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Ivan Peresvetov und seine Piane 
zu einer Erneuerung des Moskauer Staates.

Von
Werner Philipp.

I.
Die Lebensgeschidite Peresvetovs.

Die Umwandlung der feudalen Gesellschaftsordnung in 
den absolutistischen Staat erfiillt das Moskauer Reich vom 
Ende des 15. his Anfang des 17. Jahrhunderts mit leiden- 
schaftlichen Kampfen und lafit eine grofie Mannigfaltig- 
keit von Bewegungen entstehen. Sie sind nicht nur der 
Ausdruck neuer politischer Krafte und eines neuen politi
schen Denkens, sie zeigen zugleich eine tiefe Auflockerung 
der russisehen orthodoxen Glaubigkeit. Die Kampfe gehen 
um die in Frage gestellten religiósen Werte ebenso wie um 
Formen der Wirtschaft, sie gelten vor allem der Recht- 
fertigung und Anklage der einzelnen Stande. Worauf sie 
auch abzielen mógen, so treffen sich die verschiedenen Ten- 
denzen doch immer in einem Punkte: in der Stellungnahme 
zur neuen, immer mehr und mehr erstarkenden Macht des 
Carentums. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hat es sich 
bereits soweit aus der feudalen Gesellschaftsordnung her- 
ausgelóst, dafi die offene Auseinandersetzung mit ihrem 
Hauptvertreter, dem Bojarentum, unvermeidlich wird. 
Auffallend ist aber dabei, dafi etwa in den Aufierungen 
Ivans IV. iiber seinen Kampf gegen die Bojaren nicht mehr 
ais ein deutliches Gefiihl fiir die Einzigkeit der Caren- 
macht, fiir die Anmafiung der Bojaren und fiir die ihm 
von ihnen zugefiigten persónlichen Krankungen enthalten 
ist. Eine konkrete Vorstellung davon, wie eine absolutisti- 
sche Ordnung im Moskauer Reiche aussehen soli, fehlt.

Den einzigen, umfassenden Versuch in jener Zeit, die 
Hauptziige einer solchen Ordnung zu umreifien, hat Ivan 
Semenov Peresvetov unternommen. Seine Schriften unter- 
scheiden sidi von den zahlreichen Streit- und Reformschrif- 
ten vor allem dadurch, dafi sie yersuchen, dem Cartum 
eine eigene, ihm gemafie Grundlage zu schaffen, weldie 
die Verwurzelung in der Feudalitat ablósen soli. Der Ver- 
such ist in seiner Geschlossenheit so vereinzelt innerhalb

1 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4 
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der Publizistik des 16. Jahrhunderts, dafi eine Beschran- 
kung auf ihn, wie sie die vorliegende Arbeit enthalt, ge- 
rechtfertigt erscheint, zumal eine befriedigende Darstel
lung des gesamten politischen Schrifttums fehlt.

In der deutschen Geschichtsliteratur wird Peresvetov 
kaum erwahnt.1 Eine kurze Biographie ist deshalb hier 
erforderlich, zumal zu den schon bekannten Angaben iiber 
seine Persónlichkeit und sein Schicksal einige neue hinzu- 
gefiigt werden kónnen. Auch ist die Kenntnis seiner Le- 
bensgeschichte fiir das Verstandnis seiner Ansichten nicht 
ohne Bedeutung. ________

1 Stahlin, S. 290; Schaeder, S. 47 1; Fleischhacker, S. 34.
2 Rźiga, S. 20—22, 25, Anm. 3.
3 Die eingeklammerten Zahlen im Text geben Seite und Zeile in 

der Rźigaschen Edition an. — Die Nikonchronik, PS XI, berichtet fol- 
gendes von ihm: S. 53, Peresvet wird aus dem Kloster ins Heer ge- 
schickt; S. 59/60, sein Kampf gegen einen tatarischen Recken; S. 64, 
der Grolifiirst findet Peresvet tot; S. 65, er wird unter den Toten ais 
Aleksandr, bojar Brjanskij genannt; S. 68, der Grofifiirst erwahnt 
Peresvets Taten dem Abt Sergej gegeniiber.

4 Ibid., S. 65.
6 1. Soph.-Chron., Fortsetzung. PS VI, S. 91.
8 Rźiga, S. 23.
’ S. u. S.

Keine Chronik, kein Gesandtschaftsbericht erwahnt Pe- 
resvetov, wir kennen ihn nur aus seinen eigenen Schriften. 
So ist es langere Zeit fraglich gewesen, ob der Name Pere- 
svetov uberhaupt ein wirklicher Familienname ist oder ein 
Pseudonym.2 — Peresvetov, seinen Angaben nach ein Rit- 
ter im polnischen Heer, leitet ihn ab von dem Mónche Pe- 
resvet, der dem Chronikbericht zufolge 1580 nicht wenig 
zum Siege des Dmitrij Donskoj iiber die Tataren beigetra- 
gen hat (60,15).3 Es darf nicht iibersehen werden, dafi die 
Chronik ausdriicklich erwahnt, Aleksandr Peresvet sei im 
weltlichen Leben ein streitbarer Bojar aus Brjansk ge
wesen,4 dessen Fiirst Dmitrij Olgordovic „mit der ganzen 
Heeresmacht von Brjansk" auch an der Schlacht am Don 
teilnahm.5 * Eine Verbindung Peresvetovs mit einem Bo- 
jarengeschlecht aus Brjansk ist nicht so „iiberaus zweifel- 
haft",8 wie es zuerst scheint.

Es liegt einmal kein Widerspruch darin, dafi sich Pere- 
svetov, der dem polnischen Heer angehórt hat, auf Taten 
seiner Ahnen beruft, die diese fiir Moskau geleistet haben. 
Dafi er sie bei seinem Ubertritt in Moskauer Dienste aus 
praktischen Griinden7 erwahnt, ist nichts Ungewóhnliches: 
die Dienste der Yorfahren im Moskauer Heer z. B. sind 
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1493 ein Rechtfertigungsgrund des Grofifiirsten fiir den 
tibertritt einer Anzahl litauischer Fiirsten zu Moskau.8 9

8 Sbornik Russ. Ist. Obsć., Bd. XXXV, S. 106.
9 Rźiga, S. 23/24; Dobrotvorskij, S. 29, Anm. 1; Leonid, S. 21, Anm. 1; 

Avaljani, S. 111.
10 P. Dolgorukov (Rossijskaja rodoslovnaja kniga, Pbg. 1854, Bd. 1, 

S. 27) zahlt die Peresvetovy zu den schon vor 1600 existierenden Fa- 
milien.

u Ekzempljarskij, I, S. 181, Anm. 3; II, S. 137, 294, 311.
12 Sbornik Troick. Serg. Lavry, Nr. 532, BI. 554 (mitgeteilt von 

Roźdestvenskij, S. 71, Anm. 1, und S. 92).
13 Akty Jurid. 1838, Nr. 382, S. 403.
14 Rziga, S. 23/24.
15 Ibid.
16 Alfavitnyj ukazatel familij i lic upomin. v bojarskich knigach... 

Moskovsk. Archiva Ministerstva Justicii. Moskau 1853, S. 317.
17 Dobrotvorskij, S. 29, Anm. 1.
18 Rummel’-Golubcov, Rodoslovnyi Sborn. russk. dvorian. familii, 

Ptb. 1886, Bd. I, S. 253.
19 Leonid, S. 21, Anm.

Trager des Namens Peresvetov haben ferner in Rufiland 
wirklich gelebt. Die bisher bekannten Nachriditen iiber sein 
Vorkommen in Rufiland" kónnen durdi einige neue Belege 
vermehrt werden, die zeigen, dafi der Name vom 15. Jahr
hundert an10 bis in die jiingste Zeit hinein nachweisbar ist. 
In der Mitte des 15. Jahrhunderts wird in Vertra^en ein 
Ort, Peresvetova Kuplja, stets zusammen mit Kozeisk und 
Aleksin genannt, er mufi also im Siidwesten von Serpuchov 
gelegen haben.11 Aus dem Jahre 1516/17 ist eine Erb- 
teilungsurkunde von vier Briidern Peresvetov bekannt.12 
Die Einsetzungsurkunde eines Abtes vom 16. Februar 1571 
tragt ais Unterschrift den Namen eines Djaken des Ebs. 
von Rostov, Nevzor Feodorov, Sohn des Peresvetov.13 1577 
wird ein Dorf — selo Peresvetovo — und sein Besitzer 
Bogdan Peresvetov im Gebiet von Kolomna erwahnt.14 Aus 
dem Jahr 1621 ist die Zahlungsurkunde eines Ivan Aleksej 
Peresvetov an das Boriso-Glebskij-Kloster vorhanden, aus 
dem Jahr 1632 eine Pomesfeurkunde fiir den Sohn des 
genannten, Afanasij Peresvetov.15 1681 wird ein Ivan Fi- 
lippov, 1692 ein Filipp Silin Peresvetov ais dvorjanin in 
Moskau in den Bojarenbiichern gefiihrt.16 Ferner wird ein 
starec Melchisedek Peresvetov ais Besitzer eines Chrono- 
graphen im 17. Jahrhundert genannt.17 Eine Evdokija 
Eliseevna Peresvetova ist ais Gattin des Fiirsten Hic 
Druckoj-Sokolinskij-Gurko-Romejko, der 1755 geboren 
ist,18 benannt. Die Druckie waren im Gebiet Moguev an- 
sassig. Audi im 19. Jahrhundert ist die Familie bekannt;19 
genaueres wissen wir von Sergej Porfirović Peresvetov, 

1*
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1849 geboren und aus Orlov stammend.20 Die Familie 
Peresvetov ist auch im friiheren Gouvernement Tuła21 und 
Smoleńsk nachzuweisen.22

20 Dejateli revol. dviź. v Rossii. Bio-bibl. slovar, Moskau 1929 ff., 
Bd. II, col. 1169.

21 In der Diskussion mit S. Avalijani weist N. I. Troickij auf „kopii 
grainot roda Peresvetovych“ aus dem Kreise Belev hin, die in der 
„Pałała drevnostej“ in Tuła aufbewahrt worden sind (Avalijani, 111).

22 Avalijani, S. 111.
23 Nikonchronik, PS X (1885), S. 228, PS XII (1901), S. 252.
24 S. u. S. 478.
25 „Buzyngrad", abgeleitet von der tiirkischen Bezeichnung fiir 

Ofen: Budin (Bjorkmann, Ofen zur Tiirkenzeit. Hambg. 1920, S. 2). 
Rźiga (S. 12—14) hat die von Peresvetov genannten Herrscher identi- 
fiziert; die daraus gefolgerten Datierungen sind sehr wahrscheinlich, 
vielleicht noch durch polnische Quellen genauer zu bestimmen.

26 Die Namen sind aufłerst verderbt: Die Handschrift Ist. (Belo- 
kurov, S. 7) zeigt „s Fedrikom Sopeznicim". Die Namen sind in den 
zuganglichen polnischen Quellen nicht enthalten.

27 tlbersberger, S. 218 f.

Diese Angaben geniigen, um zu beweisen, dafi es ein 
Geschlecht Peresvetov in RuBland gegeben hat. Die Be- 
zugnahme Peresvetovs auf den Namen einer Bojaren- 
familie aus Brjansk und das unabhangig davon bestatigte 
Vorkommen desselben Namens im Siidwesten von Moskau 
machen es sehr wahrscheinlich. dal? Peresvetov tatsachlich 
einer gleichnamigen Familie des litauisch-polnischen und 
Moskauer Grenzgebietes angehórt hat. Peresvetov, der an- 
gibt aus Polen zu kommen, stammt also offenbar aus einem 
Zweig der Familie, der in der langen Periode polnisch- 
litauisdier Herrschaft iiber Brjansk — 1356—150023 — in 
Gebiete zog, die audi nach 1508 bei Polen blieben.

In der zweiten celobitnaja24 beriditet Peresvetov von 
seinem Leben vor dem Eintritt in russische Dienste. Zur 
Zeit der sdiweren Kampfe zwischen Habsburg und Ungarn 
und seinem Verbiindeten, der Tiirkei, hielt sich Peresvetov 
ais polnischer Ritter in Ungarn, der Moldau und Bohmen 
auf. „Ich habe beim ungarischen Kónig Jan in Ofen25 26 mit 
sechs Pferden Ritterdienste geleistet (sluźil esmi... sluźbu 
dvorjanskuju) ... 3 Jahre bin ich dort im Regiment mit 
dem Fahnridi Skopiźić20 gewesen; 300 kónigliche Ritter 
waren wir, vom polnischen Kónig. Mit Wissen des Kónigs 
bin idi in ungarisdie Dienste gezogen“ (79, 36). Seitdem Jan 
Zapolja nadi der Schlacht von Mohacz seine Anspriiche auf 
Ungarn gegen Ferdinand I. vertrat, wurde er von Polen 
unterstiitzt, dessen Kónig sein Sdiwager war.27 Wenn audi 
Polen fiir Jan Zapolja in Notzeiten Yermittlerdienste lei- 
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stete28 29 und ihm 1528 ein Asyl gewahrte,20 so wahrte es offi- 
ziell dodi die Neutralitat.30 Die Sympathie der polnisdien 
Ritterschaft fiir Jan war aber so grofi, dafi in Krakau Aus- 
ritte nadi Ungarn durch Maueranschlage verboten wur
den.31 32 Freilich klagt der kaiserliche Gesandte trotzdem 
iiber die Ritter, „sie haben und wissen aber einen andern 
Bescheid“.33 Ais Sigismund 1528 Ferdinands Ersudien auf 
Ausweisung Jan Zapoljas naehkommt, erklart er jedoch, 
dem Zuzug einzelner Grofien zu Jan nicht wehren zu kón
nen.33 Da Polen bis zum Kriegsende 153334 seine Neutrali
tat nicht aufgab, kann der Ausdruck Peresvetovs „mit 
Wissen des Kónigs“ nur eine geheime Zustimmung meinen. 
Diese aber mufi vorhanden gewesen sein, da eine Truppe 
von 300 Mann fast die Halfte des Heeres ist, das Jan von 
Polen aus im August 1528 nach Ungarn sdiickt.35 Im Sep
tember 1529 wird Jan ais tiirkisdier Vasall zum Kónig von 
Ungarn in Ofen gekrónt. Von nun an bleibt die Stadt sein 
ungestórter Besitz. Die Angabe Peresvetovs, er habe drei 
Jahre in Ofen gedient, kann sich somit nur auf die Zeit 
nach 1529 beziehen.36 — Nadi einem fiinfmonatigen Auf- 

28 Im April 1527 und Januar 1532, Huber, III, S. 559; IV, S. 34.
29 Ibid., IV, S. 7; Acta Tomiciana, X, S. 133.
30 Ursu, S. 13 f.
31 Bueholtz, III, S. 216 f.
32 Ibid., S. 220. Seit 1527 ist Georg von Logschau Gesandter in 

Polen (Ubersberger, S. 227).
33 Ibid., S. 252. Ober die schwierige Lagę Sigismunds mit Beriick- 

siclitigung der habsburgisch-russischen Beziehungen s. Ubersberger, 
S. 226 ff.

34 Huber, IV, S. 47 f.
35 Im ganzen 700 Mann, ibid., S. 16. 1527 sollen bei Tokai 700 Po

len gefallen sein; im ganzen werden 1528 2000 Polen auf ungarischer 
Seite vermutet (Bueholtz, III, S. 214, 242), wobei letztere Ziffer vom 
kaiserlichen Gesandten sicher zu hoch gegriffen ist.

33 Rźigas Berechnung (13) wird somit bestatigt. Er nimmt Jan Za
poljas Kónigswahl 1526 ais fruhesten Termin fiir einen Aufenthalt Pere- 
svetovs bei Jan an. Bei dreijahriger Dienstzeit in Ungarn kann Peresve- 
tov friihestens 1530 in Suceava gewesen sein; da aber 1530 und 1551 Krieg 
zwischen Moldau und Polen war, kommt erst das Jahr 1532 in Frage.— 
Zu dieser Bestimmung ware Rźiga eher gekommen, wenn er den Hin
weis auf Ofen beachtet hatte. DaB dieser Termin richtig ist, zeigt die 
chronologische Anordnung der weiteren, oben noch zu erórternden An- 
gaben: im AnschluP. an die ungarisehe Dienstzeit dientPeresvetov fiinf Mo
nate in der Moldau und drei] ahre in Bóhmen, d. h. zusammen einsćhliefi- 
lich der Reisezeiten ca. vier Jahre, also bis 1536. — In Moskau muli Pere- 
svetov zwischen 1536 und 1558 eingetroffen sein, da er den 1538 verstor- 
benen Bojaren Zaeharin noch kennenlernte. Diese Angabe wird besta
tigt durch die Abfassungszeit der 1. u. 2. ćelobitnaja, 11 Jahre nach 
Peresvetovs Einreise (61, 3; 79, 28). Sie kónnen friihestens 1547, im 
Jahre der Carenkrónung, abgefaBt sein, da Peresvetov in bewufiter Un- 
terscheidung vom GroBfiirstentitel Ivan IV. mit Car anredet. Aber es 
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enthalt in der Moldau37 zog er mit 500 polnischen Rittern 
nach Bóhmen, um Ferdinand I. auf drei Jahre zu die- 
nen — wiederum „mit Wissen des polnisdien Kónigs, und 
Schreiben von ihm hatten wir bei uns“ (80,5).33 39 — Peresve- 
tov hat sich danadi ungefahr von 1533—1536 in Bóhmen 
aufgehalten. Es ist anzunehmen, daB sein weiter Umweg 
dorthin iiber „Soćava“ (Suceava), der Hauptstadt der Mol
dau, keiner privaten Absicht entsprang, sondern mit den 
Verhandlungen im Zusamenhang steht, die Jan Zapolja 
1532 mit Peter IV. Rareś pflegte, dem moldauisdien Woi
woden. Sie bezogen sidi auf die Abwehr des gemeinsamen 
Feindes Gritti, eines Vertrauten Mohamets II., der Geriidi- 
ten nadi fiir sidi die ungarisdie Krone, fiir einen Schwa- 
ger des Sultans die Moldau erstrebte.30 Ob Peresvetov in 
einer Gruppe oder allein, in diplomatisdier Sendung oder 
zur militarischen Unterstiitzung von Ungarn zu Peter zog, 
ist freilich unbekannt. Bei seinem Aufenthalt in der Mol
dau stellte sidi ihm ais polnischer Untertan 1532 kein Hin- 
dernis entgegen; obwohl der Krieg um Pokutien (1530— 
1531) zwischen Polen und der Moldau durdi keinen for- 
mellen Frieden abgeschlossen wurde, war doch durdi die 
Ablenkung Peters auf die tiirkischen Machenschaften 
eine Kampfpause eingetreten. 1532 bestand sogar ein 
kurzer Waffenstillstand.40 — Zur Vervollstandigung der bio- 
graphischen Nachrichten sei erwahnt, daB Peresvetov am 
Hofe des Peter Rareś in einem wichtigen, an anderer Stelle 
noch zu erórternden Zusammenhang mit einem „Moskauer 
Vaska Mercalov“ (63,38) bekannt geworden ist. Die aus- 
driickliche Namensnennung spricht dafiir, daB die Begegnung 
keine łiterarische Fiktion ist, sondern wirklidi stattgefun- 
den hat. Die Beziehungen Moskaus zur Moldau sind zwar 
sehr sparlich, aber 1532 hielt sidi tatsaehlich eine Mos
kauer Gesandtsdiaft bei Peter auf unter der Fiihrung 

wird in ihnen von der Eroberung Kazańs ais Aufgabe gesprochen: das 
ist erst im Jahre 1549 verstandlich, da 1547/48 ein ungliicklicher Feldzug 
gegen Kazań stattgefunden hatte (Evovsche Chronik, PS XX (1910), 
S. 473). Somit ist das Jahr (1549—11 =) 1538 ais Datum der Einreise 
in Moskau anzusehen.

37 Rźiga, S. 61, 27; 68, 11. Peresvetov nennt die Moldau yoloskaja 
zemlja, wie er auch standig vom „walachischen" Woiwoden spricht; in 
Wirklichkeit ist die Waląchei ein selbstandiger Staat mit eigenen Herr- 
schern (Jorga, II, S. 530); aber auch der Pole Łaski nennt die Moldau 
in den Besprechungen iiber Gritti Walachei (Bucholtz, IV, S. 551).

33 Die ausdriickliche Erwahnung der „gramoty" hierbei bestatigt 
die Vermutung, dali es sich beim Zug nach Ungarn nur um eine ge- 
heime Billigung gehandelt hat.

39 Jorga, I, S. 378; Bucholtz, IV, S. 546; Ursu, S. 89 u. S. 106 f.
40 Jorga, I, S. 378; Ursu, S. 96.
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eines D’jak Ivasko Elizarov Sergeević.42 Auch hierin kann 
eine Bestatigung der chronologischen Angaben gesehen 
werden.

42 Die Daten der Abreise und der Ankunft der Gesandtschaft des 
Ivaśka EIizarov sind der 3. Mai und 7. November 1532 (PS, VIII, S. 279, 
281, und Urechi bei diesem Datum).

43 Bucholtz, IV, S. 131, 134/155; Jorga, I, S. 378.
44 Bucholtz, IV, S. 129; Huber, IV, S. 35.
45 Huber, IV, S. 34.
48 Zu dem Verhalten der Tiirken und den Friedensvorverhand- 

lungen vgl. ibid., S. 35—48.
47 Es sei an die 1533 geplante, 1538 verwirklichte Verlobung zwi

schen Sigismund August und Elisabeth von Bóhmen erinnert (Ubers- 
berger, S. 247, 253).

48 Bucholtz, IV, S. 103.
49 Ibid., S. 65 f.
50 Turowski, Herby rycerst. polsk. 1858, S. 80, Akty grodzkie X, 1884, 

S. 527 (beide angefiihrt von Rźiga, P. i zapadn. kult.-ist. sreda, S. 180).
51 Diese Verbindung bestatigt Rźigas Vermutung (S. 25, Anm. 1),

dafi Tenczyński statt Tocinskoj zu lesen ist, doch gibt es in dieser 
Zeit in Litauen auch das Geschlecht Toczyński (Żernicki-Szeliga. Der 
polnische Adel. Hbg. 1900. II, S. 449).

Ais Gritti, durdi sein Auftreten in Siebenbiirgen all- 
gemein yerhafit, 1533 von Peter ermordet wurde, wurde 
Jan von tiirkischer Seite ais Anstifter verdachtigt.43 44 In
folge der damit eingetretenen Unsicherheit gegeniiber den 
Tiirken, des Abfalls einzelner GroBen zu Ferdinand nach 
dem Abzug der Tiirken und einer allgemeinen Unzufrie- 
denheit der Ungarn mit Jan Zapolja” sucht dieser Frieden 
mit Ferdinand. Der gegebene Vermittler ist Polen. Die 
Posener Besprechung im Januar 1532 fiihrte zu einem 
mehrmonatigen Waffenstilistand,45 * der den Frieden des 
nachsten Jahres vorbereitete,48 und der eine weitere An
naherung zwisdien Bóhmen und Polen bradite.47 Sie zeigte 
sich aufierdem darin, dafi in dem ungewóhnlich grofien 
Heer,48 das Ferdinand 1532 dank der besonders gefiihr- 
lichen Lagę aufbringen konnte, audi Polen gegen Sulei- 
man fochten, bis dahin die treuesten Bundesgenossen Jan 
Zapoljas. Zu einer solchen Umstellung móchte aufier der 
allgemeinen Sorge um das Anwachsen der tiirkisdien Macht 
audi nodi das Verhalten Jans beigetragen haben. Er hatte 
selbst 1530 die Tiirken herbeigerufen, dereń Verwiistungen 
man ihm, wie er selbst fiirchtete, zur Last legte.49 Der Kra- 
kauer Woiwode Andrzej Tenczyński, Starost von Bielsk, 
Chełm und Krasnostaw, hatte 1532 Ferdinand mit 300 Be- 
waffneten unterstiitzt, wofiir ihm spater der Kaiser zu 
danken wufite.50 Einen Andrej Tocinskoj, Starosten von 
Belsk, nennt Peresvetov aber auch ais Fiihrer der Ritter, 
mit denen er nadi Bóhmen zieht (80,8).51 * Zweifellos han- 
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delt es sidi um eine und dieselb% Persónlichkeit; die An- 
zahl der Ritter — 500 Mann nach Peresvetov — mógen sich 
aus der Hinzufiigung der Truppen zu der Abteilung des 
Tenczyński ergeben, die friiher nach Ungarn gesdiickt 
wurden. Peresvetov steht in der ganzen Zeit unter Anord- 
nungen aus Polen, dessen jeweiliger politischer Stellung- 
nahme sein Dienstwechsel entspricht.

Warum Peresvetov nadi drei Jahren die bóhmischen 
Dienste verlieB, ist unbekannt. 1538 — nach den obigen 
Feststellungen — zog er iiber Litauen (60,13) allein nadi 
Moskau: „Ich verlieB dort den Ritterdienst und zog aus, 
(um dir, dem Caren) auf deinen Carennamen (hin zu die- 
nen).52 Von vielen Weisen hor te ich, daB du gemaB den 
Himmelszeichen ein grober Car sein wirst" (80,11). Mit 
sidi fiihrte er „Reden iiber den Herrsdier" und „Werke".53 
Letztere bestanden in der kriegstechnischen Erfindung der 
„Husarenschilde auf makedonische Art",54 die dem FuB- 
kampfer wie dem Reiter Deckung boten (79,14). Peresve- 
tov, der es verstand, die Schilde fiir die Kampfe Ivans IV. 
gegen die Tataren am Volgaufer zu empfehlen (79,24), 
fand eine giinstige Aufnahme in Moskau (60, 2). Der Bojar 
Michaił Jurević55 * lobte nadi Priifung eines Musterstiickes 
die Arbeit vor dem Caren (79,13; 61,5), worauf Peresve- 
tov mit einem Gute belehnt wurde (80, 13). Der baldige 
Tod des Bojaren bewirkte jedoch, daB der Peresvetov in 
Aussicht gestellte Auftrag zuriickgehalten wurde und wohl 
schlieBlich ganz ausblieb (79,27).

62 Die Formel „yyechaf na carskoe imja“ heiRt „in standige 
Dienste treten“, im Gegensatz zu „sluźiti na naem“, „befristeten Lohn- 
dienst leisten"; Platonoy, Moskya, S. 63.

63 reći gosudarskie i dela; dela hieBen allgemein die kiinstleri- 
schen und handwerklichen Arbeiten nach Moskau gekommener West- 
europaer, ibid., S. 8.

54 „Gusarskie śćity" konnten sonst nicht festgestellt werden; ygl. 
ihre Beschreibung in: Zeitschrift fiir Waffen- und Kostiimkunde, Bd. IX, 
S. 186 f.

55 Es handelt sich um M. J. Zacharin, der 1538 starb, nachdem er
drei Jahre zuyor zum Bojaren ernannt worden war. (Drev. ross. 
yiyliofika, Teil 20, S. 29.) Eine Bestatigung dieser Angaben durch an
dere Quellen liegt nicht vor.

