefilichen Wert. Besondere Bedeutung mifit er dem Tausdiver- 
kehr mit dem Ausland bei. Unter Hinweis auf das grofie Interesse fiir 
Slavistik, auch in nicht-slavischen Landern, erórtert er die Organisa
tion eines Austausches zwischen polnischen Bibliotheken und den ge- 
nannten auslandischen Instituten, der etwa mit Hilfe der polnisdien 
Konsulate durdigefiihrt werden konnte. Besonders erwiinscht sind 
Zeitsdiriften. Bei der Abgabe von Dubletten ans Ausland ist selbst- 
yerstandlich in erster Linie die „Bibljoteka Nationalna" zu beriick- 
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sichtigen. Zur besseren Bbersidit iiber Neuerscheinungen im Auslande 
ist an dieser Bibliothek eine Informationsstelle einzurichten. Audi im 
Inland kann die Tausdieinrichtung im weitesten Mafie Verwendung 
finden. Hier mufite sie aber mit einer durchgreifenden Neuorganisa- 
tion des gesamten polnischen Bibliothekswesens verbunden weiden. 
Nach deutsdiem Muster schlagt Dobrowolski auch fiir Polen die Spe- 
zialisierung einzelner Bibliotheken auf bestimmte Gebiete und im Zu
sammenhang damit die Einrichtung eines gegenseitigen Leihverkehrs 
vor. Fiir die Organisation von Universitats-Bibliotheken ist eine Drei- 
teilung zu empfehlen: 1. Zentralbibliothek mit medizinischer und 
landwirtschaftlicher Abteilung, 2. selbstandige Fachbibliothek fiir In- 
stitute und Laboratorien und 3. Handbibliothek fiir Seminare. Eine 
fruchtbare Zusammenarbeit aller Bibliotheken, bei der grofie Ansdiaf- 
fungskosten vermieden werden kónnen, ist schliefilich nur auf Grund 
eines einheitlichen Katalog-Systems durchzufiihren.

H. Batowski. Einige Bemerkungen iiber die Notwendigkeit 
eines Slavischen Instituts in Polen und seine Organisation. S. 305—310.

Das 1928 in Prag gegriindete „Slavische Institut" hat seine Daseins- 
berechtigung mit der geschichtlichen Rolle des Tsdiechischen Volkes 
begriindet und sich die Aufgabe gestellt, die anderen Slaven kennen 
zu lernen und diesen wiederum die Kenntnis iiber das eigene Volk 
zu vermitteln. Wenn Polen ais das grófiere Land mit einer nicht un- 
bedeutenderen historischen Mission bisher kein gleichartiges Institut 
besitzt, so ist das nicht allein aus ideellen Griinden aufierordentlich 
zu beklagen. Nidit nur in der Tschechoslovakei, sondern audi in nidit- 
slavischen Landem, besonders in Deutsdiłand, wird weit mehr fiir 
praktische Slavenforschung getan. Es besteht die Gefahr, dafi andere 
ihre besseren Kenntnisse iiber die Slaven zum Schaden Polens aus- 
niitzen werden. So hatte z. B. Polen den Textilmarkt von Jugo- 
slavien und Bulgarien an sidi bringen kónnen, statt ihn, mangels 
wirtschaftlieher und ethnoęraphischer Kenntnis dieser Lander, den 
Deutschen zu iiberlassen. Es ist ein grofier Fehler, dafi die Slavistik 
an den polnischen Hochschulen aussdiliefilidi vom philologisdi-ardiao- 
logischen Gesichtspunkt aus gepflegt wird und eine auf praktische 
Fragen aus dem Leben der Slaven eingestellte Zeitschrift wie der Leni- 
berger „Ruch Słowiański" keinen grófieren Zusprudi findet. Ein „Sla- 
vis<hes Institut" mufi diesen Mangeln abhelfen. Batowski schlagt 
vor, dasselbe in eine Kultur- und eine Wirtschaftssektion zu teilen und 
Spezial-Unterabteilungen fiir Politik, Soziologie, Wirtschaft, Kultur, 
Literatur, Religion, Ethnographie, Statistik usw. einzurichten, damit 
alle Zweige der Slavenforschung, unter Ausdehnung audi auf die 
Nachbarvólker (Ungarn, Griechen, Rumanen) darin beriicksichtigt wer
den kónnten. Dem theoretisdien Studium ist eine praktisch-propa- 
gandistisdie Tatigkeit an die Seite zu stellen, um durch Aufnahme der 
Slavistik ais Schulfadi, durch Vortrage, Ausstełlungen, Zeitschriften u. 
dgl. eine móglichst breite Basis fiir dieses, vom nationalen Standpunkt 
aus iiberaus widitige Unternehmen zu schaffen. Batowski selbst be
zeichnet sein Programm ais fragmentarisch und ungeordnet, seine Ab
sicht sei aber nur gewesen, eine Anregung zu geben. I. F.

c) Notizen.
Greiffenhagen, O.: Die altesten Kammereibiicher der Stadt 

Reval 1363—1374. (Publikationen aus dem Revaler Stadtardiiv. 3.) 
Reval 1927. 116 S.