57 A. A. E., I, Nr. 289, S. 345, Fach 143.

Die „Reden fiir den Caren" haben in der „carisdien 
Kammer" gelegen, eine Schrift lag sogar dem Caren vor. 
Tatsachlich enthalt das Archiv der Caren, einem Verzeidi- 
nis aus den Jahren 1575/84 nach, einen „Sdiriftentwurf des 
Ivaśko Peresvetov".57 Einmal, am Tage Maria Geburt, wir 
wissen nicht genau in welchem Jahre, hat er dem Caren 
in der Kirche wiederum „Reden" iiberreicht (61, 11,17).
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Bis zum Jahre 1549, elf Jahre nach seiner Einreise in Rufi
land, hatte sich Peresvetovs Lagę zum Schlechten ver- 
andert. Er mufite erfahren, dafi „ein Zugereister (prieźźij) 
ohne Dienstanweisung und Schutz (prikaz i bereźenie) in 
deinem (Ivans) Cartum nicht leben kann“ (61,9). „Uns 
zugereiste Leute liebt man nicht" (80,22). In grofier Ver- 
zweiflung wendet er sich in einer Bittschrift an den Caren, 
da er keinen Zutritt zu ihm erlangen konnte, um ihn um 
einen Auftrag zu bitten und um Klage gegen die Grofien 
fiihren zu kónnen.58 Peresvetov endet seine Bittschrift mit 
einem grofien Hilferuf. „Das Gut, dein Herrscherlohn, 
wurde mir von den Grofien verwiistet, um mir Leid zuzu- 
fiigen... und meine Habe, o Herrscher, die ich mir aus 
(jenen) Reichen mitbrachte, ist mir allmahlich verloren ge- 
gangen. Alles ist mir bei den Schadigungen (obidy) und 
(Prozefi-) Verschleppungen (volokita) vernichtet worden 
(propalo). Jegliche Dienste habe ich dir, dem Herrscher, 
geleistet: von Moskau (bin ich) zum Dienst (gezogen), vom 
Dienst nach Moskau. Aber auf deinem (= von dir ver- 
liehenen) Gut... lassen (mich) die Feinde nicht eine Stunde 
leben. Und jetzt bin ich... nackt und blofi und ohne 
Pferd. Drei Kónigen... habe ich gedient, aber solche Be- 
driickungen in keinem Kónigreich gesehen... Erbarme 
dich, fahnde mit deinem Nachforschen59 von dir, dem Ca
ren, aus, und gib Schutz vor den Gewalttaten deiner Gro
fien, damit dein Knecht nicht ganz und gar umkomme" 
(80,15 ff.). Wie sich das Schicksal Peresvetovs weiterhin 
gestaltete, ist unbekannt. Seine autobiographischen Nach- 
richten brechen an diesem Zeitpunkt ab und kónnen bis
her durch keine anderen Quellen erganzt werden.

68 Rziga, S. 61,9; 79,29; 80,17.
59 obysk, s. u. S. 504.
60 PIechanov, S. 85, 152.

Der Lebenslauf Peresvetovs zeigt keine besonders eigen- 
willige Gestaltung. Peresvetov hat sich nie aus den Bin- 
dungen des Dienstadelsstandes gelóst. Ais einfacher Ritter 
dient er mit yerschiedenem Erfolg, wo sich die Gelegen- 
heit bietet. Auch scheint es sich aus seiner sozialen Stel- 
lung zu erklaren, dafi er Dienste in Polen selbst vermei- 
det: die Vormachtstellung des Hochadels dort gibt seinem 
Stande keine geniigende Entwicklungsmóglichkeit — in 
Moskau hingegen ist er die notwendige Entsprechung der 
Carenmacht.60 Diese Verbindung, die Peresvetov selbst am 
deutlichsten sah und die er in seinen Schriften Ivan IV. 
zu erklaren suchte, wirkte sich freilich fiir sein eigenes 



474 Werner Philipp,

Schicksal nodi nidit aus. Er blieb, soweit wir sein Leben 
verfolgen kónnen, der Willkiir der Grofien preisgegeben 
und konnte dank ihrer Madiensdiaften die ersehnte Ver- 
bindung mit dem Caren nidit erlangen.

II.
Literarischer Aufbau der Sdiriften Peresvetovs.

In allen seinen Sdiriften kniipft Peresvetov an die Ein- 
nahme Konstantinopels im Jahre 1453 an. Zwei Gruppen 
erzahlender Sdiriften leitet er direkt mit einem der in der 
russischen Literatur verbreitetsten Beridite iiber den Fali der 
Weltstadt ein, mit der Iskandersage. Diese beiden Grup- 
Jien, dereń einzelne Teile sogleidi besprodien werden sol- 
en, sind am besten ais „politischer Roman"’1 zu bezeidmen.

Eine dritte Gruppe,61 62 dereń Stiicke ais „Bittschriften" 
eine besondere literarische Form haben, setzen die ersten 
beiden Gruppen voraus. Wahrend diese keinen naher ab- 
gegrenzten Leserkreis haben, sind jene nur fiir den Caren 
bestimmt, so dafi also das in der russischen Geschichtslite- 
ratur allgemein giiltige Urteil, Peresvetovs Schriften seien 
ein publizistisches Werk, fiir diese dritte Gruppe insofern 
nidit zutrifft, ais sie gar nidit fiir die Offentlichkeit ge- 
dadit ist. Und dieser neuzeitliche Begriff gilt iiberhaupt 
fiir keine der Schriften, wenn er den Anschein erweckt, ais 
ob Peresvetov eine politisch selbstbewufite Gesellschaft in 
den Mittelpunkt seiner Piane stellt. Vielmehr sprechen alle 
Schriften Peresvetovs die Uberzeugung aus, dafi der Car 
iiber die Gestaltung des Staates entscneidet.

61 Plechanov (S. 157) nennt so das ganze Schrifttum Peresvetovs.
62 Die Einteilung in Gruppen auf Grund des Hsbestandes s. in 

einem noch zu yeroffentiichenden Kapitel.
83 Eine Ubersicht iiber den Schriftenbestand ibid.

Im folgenden soli kurz die Gliederung der einzelnen 
Sdiriften angegeben werden.

Die erste Gruppe umfafit die Sdiriften:63 „Wie der Suł
tan Mohamet die griediischen Biicher verbrennen wollte" 
(o knigach), „Die Geschichte vom Sułtan Mohamet" (o Mag- 
mete), „Die Ruhmrede der Griechen" (chvala) und „Die 
Prophezeiung der griediischen Philosophen und lateinischen 
Doktoren" (predskazanie). Sie bilden zusammen mit der 
Iskandersage das Rumpfstiick in den einzelnen Hand- 
schriften, manchmal nur auf o knigach und o Magmete zu- 
sammengeschmolzen, in der Anordnung aber bis auf zwei 
Hs. iiberall unverandert. Die Voranstellung der Iskander
sage ist sicher von Peresvetov selbst gewollt. Der Iskan- 
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derbericht reicht bis zur Einnahme von Byzanz, die Ge
schidite von der Biicherverbrennung fiihrt die Erzahlung 
von hier aus weiter. Sie berichtet, wie Mohamet dem Pa
triarchen Anastasios, der freilich in Wirklidikeit zur Zeit 
der Einnahme81 schon nicht mehr Patriardi war, alle „grie- 
diisdien Biicher" abverlangt und wie er befahl, „die christ
lichen Biicher auf Tiirkisch niederzusdireiben... und (der 
Sułtan) wollte die griechischen Biicher nicht zuriickgeben ... 
und den christlichen Glauben und die griechische Sprache 
vóllig verderben“.65 Dank der Gebete des Patriarchen er- 
sdieint Christus dem Sułtan im Traum, worauf dieser die 
Biicher am anderen Tag zuriickgibt und die Madit des 
Christengottes preist (82,1). Anastasios bittet nunmehr 
Gott um Bekehrung der Heiden und fragt Gott, wie er 
ihnen sein Heiligtum preisgeben konnte (82, 22). Gott ant- 
wortet, er habe die Griechen — nicht fiir ewig — den Tiir- 
ken ausgeliefert, damit sie seine Gerechtigkeit (pravda) er- 
fahren. Gott wirft den Griechen vor, dafi sie ais Christen 
ihn erziirnt und die Mónche Heuchelei geiibt haben, dafi 
der Patriarch seine Hirtenpflichten yerletzt und der Car 
unrechtes Regiment in seinem Lande geduldet hatte 
(83,5—27). Darauf folgt eine kurze Geschichte von der 
Absicht Mohamets, unter dem Eindruck der Gebete des 
Anastasios den christlichen Glauben anzunehmen. Zwar 
wird der Sułtan von seinen Grofien daran gehindert, doch 
bewahrt er den christlichen Glauben bis an sein Lebens- 
ende in seinem Herzen.

01 Die Voskresenskaja-Chronik (PS, VIII, S. 140) nennt auch Ana- 
stasij ais Partiarchen, der hier ais Sprecher der in Byzanz gebliebe- 
nen Griechen auftritt. Rźiga (29, Anm. 5) identifiziert ihn mit Athana- 
sios, der 1450 Patriarch von Konstantinopel ist (Krummbacher, Ge
schichte der byzantinischen Literatur, 1897, S. 1150).

85 Rźiga, 81,9, enthiilt nur den Ausdruck „nicht zuriickgeben"; 
nach Hs. M, Popov, Izbornik 165, 13 sollen die Biicher verbrannt 
werden.

Aufs engste schliefit sich hier die Geschichte iiber Mo
hamet an, nachst der ersten Bittschrift die umfangreichste 
Schrift. Mit dem ersten Satz wird noch einmal auf o kni- 
gach zuriickgegriffen: er besagt, dafi der Sułtan durdi das 
wórtliche Abschreiben der griediisdien Biicher seine grofie 
Weisheit vermehrt habe. Die weitere Einleitung bildet eine 
Rede Mohamets an seine Wiirdentrager (71,26—72,16) iiber 
den Untergang des byzantinischen Kaisers Konstantin durch 
die Madienschaften seiner Grofien. Darauf wird von den 
einzelnen Regierungsmafinahmen des Sultans beriditet, die 
ihn vor einem ahnlichen Schicksal behiiten sollen. Am An- 
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fang stehen die Mafinahmen, die das Finanzwesen betref- 
fen (72,17—22), dann folgen die Mafinahmen fiir das Ge- 
riditswesen (72,23—74,2), fiir das Heerwesen (74,3—75,4), 
fiir die Aufhebung der Leibeigenschaft und eine gerechte 
soziale Ordnung (75,5—77,5). Den Beschlufi bildet ein 
Vergleich mit der byzantinischen Regierung (77,6—27), wo
bei die lehrhafte Absicht der Erzahlung in einem Ausspruch 
Mohamets zusammengefafit wird: „Ein solcher ehristlicher 
Car sollte in allem Recht iiben und fiir den christlichen 
Glauben fest einstehen“ (77,18). Die einzelnen Mafinah
men werden nicht ais Dekrete formuliert oder durch Titel 
und Zasuren ais einzelne Stucke kenntlich gemacht. Es ist 
eine fortlaufende historische Erzahlung von dem Verhal- 
ten des grofien Sultans den genannten Fragen gegeniiber. 
Einzelne Mafinahmen werden durch kleine Geschichten 
verlebendigt, Grundsatzliches wird meistens in Form von 
Ansprachen und Sentenzen des Sultans wiedergegeben. 
Die Wichtigkeit und Bedeutung der Mafinahmen wird 
durdi haufige Vergleiche mit den byzantinischen Mifistan- 
den betont. Wenn der heutige Leser schon mit Leichtig- 
keit in ihrer Schilderung russische Verhaltnisse erkennen 
kann, so wird der zeitgenbssische russische Leser noch viel 
rascher in ihr Ziige der eigenen staatlichen Mifiwirtschaft 
erkannt haben.

Im letzten Teil von o Magmete wird zwar offen auf 
Rufiland Bezug genommen, aber im positiven Sinn ais 
„Ruhmrede der Griechen" auf Rufiland, wie man dieses 
sich deutlidi abhebende Schlufistiick (77, 28—78,10) genannt 
hat. In einem Streitgesprach werfen die Lateiner den Grie- 
chen vor, dafi Gott sie in die Unfreiheit (v nevolju), in die 
Abhangigkeit von den Tiirken gebracht hat. Die Griechen 
aber verweisen auf Rufiland ais ihr freies Reich und ais 
Ort der Frdmmigkeit und der sichtbaren Gnade Gottes. 
Die Lateiner miissen hierin den Griechen zustimmen; aber 
auch Rufiland brauche die vorbildliche tiirkische Rechts- 
ordnung. Damit ist indirekt gesagt, dafi in Rufiland ahn- 
liche Verhaltnisse herrschen, wie sie in Byzanz vorhanden 
waren. „Wenn zu diesem wahren christlichen Glauben auch 
das tiirkische Recht (hinzukame, so ware es,) ais wurden 
sich Engel mit ihnen besprechen" (78,8; 67,35).

In der letzten Schrift dieser Gruppe versucht Peresve- 
tov, Ivan IV. durdi eine „Prophezeiung griechischer Philo- 
sophen und lateinischer Doktoren" fiir die Erfiillung sei
ner Herrsdieraufgabe in einem bestimmten Sinn zu ver- 
pflichten. Seine Bedeutung ais Befreier der Griechen wird 
nicht mehr erwahnt; es geht um ihn ais den Herrscher Rufi- 
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lands. Von Gott zur Erfiillung der Gerechtigkeit und zur 
Mehrung des christlichen Glaubens auserwahlt, wird er 
ganz ahnlich unter den Angriffen seiner GroBen zu leiden 
haben wie Konstantin von Byzanz. Aber seine „carische 
Weisheit wird ihr Beginnen zu nichte machen; alsdann wird 
Niźnij-Novgorod Carensitz, Moskau Sitz des GroBfiirsten 
werden“. „Und so schreibt man iiber ihn, den frommen 
GroBcaren Ivan Vasil’evic von ganz RuBland, daB er mit 
Gottes Hilfe das Reich von Kazań durdi sein kriegerisches 
Wesen einnehmen und audi taufen wird. Und so wird es 
acht diristlidie beruhmte Stadte in allen Reidien geben 
(na vse carstva). Und das sdireiben die Philosophen und 
Doktoren, daB der Herrscher lange Zeit in Gesundheit sei
nem Reiche vorstehen wird“ (78,40). — Wahrscheinlidi sind 
die sieben beriihmten Stadte, zu denen Niźnij-Novgorod 
hinzugezahlt wird, die fiinf Patriardienstadte, Moskau und 
Kiev.

Mit dieser VerheiBung schlieBt die „Prophezeiung" und 
die erste Schriftengruppe ab. Die Geschidite von der 
Bucherverbrennung ist nodi eindeutig eine historische Er- 
zahlung mit vorwiegend geistlichem Inhalt, in der Ge- 
schichte vom Sułtan Mohamet wird schon nidit mehr um 
des geschiditlichen oder erbaulichen Wertes aus der Ver- 
gangenheit beriditet. Es iiberwiegt die politisdie Absidit, 
den Sułtan ais Vorbild hinzustellen. Peresvetov endet nidit 
mit einer abgeschlossenen Sdiilderung des Sultans ais Ideal- 
fiirsten. Der Sułtan bleibt trotz aller diristlicher Gesinnung 
doch ein Heide. Das eigentliche Ideał eines Fiirsten, der 
staatsmannisdie Klugheit tiirkischer Art mit christlidier 
Frdmmigkeit verbindet oder verbinden kann, ist der Car 
seiner Gegenwart, Ivan IV. Von ihm aber ais Menschen 
der Gegenwart kann Peresvetov keinen endgiiltigen Be
ridit geben. So zersprengt der Glaube an die Śendung 
Ivans und die Hoffnung auf die Treue des Caren seiner 
Aufgabe gegeniiber die Form der historisdien Erzahlung. 
Die „Prophezeiung" wird die Verkiindigung von der Einzig- 
artigkeit dieses Caren und der Ruf an ihn, seiner Bestim- 
mung gemaB zu handeln.

In der zweiten Schriftgruppe, die die „Uberarbei- 
tung“ (peredelka) eines Stiickes der Iskandersage und die 
„Geschichte vom Caren Konstantin“ enthalt, ist die An- 
kniipfung an die Iskandersage unverkennbar. Die „Uber- 
arbeitung“ ist eine Umdeutung der symbolischen Erzah
lung vom Kampf eines Adlers mit einer Schlange aus der 
Sagę von der Griindung Konstantinopels: Beim Bau der 
Stadt kriecht eine Schlange hervor, die von einem Adler 
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angegriffen wird; die Tiere setzen den Kampf in der Luft 
fort, stiirzen herab und herbeieilende Leute erschlagen die 
Schlange und befreien den Adler. Wahrend in der Chro
nik die Gesdiidite ais Sieg der Unglaubigen iiber die Chri- 
sten und dereń schlieBlioie Befreiung durch ein fremdes 
Volk gedeutet wird, sieht Peresvetov in ihr ein Zeichen fiir 
den Kampf in der christlichen Gemeinde selbst. Der Adler 
ist das Zeichen christlichen Glaubens und bedeutet Tapfer- 
keit, Recht und Nachstenliebe; die Sdilange ist das Zeichen 
des Teufels und bedeutet Hochmut, Tiicke, HaB. Der Teu- 
fel sat Neid und Zwietracht unter die Christen, Gott gibt 
sie der „Ziichtigung" durch die Unglaubigen anheim, da- 
nach schenkt er ihnen wieder Gnade und laBt Gerechtig- 
keit und Nachstenliebe wieder unter ihnen entstehen. — 
Wichtig ist, daB mit dieser Auslegung im menschlichen Ver- 
halten die Ursache fiir das Unheil erblickt wird. Damit ge- 
winnt die Erscheinung an Allgemeingiiltigkeit iiber die Be
deutung fiir das tragische Schicksal Konstantinopels hin
aus. Jedem Leser wird die Verderblichkeit dieser — sozia
len — Untugenden vor Augen gefiihrt.

In der Geschichte vom Caren Konstantin will Peresve- 
tov die Griinde fiir den Fali Konstantinopels aufzeigen. 
Nach einer kurzeń Einleitung, die auf der Griindungssage 
der Stadt beruht, wird geschildert, wie der angeblich drei- 
jahrige Car von den GroBen seines Reiches um die Herr
schaft betrogen wird, wie sie sein Land beherrschen und 
aussaugen und seinen kriegerischen Sinn erlahmen lassen. 
Die Erzahlung zeigt deutlich, daB sie den Zustand des Mos
kauer Reiches unter dem Bojarenregiment zur Zeit der 
Minderjahrigkeit Ivans meint. Aber die Schrift kann nicht 
nur ais politischer Traktat bewertet werden. Sie ist wie 
die oben besprochene Geschichte vom Sułtan Mohamet das 
Dokument einer neuen Auffassung des historischen Ge- 
schehens von 1453, iiber dereń Inhalt spater gesprochen 
werden wird. Nach dem augenblicklichen Handschriften- 
bestand miissen wir annehmen, daB Peresvetov zwischen 
der Sagę von der Griindung und dem Fali Konstantinopels 
eine Geschichte vom inneren Zerfall des byzantinischen 
Staates eingeschoben hat; sehr viel wahrscheinlicher aber 
ist, daB wir im predskazanie und in o Konstantine Teile 
einer von Peresvetov neu verfaBten, ganzen Geschichte vom 
Schicksal Konstantinopels vor uns sehen.68

Eine dritte und letzte Gruppe bilden die beiden soge
nannten „Bittschriften" (1. und 2. ćelobitnaja). Solche Bitt-

Vgl. Anm. 65. 
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schriften sind im Moskauer Reich eine allgemeine und offi- 
ziell anerkannte Form, in der der Regierung Anliegen eines 
einzelnen, eines Standes oder einer Gemeinde iibermittelt 
werden.67 Die zweite ćelobitnaja ist die reinste Vertrete- 
rin dieses Typs: sie enthalt die Bitte Peresvetovs um Schutz 
vor den GroBen, die bereits im vorangegangenen Kapitel 
wiedergegeben worden ist. Zur Unterstiitzung seiner Bitte 
weist Peresvetov auf die Anerkennung hin, die er fiir seine 
Dienste in Ungarn, in der Moldau und in Bóhmen erhalten 
hat und die ihm bei seinem ersten Auftreten in Moskau 
fiir die Einfiihrung der Husarenschilde gezollt wurde. Diese 
Ausfiihrungen enthalten einen Teil der sparlichen biogra- 
phischen Angaben, der andere ist in der ersten ćelobit
naja enthalten. In ihr geht Peresvetov naher auf seinen 
Aufenthalt in Suceava am Hofe des moldauischen Fiirsten 
Peter Rareś ein, den er ais weisen, von „gelehrten Philo- 
sophen" umgebenen Regenten schildert. Peresvetov legt 
ihm weite Ausfiihrungen iiber die Grundlagen der gliick- 
lidhen Regierung Mohamets II. in den Mund, die zugleich 
eine kraftige Kritik an den russischen Verhaltnissen dar- 
stellen. DaB Peresvetov hierfiir die Gestalt des Peter Ra
reś einfiihrt, ist sicher ein politischer Selbstschutz, doch ist 
anzunehmen, daB Peresvetov tatsachlidi in der mit der 
Tiirkei in standiger Beziehung stehenden Moldau beson
ders viele Nachriditen iiber die Verhaltnisse im tiirkisdien 
Staat erhalten hat.

67 Vgl. Ditjatin.

Auch an dieser Stelle trifft Peresvetov mit der GeiBe- 
lung der byzantinisdien Verhaltnisse die russischen MiB- 
stande; doch nimmt er hier audi direkt auf RuBland Be
zug: er unterbricht in der ersten ćelobitnaja seine Dar legun- 
gen immer wieder mit eindringlichen Anreden an den Caren, 
in denen er zugleich ais Forderung und Hoffnung aus- 
spricht, daB der Car die riditige Regierungsweise befolgen 
werde, wie sie vom tiirkischen Sułtan geiibt wird. Ent- 
sdieidend ist fiir Peresvetov die politische Tat des Regen
ten. Die Vorstellung, daB er sidi seinen Staat willentlich 
nach eigenem Gutdiinken aufbauen kann, bringt ahn- 
lich wie bei Macchiavelli einen starken Zug Aktivitat in 
das Herrsdierbild. Eine Neuordnung des Reidies kann nur 
vom Herrscher geleistet werden. So oft Peresvetov audi 
den Caren auf den Kriegerstand ais unerlaBliche Hilfe 
hinweist, so wendet er sich doch nirgends an diesen selbst. 
Die Schrift, auf diese Art ganz fiir den Caren bestimmt, 
tragt keinen publizistischen Charakter; sie ist ihrem In- 
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halt nadi aber auch eigentlich keine „Bittschrift"68 — Pere- 
svetov sucht hier nicht den Machtspruch der Regierung in 
einer Sache zu erhalten. Man kann sie wohl am besten ais 
einen auf Ivan IV. und die russisdien Verhaltnisse abge- 
stimmten Fiirstenspiegel bezeidmen, der das notwendige 
politische Verhalten eines Herrschers im Vorbild zeigt.

68 Die Bezeichnung Bittschrift ist erst spater gewahlt worden (S. o. 
Anm. 63.

Damit ist eine Ubersicht iiber die Verteilung des Stoffes 
auf die einzelnen Schriften gegeben. Es ist zu beachten, 
daB die historischen Erzahlungen, vor allem also o Kon- 
stantine und o Magmete, insofern keine echte Gesdiichts- 
schreibung sind, ais in ihnen der Verfasser aus politischen 
Tendenzen Zustande seiner Zeit in die Vergangenheit iiber- 
tragt. So ist der bei seinem Regierungsantritt dreijahrige 
Kaiser Konstantin niemand anderes, ais Ivan III., die Herr- 
sdiaft der GroBen in Byzanz die Moskauer Bojarenherr- 
schaft zur Zeit seiner Unmiindigkeit. Auch bewirkt der 
Wunsch, politische Beispiele aufzustellen, eine Typisierung 
Konstantins ais Regenten mit falsdier und Mohamets ais 
Regenten mit richtiger Regierungsweise. Beide Fiirsten 
sind ohne Riicksicht auf die historische Wirklichkeit ge- 
zeichnet. Trotzdem ist es nicht belanglos, daB das schlechte 
und das gute Vorbild in keinem idealen und erdachten Be- 
reich, sondern in der Geschichte gezeigt werden. Abgesehen 
von der dadurch gegebenen Veranderung der Auffassung 
vom Fall Konstantinopels erhalt das Beispiel nach der posi- 
tiven wie negativen Seite hin gróBere Wirkung und Móg- 
lichkeit. Schon einmal ist ein Reich — Byzanz — infolge 
staatlicher MiBwirtschaft untergegangen, ahnliche Um- 
stande kónnen auch ein anderes Land — Moskau — zu 
Fali bringen; andererseits ist der Aufbau eines Reiches in 
bestimmter Weise nicht ais unerreichbare Norm, sondern 
ais in der Geschichte schon einmal geleistet hingestellt. Fer
ner verbietet der Charakter der historischen Erzahlung, 
daB die gezeichnete Gestalt des Staates ais Ideał fiir jeden 
Staat zu gelten hat. Sie hat sich nur fiir eine bestimmte 
Situation der Vergangenheit ais richtig erwiesen und wird 
fiir eine ahnliche Situation der Gegenwart richtig sein. 
Damit steht im Zusammenhang, daB Peresvetov nicht nach 
allgemeinen politischen Begriffen seinen Stoff ordnet, son
dern eine Schilderung gibt, daB uberhaupt abstrakte For- 
mulierungen, allgemeingiiltige theoretische Aussagen fehlen. 
Der Mangei einer begrifflichen Erfassung des Gemeinten 
wird durch die iiberaus anschauliche und lebensnahe Er- 
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zahlweise aufgewogen. Seine Uberzeugung fafit er mandi- 
mal in knappen Satzen zusammen, die wie Spridiwórter 
anmuten, z. B. „Wie ein Rob ohne Ziigel unter dem Ca
ren, — so ist ein Cartum ohne Strenge“ (72,34). Die 
direkte Rede findet sich ais Anrede an den Caren, ais 
Ansprache des Sultans oder ais Dialog in allen seinen 
Schriften. Anekdoten vom Tiirkensultan und von Alexan- 
der d. Gr. stehen neben Stellen, die aus Legenden oder 
geistlichen Schriften stammen, wobei sich Peresvetov aber 
nie auf dereń Autoritat allein verlaBt, sondern immer zu- 
gleich an die politische Einsicht appelliert. Der Mangel an 
systematischer Gliederung, sowie die politische Auswer- 
tung seiner Erfahrung und Belesenheit bekunden den Mann 
der Praxis und des weltlichen Standes. Die Art der Dar
stellung und das grofie Mafi der in ihr sich zeigenden Bil
dung lassen es, ganz abgesehen von der Grofie der politi
schen Konzeption, immer wieder fraglich erscheinen, dafi 
wir es hier mit einem einfachen Ritter zu tun haben, ais 
der er uns in seiner Biographie entgegentritt.

III.
Die Reformplane Peresvetovs.

1. Die Heeresreform.
Ais erstes sollen die geplanten Neuerungen Peresve- 

tovs im Heerwesen betrachtet werden, die weithin von 
□raktischen Bediirfnissen bestimmt sind und die gedank- 
idie Grundlage der Neuerungen nur sehr mittelbar zeigen. 
5s fallt auf, wie ausfiihrlich sich Peresvetov mit der Um- 
lildung der Grundlagen des Heerwesens beschaftigt, weldie 
ausschlaggebende Bedeutung er ihm beimifit. Uberall zeigt 
sich dabei klar die Absicht, das Heer zu einem festen Gan
zen zusammenzuschliefien, bei gleichzeitiger Beseitigung 
einer Sonderstellung der Bojaren. Die Besoldung des 
Heeres soli ausschliefilich vom Caren geleistet werden: 
„... und aus seiner Kasse (iz kazny svoeja) soli er den 
Kriegern das Herz erfreuen" (62,40). Hierzu treten fol- 
gende nahere Bestimmungen: „Der Herrscher soli sidi 
20 000 Krieger (junaki) halten..., die er aus der Kasse 
mit seinem, des Herrschers, jahrlichen Lohn besoldet (izo- 
broćivsi — źalovaniem gosudarskim godovym)“ (63,11); 
„von Jahr zu Jahr besoldete (obroćil) er sie mit seinem, des 
Caren, Lohn aus seiner Kasse" (74,4). Es handelt sidi also 
um einen jahrlichen Sold. Der terminus „obroćif" besagt 
ferner, wie noch naher ausgefiihrt werden wird,69 dafi eine 

69 S. u. S. 496.
2 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4
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Entlóhnung in Geld gemeint ist. Zu diesem Sold kommt 
noch die alafa hinzu, der Lebensunterhalt des Soldaten 
(74,28; 75,34).

Die Bedeutung dieser MaBnahme wird erst klar, wenn 
man beachtet, daB das Heer der Udelzeit keine feste Be- 
soldung erhielt; zufallige Belohnungen durch den Herr
scher kommen vor, oft nach MaB der Beute70 — oder ais 
einmaliges Geldgeschenk nach einem gliicklichen Feldzug.71 
Ein solches źalovanie war einmalig und hing immer ganz 
vom Gutdiinken des Herrschers ab.72 Die furchtbaren Pliin- 
derungen des feindlichen Landes waren ais Ersatz fiir eine 
regelmaBige Lóhnung in gewisser Weise berechtigt.73 Dieser 
Zustand blieb audi durchaus in der Zeit der Moskauer 
Selbstherrsdiaft bestehen. Es ist eine Ausnahme, wenn 
1556 die piśćal niki ein źalovanie teils in Geld, teils in Na- 
turalien fiir ein Jahr erhalten.74 Die Entlóhnung in Geld, 
wie Peresvetov sie fordert, wird bereits in der ersten Halfte 
des 16. Jahrhunderts vorgenommen, doch geht noch fiir 
lange Zeit neben ihr die Entschadigung durch ein kormlenie 
einher, wie das sogenannte Ułożenie von 1556 zeigt,75 Ja die 
Epoche Ivans IV. bringt erst die volle Entfaltung des Po- 
mesfesystems, d. h. der Entlóhnung des Militarstandes 
durch Landvergebung. Wichtig ist, daB Peresvetov fiir eine 
reine Geldentlohnung eintritt, wobei er eine regel- 
m a B i g e , jahrliche Besoldung fordert. Die Existenz des 
Kriegers wird dadurch einer allzu groBen Zufalligkeit ent- 
hoben. Er wird durch eine zeitłicn geregelte Soldzahlung 
in feste, stetige Verbindung mit dem Caren gebracht und 
wird in starkerem MaBe ais bisher von ihm abhangig. Uber 
die Hóhe der jeweiligen Besoldung sagt Peresvetov freilich 
nichts; es heiBt nur, daB die Soldaten entlohnt werden, 
„kto ćego dostoin“ (74,5) — „jeder nach seinem Verdienst“. 
Genauer geht hier die kormlenaja kniga von 1556 vor, die 
fiir kormlenie „pravednye uroki" einsetzt, d. h. feste Satze 
fiir jede der 25 Klassen, in die die slużilye ljudi, die 
Dienstleute, eingeteilt werden.76 Ferner muB darauf hin
gewiesen werden, daB bei Peresvetov eine Festlegung der 
Dienstleistung, etwa nach der GróBe des Landbesitzes, wie 

70 Sergeević, Drevnosti, I, S. 612.
71 Ibid., S. 616.
72 Roźkov, S. 151 f.
73 Vgl. Sergeević, Lekcii, S. 518.
74 Sergeević, I, S. 652.
75 Borodin, S. 150; PS, XIII, S. 269.
70 Borodin, S. 150.
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sie das Ułożenie von 1556 bringt,77 fehlt.78 79 Die Besoldung 
denkt sich Peresvetov durchweg in Geld yorgenommen.™

77 PS, XIII, S. 268.
78 Vgl. zu den w i r k 1 i ch in der Zeit Ivans IV. vorgenommenen 

einzelnen Reformen die Kapitel Platonovs iiber sie in „Ivan Groznyj". 
Sie gewahren einen klaren Einblick in die vielen und komplizierten 
Regierungsmafinahmen jener Jahre.

79 Nur an einer Stelle der ersten celobitnaja lafit er dem Gedanken 
an das kormlenie Raum: „Aber (wenn) er (der Car) einen Grofien fiir 
seinen getreuen Dienst mit einer Stadt oder einer volosf begabt, (so) 
schickt er zu seinen Richtern und befiehlt, ihm sogleich nach der Ein- 
kunftsliste (dochodnyj spisok) aus der Kasse zu geben." (62,11) Wenn 
die Begabung nicht selbst so klar den Charakter des kormlenie triige, 
wiirde die Verwendung des dochodnyj spisok darauf hindeuten, d. h. 
einer Aufzeichnung iiber die Abgaben und den zu erhaltenden korm, 
die jeder kormlenśćik von alters her bei seinem Dienstantritt be- 
kommt (Sergeević, Drevnosti, I, S. 404). Die kazna, der sonst die rein 
finanzielle Verwaitung von Einnahmen und Ausgaben zugeschrieben 
wird, scheint hier auch die kormlenie Vergabung vorzunehmen. Das 
Eingehen auf die alte Ordnung, gegen die Peresvetov sonst mit soviel 
Energie angeht, bleibt unverstandlidi. Auch Kizevetter (S. 282) sieht in 
der ausschliefilichen Geldbesoldung des Heeres einen bedeutsamen 
Unterschied zwischen den Peresvetovschen Planen und den Reformen 
unter Ivan IV.

80 Vgl. Stadens Bericht: „Und welche Fiirsten- oder Bojarensbhne 
12 Jahre alt waren, denselbigen wurden auch Lantgiiter gegeben und 
wurden auch in das Krigsmusterregister geschrieben; und wann sie 
eigner Person in der Musterung nicht gefunden, worden sie gleich ais 
ihre veter gestrafet." S. 81.

81 Sergeević, Drevnosti, I, S. 631 f.; vgl. auch die vorausgehende 
Anmerkung.

82 Sergeević, Drevnosti, I, S. 657.

In den Besoldungsfragen achtet Peresvetov nicht auf die 
gesellschaftliche Stellung der Soldempfanger, er spricht nur 
vom Heer (vojsko) und vom Krieger (voin, voinik). In 
Wirklichkeit war das Verhaltnis verwickelter. Zwar galt 
der Kriegsdienst fiir alle Schichten der Bevólkerung, aber 
von den hoheren Klassen diente jedes Mitglied,80 von der 
niederen nur eine bestimmte Anzahl, die von der stadti- 
schen oder dórflichen Gemeinde gestellt wurde. Diese 
mulłte ihre Leute allein ausriisten, jene aber wurden vom 
Staat unterstiitzt.81 Der Unterstiitzung aber ging das ver- 
stanie des Dienstmannes voraus, d. h. die Bestimmung 
seines Ortes in der Reihe der anderen Dienstleute nadi 
,,otecestvo“ und „służba". Unter dem „otecestvo“ versteht 
man die Leistung der Vorfahren fiir den Staat und die da- 
durch erworbene Rangehre, unter „służba" die eigene Lei
stung.82 Peresvetov selbst gibt uns das Beispiel fiir die Be- 
rufung auf diese beiden Faktoren, wenn er den Caren er- 
innert, er habe ihm in den elf Jahren seines Aufenthaltes 
in RuBland getreu gedient, eingedenk seiner Ahnen Pere- 

2*
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svet und Oslebja, die in der Schlacht am Don ihr Leben fiir 
den Grofifiirsten Dmitrij Ivanovic gelassen haben. (60,13— 
19). Nur die Leute, die im yerstanie aufgenommen waren — 
die untere Grenze dafiir lag bei den Provinzdvorjanen 
(gorodovye dvorjane) — hatten Anspruch auf ein źalo- 
vanie;83 sie konnten es verlangen, sogar daran erinnern, er- 
hielten es aber nur, wenn es der Car fiir nótig erachtete, 
und Geld in den Kassen war, oder Land zur Vergebung 
frei war.84

83 Sergeevic, Drevnosti, I, S. 649.
84 Sergeević, Drevnosti, I, S. 645.
85 Der Ausdruck „krepko stojati", den Peresvetov zur Bezeichnung

der militarisdien Tiichtigkeit gebraucht (z. B. 75,24), ist formelhaft: 
s. audi das Schreiben Vassians von Rostov an den Grofifiirsten Ivan III.
in das Lager an der Ugra.

88 Vgl. dazu die bestatigende Ansicht bei Plechanoy, S. 162.

An solchen Einschrankungen geht Peresvetov in seinen 
Planen fiir das Heer voriiber, er modite, dafi der Car alle 
Heeresangehórigen unterhalt. Das bedeutet eine Verein- 
heitlichung innerhalb des Heeres; es bewirkt gleichzeitig 
die Wertlosigkeit des otećestvo, der Zugehórigkeit zu einer 
durch Taten friiherer Mitglieder ausgezeichneten Familie. 
Das Heer soli abgeschlossen sein gegen die Macht der Tra- 
dition, des Ansehens einzelner Geschlediter, und in ihm soli 
nur die militarische Tiichtigkeit des einzelnen gelten.85 
..Dem Krieger, der scharf (ljut) gegen den Feind des Herr- 
schers das Todesspiel spielen und fest fiir den christlichen 
Glauben einstehen wird, soli (der Car) den Namen erhóhen, 
sein Herz soli er erfreuen...“ (62,41). Es sollen also nadi 
rein militarisdien Gesichtspunkten an jeden Wiirdigen Be- 
lohnungen verteilt werden, „auch, wenn er aus geringem 
Gesdiledit ist“ (76,7). Peresvetov weist auf das Beispiel 
des Augustus und Alexanders hin, die arme Krieger wegen 
ihrer militarisdien Fahigkeit mit Ehren bedachten (60,35), 
und er berichtet vom Sułtan, dafi dieser Leute unbekannter 
Herkunft auf Grund ihrer Tapferkeit und Umsidit zu Pa- 
sdias machte (76,10). Damit ist deutlich ausgesprochen, 
dafi die bisherige Gliederung des Heeres nadi der Vor- 
nehmheit der Geschlediter ersetzt wird durch das neue 
Prinzip mefibarer Leistungen.86 * 88 „Wer bei mir getreu dient,“ 
sagt der Sułtan, „und scharf dem Feind widersteht, der 
wird bei mir der beste sein!“ (76,17). Dieses Prinzip er- 
wachst Peresvetov aus einer Rechtsgesinnung, die jedem 
Menschen dieselbe Wiirde und denselben Anspruch zu- 
billigt; er aufierst sie einmal in einer Anspradie des Sul- 
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tans an seine Krieger in einer naturrechtlichen Formel: 
„Briider, wir sind alle Kinder Adams87 —“ (76,16). Seine 
Anschauung wird unterstiitzt durdi die fiir ihn offensicht- 
liche Unfahigkeit der GroBen. Von ihnen heifit es: „Zu RoB 
und prachtig geriistet waren jene GroBen (die des Caren 
Konstantin) anzusehen; (ihre) Haufen (aber) hielten wider 
einen starken Feind im Kampfe nicht stand, und sie laufen 
aus dem Kampfe weg und flóBen den anderen Haufen des 
Caren Furcht ein, und diese lieBen sidi verleiten“ (75,24; 
62,29). Von den GroBen erhofft Peresvetov nidits mehr fiir 
das Heereswesen; drastisdi sagt er: „wird ein Recke (bo- 
gatyr) reich, so wird er trage" (62,35). Aus diesen Voraus- 
setzungen heraus beabsiditigt Peresvetov einen ganzen 
Stand neu fiir den Heeresdienst zu erschlieBen. Er wendet 
sich an die, die am wenigsten durch Tradition und Besitz 
gebunden sind und deshalb die gefiigigsten Truppen fiir 
den Caren abgeben werden — an die Leibeigenen. Pere- 
svetov nennt dabei nicht direkt die russisdien Verhaltnisse, 
sondern nur byzantinische Zustande. Unter Konstantin 
waren die besten Leute „zur Unfreiheit versklavt“ (pora- 
boscenny v nevolju, 75,23) bei den GroBen und waren fiir 
den Heeresdienst, da sie ohne Interesse und Tapferkeit 
fochten, unbraudibar. „Und (der Sułtan) ... gab ihnen die 
Freiheit (volju) und nahm sie zu sich in den Heerhaufen, 
und sie wurden tapfer bei dem Caren, die besten Leute" 
(75,27). Dabei wird die Befreiung der Leibeigenen, wie 
unten nodi gezeigt werden wird, gleichzeitig religiós ge- 
rechtfertigt. — So soli das Heer eine tiefe Auflockerung in 
seiner sozialen Zusammensetzung erfahren. In ihm hebt 
Peresvetov nur die Truppe der bereits erwahnten junaki 
hervor, die, besonders ausgebildet und tapfer, eine Ełite- 
truppe darstellen sollen (63,8; 75,27).

87 Der Tatsache, daB sich hier der Sułtan mit einschlieBt, kann nur 
rhetorischer Wert zugemessen werden; schon im nachsten Satz wendet 
sich der Sułtan wieder allein an seine Krieger.

Staden, S. 252.

Damit steht Peresvetov in einem scharfen Gegensatz zu 
den Anschauungen seiner Zeit von militarischen Dingen. 
Wie stark damals noch die Krafte der Tradition wirkten, 
auBert sidi yielleicht am deutlichsten darin, daB dem 
razrjaclnyj prikaz, dem Dienstlistenamt, audi die Fiihrung 
der genealogischen Ranglisten oblag.88 Abstammung und 
Stand werden in der Zeit Peresvetovs durchaus beriicksich- 
tigt. Freilich werden audi MaBnahmen gegen die vom 
mestnićestvo yerursachten Mangel im Heereswesen ergrif- 87 * 



486 Werner Philipp,

fen.89 Aber an eine Umanderung des Systems wurde in 
jener Zeit nicht gedacht. Das Ułożenie von 1556, das sich 
in manchen Einzelheiten Peresvetovschen Gedankengangen 
nahert, wahrt doch durchaus das mestnićestvo. Es heifit in 
ihm: „Seine (des Caren) Liebe ist nach Gottes Gebot (po 
Boże) zu allen, die unter seiner Hand stehen, die gleiche, 
zu den GroBen und zu den mittleren und allen kleinen 
Leuten. Er liebt alle nach ihrem Wert, lohnt alle und stellt 
(sie) wirklich zufrieden mit festgelegten Spenden (uroki), 
gemafi ihren Leistungen (trudy), und er gibt ihnen Lohn 
nach ihrer Herkunft und ihrem Dienst (otećestvo i 
służba). Er will, dafi man niemanden von seiner Gnade 
vergessen sieht, auch dafi man niemanden von j e m a n - 
dem beleidigt sieht.“90 Die hervorgehobenen Stellen 
weisen deutlich auf das mestnićestvo hin. — Allein Pere- 
svetov unternimmt einen radikalen Angriff gegen diese 
ganze Ordnung, wobei seine Beispiele mehr die vorgefun- 
dene und die neue Grundeinstellung kennzeichnen sollen, 
ais einzelne Mangel, bzw. Verbesserungen aufzeigen.

89 Staden, S. 6, Anm. 2.
99 PS, XIII, 1, S. 268.

Die oberen Rangę im Heer verpflichten zu besonders 
vorbildlichen Leistungen; die GroBen haben in den vorder- 
sten Reihen zu kampfen (74,35). „... wer nicht im tód- 
lichen Spiel (na igrę smertnoj) mit dem Feind sterben will 
um meines grofien carischen Lohnes willen, ... der mufi 
hier sterben durch meine carische Ungnade...“ (75,1). 
Die grofie „Strenge" des Caren — velika groza — steht 
hinter dem Heer: Die Paschas, die Kommandeure, sind zu
gleich Militarrichter (73,42); sie werden unterstiitzt von 
den „Zehnt“-, „Hundert"- und „Tausendschaftsleuten" (des- 
jatniki, sotniki, tys jackie — 76, 25), die Zucht und Ordnung 
im Heer zu hal ten haben. Die Warenpreise fiir den Handel 
im Lager sind festgelegt (75,35), ihre Uberschreitung sowie 
Rauberei und Totschlag (76,36) wird mit dem Tode be- 
straft. —- Wichtig ist, dafi solche Festsetzungen, die viel- 
leicht schon verschiedentlich geiibt wurden, in rechtlichen, 
fiir alle Falle im ganzen Heer geltenden Formen ausge
sprochen werden.

Mit diesen verschiedenen Bestimmungen hat Peresve- 
tov eine neue Grundlage fiir das Heer entworfen. Fester 
ais friiher steht es durch die regelmafiige Besoldung beim 
Caren, die den Soldaten unabhangig macht von den Bin- 
dungen an sein Dorf, an seine Stadt oder an einen Grofien; 
und doch sind gerade durdi die Entlóhnung die Truppen 
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nicht mehr allein auf die zufallige Belohnung des Caren 
angewiesen. Der jeweilige, persónliche BeschluB des Caren 
ist durdi eine geregełte Festlegung ersetzt worden. Der 
Soldat dagegen, audi der vornehme, muB mit Einsatz des 
Lebens dem Caren dienen und untersteht seiner Kontrolłe. 
So tragt das Verhaltnis zwischen Heer und Car den Cha
rakter einer gegenseitigen und unmittelbaren Verpflichtung. 
Die vom einzelnen geforderte militarische Tiichtigkeit ist 
auch der alleinige MaBstab fiir seine Bewertung im Heer, 
wodurch es aus heterogenen Bindungen, wie sie sidi in der 
Geltung des Standes zeigten, gelóst wird. Peresvetov hat 
damit das Heer ais eine eigene, in sidi geschlossene Gestalt 
gekennzeidmet und ihr Wesen in den Hauptziigen um- 
rissen.

Die Bedeutung des so beschaffenen Heeres ist nadi 
Peresvetov fiir den Caren auBerordentlidh groB. Immer 
wieder wird der Car angehalten, den Kriegern sein Wohl- 
wollen zu erweisen, „denn durdi das Heer ist er stark und 
beriihmt“ (silen i slaven 74,35). „Wie kann (denn) ein 
irdischer Car ohne Heer bestehen? Durch die Krieger ist er 
stark und beriihmt!“ (65,20). Dafiir gilt es, sagt die erste 
ćelobitnaja, „den Krieger immer wie einen Falken zu hiiten, 
ihm das Herz zu erfreuen, ihm in nichts Kummer wider- 
fahren zu lassen" (61,1). — Zweifellos entspridit diese Be- 
tonung des Heeres Peresvetovs eigenen Standesinteressen, 
wie es die zweite ćelobitnaja vor allem zeigt; wichtig aber 
ist, dali Peresvetov damit auf eine historische Notwendig
keit eingeht: einmal braudite der Car zur Festigung seiner 
Stellung ais absoluter Herrsdier Machtmittel, die unab- 
hangig von seinen GroBen waren; ferner kam Peresvetov 
damit den Forderungen seiner Zeit nach Landerwerbung 
durdi den Staat fiir die Moskauer Agrarwirtsdiaft nadi. 
Auf das erste Moment sdieint Peresvetov einzugehen, 
wenn er zu berichten weifi, daB sich der Sułtan mit ergebe- 
nen Janitscharen gegen etwaige Usurpationsbestrebungen 
umgibt: „...40000 Janitscharen hielt er taglich um sich, 
... damit ihm kein Feind (nedrug) im Lande erstehe ... und 
Car sein will" (74,26). Fiir eine Expansionspolitik mit 
militarisdier Macht tritt Peresvetov ganz offen ein: er rat 
verschiedentlidi zum Angriff auf Kazań,01 wahrend gleich- 
zeitig ein Heer die Landesgrenzen gegen den Krimkhan 
sehiitzen soli (63,8). Dieser bestimmten Lagę kommt Pere- 
svetovs allgemeine politische Ansdiauung entgegen, die er

91 Rźiga, 64, 27; 67, 37; 78, 37. 
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durdi den Sułtan aussprechen laBt: „Ohne Heeresdienst02 
kónnen wir nicht sein; wenn der Car auch nur um ein ge- 
ringes nachsichtig wird und milde, dann verarmt sein Car- 
tum und gehórt einem anderen Caren“ (65,17; 74,15). — 
Ais wesentliche Stiitze fiir die Herrschaft des Caren nadi 
innen und auBen ist das Heer bei Peresvetov politisch ge- 
rechtfertigt. Hinzu tritt noch eine religióse Rechtfertigung 
des kriegerischen Wesens iiberhaupt: „Die Engel Gottes 
und die himmlischen Machte (siły) lassen nicht auf eine 
Stunde die flammende Wehr aus ihren Handen; sie hiiten 
das Mensdiengesdilecht vor jeglichem Unheil, von Adam 
bis jetzt, wie kann (denn) ein irdischer Car ohne Heer be- 
stehen?" (65,17; 74,18). Die Uberzeugung, daB das „Irdi- 
sche gemafi dem Himmlischen11 (74,17) sein soli, wird bei 
der gedanklichen Begriindung der Carenmacht im damali- 
gen RuBland ófters dargelegt; einzigartig aber ist es, sie 
auch nadidriicklich fiir das kriegerische Wesen allein zu 
auBern. Es wird nidit im allgemein christlichen Sinne ais 
notwendige Konzession an die irdische Unvollkommenheit 
geduldet, auch nicht allein ais Werkzeug gegen die Hei- 
den, sondern ist entsprechend der himmlischen Ordnung 
an sidi schon ein Wert. Ihn erkannt und ausgesprochen zu 
haben bleibt Peresvetovs eigene Tat, so sehr ihn audi seine 
gesellschaftlidie Bindung und die politischen Aufgaben 
Moskaus bestimmt haben mógen. „So tuen wir Gottes 
Willen, da Gott die Heere liebt,“ antworten die Truppen 
dem Sułtan (74,22). Peresvetov ist damit iiber ein biadi- 
geben gegeniiber momentanen Interessen hinaus zu der 
Uberzeugung gelangt, daB der Krieg iiberhaupt vor Gott 
gerechtfertigt ist, nidit nur ais Verteidigungs- oder Be- 
kehrungskrieg. Da Peresvetov diese beiden iiblichen Recht- 
fertigungen des Krieges selbst in bezug auf Kazań nennt, 
ist die Anerkennung des profanen kriegerischen Elementes 
in dem religiósen Vergleich um so deutlicher. Sie liegt der 
oben geschilderten Wertschatzung des Heeres und seiner 
Herausstellung ais etwas Besonderem durdi Peresvetov zu- 
grunde.

82 Die Bezeichnung „służba" — Dienst — gilt bei Peresvetov iiber- 
wiegend fiir den Heeresdienst; vgl. auch Sergeević, Drevnosti, I,
S. 625, wo nachdriicklicłi darauf hingewiesen wird, dafi in der Mos
kauer Periode mit diesem Wort kein anderer Staatsdienst gemeint ist. 
Aber mit sluźbiśko bezeichnet Peresvetov auch die Anfertigung der 
Husarenschilde, s. o. Anm. 54.

2. Die Aufhebung der Leibeigenschaft.
Die bereits erwahnte Aufnahme der Leibeigenen ins 

Heer des Sultans deutet an, daB ihre damit verbundene * S. 
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Freisprechung im engen Zusammenhang mit der Gestal- 
tung des Heeres steht. Tatsachlich sind Peresvetovs politi- 
tische Grunde fiir diese MaBnahme militar-politischer Art. 
„In welchem Cartum das Volk geknechtet ist, in dem Lande 
ist es auch nicht tapfer und nidit mutig zum Kampf gegen 
den Feind; denn der geknechtete Mensch fiirchtet nicht die 
Schande und erwirbt sich keine Ehre, ob er stark oder 
schwach ist; sondern er sagt so: idi bin doch ein Sklave, 
einen anderen Namen werde idi nicht haben" (75,18). Vor 
allem fiirchtet also Peresvetov, dali die Unfreien ais Sol
daten dem Ausgang eines Kampfes gegeniiber gleidigiiltig 
sind, da sie sich keinen personlidien Vorteil erwerben 
kónnen. Die oben gezeigte gleidie Beurteilung aller im 
Heer nach der Leistung konnte nur wirken, wenn das Heer 
allein aus Freien bestand.

So wird Peresvetov, unterstiitzt von seiner religiosen 
Gesinnung, zur Planung einer MaBnahme von umwalzen- 
der wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung gedrangt, der 
Aufhebung der Leibeigenschaft. Er widmet ihr keine be
sonders groBen Ausfiihrungen, sondern behandelt sie im 
engen AnschluB an die Heeresfragen. — Eigentlich werden 
nur drei MaBnahmen ais notwendig und ais von Mohamet 
vollzogen hingestellt (75,10—14): Die Verbrennung der 
Versdireibungsbiicher (polnye i dokładnye knigi),03 die Fest- 
setzung einer Frist von sieben, hóchstens neun Jahren fiir 
freimachende Arbeit und schliefilich die Androhung der 
Todesstrafe auf die Beschwerde des polonjanik, des Skla- 
ven, hin, falls ihn sein Herr nach dieser Zeit nicht freilassen 
will. Die Móglichkeit, eine Schuld abzuarbeiten, an Stelle 
sie durch die Verfallenheit in lebenslangliche Sklaverei 
biiBen zu miissen, gab bereits der zweite Sudebnik von 
1550; ebenso enthalt er schon Einschrankungen fiir den 
freiwilligen Eintritt in das cholopstvo, die Leibeigenschaft: 
sluźilye ljudi, Dienstleute, soweit sie nicht vom Dienst ent
fernt worden sind, diirfen nicht ins cholopstvo aufgenom- 
men werden. Der Grund fiir diese Einschrankung ist 
sicher auch ein rein militarischer, die Sicherung des Trup- 
penbestandes.93 94

93 Vgl. zu dieser Institution D’jakonov, S. 375 f., auch die Aus- 
fiihrungen zum kabatnoe chlopstvo D’jakonov, S. 377, S. 381 u. S. 385 f.