Auch an dieser Stelle miissen wir, wenn audi nachtraglich, auf 
die wertvolle Yeróffentlichung des Revaler Stadtarchivars Greiffen- 
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hagen hinweisen, die dem osteuropaischen Forscher ganz vorziigliches 
Materiał zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Ostseegebiets im 
t4. Jahrhundert erschlieHt. Einwandfrei ergeben sich aus den Kam- 
mereirechnungen die festen Beziehungen Revals zur Hanse sowie zu 
aufierhansisdien Handelsstadten. Durdi die beigegebenen Erlaute- 
rungen (iiber die Handschriften, das Sprachliche, die Organisation der 
stadtischen Wirtsdiaft, das Miinzwesen u. a.) sowie durdi die atisfiihr- 
lichen Orts-, Personen- und Sadiregister, die ja bei modernen Publi- 
kationen eine Selbstverstandlichkeit sein miissen, wird die Brauchbar- 
keit der widitigen Publikation aufierordentlich gesteigert. R. S.-E.

Kentmann, Ruth: Livland im russisch-litauischen Konflikt. 
Die Grundlegung seiner Neutralitatspolitik. 1494—1514. (Beitrage zur 
Kunde Estlands. XIV. Bd. 3./4. Heft. Februar 1929. S. 85—160.)

In ihrer beaditlidien Dissertation sdiildert R. Kentmann die Pe
riode livlandischer Geschidite von der Sdiliefiung bis zur Wieder- 
eróffnung des Novgoroder Hansekontors (1494—1514). Die drohende 
russische Gefahr, die 1501 zum Offensivbiindnis Livlands mit Litauen 
fiihrte, versetzte es in die Zwangslage, ohne die versprodiene litauisdie 
Hilfe aliein gegen Moskau Krieg fiihren zu miissen. So kam es nadi 
einem 1503 abgeschlossenen Beifrieden 1514 zum endgiiltigen Friedens- 
schlufi Livlands mit Rufiland, der mit der Auslieferung Preufiens an 
Polen (1515) zusammenfiillt und die vóllige Isolierung Livlands er- 
schreckend zeigte. Des Ordensmeisters Plettenberg Verdienst war es, 
durdi diesen Frieden die Katastrophe Livlands um Jahrzehnte auf- 
gesdioben und die Einfiihrung der Reformation dadurch ermóglicht 
zu haben. — Nidit unerwahnt lassen kónnen wir die der Unter
suchung beigefiigte Ubersicht iiber den livlandisch-litauisdien Ge- 
sandtenverkehr 1498—1514. R. S.-E.

Weifi, H., und Johansen, P.: Bruchstiicke eines nieder- 
deutsch-estnischen Katediismus vom Jahre 1535 (mit 8 Tafeln). (In: 
Beitrage zur Kunde Estlands, herausgeg. von der Estland. Literar. Ge- 
sellschaft in Reval. XV. Bd. 4. Heft. Marz 1930. S. 95—133.)

Einen Zufallsfund in der Bibliothek der Estlandischen Literari- 
sdien Gesellsdiaft, das ais Budieinband benutzte Brudistiick eines 
1535 in Wittenberg durch Hans Lufft gedrudcten niederdeutsch-estni- 
sdien Katediismus rekonstruiert mit bewunderswerter Gesdiicklichkeit 
der Revaler Stadtardiivargehilfe P. Johansen. Wie H. Wei/1 in der 
Einleitung iiberzeugend ausfiihrt, handelt es sidi um den 1537 aus 
nidit vóllig klarzustellenden Griinden vom Revaler Rat verbotenen 
estnisdien Katediismus der Revaler Prediger Simon Wanradt und 
Johann Koli. Damit ware das alteste gedruckte estnische Buch — 
bisher galt dafiir der 1554 in Liibeck erschienene, leider verschollene, 
Katediismus des Dorpater Predigers Franz Witte — festgestellt wor
den, wahrend der alteste nachweisliche Druck in finnisdier Spradie: 
1542, in altpreufiisdier 1545, in litauisdier 1547 und in lettischer 
Spradie gar 1585 erschienen sind. R. S.-E.