94 D’jakonov, S. 373 f.; Roźkov, S. 59 f.

So gering auch hier Peresvetovs Einzelangaben zu seiner 
Reform sind, so gehen sie weit iiber die genannten Teil- 
erleichterungen hinaus. Peresvetov sieht fiir die bestehen- 
den Fronverhaltnisse eine zeitlich bestimmte Ablósung vor,
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neue Fronverhaltnisse — das besagt die Vernichtung der 
Yerschreibungsbiicher — sollen nicht mehr eingegangen 
werden. Er drangt audi hier auf eine Anderung von Grund 
auf und begniigt sich nidit mit einzelnen Verbesserungen.95 
Dabei scheinen ihn wirtsdiaftliche Uberlegungen nicht zu 
dieser Radikalitat gebradit zu haben. Die MaBnahme muB 
sich zweifellos gegen die GroBen auswirken (75,6,23). Sie 
ist, sollen ókonomische Motive maBgebend sein, iiberhaupt 
nur in der Ubergangssituation von der Natural- zur Geld- 
wirtschaft denkbar: Das noch seltene Geld liegt vornehm- 
lich in den groBen Yotćinabetrieben, nicht beim kleinen 
pomescik. Der Votcinabesitzer vermag hier den Bauern 
durch Geldleihen an sidi zu ziehen. Wenn der Mangel 
an Arbeitskraften bei wachsender Anbaufladie und bei 
einem gerade entstehenden Markt AnlaB zur Umwand- 
lung des Bauern in einen Leibeigenen gab,98 * so kónnte 
diese am breitesten beim GroBbetrieb erfolgen. Da- 
durch wurde das ohnehin geringe Angebot an Arbeits
kraften fur den pomescik noch verringert. Peresvetov 
kann also in einer solchen Situation eine Freimachung 
der Leibeigenen ais Vorteil fiir den kleinen Agrarbetrieb 
erschienen sei* n.97 Einer solchen MutmaBung widerspricht 
aber einmal, dafi der pomescik natiirlich ebenso an 
einer Bindung des Bauern interessiert gewesen ist und 
von ihrer Beseitigung geschadigt worden ware wie der 
GroBgrundbesitz, ferner, daB mit der Aufhebung der 
Leibeigensdiaft nach wie vor die Móglichkeit des Abzugs 
fiir den Bauern nadi den siidóstlichen Gebieten bestand, 
von der ohnehin standig Gebrauch gemacht wurde.93 — 
LaBt man eine ókonomische Deutung der geplanten MaB- 
nahmen Peresvetovs gelten, so weist sie nur auf den 
engen Blick Peresvetovs in wirtschaftlichen Dingen hin. 
Ais Erkliirungsgrund dafiir wiirde sich von allein die Ab- 
sicht Peresvetovs wieder darbieten, die ihn iiber ókono- 
misdie Widerspriiche hinwegdrangt: Schaffung eines besse- 
ren Truppenmaterials und, wenn vielleicht auch nidit ais 
ausgesprochene Absidit, so doch ais notwendige Folgę, die 
Schadigung der GroBen. Es sind auch das die von ihm 
selbst angegebenen Beweggriinde, wahrend wirtsdiaftliche 
nirgends ausgesprochen sind. Dabei ist zu beriicksiditigen, 

95 Kizevetter (S. 283) bezeichnet Peresvetov ais „ausgesprochenen
Gegner der Sklaverei“.

98 Roźkov, S. 54 ff., S. 62 f.; Plecłianov, S. 157.
07 Plechanov, S. 157 f., vertritt diese Auffassung ohne die folgen

den Bedenken.
93 Roźkov, S. 42; Plechanov, S. 158.
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dal? Peresvetov die wirtschaftliche — agrarwirtschaft- 
liche — Bindung insofern nicht hoch bewerten wird, ais er 
durch die Geldentlohnung auf eine Uberwindung des po- 
mesfe-Systems drangt.100 Schliefilich entspricht das Uber- 
wiegen politischer Griinde der Kurze seiner Ausfiihrung 
iiber wirtschaftliche, insbesondere landwirtschaftliche, 
Dinge101 iiberhaupt.

100 Vgl. dazu Kizevetter, S. 282, u. o. S. 481, 485.
101 Plechanov selbst (S. 163 f. und S. 164, Anm. 1) gibt zu, Pere- 

svetov lasse sich von Staatsinteressen leiten, womit politische, nicht 
dkonomische Griinde ais bestimmend angesehen werden. — Mit Recht 
wendet sich hier Plechanov gegen die Gleichstellung Peresvetovs mit 
Matrej Baśkin durch Rźiga (S. 51 f.) und macht gegeniiber den radi- 
kal christlichen Forderungen Baśkins die nicht ausschliellliche religióse 
Begriindung bei Peresvetov geltend.

102 Vgl. Anm. 107.
103 Abgedruckt in Pamjatniki, III, S. 2.
104 Richtiger wendet der Ebs. Yassian von Rostov dasselbe Bild

bei einer Gleichsetzung von Israel mit RuBland, dem „neuen Israel“, 
fiir die Gefiihrdung Rufilands durch die Tataren an (Stepennaja Kniga, 
PS, XXI, S. 5621'.). Bei der Bezugnahme auf sie bleibt das Bild von 
der Bedriickung des gottgeliebten Yolkes durch eine heidnische fremde

Wie bei der Rechtfertigung des Militarstandes treten 
auch bei der Aufhebung der Leibeigenschaft zu den poli
tischen Begriindungen religióse. Sie zeigen dieselbe Ge- 
sinnung, von der Peresvetov bei der Gestaltung des Heeres 
mitbestimnit wurde. Es ist die Uberzeugung von der Gleich- 
lieit der Menschen ais Menschen und vor Gott knapp in den 
beiden Satzen ausgesprochen: „Bruder, wir sind alle Kin
der Adams“ (76,16) und: „iiber uns ist ein Gott, wir sind 
seine Knechte" (75,7).102 DerMensch soli nicht vom Menschen 
in Unfreiheit gehalten werden. In jeder Verschreibung 
sieht Peresvetov dieselbe, die Adam einer Legende103 nach 
dem Teufel ais dem Herrn der Weit nach der Vertreibung 
aus dem Paradiese leistete. Jeden, der sich in eine solche 
Unfreiheit begibt, erwartet ewige Verdammnis: „Ein Gott 
ist iiber dem Weltall, und d. h„ (daB die,) die Leute auf 
ewig zur (Fron-) Arbeit verschreiben, eine Verfiihrung 
iiben, dem Teufel (damit) gefallig sind — und (daB die,) 
die um weltlichen Tandes willen (dlja svetlyja rizy) ver- 
leitet werden und sich auf ewig zur (Fron-)Arbeit ver- 
schreiben — daB diese beiden in Ewigkeit umkommen" 
(67,5). So hat Gott Pharao gestraft, ais er Israel knechtete 
(75,8). „Und die Griechen sind umgekommen wegen des 
Hochmutes und der Sklaverei“ (poraboścenie, 67,27).

Peresvetov wendet das Beispiel von Pharao und Israel 
auf RuBland an, wo ja Herrscher und Volk desselben 
Stammes sind.104 * Deshalb ist auf das Yerhaltnis von Frei- 
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heit der Untertanen und Gewalt des Herrsdiers hier sdion 
kurz einzugehen. — Peresvetov will nur Unfreiheiten be- 
seitigen, die aus der Unterdriickung eines Standes durch 
einen anderen erwachsen sind. Das soli in einer vom 
Caren gesetzten und gewahrten Rechtsordnung geschehen, 
die fiir Vorrechte durch Geburt und Tradition keinen 
Raum mehr lafit. Innerhalb dieser Gesellschaft stehen alle 
Menschen gemafi ihrer natiirlichen Gleidiheit in Adam 
nebeneinander, in alleiniger Ahgrenzung dem Caren gegen- 
iiber. Aber im Caren fallen nun nicht alle Vorrechte der 
Grofien zusammen, so dafi nur ein Ersetzen der Vorherrschaft 
der Grofien stattgefunden hatte, vielmehr ist die Stellung des 
Caren eine absolut andere. Der Car ist ausgezeichnet durch 
eine „carisdie Natur“, die den Caren von gewóhnlichen Men- 
sdien wesensmafiig unterscheidet. Die Macht des Caren beruht 
also nicht auf einer gesellschaftlich besonders privilegierten 
Stellung, sondern einer Stellung aufierhalb der allgemeinen 
Gesellsdiaft. Dadurch sind irgendwelche Einschrankun- 
gen fiir die Untertanen durch den Caren nicht gleichbedeu- 
tend mit denen einer von Bojaren gebildeten Obrigkeit. 
Sie erfolgen, vom Caren erlassen, nicht mehr nur von einer 
durch iiberlieferten Rang und grbfiere Macht ausgezeichne- 
ten Gruppe. Eine Freiheit, die auch die Hoheit des Caren 
aufheben will, strebt Peresvetov nicht an. Der Ausspruch: 
„Gott schuf den Menschen eigenmachtig und befahl ihm, 
sidi selbst Herr und kein Knecht zu sein,“ der in der Lite
ratur Peresvetov zugeschrieben wird,* 107 stammt aus der 
Schrift „o Petre",108 die eine Gegensdirift gegen Peresvetov 
ist. Dieser Ausspruch enthalt also nicht Peresvetovs Ge
danken. So zweifelhaft die Notwendigkeit einer Aufhebung 
der Leibeigenschaft fiir den Dienstadel ist,109 so ist das Mafi 
der dabei geforderten Freiheit an die bestimmte gesell- 
schaftliche Lagę gebunden. Eine subjektive, autonome Frei
heit zu fordem, wie sie die Entwicklung des Biirgertums 
in Westeuropa entstehen liefi, ware fiir Rufiland gegen- 
standslos gewesen.110 Im 16. Jahrhundert fehlt in Rufiland 

Macht erhalten; wenn Peresvetov das Bild fiir innenpolitische Verhalt- 
nisse gebraucht, entsteht obige Frage. — tlbrigens ist fiir Peresvetov 
Rufiland dabei nicht das „neue Israel".

107 So zuletzt Kizevetter, S. 287, u. Schaeder, S. 47, Anm. 1.
10s Dobrotvorskij, S. 43.
109 S. o., S. 490.
110 Nach Kizevetter liegt bei Peresvetovs Begriff der Freiheit eine 

„Inkonseąuenz und innerer Widerspruch" vor (S. 287). Dabei identifi- 
ziert Kizevetter allerdings einerseits die von Peresvetov angestrebte 
Regierungsform mit Despotismus; andererseits nimmt er an, dafi ihn 
P. ais „erlosenden Schutz fiir biirgerliche Freiheit (!) und Unabhangig-
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ein nicht feudal gebundenes Biirgertum. Die neue, auf- 
kommende Schicht ist der Dienstadel. Er ist ais pomesfe- 
Empfanger, ais Verbiindeter im Kampf gegen das Bojaren- 
tum auf den Caren angewiesen. Die Zugehórigkeit zu die
sem Stand hindert Peresvetov, sich eine andere Freiheit 
auszudenken ais die, die den Caren gelten laBt, wenn audi 
Peresvetov das pomesfe-System zu iiberwinden sucht. 
Wenigstens grenzt Peresvetov die Befugnisse des Caren 
nicht ab gegeniiber Persónlichkeit und Eigentum.111

keit und fiir soziale Gerechtigkeit“ ansieht (S. 286). Von „Biirger rechten" 
(S. 286), „personlichen Freiheiten" (S. 287) ist bei Peresvetov nicht die 
Rede und kann auch nicht die Rede sein, wie Plechanoy (s. S. 51, Anm. 1) 
richtig betont. Kizevetter tragt hier einen liberalen Freiheitsbegriff 
in die Darlegung, der naturgemaB zu jeder Art von Absolutismus in 
Widerspruch steht.

U1 Plechanoy (S. 159, 164—169) hat sich besonders mit der Vor- 
stellung Peresvetoys von Freiheit beschaftigt. Er unterscheidet sie mit 
Recht von dem einer anderen gesellschaftlichen Lagę entsprechenden 
Freiheitsbegriff des zeitgenóssischen Jean Bodin, der bereits Freiheit 
iiber Person und Eigentum kennt. Besonders durch den Vergleich mit 
Bodin kommt Plechanoy zu dem SchluB, dal? Peresvetovs Anschauung 
nur der zwangslaufige Ausdruck seiner gesellschaftlichen Lagę ist. In 
Wirklichkeit fragt Plechanoy, wie es stets in der vulgarmarxistischen 
Fragestellung geschieht, nur nach den sozialen und materiellen Vor- 
aussetzungen einer historischen Persónlichkeit und ist zufrieden, in 
ihrem Denken diese Voraussetzungen wieder auffinden zu kónnen. 
Die weitere und eigentliche Frage, wie bei einer Einbeziehung dieser 
Voraussetzung eine persónliche Gestaltung beginnt, welches dereń Be- 
sonderheit ist, wird ais Frage nach etwas Subjektivem nicht erst ge- 
stellt. So begniigt sich auch Plechanoy festzustellen, dal? Peresvetov in 
seinen Gedanken iiber die Freiheit im Staat die Carengewalt anerken- 
nen mufi — eine Feststellung, die angesichts der gegebenen politischen 
Lagę fast iiberflussig erscheint; welche Móglichkeiten und Werte Pere- 
svetoy in dieser Lagę findet und, sie aussprechend, fiir die Gestaltung 
seiner und einer spateren Zeit wirksam zu machen sucht, ist fiir Ple
chanoy nicht fragenswert.

3. Die Organisation der Verwaltung.
Die Behandlung der Neuerungsplane Peresvetovs fiir 

die Finanzverwaltung und fiir das Gerichtswesen stófit auf 
eine sachliche Schwierigkeit. In der Teilfiirstenzeit und 
der Epoche der beginnenden Moskauer Oberhoheit waren 
beide Funktionen der Staatsverwaltung so miteinander 
verquickt, daB Anderungen an ihnen nur gleichzeitig, zum 
mindesten mit gegenseitigen Auswirkungen voTgenommen 
wurden. Auch Peresvetovs Neuerungen tragen dieser Zu- 
sammenfassung Rechnung, obgleich sie, wie wir sehen wer
den, auf ihre Scheidung abzielen. Daher kann auch bei 
dieser Darstellung eine Behandlung nacheinander nicht 
ganz durchgefiihrt werden; doch sollen am Anfang vorwie- 
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gend die Anderungen im Hinblick auf die Finanzverwal- 
tung betrachtet werden.

a) Die Finanzverwaltung.
Die zu Peresvetovs Zeit giiltige Verwaltungsform war 

das namestnićestvo. Von einer Beschreibung dieses Amtes, 
die oft unternommen worden ist, kann hier abgesehen 
werden. Nur seine Hauptmerkmale sollen noch einmal be- 
tont werden: Einen verdienstvollen Untergebenen belohnte 
der Car mit dem namestnićestvo, der Yerwaltung eines 
Landbezirkes. Die namestniki und volosteli waren also 
vom Caren bestimmte Vertreter, die ais Fremde den be- 
treffenden Gemeinden gegeniibertraten; doch waren sie in- 
sofern auf die Gemeinden und nicht allein auf den Caren 
angewiesen, ais sie von ihnen den Lebensunterhalt bezogen. 
Die Hauptquellen der Einnahmen waren der korm, die 
fiir den namestnik festgesetzte Natural-, zum Teil audi 
Geldabgabe, ferner Sporteln, Handels- und Hochzeitsab- 
gaben.112 Sie erhob der namestnik in der Eigenschaft des 
Richters, des Steuereinnehmers, des Polizeiverwalters.113 
Eine Trennung der einzelnen Funktionen bestand nicht. 
Wohl waren innerhalb der einzelnen Gebiete Einschran- 
kungen der namestnik-Gewalt vorhanden — z. B. lieferte 
der namestnik nur einen Teil seiner Einkiinfte ab, wahrend 
andere Abgaben durdi sogenannte dansćiki direkt an den 
Fiirsten abgeliefert wurden.114 Aber die versdiiedenen 
Maditkompetenzen lagen ais Einheit in der Hand des na
mestnik. Uberdies fehlte eine Kontrolle der namestniki 
durch die Regierung fast vóllig. Noch die Woiwoden des 
17. Jahrhunderts wurden erst auf besondere Klage der von 
ihnen Bedriickten gemafiregełt.115 * Die Falle wurden ein- 
zeln, unsystematisdh verfolgt, ohne daB eine bestandige 
Aufsicht bestanden hatte. Der „prikaz fiir geheime Ange
legenheiten", im Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden, 
ahndete UnregelmaRigkeiten mehr in der Zentral- ais in 
der Lokalverwaltung — und auch das in hbchst unvollkom- 
mener Weise.110 Die Willkiir der namestniki lastete schwer 
auf dem Land und rief standige Klagen seitens der Be- 
vólkerung hervor. Sie stand machtlos einer beliebigen Aus- 
weitung des korm gegeniiber, sie war einer eigensiichtigen 

112 Roźkov, S. 67.
113 Pokrovskij, S. 207; Platonov, Geschichte Rufilands, S. 146.
114 Roźkov, S. 67.
116 S. u. S. 500.
110 Roźkov, S. 88, S. 162 ff.
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Verquickung von richterlichen und steuerlichen Befugnissen 
durch den namestnik wehrlos preisgegeben.117

117 Pokrovskij (S. 209) sieht sogar den. Aufstand von 1547 in Ver- 
bindung mit den Unertraglichkeiten dieses Systems.

118 PS, XIII, S. 267. Die Begriindung heifit russisch: dl ja rospravy 
Ijudem i vsjakogo ustroenija zemljam i sobe ot sluźeb dlja pokoju i 
prekormlenija.

Die Nikonchronik weifi recht anschaulich und ein- 
gehend zu berichten, wie sich 1556 der Car mit seinen Bo
jaren „iiber das kormlenie und iiber den Dienst von allen 
Leuten“ unterhalten habe, „wie sie kiinftig dienen sollen." 
„Zu dieser Zeit safien die Bojaren und Fiirsten und Bojaren- 
kinder iiber Stadte und volosti ais ihrem kormlenie, um 
Ordnung unter den Leuten zu halten, um die Lander zu 
verwalten und um fiir sich Ruhe vor dem Heeresdienst und 
den Lebensunterhalt zu haben."118 Einige der namestniki 
hatten zum Heile des Landes regiert; aber „dem frommen 
Caren kam es zu Gehór, dafi die namestniki und volosteli 
Stadte und volosti ode machten, da sie seit langer Zeit die 
Furcht vor Gott und die Satzungen des Herrschers fiir 
nichtig hielten und ihnen (den Landem) viel hinterlistige 
Bosheit bereiteten... So begegneten sie auch der Bauern
schaft dieser Stadte und volosti mit viel Arglist und (brach- 
ten) den Tod ihren Leuten. Und wenn sie von ihrem korm
lenie wegfahren, unterwerfen sie die Bauern vielen Unter
suchungen; und damit vergiefien sie viel Blut und beflecken 
die Seelen, welche (Taten) im christlichen Gesetz nicht ge- 
hórt werden diirfen."

Das ist genau die Situation, an der Peresvetov immer 
wieder Kritik iibt. So lafit er gegen Rufiland durch Peter 
den Tadel erheben, dafi man Stadte und volosti den Grofien 
zur Verwaltung gibt, „und die Grofien bereichern sich von 
den Tranen und dem Blute des Christengeschlechts durch 
unsauberes Einsammeln von Abgaben (sobranie); und 
wenn sie vom kormlenie wegfahren, aus den Stadten und 
volosti bedriicken (prisuźajut) sie das Land ...“ (61,36—38). 
Gegen den ungeheuerlichen Mifibrauch des namestnićestvo, 
der bei ihm standig genannt wird, kampft Peresvetov, in
dem er die Verselbstandigung der Finanz- und Justizver- 
waltung plant.

Die Grundlage der Finanzverwaltung bildet nach Pere- 
svetov die Zentralisierung aller Einkiinfte. „Im Jahre 6961 
(1453) befahl der Car (der Sułtan) alle Einkiinfte (dochody) 
aus dem ganzen Cartum in seine Kasse zu fiihren" (72,17). 
Die von Peresvetov hier und an anderer Stelle (62,39; 74, 7) 
gebrauchte Bezeichnung „dochody" ist ganz allgemein und 
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gibt keine Auskunft dariiber, aus welchen Quellen diese 
Einnahmen kommen, ob sie Geld- oder Naturaleinkiinfte 
sind; allein Gerichtsabgaben werden ais „prisud“ (72,21) 
besonders gekennzeichnet.

Der Mangel konkreter Einzelbestimmungen bei Pere- 
svetov ist in bezug auf die Ausgestaltung der Zentralver- 
waltung besonders empfindlich. Peresvetov erwahnt eigent- 
lich nur die Person des Caren und seine „kazna“, die Rech- 
nungskammer, ohne im geringsten die bereits bestehende 
hohe Differenzierung der Moskauer Regierung zu beriick- 
sichtigen.119 Aus der „kazna“ des Caren wird nun auch die 
Besoldung der Richter (62,8; 73,40), des Heeres (62,40; 
74,4), der Steuereinsammler (74,9) geleistet. Eine solche 
Zentralisierung der Einnahmen entspricht der spateren 
Verordnung von 1556,120 nach der eine besondere Steuer, 
„obroki41, der Stadte und volosti in „den carischen Kassen11 
eingesammelt werden sollen.

110 Vgl. dazu Roźkov, Kap. 3 (II, III), Kap. 4, und Epstein in Sta- 
den, Anlage 2, S. 217.

120 Nikonchronik, PS, XIII, 1, S. 268.
121 Rźiga, S. 62,8; 73,41; 74,4; 74,9.
122 Sergeević, Drevnosti, III, S. 214 f.
123 Mit Recht kritisiert Plechanov (S. 161, 162) diese tlbertragung.
124 Roźkov, S. 30.

Fiir die Besoldung gebraucht Peresvetov ausschlieBlich 
den Terminus „obroćit’11.121 Unter dem obrok ist eine Geld- 
abgabe zu verstehen, die seit dem Ende des 15. Jahrhun
derts die mannigfaltigen Naturalleistungen ablóst und sieli 
ais Vereinfachung des Zahlungsverkehrs im 16. Jahrhun
dert allmahlich im Moskauer Staat ausbreitet.122 Sie wird 
auch in der Verordnung von 1556 genannt. „Obroćif11 be- 
deutet somit bei Peresvetov ein Besolden aus diesen 
Steuern, d. h. eine Entlóhnung in Geld. Eine Zentrali
sierung aller Einkiinfte, wie Peresvetov es verlangt, setzt 
eigentlich ebenfalls eine Geldwirtschaft voraus. Daher 
ist mit Sicherheit anzunehmen, daB Peresvetov mit dem 
alłgemeinen Ausdruck „dochody11 Geldeinnahmen meint. 
Alle Abgaben sind also in Geld an die Kazna zu lei
sten. Diese Voraussetzung einer Geldwirtschaft, die audi 
der einheitlichen Besoldung des Heeres zugrunde lag, 
stellt zweifellos die grbBte Sdiwache in Peresvetovs 
Planen fiir die Staatspraxis dar. Sie iiberschatzt Mos
kaus Geldmóglichkeiten. Mit groBer Wahrscheinlichkeit 
iibertragt Peresvetov hier die Verhaltnisse der westeuro- 
paischen Lander123 oder auch schon WestruBlands124 auf 
Moskau. Selbst wenn man beriicksichtigt, daB gerade in 
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Ivans IV. Zeit die anwadisende Geldwirtschaft zu einer 
Verscharfung der sozialen Gegensatze fiihrt,125 laBt die 
fraglose, selbstverstandliche Weise, in der Peresvetov die 
Geldwirtschaft bereits ais gegeben annimmt, obige Ver- 
mutung ais berechtigt erscheinen.

125 ibid., S. 189.

Die Steuer soli von besonders Beauftragten, „zborściki" 
eingezogen werden (74,8,10). Auch sie werden wie die 
Soldaten aus der Kasse des Caren besoldet: „Aus den 
Stadten, volosti, Votćina- und Pomesfebetrieben befahl 
er alle Einnahmen zu sammeln und diese Einsammler be- 
soldete er aus der kazna mit seinem Lohn“ (74,7). Auch 
sie unterstehen der Kontrolle des Caren: „und (der Car) 
untersucht, ob sie nach der Anordnung des Caren sam
meln" (74,10).

Damit hat Peresvetov die Finanzverwaltung ais beson- 
dere Organisation umrissen, die ihre Spitze in der „Rech- 
nungskammer" (kazna) des Caren, der Moskauer Zentrale, 
hat und iiber besondere Funktionare verfiigt. Diese Ver- 
selbstandigung verringert die Machtfiille des namestnicestvo 
entscheidend, zumal ja bereits das Heer in strenger, direkter 
Abhangigkeit vom Caren steht. Ebenso werden die Rich
ter, sud’i, ais selbstandiger, vom Caren abhangiger Stand 
angesehen, wie im folgenden Kapitel gezeigt werden soli. 
So ist faktisch die Auflósung des namestnicestvo vollzogen. 
Das spricht Peresvetov am biindigsten ais MaBnahme Mo- 
hamets aus: .. das namestnicestvo gab er in keiner Stadt 
seinen GroBen, damit sie nidit verfiihrt wurden ungeredit 
zu urteilen, und er besoldete (obrocil) seine GroBen aus 
seiner carischen Kasse...“ (72,18). Das namestnicestvo 
soli also aufgehoben werden — tatsachlich kommt der 
Name namestnik bei Peresvetov nicht mehr vor, er kennt 
nur nodi Steuerbeamte und Richter. Den GroBen, die das 
namestnićestvo vorzugsweise innehatten, wird das Amt 
entzogen, damit sie nicht falsches Gericht halten, d. h. sie 
werden auf das Richteramt beschieden, erhalten ihren Sold, 
unterstehen damit der Kontrolle des Caren, kurz, sie sind 
ihrer privilegierten Stellung beraubt.

Bei dem neuen Regierungsvertreter handelt es sidi 
nach Peresvetov nicht mehr um einen Getreuen des Caren, 
der mit einer Fiille von politischer, richterlicher und finanz- 
administrativer Gewalt belohnt wird, auf dereń gute An- 
wendung der Zar vertraut; vielmehr haben wir es mit 
einem Funktionar des Caren zu tun, der vom Staat besol
det wird und in ihm allein seinen Riickhalt hat, dessen 

3 Zeitschrift f. osteurop. Gesdiichte. VIII. 4
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Auftreten immer die Selbstandigkeit des Staates bzw. der 
Carenmacht zeigt — mit einem Beamten. Die Stellung ist 
losgelóst von der standischen Gebundenheit, sie gehórt 
nicnt mehr vorzugsweise dem Hodiadel; sie schafft — ahn- 
lich wie wir es beim Heerwesen ais alłgemeine Tendenz 
gesehen haben — ein mehr rechtlich festes Verhaltnis zwi
schen dem Caren und den Beauftragten, das sidi auf Sold 
und Rediensdiaft gegeniiber dem Herrsdier aufbaut. Denn 
auch die neuen Richter und Steuerbeamte stehen wie das 
Militar unter der „groznosf“ des Caren, seiner „Strenge" 
(72,26; 74,10). Mit der Auflósung des namestnićestvo ist 
gleichzeitig eine Ordnung der Verwaltung nach Sachgebie- 
ten gegeben. Nur an einer Stelle wird die Kompetenz der 
Richter auf das Finanzgebiet ausgedehnt. Es heiBt, die 
Richter hatten das źalovanie des Caren zu verteilen (62,12). 
Aber trotz dieser Unklarheit ist die Haupttendenz der 
Peresvetovschen Darstellung, eine Teilung beider Verwal- 
tungszweige herbeizufiihren, deutlidi.

Die Ubelstande des namestnićestvo hatten schon friiher 
zu Reformversuchen gefiihrt. So wurde die Umanderung 
des ganzen Systems angestrebt durch eine gewisse Dezen- 
tralisierung, d. h. hier Verselbstandigung der einzelnen 
Gemeinden. Starosty wohnen den Prozessen bei; sie wer
den von den namestniki, denen sie nebengeordnet sind, ais 
Gegner empfunden.126 In den Stadten wurden in der ersten 
Halfte des 16. Jahrhunderts gorodovye prikazćiki — von 
Bojarenkindern eines Kreises gewahlt — mit der Verwaltung 
von Gericht und Finanzen betraut.127 Durch die Bestim
mungen von 1552 und 1556 nahmen die starosty an der Ge- 
samtverwaltung teil.128 Man kam sowohl dem Wunsch der 
Gemeinden entgegen, wie man auch gleichzeitig eine Lang- 
samkeit in der Mobilisierung des Heeres und Liicken in den 
leitenden Verwaltungsstellen wahrend des Krieges besei- 
tigte, wenn man Dienstleute durch Gemeindevertreter in 
der Verwaltung ersetzte.129 Daneben mag noch die Vor- 
stellung mitgewirkt haben, daB die Haftbarmachung der 
Gemeindemitglieder bei der Einbringung der Steuern einen 
gróBeren Vorteil fiir die Regierung unter gleichzeitiger 
Vermeidung unmittelbaren staatlichen Druckes auf die Ge
meinden darstellt — wofiir auch die Bevorzugung wohl- 
habender Leute fiir solche Stellungen spricht.130 Die Zu- 

126 Kljućevskij, II, S. 467.
127 Roźkov, S. 73.
128 Platonov, Ivan Groźnyj, S. 56 f.; Roźkov, S. 70 f.
120 Kljućevskij, II, S. 468 f.; vgl. auch Kizevetter, S. 282.
130 Fiiippov, S. 525 f.
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lassung von gewahlten Ortsvertretern fiir die Verwaltung 
ist keine Neuerung; von alters her, nachweisbar im 14. Jahr
hundert,131 hatten Gemeindemitglieder an ihr teilgenom- 
men. Wichtig und neu war nur die Ubernahme von Funk- 
tionen der Zentralregierung durch sie.132 Um also das 
kormlenie zu iiberwinden, machte man eine bisher neben- 
sachliche Instanz der Landesverwaltung zu ihrem Haupt- 
trager. Man wandte sich damit an die Krafte der 
Vergangenheit und blieb in ihr weiterhin befangen.133 Eine 
Forderung der staatlichen Macht und ihrer Zentralisation 
fand nicht statt. So schwer auch die Haftung fiir die Steuer- 
aufbringung die starosty gedriickt haben mag,134 so war 
doch mit dieser einzigen Verpflichtung die Bindung an den 
Staat erschópft. Die Kriminalgerichtsbarkeit135 136 konnte 
schon allein im Hinblick auf die Gemeinde vollzogen wer
den, ohne dal? dabei irgendwie das Interesse an dem Staat 
mitwirken muBte. Die starosty blieben durchaus im Ge- 
meindeverband, der ihnen auch den Lebensunterhalt ge- 
wahrte, soweit er nicht aus eigenen Mitteln bestritten 
wurde. Der Staat ais etwas Eigenes, Besonderes gegeniiber 
der Gemeinde trat kaum hervor, ja, yielleicht insofern 
noch weniger im Vergleich mit dem kormlenśćiki-System, 
ais er jetzt nidit einmal mehr eigene, von ihm bestimmte 
Vertreter hatte.133 Die gorodovye prikazćiki erhielten be
reits keinen korm, sondern ein pomesfe, Landbesitz, und 
standen dadurdi starker in der von Peresvetov so gewiinsch- 
ten engen Verbindung mit der Zentralregierung.137 Der 
umfassendste Versudi, das kormlenie zu iiberwinden, 
ist die „Landessełbstverwaltung“138 unter Ivan IV. — der 
Versuch, gegen eine Geldsteuer einem Gebiet seine Ver- 
waltung selbst zu iiberlassen. Trotz der offensichtlichen 
Beseitigung der NamestnikmiBwirtschaft stellt der Ver- 
such keinen Fortschritt dar: Die Willkiirlichkeiten waren 
der unumschrankten Machtkompetenz des namestnik ent- 
sprungen; diese wurde ungeschmalert einer neuen Obrig- 
keit iibertragen. AuBerdem aber war auf alle Ansatze 
einer zentralisierten Organisation der Landesverwaltung 

131 Roźkov, S. 71.
132 Platonov; ibid., S. 59; Filippov, S. 524.
133 Vg] die bestatigende Auffassung Platonovs, ibid. S. 54 f., S. 59, 

und Kizevetter, S. 282.
134 Filippov, S. 526.
135 Ibid., S. 525.
136 Die Beibehaltung der Dezentralisation entgegen Peresvetovs 

Planen betont auch Plechanov, S. 161.
137 Roźkov, S. 73.
138 Roźkov, S. 75 f.
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verzichtet, die fiir die Herausbildung einer absolutisti- 
sdien Staatsordnung und fiir die Gestaltung der Geldwirt- 
scliaft notwendig war. Es ist nicht zu vergessen, daB all 
die angefiihrten Reformen insofern den Zustand der Ver- 
gangenheit wahrten, ais keine Teilung der Verwaltung 
nach Fachgebieten vorgenommen wurde: steuerliche und 
richterliche Befugnisse lagen nadi wie vor in seiner Hand.

Auch die Einsetzung von Woiwoden, mit der man seit 
Beginn des 17. Jahrhunderts anfangt, bringt keine Uber- 
windung des kormlenie. Zwar waren die Funktionen 
des Woiwoden beschrankter, seine Aufgabe lag mehr 
auf militarischem Gebiet; zwar iibernahm er formell die 
Yerwaltung eines Gebietes nicht mehr um seinetwillen, ais 
Belohnung, sondern ais Yertreter der Interessen des Caren. 
Aber nach wie vor wurde der Dienst ais Gnadenbeweis 
des Herrsdiers angesehen und bot fiir die Woiwoden die 
Mbglichkeit der Bereidierung ;139 denn die Kontrolle durdi 
die Regierung blieb unzulanglich.140 Die de iure vollzogene 
Aufhebung des kormlenie wurde durch die „freiwilli- 
gen“ Abgaben (donosy) der Bevólkerung zunichte ge- 
macht.141 Wie die kormlenśćiki iibte der Woiwode die Ge- 
samtheit der Verwaltungsfunktionen.142 Wie bei den korm
lenśćiki blieben die Klagen der Gemeinden iiber Erpres- 
sung, wie zu ihrer Zeit bemiiht sich die Regierung auch bei 
den Woiwoden durch EinzelmaBnahmen die Willkiir ihrer 
Vertreter einzuschranken.143

139 Filippov, S. 519.
140 Ibid., S. 523.
1,1 Ibid., S. 524.
142 Roźkov, S. 77.
143 Filippov, S. 520; Roźkov, S. 205, sagt nur formal aus, die Woi

woden ersetzen nach Versuchen der Einschrankung des kormlenie die 
kormlenśćiki endgiiltig. Ein Hinweis auf die inhaltliche Ahnlichkeit 
beider Amter und ihre gleichen Auswirkungen fehlt.

Die Lbsungsversuche in der Zeit Peresvetovs und nach 
ihm andern im Grunde nichts an der aus der Vergangen- 
heit stammenden Auffassung, daB dieses Amt ais Gunst- 
erweisung des Herrschers zur Verwaltung gemaB den órt- 
lich verschiedenen Rechtszustanden gegeben wird. Der Be- 
treffende vertritt den Caren mit der Gesamtheit der obrig- 
keitlichen Macht in rechtlicher Unbestimmtheit zum Caren, 
in bezug auf Lebensunterhalt und Befugnisse an die loka
len Rechtsverhaltnisse gebunden. Dieser Rahmen ist in der 
tatsachlichen Entwieklung der Moskauer Staatsverwaltung, 
wie wir sehen, bis ins 17. Jahrhundert beibehalten worden. 
Peresvetov hat nicht innerhalb von ihm Anderungen ange- 
strebt, yielmehr ihn selbst durch einen anderen zu ersetzen 
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versucht. Indem er die vorhandene Abhangigkeit des korm- 
Ienscik vom Caren in eine rechtliche und alleinige Bindung 
an ilin umwandelte, hebt er diesen Stand aus der Ver- 
strickung in persónliche, standische und gemeindliche Be
dingungen heraus und formt ihn zu einem neuen Dienst- 
zweig, der seinen Gegenstanden gema(3 gegliedert ist. So 
sehr Peresvetov betont, daB die Strenge des Caren iiber den 
Beamten walten soli, so wenig gibt er irgendwelche be- 
stimmte Aufsichtsinstanzen dafiir an. Die besondere Stel
lung des Caren bei Peresvetov, von der bei der Aufhebung 
der Leibeigenschaft die Rede war, scheint sich hier mit dem 
Bild des Herrschers aus der Udelzeit zu vermischen. Dem 
Votćinabetrieb entsprechend war der Fiirst gleichsam ein 
tiichtiger Wirt, der iiberall selbst zum Rechten sieht. Die 
staatlichen Funktionen waren nur Attribute zur Verwal- 
tung des Besitzes.144 Die Zentralisation, die Peresvetov an- 
strebt, besteht ebenfalls in einem direkten Beziehen auf 
die Person des Caren. Eine weitere Differenzierung der 
obersten Gewalt wird nidit vollzogen. — Im ganzen ist aber 
deutlich die in jener Zeit einzigartige Gestalt einer 
einheitlichen, rechtlich zentralisierten, letzten Endes auf 
den Caren bezogenen Staatsverwałtung aus Peresvetovs 
Entwurf zu erkennen, die in ihrer Wirksamkeit unabhangig 
von den Bindungen der Vergangenheit ist.

b) Die Justizverwaltung.
Die Auflósung des namestnićestvo, wie sie Peresvetov 

plant, macht das richterliche Amt selbstandig. Seine Funk
tionen werden besonderen Beamten anvertraut, die wie der 
Finanzbeamte von der Zentrale her besoldet werden (62,8) 
und damit von anderen Instanzen unabhangig sind. Sie 
werden iiberall eingesetzt: „Und er (der Sułtan) sandte 
seine Richter in die Stadte, getreue Paschas und Kadis, 
Schubaschi und Aminy und befahl recht zu richten" (72,24). 
„Und er sandte in alle seine Stadte und sein ganzes Cartum 
seine GroBen, den Pascha, Schubaschi, Aminy, d. h. c a r i - 
sche Richter (sudi carevy) iiber eine jegliche Stadt“ 
(73,38). Peresvetov nennt hier neben den tiirkischen Zivil- 
aucli M i 1 i t a r bezeichnungen. Vielleicht ist das dodi nicht 
eine Unkenntnis der mit diesen tiirkischen Stellungen ver- 
kniipften Befugnisse. Zwar schreibt Peresvetov alle richter- 
lichen Funktionen allein dem Richter zu, doch im Heer, wo 
ja besondere MaBstabe fiir Verfehlungen und Siihne gelten 
miissen, bleibt das Richterami in der Hand hoher Offiziere

1,4 Roźkov, S. 22 u. S. 39. 
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(73,42). Eine Besdirankung der Macht des eigentlichen 
Richters liegt noch insofern vor, ais sowohl im Heer (76,33), 
wie audi in der Stadt (76,39) die Aburteilung von Raubern, 
Mordem und Verleumdern den Unterrichtern, den Zehner-, 
Hundert- und Tausendschaftsleuten anheim gegeben ist. 
Das sind urspriinglich Fiihrer von Truppeneinheiten,145 
doch waren sie bereits im Kiever RuBland ais Vorsteher 
von Bezirken tatig — einer volost’, einem mir, einer ob- 
śćina.146 Bei der Charakterisierung der neuen Funktionare 
des Caren wurde schon gezeigt, dafi der Richter ebenso 
wie der Offizier und der Steuereinnehmer der Kontrolle 
des Caren unterliegen (73,35); nur zeigt die groza, die 
„Strenge" des Caren hier besondere Ausmafie. Fiir unge- 
rechte Richter, die nach der Hóhe der Gerichtsabgaben — 
po posulom (72,27) — urteilen, d. h. der Bestecnung zu- 
ganglich sind, sind besonders strenge Strafen in Aussicht 
genommen. Solche Richter sollen lebendig geschunden 
(62,17: 72,26) oder von einem Felsen herabgestiirzt wer- 
den (62,13). Die Grausamkeit dieser Strafen ist wohl 
weniger ais wirklich gefordertes Strafmafi, vielmehr ais 
allgemeiner Ausdruck Peresvetovs dafiir anzusehen, dafi 
er ein falsches Gericht aufs allerheftigste verdammt. Wenn 
von Mohamet gesagt wird, das namestnićestvo gab er nicht 
den Grofien, damit sie nidit zu ungerechter Rechtsprechung 
verfiihrt werden (72,18), kann man fast glauben, dafi 
Peresvetov das namestnićestvo um einer reinen Redits- 
pflege willen auflósen wollte. Die haufige und scharfe 
Kritik Peresvetovs an Mifibrauchen in der Rechtsprechung 
lassen die Vermutung zu, dafi wir in ihnen den praktischen 
Anlafi zur Justizreform vor uns haben. Freilich geht 
Peresvetov weit iiber die Beseitigung einzelner Mifistande 
hinaus — zum Teil einfach infolge der alleinigen Bindung 
des Richters an den Staat. — Bis dahin richteten namest
niki und starosty nach der Rechtstradition des jeweiligen 
Gebietes, mit dem sie in vielerlei Hinsicht verkniipft 
waren.147 Fehlte ein Prazedenzfall, so wurde das Urteil ais 
eine Kombination von juristischer Gewohnheit und dem 
Dafiirhalten des Richters geschaffen. So war es im Kiever 
Rufiland,148 und so mufite es bleiben, solange es kein ge- 
gebenes allgemeines Gesetz gab, d. h. bis in die Mos
kauer Periode hinein. Nach Peresvetovs Planen brauchten 

145 Sergeeyić, Drevnosti, I, S. 608.
148 Roźkov, S. 71 u. S. 74.
1,7 Vgl. dazu die Grunde fiir die Aufstellung des Sudebnik von 

1497 bei Filippoy, S. 271.
143 Roźkoy steRt das fiir die Kiever Periode ausdriicklich fest (S. 7).
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die Richter, ais Beamte einer Zentralgewalt aus den órt- 
lichen Bindungen gelost, eine neue Recłitsquelle. Es ist eine 
verstandnisvolle und notwendige Erganzung, wenn Pere- 
svetov durch den Sułtan die Aufstellung eines Gesetz- 
buches vollziehen laBt. Die betreffende Stelle lautet: „Und 
er sandte in alle seine Stadte aufrechte sud’i, denen er mit 
der carischen Strenge gedroht hatte, und er gab ihnen 
Rechtsbiicher, nach denen sie anzuklagen und zu reditferti- 
gen hatten" (73,34) Der Ausdruck „Rechtsbiicher" — 
su dębny  je knigi — ist zwar sehr allgemein, doch kónnen 
unter ihnen nicht Einzelanweisungen je nach den verschie- 
denen Gerichtsbezirken verstanden werden; fiir diese lagen 
schon verschiedene technische Bezeichnungen wie gramoty, 
gubnyje gramoty, bzw. sudnyje gramoty vor, gegeniiber 
denen der Ausdruck Rechts b ii di e r — knigi — dodi schon 
auf eine Zusammenfassung hinweist. Es soli durch die 
Mehrzahl nur betont werden, daB jeder einzelne Richter 
nach dem Rechtsbuch zu richten hat, und zwar allgemein, 
nicht nur in einzelnen Fallen, die in einer gegebenen gra- 
mota etwa nicht aufgefiihrt sind.149 150

149 „I posiał na vse svoi grady prjamyja sucTi ugroźivśi svoeju 
grozoju carskoju, i vydal im knigi sudebnyja, po ćemu im viniti i 
praviti.“

is» Vgj ein Beispiel dafiir bei Filippoy, S. 268.

Die Tatsache der Herausstellung eines soldien Redits- 
buches sdieint fiir Peresvetov besonders wichtig zu sein — 
iiber seine Abfassung und seinen Inhalt spricht er sich 
nicht naher aus. Die Charakteristik eines soldien Redits- 
buches kann aber wohl nach den rechtlichen Einzelbestim- 
mungen gegeben werden, die sich in Peresvetovs Sdiriften 
finden.

Fiir den Gang des Prozesses ist natiirlich die jahrlidie 
Besoldung der Richter (62,8) und das Abfiihren von Spor- 
teln an die carische Kasse (62,9; 72,21) von gróBter Bedeu
tung. Es wird ófter nadidriicklich darauf hingewiesen, daB 
der Richter keine Abgaben fiir sich zu erheben habe. Um 
die Bestechungsmóglichkeit zu verringern, wird audi der 
Brauch, den Eid fiir den Klager und den Beklagten zuzu- 
lassen, aufgehoben (61, 39; 72, 37). Vielmehr soli das Los den 
bestimmen, der schwóren soli (73,4); nach Ablegung des 
Eides muB sich der Betreffende einer Probe unterziehen, 
z. B. vorgehaltenem Gewehr und bei einer auf die Kełile 
gerichteten Armbrust muB er verharren, bis sein geistlicher 
Vater die zehn Gebote hergebetet hat, womit an wirklich 
vollzogene Zeremonien bei der Eidesleistung angekniipft 
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wird.151 Auch ein anderes Gottesurteil, der Zweikampf 
soli ohne Eid ausgefiihrt werden (73,17). Besdiwóren nam- 
lich beide Parteien ihre Aussagen, so ist der dabei geleistete 
Meineid eine Versiindigung beider gegen Gott und fiir den 
Richter der AnlaB, nunmehr nach Dafiirhalten oder Be- 
stechung das Urteil zu fallen. Der Ausweg, den Peresvetov 
sieht, weist nidit auf einen Ausbau des Prozesses im Sinne 
einer erweiterten Untersuchung hin — er sieht ihn im Got
tesurteil. Das Gottesurteil bedeutet eigentlich ein einfadhes 
Bescheiden menschlicher Urteilskraft; es steht aber hier im 
Zusammenhang mit dem Kampf Peresvetovs gegen die un- 
gerechten Richter, die „Sporteln von beiden Seiten, der ge- 
rediten und der ungerechten, empfangen15 (70,14). Aus der 
Erweiterung menschlich-riditerlicher Fahigkeit wird es zu 
einer Einschrankung riditerlidier Befugnisse. Erst wenn 
man beim Gottesurteil das Entbinden des Richters von eige- 
nem Ermessen betont, versteht man, daB Peresvetov gleidi- 
zeitig Redhtsbiicher fordert, ja, das Gottesurteil yielleidit 
in sie aufgenommen wissen will. Der innere Widerspruch, 
der zwisdien dem Einsetzen von Reditsbindungen durdi 
den Caren und dem Wirken des Gottesurteils besteht, hebt 
sich auf in der beiden Wirkungsformen des Rechts gleich 
eigenen Bewahrung des Rechts vor den Willkiirlichkeiten 
seines jeweiligen Vollstreckers. Dadurch, daB Peresvetov 
auf das Gottesurteil zuriickgreift, wird die Fraglichkeit 
jeder menschlichen Entsdieidung aus dem ProzeB gebannt, 
Einfachheit und Eindeutigkeit zeidmet ihn aus. Diese Be- 
stimmungen sind insofern von Wichtigkeit, ais jeder Pro- 
zefi bis auf das Vorgehen gegen Rauber und Mórder (76,33) 
ein „sud“ (72, 20) ist, ein AnklageprozeB, der sidi im wesent
lichen auf die Aussagen des Klagers und des Angeklagten 
aufbaut. Nur im genannten Ausnahmefall findet der 
„rozysk“ oder „obysk“ statt, der UntersudiungsprozeB. 
Diese Untersdieidung ist durdiaus typisch fiir die Zeit; die 
Erlaubnis, Rauber und Mórder selbst zu strafen, war die 
erste Reditsbefugnis, die sidi die Gemeinden in der Zeit 
des Ivan Groznyj von der Regierung erbaten.152 Zu Rau- 
bern und Mórdern treten noch bei Peresvetov die Verleum- 
der (jabedniki, 77, 2); unter ihnen yersteht er denjenigen, 
durdi den die GroBen einen Reidien des Mordes bezidi- 
tigen, um ihn auszurauben (66,1—8).153 Bei Peresvetov 
stehen sud und rozysk nodi nebeneinander; erst nach dem 

151 Vladimirskij-Budanov, Obzor, S. 637.
162 Filippov, S. 527.
153 ygi das ahnliche Erlebnis des Heinrich von Staden (Staden, 

S. 178 ff.).
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Ułożenie von 1648 greift der rozysk allmahlich audi auf die 
anderen Gebiete iiber, bis er zur Zeit Peters des Grofien 
allein zur Anwendung kommt.16’

154 VIadimirskij-Budanov, Obzor, S. 637.
155 ibid., S. 353.
156 ibid., S. 354.
157 ibid., S. 353.
158 ibid., S. 355 f.

Die geriditlidien Strafbestimmungen bei Peresvetov zei- 
gen eine ahnliche Einfadiheit, wie sie im ProzeB durch das 
Gottesurteil gegeben ist. Peresvetov lafit sidi nicht auf 
Einzelbestimmungen ein; er beriicksichtigt audi nicht die 
naheren Umstande einer Tat. Mit unheimlidier Haufigkeit 
wird die Todesstrafe genannt: Tod dem feigen Soldaten 
(73,59; 75,3), Tod dem Soldaten oder Marketender, der 
die fiir den Handel festgesetzten Preise nidit beachtet 
(75,39), Tod dem Sklavenhalter (75,13), Tod dem Rauber 
und Mórder (76,38) und dem, der sie verbirgt (77,33), Tod 
den falschen Riditern. — Die opala, die Ungnade des 
Caren, wird zweimal erwahnt: beim untauglichen Sol
daten (75,3) und beim Sklavenhałter; sie bringt dem Be- 
treffenden und seinen Nachkommen Unehre ein und ist — 
im zweiten Sudebnik noch ein unbestimmtes StrafmaB154 155 — 
in beiden Fallen von der Todesstrafe begleitet. Peresvetov 
selbst will „einen jeglichen nadi seiner Tat“ geriditet 
wissen (62,18) — aber der Satz wird ganz klar dahin aus- 
gelegt, daB „iiber die Schuldigen der Tod verhangt ist“. Der 
Gedanke der Siihne und Anordnungen fiir die Hóhe einer 
irgendwie entsdiadigenden Strafe fehlen vóllig. Das ist 
nur damit zu erklaren, daB die Bestrafung nicht im Hin- 
blick auf die jeweilige Missetat gesdiieht, sondern wegen 
der Verletzung des Rechtes iiberhaupt. Peresvetov sieht 
auch hier das Recht ais etwas Besonderes, das er glaubt um 
seiner selbst willen wahren zu miissen. In Wirklichkeit ist 
die Wiedervergeltung bis in die Zeit des Ułożenie hinein 
das Hauptprinzip der Strafe,156 wobei aber konkrete Stra- 
fen im ersten sudebnik fehlen, im zweiten nur ungeniigend 
und unvolłkommen angegeben sind.157 Mit der Heraushebung 
des Rechtes stimmen auch die Begriindungen iiberein, die 
Peresvetov fiir die Strafe angibt: „damit sich das Bose 
nicht yermehre (ćtoby licha ne mnożiłosja" (65,15; 73,40; 
76,38) und: „damit die Menschen nicht schwadi werden 
und Gott nicht erziirnen" (73,24). Peresvetov teilt im letz- 
teren Fali einen Strafgrund seiner Zeit, den des „Ab- 
schreckens“, ustraśenie, wie er schon im Stoglav und spa
ter im Ułożenie ausgesprochen ist.158 Auch die erste Be- 
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griindung finden wir in den zeitgenbssischen Rechtsdoku- 
menten bei Todesstrafen verwendet;159 sie wird, da Pere- 
svetov nur die Todesstrafe kennt, neben dem ustrasenie 
zur alleinigen Begriindung. Das Vorgehen gegen das Bose 
wie das „Abschrecken“ zieleń nicht auf die Vergeltung einer 
Unbill und Beseitigung eines Schadens ab, sondern auf die 
Reinhaltung des Rechts; beide erlauben nicht mehr ein 
Einschreiten des Richters allein bei Anklagen, sondern 
madien es unabhangig von ihnen bei jeder Rechtsver- 
letzung erforderlich. Diese Folgerung hat Peresvetov nidit 
gesehen. Bei der Wahrung des Rechts um seiner selbst 
willen und auf eine Klage hin, wie sie sich im sud-Pro- 
zeB zeigt, besteht ein grundlegender Widerspruch in be- 
zug auf die Auffassung vom Recht, den Peresvetov nidit 
ausgetragen hat. Indem er freilich aus praktischen Griin- 
den beim sud dem Gottesurteil groBe Bedeutung ein- 
raumte, wird eine Verbindung mit seiner den StrafmaB- 
nahmen zugrunde liegenden Reditsvorstellung geschaffen: 
Die Wahrung des Rechts steht auch beim Gottesurteil im 
Mittelpunkt, weniger die Vergeltung.

159 ibid.
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Die erste Reihe der russischen Yorkriegsakten.1

1 Verkiirzte Wiedergabe eines Vortrages vor der „Deutschen Ge
sellschaft zum Studium Osteuropas" am 9. Marz 1934.

Bericht und Problemstellung.
Von

Otto Hoetzsch.
Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Im- 

perialismus. Dokumente aus den Archiven der Zarischen 
und der Provisorischen Regierung herausgegeben von der 
Kommission beim Zentralexekutivkomitee der Sovetregie- 
rung unter dem Vorsitz von M. N. Pokrowski.



508 Otto Hoetzsdi,

Einzig berechtigte deutsche Ausgabe. Namens der Deut
schen Gesellschaft zum Studium Osteuropas herausgegeben 
von Otto Hoetzsch.

Reihe I: Das Jahr 1914 bis zum Kriegsausbruch.
1. Band: 14. Januar bis 13. Marz 1914, XLII und 474 Seiten.
2. Band: 14. Marz bis 15. Mai 1914, XXII und 451 Seiten.
3. Band: 15. Mai bis 27. Juni 1914, XIV und 392 Seiten.
4. Band: 28. Juni bis 22. Juli 1914, XIV und 355 Seiten.
5. Band: 25. Juli bis 4. August 1914, XXIX und 446 Seiten.

Mit einem Personenverzeichnis fiir die 5 Bandę. 
Verlag von Reimar Hobbing in Berlin, 1931—1934.

I.
Von dem Plan, den der verstorbene M. N. Pokrovskij 

bei Eróffnung der russisdien Historikerwoche in Berlin 
(7. Juli 1928) ankiindigte: „ais ungefahre Parallele zu der 
deutschen Sammlung: „Die groBe Politik der europaischen 
Kabinette,“ die ais Muster fiir derartige Veróffentlichun- 
gen gelten kann,“ eine entsprechende russische amtliche 
Aktenveróffentlichung in Angriff zu nehmen, liegt nunmehr 
die erste Serie in der russisdien Ausgabe und der deutschen 
Ubersetzung vollstandig vor. Sie behandelt, wie die genaue 
Titelangabe zeigt, das Jahr 1914 bis zum Kriegsausbruch. 
In der russischen Ausgabe umfaBt sie die ersten 5 Bandę 
der Serie III (1914—1917). Die Abweichung in der Serien- 
und Bandbezeidmung erklart sidi sehr einfadi.

Die russische Urausgabe tragt den Titel: „Die inter- 
nationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. 
Dokumente aus den Archiven der Zarisdien und der Pro- 
visorisdien Regierung 1878—1917“, herausgegeben von usw. 
Das ist der Gesamtplan, der vom Zentralexekutiv-Komitee 
der Sovetregierung gebilligt ist. Im amtlichen BeschluB 
des Prasidiums vom 22. Juni 1929 wurde allerdings nur 
die Zeit von 1904—1917 festgelegt. Indes ist festgehal- 
tene Absicht und Anlage, das Gesamtaktenwerk vom Berliner 
KongreB bis zum Frieden von Brest-Litovsk zu erstrecken. 
Dafiir ist 1929 die unmittelbar dem Zentralexekutivkomitee 
unterstellte Kommission eingesetzt worden, in der Vor- 
sitzender und treibende Kraft bis zu seinem Tode war eben 
M. N. P o k r o v s k i j. Heute ist diese Kommission zusam- 
mengesetzt aus dem friiheren Sovetgesandten in Wien, 
I. A. Berzin, der nach Pokrovskijs Tode den provisorischen 
Yorsitz iibertragen erhielt, auch heute nodi offiziell nur 
ais solcher bezeichnet wird (zugleich ist er Hauptredaktor 
und der Generaldirektor des russischen Reidisarchivwesens 
(Centrarchiv)), den Historikern N. M. Lukin, W. W. Mak- 
sakov, E. B. Paśukanis und dem friiheren Mitglied des 
AuBenkommissariats F. A. Rothstein. Wissenschaftlicher 
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Generalsekretar der Kommission ist F. Notović. Unter 
dieser Kommission arbeiten die einzelnen wissenschaft
lichen Bearbeiter, die jeweils auf der Riickseite des Titels 
des einzelnen Bandes genannt sind, wie Popov, Grimm, 
Erusalimskij. Diese stellen die Akten zusammen und 
bearbeiten die Anmerkungen, in die in zunehmendem 
Madę weiterer Aktenstoff (Telegramme u. dgl.) im Regest 
oder Auszug hereingearbeitet worden ist und in denen die 
Verweise auf das vielfach sdion veróffentlidite, sehr zer- 
splitterte Materiał gegeben werden. Ihre Arbeit wird von 
der Kommission im ganzen nochmals sehr genau durch- 
gepriift, die auch die verantwortliche Stelle gegeniiber der 
Regierung ist.

Namens der „Deutschen Gesellsdiaft zum Studium Ost
europas" sdiloB ich am 6. Juni 1930 mit dieser Kommission 
den Yertrag ab, dali zunachst eine deutsche Ubersetzung 
der Bandę iiber die Zeit von Anfang 1911 bis Herbst 1915 
veroffentlicht werden sollte. Diese Abgrenzung war mehr zu- 
fallig. Es erwies sich nidit ais móglich, von vornherein die 
Verpflichtung zur Ubersetzung fiir den ganzen grofien Zeit- 
raum und einen gar nicht feststehenden Umfang zu iiber- 
nehmen. Vielmehr schlossen wir uns beiderseitig an das an, 
woran auf russischer Seite schon langere Zeit gearbeitet 
worden war und wofiir am meisten sdion Materiał bereit 
lag. Das waren einerseits die letzten Jahre vor Kriegsaus- 
bruch, insonderheit und in erster Linie die Monate des 
Jahres 1914, und das waren andererseits die Anfange der 
Weltkriegszeit.

Aus der Gesamteinstellung der sovetrussischen Seite, 
die in dem Vorwort Pokrovskijs (deutsche Ausgabe, Band 1, 
S. XI—XXIV) ausfiihrlidi dargelegt ist, folgte der Wunsch 
und die Absicht, nicht nadi dem Modeli der anderen gro
Ben Publikationen nur die Zeit bis zum Ausbruch des Welt- 
krieges aktenmaBig zu verfolgen, sondern das Zeitalter des 
Imperialismus im ganzen bis zu dem AbschluB, zu 
dem Rufiland durdi seine Niederlage — eben im Frieden 
von Brest-Litovsk — gezwungen war, zu fiihren.

Ubrigens waren der yerstorbene Pokrovskij und ich uns 
immer dariiber einig, daB es wissenschaftlich wiinschens- 
wert, ja geboten sei, den Ausgangspunkt nicht beim Ber- 
liner KongreB zu nehmen, sondern noch weiter zuriick zu 
yerlegen, namlidi zum Pariser Frieden von 1856. Aber das 
ist ein weitergehender Plan, von dem niemand sagen kann, 
ob er je verwirklicht werden wird. Wer auf diesem Ge
biete arbeitet, wird das wiinschen — es bedarf keines Nach- 
weises hier, wie wichtig die Zeit zwischen 1856 und 1878 
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ist, wie viele noch ungeklarte Probleme da liegen und wie 
erst darauf eine politisdie Biographie des AuBenministers, 
Fiirsten Alexander Gorćakov, aufgebaut werden kann, die 
noch nicht existiert und so empfindlich fehlt. Rein akten- 
maBig, d. h. nach dem Gesichtspunkte, ob diese Akten er
halten sind, ordnungsgemaB verwaltet werden und benutz- 
bar sind, ware die Móglichkeit sowohl zur Aktenveróffent- 
lichung wie zur wissenschaftlichen Ausschópfung und Ver- 
arbeitung durdiaus gegeben.

Der russisdie Gesamtplan, an dem eifrig gearbeitet 
wird, umfaBt also die Zeit vom Berliner KongreB bis 1917, 
die in drei Serien (1878—1904; 1904—1914; 1914—1917) ge- 
gliedert wird. Aus tedinischen Griinden wurde zuerst in 
feste Form gegossen ein Zwólf-Bande-Werk, das in 
drei Teilen umfassen wird die Zeit von Anfang 1911 bis 
Herbst 1915, und zwar in vier Banden die Jahre 1911 
bis 1913, in fiinf Banden die Monate vom 14. Januar 1914 
bis zum 4. August 1914, in drei Banden das erste Kriegs- 
Jahr bis zum Fintritt Bulgariens in den Weltkrieg. Da- 
durch tritt eine gewisse Uberschneidung der Serien- und 
Bandbezeichnungen zwischen dem russischen Gesamtplan 
und der Zwólf-Bande-Serie in deutscher Ausgabe ein. 
Durch genaue Angabe auf der Riickseite unseres Titel- 
blattes ist dafiir gesorgt, daB jeder Benutzer der deutschen 
Ausgabe ohne weiteres weiB, welchen Band des russischen 
Gesamtplans er damit in der Hand hat.

Fiir die bezeichnete Periode, also von Anfang 1911 bis 
Herbst 1915, erhielt die „Deutsche Gesellschaft zum Stu
dium Osteuropas" das ausschlieBliche Recht der Heraus
gabe in der deutschen und anderen fremden Sprachen.

Die russische Seite iibernahm dabei die vertragliche Ver- 
pflichtung, daB vom Beginn dieser Publikation und un
serer Arbeit daran von den Sovetstellen an keine Stelle 
RuBlands oder des Auslandes sonst Aktenstiicke zur Ver- 
óffentlichung gegeben werden, alles Materiał vielmehr aus- 
schlieBlich dieser unserer Publikation vorbehalten bleibt, 
soweit nicht eine besondere ausdriickliche Vereinbarung 
zwischen der russischen Kommission und uns jeweils etwas 
anderes bestimmt.

Andererseits verpflichtete sich die deutsche Seite, die 
russische Ausgabe vollstandig ohne Veranderungen, Ver- 
besserungen und Erganzungen zu bringen. Ich erhielt aber 
ais Herausgeber das Recht, im Anhang eigene Anmer- 
kungen hinzuzufiigen in einer Form, die die Unter- 
scheidung der russischen und deutschen Arbeit ohne wei
teres gestattet. DemgemiiB bringt jeder Band ein bis zwei 
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Bogen solcher deutschen Anmerkungen erlauternder und 
editionstechnischer Art und mit Verweisen auf die sonstige 
sogenannte Kriegsschuldliteratur.

Dieses Arbeitsverhaltnis hat aber nicht bedeutet, daB 
ich mit meinen Mitarbeitern sklavisdi das russische Manu- 
skript lediglidi wiederzugeben gehabt hatte. Wir haben 
unsererseits vielfach nachgepriift. Zahlreiche wissenschaft
liche Verhandlungen und Anfragen gingen zwischen den 
beiden Seiten hin und her. Zu diesem Zweck bin ich auch 
jedes Jahr in Moskau gewesen und kann bei AbschluB die- 
ser ersten Serie ausdriicklich feststellen, daB die russische 
Kommission, insonderheit ihr wissenschaftlicher General- 
sekretar, mir dabei jeden gewiinschten Einblick in die 
Akten gestatteten und daB zwischen mir und der Kommis
sion, bzw. ihrem Generalsekretar eine uneingeschriinkte 
und vorbehaltlose wissenschaftliche Zusammenarbeit statt- 
gefunden hat.

Somit wird eine vollstandig unbeeinfluBte wissenschaft
liche Ausgabe der Akten eines Staates vorgelegt, der im 
Kriege der Entente, den Gegnern Deutschlands angehórt 
hat. In und an der russischen Kommission ist keine Person 
tatig, die in einem Amt oder irgendwie sonst an der Vor- 
kriegs- und Kriegspolitik RuBlands beteiligt gewesen ware. 
Selbstverstandlich wurde und wird auch von den russi
schen Herausgebern nirgends vor der Veróffentlichung bei 
den friiheren Verbiindeten RuBlands angefragt. Die Ge- 
wahr fiir Vollstandigkeit und Zuverlassigkeit, soweit sie 
nach dem vorhandenen Aktenmaterial iiberhaupt iiber- 
nommen werden kann, ist somit gegeben und kann auch 
meinerseits auf Grund dieser mehrjahrigen engen, sehr ins 
einzelne gehenden und technisch oft recht schwierigen Zu
sammenarbeit iibernommen werden.

Sie ist audi begriindet eben in der besonderen Einstel- 
lung der russischen Seite zu dem Werke, auf die in der 
Einleitung Pokrovskijs zum 1. Bandę noch 
einmal verwiesen sei, nach der der Imperialismus, 
von dem sich SovetruBland klassenmaBig, politisch und 
weltanschaulich grundsatzlich auf das scharfste scheiden 
will, im ganzen ohne jede Riicksicht und ohne jede Ver- 
schleierung ais der Schuldige am Krieg herausgearbeitet 
werden soli. Es sei gestattet, die wichtige Formulierung 
Pokrovskijs aus dem Vorwort hier nodi einmal wiecler- 
zugeben: „Alle diese ,Schicksalstage‘ und ,Schicksalswochen‘, 
denen die biirgerlichen Historiker und Herausgeber von 
Dokumenten eine so groBe Bedeutung beilegen, sind fiir 
uns von einer Bedeutung dritten Ranges, insofern wir wis- 
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sen, dafi der Krieg nicht das Werk des bósen Willens ein- 
zelner Personen und einzelner Gruppen war, sondern sidi 
mit eiserner Notwendigkeit aus dem Wirtschaftssystem der 
letzten Jahrzehnte, dem System des monopolistischen Ka- 
pitalismus ergab. Daraus folgt aber durchaus nicht, wie 
manche naiven Leute denken, daB es ,keine Schuldigen 
gibt1 und es sich nicht lohnt, sie zu suchen. Zum Kriege 
fuhrten die Eroberungsgeliiste aller kapitalistischen Regie- 
rungen: aber keine von ihnen hat sich dazu bekannt und 
bekennt sich jetzt dazu; sie alle, so heiBt es, seien das 
Opfer fremder Eroberungen geworden. Die Eroberungs- 
sucht aller imperialistisdien Regierungen und Gruppierun- 
gen festzustellen, und zwar nidit nur a priori auf Grund 
der Voraussetzung, daB sie Eroberer sein miissen, sondern 
auf Grund des einwandfreien, fiir alle Geltung besitzen- 
den dokumentarischen Materials, heiBt eine Aufgabe von 
ungeheurer Wichtigkeit lósen. Fiir den Kampf gegen den 
Imperialismus muB man sidier und ganz genau wissen, 
wie er handelt, welcher Art sein Vorgehen und seine Me- 
thoden sind. Und wenn die Eroberungstatigkeit der Im- 
perialisten unwiderleglich durdi eine Reihe unumstóBlicher 
Dokumente festgestellt sein wird, werden wir natiirlich 
eine Anklageakte erhalten, — aber eine Anklageakte nicht 
gegen eine einzelne Person oder gar gegen ein einzelnes 
Land, sondern gegen eine K1 a s s e, und zwar diejenige, 
weldie die Macht in allen groBen Landem 1914 in Handen 
hatte und bis jetzt in den meisten von ihnen in Handen 
hat.“ Der Historiker unserer Auffassung halt dem ent- 
gegen, und ich habe das in meinem Nachruf auf Pokrov- 
skij (wiederabgedruckt in meinem Buch: „Osteuropa und 
deutsdier Osten11, Kónigsberg 1934, S. 256 f.) auch getan, 
daB diese sehr bestimmt und iiberlegen klingende Formu- 
lierung zur Beantwortung einer „Sdiuldfrage11 nicht aus- 
reidiend ist, weder fiir die Klasse, noch gar fiir die, die 
jeweils an der Fiihrung des Staates waren, und fiir die, 
denen neben den ókonomischen, d. h. Klassenmotiven doch 
die Móglidikeit „individueller“ Motive eingeraumt wird. 
Pokrovskij vermag nicht zu verhiillen, daB diese seine 
eigene Auffassung und Methode im Problem: „Persónlidi
keit und Klasse11 unzureidiend ist. Und schwerlich ist ihm 
die iibermaBige Vereinfachung des Problems, die, indem 
sie so scheinbar alles leicht erklart, gewaltige Reste un- 
erklart lassen muB, jemals ganz zu BewuBtsein gekommen.

Aber mit dieser Anschauung und Methode wird Wert 
und Bedeutung des Aktenwerkes nicht herabgesetzt, son
dern, jedenfalls fiir uns und fiir unsere Arbeit gegen die 



Die erste Reihe der russisehen Yorkriegsakten. 513

Kriegsschuldliige, nur erhóht. Denn gerade diese Auffas
sung und Methode veranlafit eine Vollstandigkeit der 
Aktenwiedergabe, die zu Anfang von mancher Seite sogar 
kritisiert worden ist (besonders in den groBen Partien iiber 
Persien oder die Mongolei), die sich aber jetzt, da man zu
nachst auf die Zeit von Januar 1914 bis Kriegsausbruch 
zusammenhangend zuriickblicken kann, ais sehr berechtigt, 
ja notwendig erweist.

Indem die Einstellung der russisdien Herausgeber so ist, 
ist weiterhin vóllig klar, daB Deutschland, der deutsche 
Imperialismus an keiner Stelle der Publikation 
irgendwie geschont worden ware. Ich habe weder die Móg- 
lidikeit noch auch den Willen gehabt, irgendwie darauf 
einzuwirken, daB aus der Veróffentlichung etwas weg 
bliebe, was dem deutschen Standpunkt schadlich sein 
konnte. Um so wichtiger, bedeutungsvoller und feststehen- 
der ist, um das gleich im Vorhinein zu sagen, dann das Er- 
g e b n i s f ii r u n s. Es ist gewissermaBen eine sehr sdiarfe 
Probe, die so aus diesen Akten eines im Kriege uns feind- 
lichen Staates an der deutschen Vorkriegspolitik vorgenom- 
men wird, und zwar von einer Seite, fiir die grundsatzlich 
und auffassungsmafiig der deutsche Imperialismus ebenso 
Feind war und ist, wie der der anderen. Und das Ergeb- 
nis der Probe, das dieses Aktenbild der fiinf Bandę in vol- 
lem MaBe bestatigt, hat Pokrovskij im Vorwort des 1. Ban- 
des, S. XXII, formuliert, daB der deutsche Imperialismus 
aus diesen Dokumenten nicht sichtbar werde. Und darum 
ist dieses Gesamtbild der russisehen Vorkriegspolitik in 
den letzten sieben Monaten vor Kriegsausbruch eine so 
wirkungsvolle Waffe im Kampf gegen die These des Ar- 
tikels 231 im Versailler Vertrag und noch mehr in ihrer ge- 
naueren und darum fiir den Kampf um so wichtigeren For- 
mulierung im Ultimatum der Entente und der sogenannten 
Mantelnote vom 16. Juni 1919.

In bezug auf die Editionsprinzipien darf ich auf 
das zweite russische Vorwort von Band 1: „Methode und 
Verfahren der Publikation" verweisen, sowie auf die Bandę 
selbst, die das am besten erkennen lassen. Besondere Miihe 
wurde auf die Richtigstellung der D a t e n, auch der Zeit- 
angaben verwendet. Leider tragen die Originale keine Zeit- 
angaben des Ein- und Ausganges nach Stunden und Minu- 
ten. Ich hoffe, daB diese Angaben, die natiirlich fiir Band 5 
(25. Juli bis 4. August) besonders wichtig sind, nunmehr 
richtig sind, und weise darauf hin, daB die Daten der Ver- 
óffentlichungen im „Krasnyj Archiv“ durchaus nicht schlecht- 
hin ais richtige Quellenangaben angesehen werden konnen.

4 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4
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Es hat sidi nicht vermeiden lassen, daB ein ganzer Teil 
der veróffentlichten Akten schon vorher ganz oder 
teilweise veróffentlicht war. Wir sind uns iiber 
diese Schwierigkeit von vornherein klar gewesen. Aber 
ebenso bestand zwischen der russisdien und deutschen Seite 
dariiber Ubereinstimmung, daR von der Wiederveróffent- 
lichung auch einer grófieren Zahl von bekannten Dokumen- 
ten nicht abgesehen wurde. Die Publikation erstrebt Voll- 
standigkeit in dem Sinne, dafi alle fiir den Gang der politi- 
sdien Entwicklung bedeutungsvollen Dokumente aufgenom- 
men werden, dafi ein vollstandiger und exakter Uberblick 
sichergestellt wird und dafi damit alle vorhandenen Ver- 
óffentlidiung en ahnlicher Art fiir die wissenschaftliche 
Arbeit nunmehr iiberfliissig gemacht werden. Wer auf die
sem Gebiete arbeitet, weifi, wie unvollstandig, unsystema- 
tisdi, zersplittert, zum Teil auch tendenziós ausgesucht das 
sdion veróffentlichte Materiał ist, iiber das einen Uberblick 
zu haben und zu halten dem Forscher aufierordentlich 
schwer ist. Damit wird die grofie Bedeutung dieser friihe- 
ren Veróffentlichungen, unter denen hodiwichtige sind, 
durchaus nicht bestritten. Die Publikation hat sich bemiiht, 
durch Verweise den Zusammenhang mit dem ganzen vor- 
her schon veróffentlichten Materiał herzustellen, der fiir 
den Forscher absolut notwendig ist, und auch, soweit not- 
wendig, Abweichungen in der Wiedergabe der Doku
mente, die in unserer Veróffentlichung von „letzter Hand“ 
ist, mitgeteilt. Besonders bezieht sich das auf das O r a n g e- 
buch, das fiir den 5. Band auch von unserer Seite noch- 
mals auf das genaueste verglichen worden ist, so dafi nun
mehr die Gesamtgrundlage zur Beurteilung der Anderun- 
gen und Falschungen dieses Orangebuches2 bereitgestellt 
sein diirfte und auch die Teilarbeit von G. v. Romberg: „Die 
Falschungen des russischen Orangebuches" (Berlin 1922) er- 
ganzt und ersetzt ist.

2 Einige besonders markante Beispiele zu diesem Thema: Verande- 
rungen oder Falschungen im Orangebuch s. in Band 5 auf den Seiten 
92, Anm. 1; 157, Anm. 3; 159, Anm. 1; 168, Anm. 1; 172, Anm. 1; 
280, Anm. 1.

Ebenso darf auf mein Vorwort zum 5. Bandę, Abs. 2, in 
bezug auf die Quellengrundlage im einzelnen 
verwiesen werden. Ich hebe daraus nur hervor, dafi die 
Hauptsache, namlich die Akten des friiheren Aufien
ministeriums an der Sangerbriicke in St. Petersburg 
in Moskau aufbewahrt werden (im Centrarchiv, Bofśaja 
Serpuchovka 15, wo iibrigens auch die Akten der friiheren 
Geheimpolizei liegen). Ich habe die bekannten Behaup- 
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tungen, daB und inwieweit Materiał wahrend des No- 
vemberumsturzes verschwunden sei, so genau ais ich irgend 
konnte, gepriift und iiberall, wo es irgendwie notwendig 
war, am Ausgangsjournal und der Depeschennumerierung 
kontrolliert. Danach fehlt Materiał aus dieser Quelle nur 
wenig; wo das der Fali ist, ist das stets in der Publikation 
yermerkt. Selbstverstandlich ist, daB persónliche Briefe 
und Auf zeichnungen, die nidit numeriert und nicht regi- 
striert sind, nicht auf ihre Vollstandigkeit nachgepriift wer
den kónnen.

Damit ist auch angedeutet, was in dieser Publikation 
s t e h e n und was n i ch t darin gefunden werden kann. Ge
rade fiir die letzten zwei Wochen hatte man gern mehr Ma
teriał etwa iiber den Verkehr zwischen Sazonov und Janus- 
kević oder dereń beider Einwirkungen auf den Żaren. Das 
„Problem Sazonov“, das damit sofort beriihrt wird, wird 
nachher von mir weitergefiihrt im Zusammenhang mit der 
Persónlichkeit des Barons Schilling und dessen Tagesauf- 
zeichnungen, sowie Sazonovs Arbeitsweise. Desgleichen 
sind Fragen und Liicken in dem Problem Hartwig, 
Liicken wie bei jedem solchen Problem geschichtlicher For
schung, die nach menschlichem Ermessen iiberhaupt nie- 
mals ausgefiillt werden kónnen, weil der Betreffende selbst 
dafiir nichts tun konnte oder — (noch ófter) wollte.

Die Publikation gibt also ein objektives Gesamt- 
bild der russischen Vorkriegsakten in der be- 
zeichneten Zeit aus den Amtsakten, den amtlichen Doku
menten. Privatbriefe sind seiten, die meisten von Bencken- 
dorffs Hand. Damit ist, um es noch einmal ganz genau zu 
bezeichnen, gesagt, was iiberhaupt in dieser Pubbkation 
stehen und was in ihr nicht gefunden werden kann. Die 
„ungeschriebene Geschichte'4 muB anderweit erganzt wer
den durch die Memoiren, so fragwiirdig diese Quelle zu 
allermeist ist, durch die vielfache, heute noch lebendige Er- 
innerung an die Beteiligten, durch das Gesamtbild, das sich 
aus unausgesetztem wissenschaftlichen Studium ergibt, 
durch die fremden Akten vor allem, von denen freilich die 
so wichtigen serbischen Akten besonders beim 5. Bandę ver- 
miBt werden. DaB bei solcher Untersuchung Materialfra- 
f;en bleiben, die vielleicht niemals bis zum letzten Rest ge- 
óst werden kónnen, weiB der am besten, der so an der Her

ausgabe der amtlichen Akten gearbeitet hat.
Es ist nunmehr móglich, eine Synthese der russi

schen Vorkriegspolitik in jenem Zeitraum zu geben. 
Ich bin dabei, in Form eines Gesamtiiberblicks, das 
auszuarbeiten und damit die (noch nicht gedruckte) Aus- 

4*
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arbeifung fortzufiihren, die idi seinerzeit fiir den. Unter- 
suchungsausschuB des Reichstages (1. UnterausschuB) iiber 
„die deutsdi-russisdien Beziehungen von 1871—1914“ ge- 
macht habe, Das Folgende soli daher nur in einer nicht 
entfernt erschópfenden Skizze den Fachgenossen einen Be
richt iiber die nunmehr abgeschlossene 1. Serie vorlegen, 
im ersten Gesamtbild iiber die Bandę 1—4 und etwas ge- 
nauer fiir Band 5 in den Problemen: RuBland-England, 
Frankreich, Italien, Bałkan und das iibrige; Wille und Gang 
zur Gesamtmobilmachung; Deutschland und Osterreidi; 
und vor allem das Problem, auf das sich nach dem Ergeb
nis meiner intensiven Beschaftigung mit der ganzen Frage 
immer mehr die letzte Untersuchung zuspitzen muB und 
das ich das Problem S a z o no v nenne.

II.
In seinen Erinnerungen (russische Ausgabe, Paris 1927, 

S. 152) sagt Sazonov: „Die Bolśeviki haben der alten russi
schen Diplomatie durch die Veróffentlichung der sogenannten 
Dokumente einen groBen Dienst erwiesen, indem sie vor dem 
Angesicht der ganzen Weit die Friedensliebe der kaiser- 
lichen Politik und die Sauberkeit ihrer Methoden klar- 
stellten.“ Man fragt sich, ob Sazonov das, was er da sagt, 
im Innern selbst geglaubt haben kann? Jedenfalls muf? 
sich die alte russische Diplomatie gefallen lassen, daf? auf 
diese Weise ein vollstandiges Bild der ganzen AuBenpolitik 
RuBlands gegeben ist ais eine feste Grundlage fiir die 
wissenschaftliche Arbeit.

Es umfaBt die Tatigkeitsgebiete alle: Persien und Mon- 
golei, auch gelegentlich Tibet und Afghanistan, dann Meer- 
engenfrage, Tiirkei, Bałkan und die europaische Biindnis- 
politik. Man erkennt den, dem Forscher in der Geschichte 
der russischen auswartigen Politik gelaufigen sogenannten 
„Streit der Richtungen“, womit bezeichnet ist das Gegen- 
einanderspiel der europaischen und asiatischen Richtung, 
Tendenz, Schwerkraft und die Schwierigkeit, in ihrem 
Gegeneinander eine einheitliche Linie zu finden.

Es ist in dieser Beleuchtung und fiir das Gesamtpro- 
blem nicht gleichgiiltig, daB (Band 4, S. XIV) das A u B e n - 
ministerium in vier politische Abteilungen umgestaltet 
und das 1. sogenannte asiatische Departement in drei Ab
teilungen aufgeldst wurde. Friiher bestand namlich das 
Ministerium aus dem 1. Departement (asiatische Angelegen
heiten), dem 2. (Rechtsabteilung) und dem Departement 
fiir persónliche und okonomische Angelegenheiten, wahrend 
die europaischen Dinge durch die Kanzlei des Ministers 
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(Direktor Baron Schilling, Vizedirektor Bazili) gingen. Die 
1914 eingetretene Umgestaltung war so, daB unter dem 
1./14. Juli nun ernannt wurden fiir eine 4. Abteilung (Fer
ner Osten) G. A. Kazakov, eine 3. (Mittlerer Osten) der lange 
Zeit in asiatisdien Dingen maBgebende Kopf W. O. v. Klemm, 
fiir die 2. Abteilung (N aher Osten) Fiirst G. N. Trubeckoj und 
fiir eine 1. (Westen) der Baron Schilling. Damit erhielt der 
letztere und sein Ressort auch formell die Stellung, die sie 
tatsachlich sdion immer gehabt hatten. Anders ausgedriickt: 
die bisherige Kanzlei des Ministers wurde auch formell die 
europaische Abteilung, die sie vorher sdion gewesen war, 
in der das eigentliche Sdiwergewicht der Arbeit RuBlands 
und Sazonovs in unserer Zeit ruhte und in der sich deshalb 
auch alle europaisdien Telegramme im Original und die 
anderen in Kopie finden.

In den Vertretungen drauBen ist an versdiiedenen Stel
len die alte Uberlieferung durdiaus noch am Werk, daB der 
russische Vertreter mit einer gewissen Selbstandigkeit und 
manchmal Eigenmachtigkeit den EinfluB seines Staates nicht 
nur wahrt, sondern ausbaut, wie namentlidi Hartwig 
und in Teheran Korostovec. Von den anderen hat eigent- 
lich nur Giers in Konstantinopel eine gewisse eigene Notę. 
Die anderen gehen in der Petersburger Linie, mit mehr 
oder minder Eifer (besonders eifrig der Vertreter in Sofia 
Savinskij) und unter ihnen am wieli t i gs ten und bedeutend- 
sten sowohl nadi dem Posten wie audi nadi der Persónlidi- 
keit, die immer starker aus diesen Akten herauswadist und 
trotz des vielfadi mit ihm in Beziehung stehenden veróffent- 
liditen Materials so rund bisher nodi nicht herauskam, 
der Vertreter RuBlands in London, Graf Benckendorff.

Das Gesamtbild ergibt den, wenn der Ausdruck ge- 
stattet ist, abgerundeten russischen Imperia- 
lismus mit entschiedener Verlagerung seines Schwer - 
punktes von Ost nach W e s t, mit einer unbestreitbaren 
aggressiven Tendenz und der inneren Bereitsdiaft 
zum Kriege, mit einem Gesamtwillen in Petersburg, in 
dem Militar, Diplomatie, óffentliche Meinung und Duma 
und das AuBenministerium (Sazonov), zusammenkommen, 
und mit einem Druck daher, der zur steigenden Gefahr fiir 
den Weltfrieden wurde. DaB die óffentliche Meinung in 
RuBland trotz bekannter Stellung der Zensur in der AuBen- 
politik von Gewicht und Bedeutung war, ist in diesen Ban- 
den mehrfach zu erkennen. Die Entwicklung ist fertig, die 
sich schon unter Alexander III. klar heraushebt3 und der sidi 

3 S. das Buch von Irene Griining: „Die russische óffentliche Mei- 
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die deutsche Diplomatie nicht immer mit der nótigen Uber- 
sicht und Kenntnis gegeniibergestellt hat. Die schmale 
Schicht derer, die anders dachten und die am knappsten 
mit Namen und Konzeption des Grafen Witte zu bezeich- 
nen ist, kommt der Gesamtheit dieser zum Kriege treiben- 
den Faktoren gegeniiber in den Akten iiberhaupt nidit 
zum Ausdruck. Wohl ware es eine reizvolle Aufgabe, die 
Situation und Atmosphare, aus denen heraus 1877 und noch 
mehr 1903/04 in den Krieg getrieben wurde, mit der Lagę 
von 1914 zu vergleichen. Man wird sich indes hiiten miis- 
sen, diesen Vergleich zu pressen.

Nur eine kurze Skizze iiber die ersten vier Bandę, von 
denen iibrigens 1 und 4 in guter Ubersicht schon fiir die 
Gesamtforschung von Herzfeld4 verarbeitet worden sind. 
Der 1. Band umfaBt die Fortwirkungen und Fragen des 
Friedens von Bukarest, die armenische Angelegenheit, die 
Angelegenheit Liman-Sanders, Dardanellen, Persien, Mon- 
golei und Mandschurei. Man sieht, wie scharf das Verhalt- 
nis zu England in den persischen Streitigkeiten angespannt 
ist und wie stark Sazonov dem Westen zugewendet ist, wie 
ich meine, schon im Innern offensiv gestimmt. Auf das be
kannte Protokoll der Sonderkonferenz Nr. 295 sei hin- 
gewiesen, auf seine Neigung fiir Zwang gegen die Tiirkei 
auf dem Hóhepunkt der Krise, im Gegensatz zu Kokovcov. 
Daneben auch ist sehr wichtig Nr. 52, Bericht an den Kai
ser vom 20. Januar 1914, in der Stellungnahme zur polni
schen Frage, mit einer sehr charakteristischen und auffalli- 
gen Wendung, in der sich Sazonov — in einer so intimen 
Aufzeichnung! — gegen eine nationalistische groBrussische 
Politik ausspricht, „wenn nicht RuBland verzichten wolle 
auf die ihm von der Geschichte vorgezeichnete Rolle in- 
mitten der slavischen Volker.“ Klingt da nicht etwas an 
Gedanken des Buches „RuBland und Europa” von Da- 
nilevskij an oder wenn man will, etwas Neopanslavistisches, 
etwas, was noch in den Jahren vorher Sazonov, wie ich. 
bestimmt weiB, innerlich fern gelegen hat?

nung und ihre Stellung zu den GroBmachten 1878—1894.“ Osteuropa- 
Verlag, Kónigsberg Pr. und Berlin 1929.

4 „Vergangenheit und Gegenwart", XXII, 9, 10, 1932, September 
und Oktober.

Band 2 ist besonders von den Bemiihungen RuBlands 
und Frankreichs bestimmt, die Beziehungen zu Eng
land zum Militarbiindnis zu machen. Er enthalt 
den bekannten Besuch des Kónigspaares mit Grey zusam
men im April 1914 in Paris. Dabei darf schon darauf hin- 
gewiesen werden, daB Sazonov, der lange im Ausland war, 
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aber nicht an vielen Auslandsposten, Botschaftssekretar unter 
dem Baron Staal in London gewesen ist (1890—1894). Dessen 
diplomatische Korrespondenz (1884—1900) hat Alexander 
Meyendorff in zwei Banden (Paris 1929) herausgegeben, 
und diese enthalt mehrmals Hinweise auf eine englisch- 
russische Verstandigung, Gedankengange, die den 
fiihrenden Schichten der russischen grofien Politik in den 
80er und 90er Jahren doch sehr fremd waren. Sollte nidit 
Sazonov in diesen Lehrjahren diese Anregung in sich auf
genommen haben, die er danach in sehr entscheidender Zeit, 
wahrend der groBen Drehung in den russisch-englischen 
Beziehungen, wiederum in London vertieft hat, wo er, und 
zwar unter dem Grafen Benckendorff, von 1904—1906 Bot- 
schaftsrat war, und die er dann ais Minister so eifrig zu 
verfolgen sich bemiihte?

Aus dem 3. Bandę gehóren in diesen Bereich die Ver- 
handlungen iiber ein Marineabkommen (besonders 
Nr. 86 in Band 3).

Zu Band 4 sei schon darauf hingewiesen, dafi auch 
diese Akten noch nicht die letzten Schleier iiber den Be
ziehungen der russischen und serbischen Seite 
in den Vorbereitungen zum Attentat luften. Desgleichen 
liegt hier ganz besonders das, was ich das Problem 
Hartwig nenne. Es besteht auf allen Seiten, Freund 
und Feind, kein Zweifel dariiber, daB Hartwig eine sehr 
groBe und einfluBreiche Rolle in Belgrad gespielt hat, und 
zwar in der Richtung gegen Deutschland und Osterreich- 
Ungarn und ihrem Bund, und in der Richtung fiir die be
kannten groBserbischen Bestrebungen. Aber soweit ich sehe, 
ist das Materiał, das iiber ihn vorliegt und nun gestatten 
wurde, das im einzelnen exakt zu Eelegen, auBerordent- 
lidi mager. Weder hier noch etwa in den osterreichischen 
Akten findet man besonders viel. Folgende — noch unvoll- 
standige —■ Lebensdaten habe ich bisher iiber ihn zusam- 
menstellen konnen, fiir dereń Erganzung durdi die For
schung ich dankbar ware. Die einzige wirkliche Quelle fiir 
Hartwigs Lebensdaten und Laufbahn ist ein Aufsatz in der 
Agramer Zeitschrift „Nowa Evropa“ vom 26. April 1928 von 
Marco (im wesentlichen wiedergegeben in „Die Kriegs- 
schuldfrage", Berliner Monatshefte, 6. Jahrgang, August 
1928, S. 745—769). Nicolaj Genrikovic Hartwig war 1855 
(dies Jahr nennt die Sovetenzyklopadie; Marco, a. a. O., 
nennt 1857) geboren, nach Marco ais Sohn eines Militar- 
arztes in Góra im Kaukasus (wohl Gori, das auch Stalins 
Geburtsort ist). Namenstag 6./19. Dezember, Universitat 
Odessa. 1875 in das 1., asiatisdie, Departement des AuBen-
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ministeriums eingetreten. Auslandsposten in Cetinje und 
Warna. 1904—1906 Direktor des ersten Departements im 
Aufienministerium (nadi Marco „einflufireidiste Persónlich- 
keit" unter Lambsdorff, Feind Izvol’skijs wegen gestiirter 
Karriere). 1906—1909 Gesandter in Teheran, fiir eine von 
England unabhangige Politik eintretend. Seit September 
1909 Gesandter in Belgrad, ais solcher 10. Juli 1914 plótz- 
lich verstorben. Fest steht seine Arbeit fiir einen serbisch- 
bulgarischen Bund 1912 und sein Eintreten fiir die grofi- 
serbisdien Anspriidie im Streit der Balkanverbiindeten 
gegen Osterreich und Bulgarien, sowie fiir eine Vereinigung 
von Serbien und Montenegro. Seine Orientierung ist pro- 
serbisch-panslavistisch-antideutsch — namentlich ósterreidi- 
feindlich — aggressiv im nahen Orient. Sein grofier Ein
flufi auf die serbische Politik ist unbestreitbar. Noch nidit 
klar genug ist sein Verhaltnis zu Sazonov, der Charakter 
seiner Politik und Stellung im ganzen, die ais „exceptio- 
nell“ und sehr selbstherrlich bezeichnet wird, und dann sein 
Verhaltnis zur „schwarzen Hand“. Marco behauptet Hart- 
wig habe durch seine zweite Frau einflufireiche Beziehun
gen gewonnen, die iiber Grofifiirsten u. dergl. bis zum 
Caren gereicht hatten, und dafi ihn „die militarischen 
Kreise um den Grofien Generalstab herum gehalten hat
ten". Greifbar und belegt sind diese Mitteilungen nicht. 
Seine zweite Frau hiefi Alexandra Pavlovna, geb. Karcov, 
vorher verheiratete Fonvizin. Er hatte eine Tochter aus 
erster Ehe (der Name der ersten Frau ist im „Almanach de 
St. Petersbourg" von 1913 nur mit....... bezeichnet). Die
Witwe, im Kriege ais Schwester tatig, wird mehrfadi im 
Briefwechsel zwischen Nikolai II. und Alexandra von letz- 
terer erwahnt, die den Caren auf sie aufmerksam macht. 
Eine politische Notę ist dabei nidit. Zu einer absdiliefien- 
den Biographie Hartwigs, dessen Rolle in allgemeinen 
Ziigen wohl feststeht, im besonderen jedenfalls meines 
Dafiirhaltens noch nicht vollstandig gezeichnet werden 
kann, reicht das vorliegende Materiał aller Art nicht aus.

Schon im 4. Bandę stellt sidi und beantwortet sich auch 
schon die ja entsdieidende Frage: wann wird die russische 
Politik eigentlidi aggressiv? Auf die Nr. 112, 128, 245, 247, 
272, 332 sei hingewiesen. Ein so sadikundiger Beurteiler 
des Materials wie Dr. v. Wegerer, hebt bei diesem Bandę 
hervor die wachsende Gesdilossenheit des Eindrucks in 
dieser Richtung, trotz der Nebengebiete, die Bedeutung der 
Festigkeit der Biindnisse im Sinne der Einkreisung Deutsch- 
lands, aber auch, wie Grey sich die Hand freizuhalten 
strebte.
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Auf diesem Pfade fiihrt der Band 5 weiter.5 Er ver- 
starkt die Geschlossenheit und lafit die Liicken daneben 
erkennen. Im Vorwort Nr. 2, Quellenkritisches, S. VIII—X, 
habe ich meine Gesamtuntersuchung des Problems: Ein
wirkung Rufilands auf Serbien in der Beantwortung der 
ósterreichischen Notę zusammengefafit. Ich habe in Moskau 
das Materiał, d. h. die Ausgange nach Belgrad und die Ein- 
gange aus Belgrad erneut genau durchgepriift, festgestellt, 
dafi Sazonovsche Telegramme des Inhaltes, wie die Schrift 
v. Wegerers „Der entscheidende Schritt in den Weltkrieg“ 
(Berlin 1931) S. 44, 52 f., es formuliert, nicht vorhanden 
sind, und fugę hinzu: „Das ist die Aktenlage, wie sie sich 
nach genauer Priifung darstellt. Sie lafit Fragen offen, die 
heute nicht zu beantworten sind. Zunachst ist der geringe 
Verkehr zwischen Petersburg und Belgrad in dieser Zeit 
doch auffallig (iiber die aufieren Schicksale des Belgrader 
Gesandtschaftsarchivs ist oben gesprochen). Liegt wirklich 
aufier Nr. 49 nichts politisch Wesentliches zwischen dem 
sogenannten „Mafiigungs“-Telegramm Sazonovs und der 
Antwort des Caren? Was hat wahrenddem Spalajkowitsch 
telegraphiert ? Sazonov hat ihn nach Schillings Aufzeich- 
nung zum 24. an diesem Nachmittag empfangen und ihm 
„aufierste Mafiigung beziiglich der Antwort der serbischen 
Regierung auf die ósterreichische Notę angeraten“ (Nr. 25, 
S. 32). Diese Unterredung erwahnt auch Buchanan (an 
Grey 25./12. Juli, B.D. Nr. 125, s. Anm. S. 28, Anm. 4 zu 
Nr. 22 unseres Bandes und Nr. 25 mit unserer Anm. S. 32”). 
Sind das alle (direkten oder indirekten) Beriihrungen zwi
schen Sazonov und dem Vertreter Serbiens?" Das Akten- 
material ergibt, dafi die russisch-serbischen Beziehungen 
in den Entscheidungstagen fiir die Forschung noch nicht 
vóllig aufgeklart sind, dafi aber jedenfalls der Aktenbefund 
nach genauer Priifung sich so ergab, wie ich ihn darlegte.

5 S. dazu die Besprechung von A. v. Wegerer: ..Die neuen russi
schen Dokumente zum Kriegsausbruch", Berliner Monatshefte, 12.Jahrg. 
1934, S. 183—210.

6 S. dazu v. Wegerer, R. D. I. 5. Nr. 9, Berliner Monatshefte, 
12. Jahrg. 1934, S. 500—510.

Aber auch bevor diese Liicken, wenn uberhaupt einmal, 
ausgefiillt werden, ist das was hier vorliegt, schon genug. 
Auf die Nrn. 9,6 10, 22, 25, 27, 31, 32, 36, 37, 47 Anmerkung, 
75, 79, 120 (das Telegramm des Caren an Kónig Alexander), 
149—151, 163, 202, 223, 257 ff., 262, 320 sei hingewiesen, dazu 
auf die sehr wertvolle, bisher noch nicht bekannte Bei- 
lage 8: zusammenfassender Bericht des russischen Ge- 
schaftstragers Strandtmann an Sazonoy. Wer unbefangen
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diese zum Teil ja schon bekannten Akten auf sidi wirken 
lafit, wird nicht bestreiten kónnen, dafi auf der russisdien 
Seite in Sazonov Zusammenhang und Wille klar 
war, dafi die Sicherheit, in die Serbien versetzt wurde, 
Rufiland werde hinter ihm stehen, noch dazu in der feier- 
lichen Erklarung des Caren, der Krieg sein mufite, dafi 
weiterhin in Sazonov irgendein Zweifel nicht dariiber be
stand, dafi eine „Lokalisierung“ iiberhaupt unmóglich sei 
und dafi der Ausgangspunkt in ihm, von ihm am besten, 
und zwar nicht nur stimmungsmafiig, bezeichnet ist in sei
nem Wort zu Schilling am 24. Juli 1914, 10 Uhr morgens: 
„C’est la guerre europeenne."

Diese Mitteilung steht an einer ganz intimen und auto- 
ritativen Stelle, einer sogenannten „Tagesaufzeichnung“ 
(Band 5, S. 31, schon vorher im „Krasnyj Ardiiv“ veróffent- 
licht. Uber diese Tagesaufzeichnungen und ihren Verfasser 
und ihre Bedeutung sei nachher nodi ein Wort gesagt). Die 
Uberzeugung, die nach Schillings Aufzeichnung „spontan“ 
aus Sazonov mit diesem Wort hervorbrach, war bestimmt 
in beiden Mannern vollkommen iiberlegt vorhanden und 
trug audi bereits eine Nuance des W i 11 e n s, der Entschei- 
dung in sidi, des Willens namlich, dafi die Dinge in einer 
bestimmten Richtung treiben soli ten, die nidit die des 
Friedens war. Man kann dieser Situation gegeniiber kriti- 
sieren daran, dafi die deutsdie Seite iiberhaupt an die Móg- 
lichkeit einer Lokalisierung glaubte und dafiir arbeitete. 
Aber dafi sie es tat gegeniiber der so dodi beinahe ganz 
klar zutage liegenden Situation auf der russisdien Seite, 
scheint uns ein sehr nadidriicklicher Beweis fiir die Frie- 
densliebe und Friedenspolitik der deutschen Regierung 
zu sein.

Das zweite sehr wichtige Problem, fiir das Band 5 Ma
teriał liefert, ist das Verhaltnis Rufiland-Eng- 
1 a n d. Ich deutete schon an, wie nadi meiner Meinung Sa- 
zonov dafiir innerlich wohl starker vorbereitet war ais ein 
anderer russischer DiplomatA Es wird lohnen, dies im beson
deren zu verfolgen und mit der Darstellung zu verbinden, 
wie Sazonov dabei von seinem Botschafter in London unter- 
stiitzt wurde, unter dem er seinerzeit in London gearbeitet 
hatte. Graf Alexander Konstantinovic Benckendorff, 
1849 geboren, 1897—1903 Gesandter in Kopenhagen, von 
1903—1917 Botschafter Rufilands in London, der Bruder des 
Grafen Paul Benckendorff, der ais Generaladjutant und 
Oberhofmarschall des Caren mit diesem in Sverdlovsk (Eka- 

6a S. dazu die Bemerkungen in seinen Erinnerungen (Berlin 1927), 
S. 25 f.
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terinburg) starb und der verstorbenen Fiirstin Hatzfeldt, 
Herzogin zu Trachenberg, war ja schon vorber vor allem 
aus der Siebertschen grofien Veróffentlichung besonders 
bekannt. Jetzt liegen seine Telegramme und Briefe, die in 
ihrem oft wenig korrekten Sprechfranzósisch der Uber
setzung sehr erliebłiche Miihe machten, im Zusammenhang 
vor. Sie lassen erkennen, wie genau Benckendorff Grey 
kennt, genauer ais Sazonov, und wie sicher er diesen und 
dessen Haltung beurteilt, wie er deshalb im russischen 
Sinne nicht nervós wird, sondern ruhig wartet, in einer, wie 
ich sagen móchte, innerlichen Vorbereitetheit auf den Krieg, 
iiber dereń Kalte man doch staunt.

Der ganze Gang ist gut zu iibersehen, darin auch Sa- 
zonovs Bemiihen, aufierhalb der Hauptfrage liegende Kon- 
fliktsmóglichkeiten, wie namentlich die persische, bei- 
seite zu schieben. Es ist vielleicht nicht ohne Bedeutung, 
dafi das einzige von Sazonovs Hand geschriebene Doku
ment eine Vortragsaufzeichnung fiir den Caren vom 25. Juli 
(Nr. 47) das Verhaltnis zu England betrifft und sehr gut 
Sazonovs Auffassung erkennen lafit.

Nodi wichtiger ist das Gesamtergebnis, dafi trotz Sa- 
zonovs Drangen, dem Benckendorff sekundiert, die Aktion 
auf eine feste, sicliere Verbindung zwischen England und 
Rufiland noch nidit fertig war. Die Frage lafit sich er- 
neut an diesen Aktenstiicken priifen: war die Sicherheit des 
englischen Anschlusses beim Entschlufi zur allgemeinen 
Mobilmadiung gegeben? Und die Akten verneinen 
diese Frage, unterstreichen also, dafi der Sazonovsche Ent
schlufi zur allgemeinen Mobilmachung zu einem ganzen 
Teile ein Hasardspiel war.

Es sei aus Raumesgriinden gestattet, hier die anderen 
Probleme: Frankreich, Italien, Bałkan, Asien beiseite zu 
lassen und etwa nur im Voriibergehen auf das wichtige 
Dokument Nr. 15 (Bericht des russischen Militarattaches in 
Japan) hinzuweisen iiber japanische Bevanchewiinsche und 
Riistungsplane, mit den Nrn. 378 und 569, die Rufiland dar- 
iiber beruhigen. Namentlich die letztgenannte Nummer 
zeigt, dafi Rufiland von Japan nichts zu befiirchten hatte 
und dafi die bekannte Izvol’skijsche Politik, Rufilands fern- 
bstliche Ambitionen zu liquidieren, trotz aller mongolischen 
Sonderbestrebungen ihre Friichte getragen hatte. Sazonov 
wufite, dafi Japan auf Seiten Rufilands und der Entente 
stehen wiirde.

Ebenso sei es erlaubt, in bezug auf die Frage D e u t s ch - 
land und Dsterreich aus diesem Bandę nur auf die 
Nr. 99 (russischer Marineattache aus Berlin) sowie die Bei- 
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lagen 6 und 7, die Gesamtberichte des russischen Botschaf- 
ters und Botschaftsrates iiber die entscheidenden Tage 
(beide bereits schon friiher veróffentlicht) hinzuweisen, so
wie auf das bisher nicht bekannte Telegramm 
Benckendorffs an Sazonov vom 1. August 1914 
(Nr. 398), das uns sehr wichtig erscheint und hier wieder- 
gegeben sei: „Verbreite in Presse Argument, daB Verant- 
wortung fiir auBerst gefahrliche Krise auf das Verlangen 
Deutschlands fallt, in zwólf Stunden miisse demobilisiert 
werden, daB dieses Verlangen Lunte ins PulverfaB bedeu- 
ten miiBte, gerade in dem Moment, wo giinstige Verhand- 
lungen England wieder aufgenommen sind. Pazifistische 
Partei, unterstiitzt durch Germanophile, yersucht Verant- 
wortung RuBland zuzuschieben, dessen Mobilmachungs- 
befehl der Erklarung der „Kriegsgefahr14 in Deutschland 
vorangegangen ist. Persónlich. — Ganz privatim. — Deut
scher Botschafter sagte mir, man habe es in Berlin sehr un- 
angenehm empfunden, daB Mobilmachungsbefehl in RuB
land zusammengefallen sei mit Annahme der Vermittlung 
durch Deutschen Kaiser, die wir ihm angeboten hatten. Er- 
suche dringend, nicht Botschafter zu erwahnen. Bencken- 
dorff.“

7 Auf die Wichtigkeit von Nr. 79 (Journal des russischen General- 
stabskomitees, Sitzung am 25./12. Juli abends nach der bekannten Mi- 
nisterratssitzung in Krasnoe Selo am 25. Juli vormittags) ist mit Recht 
von mehreren Forschern der Kriegsschuldfrage nachdriicklich hin- 
gewiesen worden.

III.
Gerade diese letzten Probleme flieBen ja zusammen in 

das Hauptproblem dieses Bandes: WilleundGang 
zur russischen Mobilmachung.7 Er laBt, und beson
ders wenn man immer wieder das Materiał durcharbeitet 
und es ins Licht aller anderen Materialien und der vorlie- 
genden ausgezeichneten Darstellungen, wie Fay oder 
Oncken usw. riickt, mit immer scharferer Aufhellung er- 
kennen, wie der leichtherzige Suchomlinov sich nun in den 
Hintergrund zieht, der energische Januskeyić ais der mili- 
tarische Hauptakteur erscheint, aber, und zwar mit seiner 
Audienz beim Caren, in den Mittelpunkt, in den ent- 
scheidenden Mittelpunkt der AuBenminister Sazonov 
selbst riickt. Er erzwingt die Entscheidung zum Weltkrieg 
vom Caren und zwar (S. 197) — der Diplomat! — mit mili- 
tarischen Griinden. Und e r muB damit eine ganz besondere 
Verantwortung fiir den Ausbruch des Krieges im ganzen, 
die Auslósung des ganzen jahrelang hergestellten Rader- 
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werkes der Biindnisverpflichtungen und Biindnisbeziehun- 
gen tragen.

So scheint mir dieser Band besonders fiir das, was idi 
das Problem Sazonov nenne, doch Wesentliches zu liefern. 
Die Frage: wann wird RuBland in konkretem Sinne 
aggr es siv? ist zugleich das persónliche Problem die
ses Ministers. Ihre abschlieBende Beantwortung wird seinen 
Lebensgang und das, was auf ihn einwirkte, noch viel star
ker heranzuziehen haben, ais das bisher geschah, wie seine 
Tatigkeit beim Botschafter Staal, den Eindruck der Friih- 
jahrskrise 1909, die er ais Niederlage empfand, sein Ver- 
haltnis zu dem (ihm familienmaB.ig verwandten) Stolypin, 
das Potsdamer Abkommen, bekannte Urteile etwa des Gra
fen Pourtales oder des Barons Boris Nolde8 iiber ihn, seine 
Verschiedenheit sachlich und persónlidi von Izvol’skij.

8 In einem Aufsatz: „Les desseins politiąues de la Russie pendant 
la grandę guerre", Monde Slave 1931, S. 17 f.

9 Der iibrigens kdrperlich (lungenkrank) nicht voll leistungs- 
fahig war.

Dieser 5. Band aber stellt im besonderen die Frage des 
Verhaltnisses zu seinen Mitarbeitern, wie Benckendorff, 
Giers und ganz besonders zu dem Baron Moritz S ch i 1 - 
ling, der 1911—1916 Direktor seiner Kanzlei war, da- 
neben, wie erwahnt, im Juli 1914 Chef der Abteilung 1 
(Westen) wurde, der bei Sazonov, ais dieser Gesandter beim 
Vatikan war, Sekretar gewesen war, mit ihm seit Jahren eng 
befreundet war und in Sazonovs Erinnerungen (Berlin 1927, 
S. 135) bezeichnet wird ais „mein nachster Mitarbeiter, der 
mich stets auf meinen dienstlichen Reisen begleitete.“ Im 
Vorwort zu Band 5, S. VII—VIII, habe idi das Ergebnis mei
ner Untersuchungen iiber Geschaftsverteilung und Arbeits- 
weise der beiden Manner niedergelegt, audi iiber die ja schon 
vorher verbff entliditen und in unseren Banden wiederkehren- 
den sogenannten „Tagesaufzeidmungen" des AuBenministe- 
riums, die Schilling gemacht hat und durch ein „Verzeich- 
nis der Telegramme" erganzt hat, die, wie idi in Moskau 
feststellte, zum Teil im Wortlaut, zum Teil in Regesten auf 
einzelnen Blattern in der Kanzlei zusammengestellt wur
den, mit Verweisen auf Sdiillings Aufzeichnungen und 
Zitaten des Gelbbuches, WeiBbuches usw. Ich fasse das so 
zusammen (Band V, S. VIII): „Die unmittelbaren Beobach- 
tungen am Materiał und Schillings Aufzeidmungen und 
Bemerkungen bestatigen, daB Schilling fiir den weder akti- 
ven noch lleiBigen Minister9 die Arbeit leistete, daB er ver- 
mutlich in der Regel schon mit dem Antwortentwurf zur 
Telegrammvorlage zum Minister kam, der ihn akzeptierte.
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Dieser Sachverhalt kompliziert das Problem Sazonov noch 
mehr, dessen Art und Arbeitsweise die vom Bekanntwer- 
den des osterreichischen Ultimatums an von ihm gezeigte 
Aktivitat in der Kriegsbereitschaft von Haus aus nidit ent- 
spricht.“

Auf dieser Linie wiirde die weitere Arbeit im Problem 
Sazonov zu gehen haben. Die fiinf Bandę zeigen doch, daB 
der Mann, der die AuBenpolitik verantwortlich leitete, 
innerlich sehr stark auf einen Krieg gegen Osterreich und 
Deutschland vorbereitet war. Sie zeugen von dem, was 
idi die erstaunliche innerliche Kriegsbereit- 
s di a f t des Mannes nenne. Immer starker hatte auf ihn 
eingewirkt und wirkte in ihm der Nationalismus, dem er von 
Haus aus ablehnend, skeptisch jedenfalls gegeniiberstand. 
Es wirkte weiter auf ihn die Uberzeugung, daB er weg- 
geschwemmt wiirde, wenn er nicht energisdi sei oder min- 
destens den Schein der Energie iiberzeugend erwecke. Er 
hat im Innern ohne Zweifel gewuBt, daB, wenn er wirk- 
lich dem Caren gegeniiber bei einem Schwanken im Kriegs- 
entschluB, die Kartę der Bedrohung der Dynastie ausge- 
spielt hat, diese Gefahr sehr unbegriindet war, und er ist 
sidi wohl audi dariiber klar gewesen, daB iiber die Meer- 
engenfrage eine Yerstandigung mit Deutschland und der Tiir- 
kei, d. h. Enver, wohl móglidi gewesen ware, mit England 
aber zuletzt dodi nidit. Idi lasse heute die Frage nodi offen, 
inwieweit jene Situation der Arbeitsverteilung und Arbeits
weise einen starken oder vielleicht ausschlaggebenden Ein- 
fluB Schillings sachlich auf Sazonov beweist. Nach auBen 
ist jedenfalls S a z o n o v der Exponent der Stró- 
mung, die in den Krieg miindete. Und seine Uberlegung 
im Innern in den einzelnen Tagen und Stunden scheint mir 
auch ganz deutlich.

Er will den Krieg nidit in dem Sinne, wissentlich und ab- 
siditlidi, daB er unter allen Umstanden herbeigefiihrt wer
den miisse. Aber er empfindet auch keinen Schmerz dar- 
iiber, wenn er ausbridit. Er will sich nidit von den Mili- 
tars drangen oder beiseite schieben lassen, nicht den Vor- 
wurf riskieren, daB am Widerspruch des Diplomaten eine 
groBe Gelegenheit zu militarisdiem Eingreifen verpfuscht 
worden sei, sondern er setzt sich an die S p i t z e der Mili- 
tars in der Erwagung: kommt man dodi noch am Kriege 
vorbei, so kann ihn kein Vorwurf treffen, daB er etwas 
militarisch verhindert habe, und kommt es zum Kriege, so 
hat er, der Diplomat an der Spitze RuBlands in diesen her- 
eingefiihrt und miissen dann die Militars das ihrige tun, 
so wie er ja sdion ganz klassisch die Sache in jener Erórte- 
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rung einer evtl. Eroberung der Dardanellen angefafit hatte, 
auf dereń Protokoll (I, Nr. 295) gerade fiir das Psydiolo- 
gische im Problem Sazonov nodi einmal zuriickgegriffen 
werden mufi. Und so riickt er sidi bewufit an die schlecht- 
hin entscheidende Stelle, wo der Entschlufi zur allgemeinen 
Mobilmachung mit den von ihm klar erkannten und ganz 
unvermeidbaren Folgen gefafit wurde, und er tut dies nodi 
nidit vóllig sidier dessen, ob der dann entscheidende Faktor 
England wirklich in dem Sinne handeln wiirde, um den 
sidi Sazonov so lebhaft und so zah bemiiht hatte. Nur 
konnte er allerdings aus den kiihlen, die innere Lagę Eng
lands und die Persbnlichkeit Greys sidier beurteilenden 
Aufierungen Benckendorffs allerdings einen hohen Grad 
der Wahrseheinlichkeit annehmen, dafi Grey sich in seinem 
Sinne entscheiden wiirde.

Auf diese Weise wird sicherlich das Problem der Kriegs- 
schuld an dieser Stelle komplizierter, um so mehr, ais, wozu 
hier der Raum fehlt, es natiirlich auch durch die Heran- 
ziehung der Rolle und Persbnlichkeit Izvol’skijs ergiinzt 
und abgewogen werden mufite. Aber es wird so wissen- 
schaftlidi immer greifbarer, sprudireifer und damit sdiliefi- 
lich auch fiir den Kampf gegen die Kriegssdiuldliige um so 
sdilag- und beweiskraftiger.

Wird dieser Gedankengang angenommen, so korrigieren 
sich danach Ausfuhrungen im Kapitel 8 der Sazonovschen 
Erinnerungen, wo er iibrigens nicht leugnet, dafi er dem 
Caren den Entschlufi zur Mobilmachung abgerungen habe, 
desgleichen auch die Beurteilungen Sazonovs aus den ver- 
schiedenen Quellen, im besonderen die Auffassung nament
lich Fays, ob nidit sein ganzes Spiel schliefilidi nur Bluff 
gewesen sei. Diese Frage ist m. E. zu verneinen und wird 
durch das merkwiirdig entschlossene, bei ihm ungewohnt 
entschlossene Handeln vom 24. Juli an widerlegt. Dann 
ist auch das Urteil dariiber gefallt, ob seine Bemuhungen 
um den Frieden in diesen letzten Tagen uberhaupt ernst 
zu nehmen seien — klar ist er sich dariiber gewesen, wie 
seine eigenen Erinnerungen auch sagen, dafi die allge- 
meine Mobilmachung den allgemeinen Krieg und den mit 
Deutschland entfesseln mufite.

Man kann vielleicht mit gelaufigen Ausdriicken der Ge- 
genwart sagen, dafi, indem sein Entschlufi den Krieg ent- 
fesselte, er eine Angriffshandlung war im Sinne der 
Definition des Angreifers, um die sich die heutigen Pakte 
bemiihen. Das Irrationale, das Herzfeld10 mit Recht an 

10 A. a. O., S. 542.
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der fieberhaften Nervositat, „mit der Sazonov nadi dem 
Thronfolgerinord durdi starre Intransigenz den Knoten 
sdriirzte,“ spiirt, liegt in den KompromiBkampfen im 
Innern des Mannes begriindet, die man deutlich zu erken- 
nen glaubt, wenn man die Gesamtvorstellung von seiner 
Persónlichkeit verbindet mit dem Materiał, wie es nun vor- 
liegt und bei dem ich, wie nodi einmal gesagt sei, ja die 
Liicken durchaus nicht verschleiert habe. So riickt Sazonov 
in den Kreis der Kriegsanstifter doch allmahlich an eine 
andere Stelle, ais die, an der man ihn bisher sah, und wird 
das Mad seiner Schuld am Ausbrudie des Weltkrieges 
groBer.

IV.
In seinen Erinnerungen (Berlin 1927, S. 187) sdireibt Sa- 

zonov: „Mit dem Eintritt der Biilowschen Weltpolitik begann 
sidi klar das Streben der Zentralmonardiien abzuzeichnen, 
sich die Balkanhalbinsel unter AuBerachtlassung der gehei- 
łigten Rechte der eingesessenen Volksstamme und derLebens- 
interessen RuBlands nidit nur in wirtschaftlicher, sondern 
audi in politisdier Hinsicht unterzuordnen.“ Besdiranken 
wir uns auf das Materiał, von dem hier die Rede ist, so wird 
aus den Akten der Politik des Staates, die dieser Sdirift- 
steller selbst verantwortlich leitete, das Gegenteil be- 
wiesen. Sie zeigen uns: es fehlt an jedem Zusammen
hang zwischen der ósterreidiisdi-ungarischen und der 
deutschen Politik. Es fehlt an wirklidier Klarheit, was 
Osterreich-Ungarn will. Es existiert keine gemeinsame 
Balkanpolitik. Deutsdiłand ist weit entfernt, wie das 
Ringen etwa um Bulgarien zeigt, oder die Improvisation 
eines Biindnisses mit der Tiirkei, zu der dann nach Kriegs
ausbruch der deutsche Botschafter mit seinen Herren in 
Konstantinopel geradezu gezwungen war, eine Vormacht- 
stellung dort zu haben. Man vergleidie aus den Akten 
unser Verhaltnis zur Tiirkei im Sommer 1914 und die Be- 
miihungen RuBlands um Rumanien! Der Riicksdiauende 
stellt fest und beklagt wohl, daB an den Stellen Berlin und 
Wien Zusammenhang, Wille und Programm fehlten. Aber 
fiir den Kampf, in den auch diese Publikation vom deut
schen Historiker einzureihen ist, ist gerade das um so be- 
weiskraftiger. Man lege die Sondę jener konkreten Einzel- 
vorwiirfe gegen Deutschland im Ultimatum und in der 
Mantelnote an diese Gesamtiibersicht der russischen AuBen- 
politik, eines aggressiven russischen Imperialismus, und 
diese Probe wird positiv von Deutschland be
standen!

Die Ausgabe und die Arbeit an ihr dient ganz gewiB- 
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lich nicht zunachst diesem Zweck. In welcher Absicht sie 
von der Sovetregierung und dereń Organ unternom- 
men und gemacht wird, wurde bezeichnet. Der deutsche 
Herausgeber hat lediglich die wissenschaftliche Pflicht, die 
deutsche Ausgabe mit ihren Anmerkungen herzustellen 
und dafiir die Pflichten der Quellenkritik und Editions- 
technik zu erfiillen. Aber es ist sein Redit, das er mit 
Freude nutzt, das so bereitgestellte Materiał in den Dienst 
der Arbeiten zu stellen, die unsere Wissenschaft leistet 
und zu leisten hat, um Deutschland von den Vorwiirfen, 
den Krieg verschuldet zu haben, zu reinigen.

V.
Die weitere Arbeit an der Publikation ist in lebhaftem 

Fortschreiten. Die nachsten Bandę werden nodi in die
sem Jahre ersdieinen, und zwar aus der zeitlich fol- 
genden Serie: vom 4. August 1914 bis Herbst 1915, wah- 
rencl gleichzeitig auch die Arbeit an der I. Reihe von Ja
nuar 1911 bis Ende 1913 in vollem Gange ist.

Hochmittelalter an der nordlichen Ostsee.
Von

O. Greiffenhagen, Reval.

I.
Nicht von einem „Hochmittelalter" im Sinne eines 

Hóhepunktes gesdiichtlicher Entwicklung soli in fol- 
gendem die Rede sein, wie sie etwa die Stauferzeit fiir das 
Rómische Reich bedeutet. Es soli darunter vielmehr das 
eigenartige Zusammenwirken hochmittelalterlicher F ak- 
toren verstanden werden, die, zu Anfang des 13. Jahrhun
derts, fast gleichzeitig auf einem entlegenen Kolonial- 
boden wirksam aufgetreten sind: christliche Mission ais 
Mission der Predigt oder des Schwertes, in erster Linie 
direkt von der Kurie ausgehend, eigenartige Entwicklung 
des Lehenswesens, Vermengung von geistlicher und welt- 
licher Herrschaft.

DaB mit alledem das baltische Gebiet gemeint ist, 
diirfte der Kundige nach den wenigen Hinweisen erraten. 
Die baltische Geschichte, wie sie bisher im universal- 
geschiditlichen Zusammenhange betrieben worden ist, nahm 
ihren Ausgangspunkt fiir gewóhnlich eben von dem Mo
ment des Erscheinens jener Faktoren im baltischen Gebiet.

Indessen handelt es sich bei der kiirzlich erschienenen, 
hier zu besprechenden Darstellung um etwas doch Neues 
und Spezialisiertes.

5 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4
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Dr. Paul Johansen, Archivar-Gehilfe am Revaler 
S t ad tar clii v seit 1924, hat im Sommer vorigen Jahres sein 
zweibandiges, 1012 Seiten starkes Werk „Die Estland- 
liste des Liber Census Daniae“ der wissenschaft
lichen Weit vorgelegt. Dieser Titel kennzeichnet den Um- 
fang und die Bedeutung der Arbeit bei weitem nidit ge- 
niigend. Den Ausgangspunkt bildet allerdings eine 
eingehende und erfolgreiche Spezialuntersuchung iiber jene 
Estlandliste. Daran sdilieBt sich aber eine Fiille von Unter
suchungen der verschiedensten Art. Gebiete werden hier 
beriihrt, von denen die „baltische" Geschichtsforschung 
kaum eine vage Vorstellung hatte: Ortsnamenforschung, 
Siedlungsgeschichte, Genealogie der altesten Zeit, Agrar- 
geschichte: alle diese groBen historischen Hilfswissenschaf- 
ten werden in der Darstellung Johansens yereinigt aufge- 
boten, um eine geschichtliche Grundlage zu schaffen, wie sie 
in dieser Einheitlichkeit und Anschaulichkeit bisher noch 
nicht vorhanden war. Fast modi te man dem Buche den 
Untertitel wiinschen: „Zur Geopolitik des baltischen 
Mittelalters."

Vor allem durch die Fixierung und sprachlidi einwand- 
freie Deutung der Ortsnamen ist viel fiir die Erkenntnis 
des nordbaltischen Raumes getan worden. Johansen, aus 
Reval stammend, von Geburt Dane, hat sich in Leipzig 
auch das Studium der nordischen Sprachen angelegen sein 
lassen, die bisher in ihrer sprachgeschichtlichen Entwicklung 
im Baltikum selbst wenig bekannt waren. — Die baltischen 
Historiker der alteren Schule haben sich auf Ortsnamen
forschung kaum eingelassen, und das insofern mit Recht, 
ais mit einer Ubertragung der Resultate der deutschen 
Ortsnamenforschung auf das baltische Gebiet der For
schung nicht gedient war, wie einzelne miBgliickte Ver- 
suche beweisen. — Die Deutung der baltischen Ortsnamen 
hat vielmehr von den Sprachen der Grundvólker aus zu 
geschehen, also dem Estnischen bzw. Lettischen, wenn man 
von den wenigen unzweifelhaft deutschen Stadtenamen 
absieht. Auch hier sind aus urkundlichen Belegen altere 
Namensformen zu erschlieBen, und die Art, wie Johansen 
hierbei vorgegangen ist, zeugt von ebensoviel Kenntnis 
der in Betracht kommenden Sprachen wie Besonnenheit 
der Methode, die sich besonders gegen allerhand Volks- 
etymologien zu wenden hat. Gerade in den Ortsnamen 
des „Liber Census Daniae" ist, wie schon friih erkannt 
worden ist, altestes estnisches Spradigut erhalten.

Nach dieser Feststellung des Bodens geht der Ver- 
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fasser an die Darstellung der speziellen Darstellung der 
Bevólkerung.

Schon in seiner Dissertation iiber das „Siedlungs- und 
Agrarwesen der Esten von 1925“ hat der Verfasser sich 
zum erstenmal in zusammenhangender Darstellung mit der 
Agrargeschichte des Landes beschaftigt und schon damals 
eine ungewóhnliche Vertrautheit mit dem Stoffe bewiesen.

In dem vorliegenden Werke geht Johansen von gewon- 
nenen Resultaten aus, aber nidit nur ais Theoretiker, son
dern sdion ais Darsteller eines Gesamtbildes. Verfassungs- 
geschidite und urspriingliches Agrarwesen der Esten wer
den in ihren Wechselbeziehungen dargelegt. Hier wie iiber- 
haupt im ganzen Buche tritt ais berechtigte Eigentumlich- 
keit des Buches die Neigung des Autors auf, in E x k u r s - 
form iiber Einzelheiten zu handeln. Aber gerade diese 
Exkurse sind von hohem Reiz und Wert.

Gehen wir trotzdem von der „Keimzelle" des Werkes 
aus.

II.
In der Bibliothek zu Stockholm wurde (bis 1929) ein 

Pergament-Sammelband aufbewahrt, der eine Reihe ver- 
sdiiedenartiger Aufzeichnungen aus der zweiten Halfte 
des 13. Jahrhunderts enthalt. Der „Liber Census Daniae“, 
dessen Hauptteil aus dem Jahre 1231 stammt, stellt in seiner 
Gesamtheit ein Verzeichnis der Besitztiimer des danischen 
Kónigs und der ans staatlidien Steuern fliclienden Ein- 
kiinfte dar. Es folgt eine Listę von Krongiitern in ver- 
schiedenen danischen Landesteilen, zuletzt die kleine und 
die grolle Estlandliste. Uber die Bedeutung dieser beiden 
letzten Bestandteile hat man durch Jahrhunderte hindurch, 
zumal seit die Handschrift in den Scriptores rerum Dani- 
carum gedruckt worden war (1792), Vermutungen ange- 
stellt. Die Arbeit G. v. Breverns und ihre Kritik durch 
Karl Sdiirren sind davon die bemerkenswertesten, so wie 
die von den Danen Steenstrup und Ers 1 ev und dem 
Sdiweden Lauritz Weibull, wahrend R. Hausmann 
in seinem „Ringen der Deutschen und Danen um den Be- 
sitz Estlands" (1870) auf diese Quelle nicht kritisch eingeht.

Der ganze Sammelband enthalt also gewissermafłen 
danische „Urbare“, fiir Estland allerdings in der Variante 
der Revisionslisten. Von wem diese Revision estlandischer 
Orte ausgegangen ist, das war bisher Gegenstand der spe
ziellen Vermutung und Kontroverse. Nun hat Johansen 
zunachst nochmals bestatigt, was im alłgemeinen schon an- 
genommen wurde, daB die groBe Estlandliste ein Verzeidi- 
nis von Ortschaften, dereń Besitzern und Besitztiteln 

5*
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aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ist. Fiir den Verfasser 
der kleinen Estlandliste halt Johansen nun auf Grund ein- 
leuchtender Argumente Balduin von Alna, den papst- 
lichen Legaten und speziell Unterhandler zwisdien Schwert- 
bruderorden und Danemark nadi 1230. Somit erblicken 
wir mit Johansen in der kleinen Estlandliste „eine pro- 
grammatisdie Aufzahlung der dem papstlichen Stuhl 
unterzuordnenden Lander an der Ostsee44, zu denen nicht 
nur die altlivlandischen, sondern auch die preufiischen 
gehórten — in ihrer Gesamtheit das „Marienland".

Dafi die „G r o fi e Estlandliste41 ein Verzeidmis in 
Estland taufender Priester gewesen sein mufite, 
steht jetzt wohl fest; sie ist in der Revaler Domkirche auf
bewahrt worden. Die Frage nach ihrem Yerfasser ist 
auf Grund sehr beaditlicher Kriterien von Johansen dahin 
entschieden worden, dafi Bischof Thorkill von R e v a 1 
(1238—60) der „Neu-Redaktor“ dieser Taufliste ge
wesen ist. Aus ihr ist jetzt eine Besitztitel-Revision gewor- 
den, d. h. es wird von den einzelnen Ortschaften angegeben, 
ob sie konigliche oder After- oder aber sonstige Lehen 
waren, wobei die Vorganger des damałigen Besitzers nam- 
haft gemacht werden. Aus alledem erhellt, dafi der Bischof 
von Reval damals die Kompetenzen eines stellvertretenden 
Statthalters gehabt hat.

III.
Damit ist ein Problem gelóst, das nun wirklich ais ein 

grundlegendes fiir die Geschichte Estlands angesehen wer
den mufi.

Aber dariiber hinaus birgt, wie schon angedeutet, das 
Buch Johansens eine iiberreiche Fiille des Wissens iiber 
baltisches Mittelalter.

Der „Siedlungsgeschichtliche Teil44 bietet Unter
suchungen iiber die Landesgrenzen Danisch-Estlands, Gaue 
und Gaugrenzen, kirchliche Einteilung und Kirchengriin- 
dung, Haken und Hakenzahl, Bevólkerungsdichte und Sied- 
lungsart, Handels- und Kriegswege, Besiedlung des Stran- 
des, Verkehr und Siedlung, Entstehung der Gutshófe, Dorf- 
sprengung und Wiistung, sowie speziell noch einmal iiber 
die Ortsnamen. Uberall eine Fiille von sorgfaltig gesam- 
meltem und bearbeitetem und kritisch gewertetem Materiał.

Der folgende „Adelsges chich tli che44 Teil gibt nun 
gleichzeitig Agrar- und Giitergeschichte und Genealogie. 
Ein Werk, wie es das alte Livland in dem Buche von 
Strycks iiber den Livlandischen Giiterbesitz, namentlich 
aber in den Livlandischen Giiterurkunden von Bruiningk- 
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Busch besaB, aber auch schon Kurland in den „Kurlandi- 
sdien Giiterurkunden“ besitzt, steht fiir Estland noch aus. 
Daran andert auch das Johansensche Buch nichts, da es ja 
nur zwei Kreise des alten, engeren Estland systematisch 
behandelt. Immerhin hat Johansen fiir eine gesamtestlan- 
dische Giitergeschichte hier zum mindesten ein Fundament 
felegt. Manches heiB umstrittene Problem, wie z. B. das 

er Aufnahme eingeborener Geschlechter in den Deutschen 
Orden, wird mit neuen Argumenten und Resultaten behan
delt, so vor allem die estnischen Ortsbezeichnungen in den 
Familiennamen der Vasallen. Auch die Personenkunde und 
alteste Herałdik profitiert vielfach von diesen Untersuchun
gen, und von der politischen Gesamtlage ergibt sich schlieB- 
lich ein in vielem neues Bild.

Die Uberschneidung von verschiedenen Macht- und Ein- 
fluB-Spharen zu Beginn des 13. Jahrhunderts an der Ostsee 
ist ja dasjenige, was dem Laien, aber auch so manchem 
Historiker die Anfange „livlandischer“ Geschichte so ver- 
worren ersdieinen laBt —: vor allem die standige Verbun- 
denheit von geistlicher und weltlicher Elerrschaft, das 
Nebeneinander-Kolonisieren verschiedener nordeuropaischer 
Vblker, nidit nur der Deutschen und Danen, sondern auch 
noch zeitweilig der Schweden vom Westen her. In der Dar
stellung Johansens wird erst recht klar, wie die ersten Be
griffe staatlicher Ordnung im baltischen Lande so auBer- 
ordentlich primitiver Art waren. In Danemark fehlte es an 
einem Lehnrecht; in Estland rnuBten die Danen zum deut
schen Recht (Sachsenspiegel und Liibisches Recht) greifen. 
Die papstliche Kurie ihrerseits muBte auf den biblisdien 
Zehnten zuriickgehen, die mit den agrarrechtlichen Formen 
des estnischen Bauernlebens wiederum in Einklang zu brin
gen waren. Es dauerte geraume Zeit, bis der spezifisch hoch- 
mittelalterliche Begriff der Erblichkeit der Lehen sowohl 
fiir Ordens- ais fiir Stiftsvasallen im baltischen Lande Gel- 
tung gewonnen hatte.

Man gestatte von hier aus einen Riickblick auf eine 
Epoche der vorjiingsten baltischen Geschichte. In der russi- 
schen Presse waren ja vor dem Kriege Angriffe auf die 
„baltischen Barone“ im angeblichen „Lande der Wunder“ 
fast taglich Brot. Vor allem die „Novoe Vremja“ fand ihr 
spezielles Vergniigen darin, ihre Gehassigkeit gegen die 
„Nach kom men der Schwertbriider“ zu richten. 
Haben die betreffenden Skribenten sich wohl je klar ge- 
macht, dali nach den Regeln des Zólibats, dem ja jene wie 
auch die Mónchsorden unterstanden, Schwertbriider wie 
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Deutschritter ja gar keine ehelichen Nachkommen haben 
durften?!

So hat denn einfadi der Umstand, daB die betreffenden 
Zeitungsschreiber den Unterschied zwischen Ordens- und 
Stiftsvasallen im alten Livland zu machen nicht imstande 
waren, zu politischen Unannehmlichkeiten gefiihrt.

Auch dem wichtigen Kapitel vom Ursprung der spa
teren EstlandischenRitterschaft gewinnt der Autor 
neue Seiten ab. Er betont mit Recht, daB der erwahnte 
Balduin von Alna 1252 in Rom die weitestgehenden Voll- 
machten erhalten hatte, er war papstlicher Legat fiir Liv- 
land, Finnland und Gotland geworden, dazu Bischof von 
Semgalłen, er hatte schlieBlich Kurłand auf Lebenszeit er
halten, sowie das Recht, vakante Bistiimer zu verwalten. 
Es ist aber den meisten Historikern, z. B. Bunge und 
v. Gernet, entgangen, daB der Legat schon 1233 einen wier- 
landischen Vasallen zum „Anfiihrer“ ernannt hatte. Darin 
werden wir wohl den Versuch der Kurie zu erblicken 
haben, eine ritterliche Organisation fiir ihre Zwecke zu 
schaffen, nachdem die Schwertbriider, des Bischofs Albert 
Griindung, sidi bald zu Gegnern der Kurie gewandelt 
hatten. So waren denn gerade die harrisch-wierischen Va- 
sallen nicht aus danischer, sondern nodi aus p a p s 11 i ch e r 
Sphare heraus die starkę Organisation weltlicher Gewalt 
geworden, ais die sie spater erscheinen. Freilich wiinschte 
der Referent mit dem Verfasser, daB das Materiał hierfiir 
ein reicheres ware, ais es tatsachlich der Fali ist.

Aus den erwahnten weiten Vollmachten heraus ist dann 
wohl audi die erste Orientierung der Kurie nach dem russi
schen Osten zu erfolgt. DaB ein papstlicher Befehl den Liv- 
landern untersagt, Vertrage oder Frieden mit Heiden oder 
Russen abzuschlieBen, kann man allerdings mit Johan- 
sen ais letzten Versuch der Kurie betrachten, vom Nord- 
osten her nach RuBland vorzustoBen, von dessen „Weit- 
raumigkeit" in der Tat gerade von hier aus entmutigende 
Vorstellungen zu gewinnen waren. Mit dem Abschlufi der 
Mission Balduins waren (1233) die Aussichten fiir die Reali- 
sierung solcher RuBlandplane von hier aus endgiiltig ge
sch wunden; nach geraumer Zeit erfolgt dann iiber Litauen 
eine neue Ankniipfung an den Osten. Die theoreti- 
schen Anspriiche auf Unterwerfung des gesamten 
Ostens unter das Machtgebiet der Kurie sind indessen noch 
langere Zeit geltend gemacht; so wenn noch 1246 Albert 
Suerbeer von Innozenz IV. zum Erzbischof von PreuBen, 
L i v 1 a n d und Estland ernannt wurde.
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IV.
Nur nebenher streifen wir die Ausfiihrungen Johansens 

iiber das allmahliche Aufkommen der Guts- neben der 
Dorfwirtscbaft; iiber Individualbesitz neben Kollektiv- 
besitz; iiber Ausdehnung des Vasallenbesitzes, eine Fiille 
von Fragen, die immer wieder erkennen lassen, daB der 
Verfasser vom Studium der Agrarverhaltnisse ausge- 
gangen ist.

Ein wertvoller Exkurs beschaftigt sidi mit den H a n - 
de 1 s- und Kriegswegen, in dem auf die wichtige 
Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterwegen auf- 
merksam gemacht wird. DaB die Esten gerade den Winter 
ais geeignete Zeit zum Kriegfuhren ansahen, gegeniiber dem 
von den Deutschen bevorzugten Sommer, ist nicht ohne 
Bedeutung. Aus dieser Ausfiihrung geht indirekt auch her- 
vor, wie schwer der nordbaltische Raum mit den Nachbar- 
landern in Beziehung zu bringen gewesen ist. Und aus an
deren Quellen laBt sich das erganzende Bild gewinnen, daB 
noch spat im 14. Jahrhundert der Kriegszustand ais eigent
lich normale Beziehung zwischen den Ostseestaaten ge- 
golten hat. Welche bedeutende Rolle dabei in weitestem 
Umfange das G e 1 e i t spielte, laBt sidh leicht ermessen.

Von den einzelnen Persónlidikeiten aus dem Kreise des 
Lieber Census tritt in Johansens Darstellung einer ganz be
sonders hervor: der GroBvasall Dietrich von Kyvel, 
der den weitaus gróBten Lehensbesitz im Lande innehatte. 
DaB er ehrgeizige Piane hegte, einmal wohl mit dem Ge- 
danken umging, den Deutschen Orden gegen den Danen- 
kónig nach Wierland zu berufen, das alles sind neue Ziige 
des Hochmittelalters im baltisdien Lande, durch die Johan- 
sen die Heimatgesdiichte aufs neue zu beleben weiB. Im 
Verlauf der Untersuchung beriihrt Johansen auch die 
neuerdings von yerschiedenen Seiten her gleichzeitig auf- 
gestellte Hvpothese von der Existenz eines Handelshafens 
an der Stelle des heutigen Reval-Tallinn vor der danisdien 
Burggriindung, wie sie namentlich durdi Miinzfunde der 
letzten Jahre gestiitzt worden ist. Auch fiir die Ent- 
stehungsgeschidite der kleineren Stadte, wie Wesenberg 
und Narva, ergibt sich mandies.

*
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.“
Die Stadt Reval hatte zu Beginn der Selbstandigkeit des 

estlandischen Staates ein Kapitał gestiftet, aus dessen 
Zinsen zu Anfang jedes Jahres das beste im Vorjahre er- 
sdiienene historische Werk zur Gesdiichte Estlands und 
Revals pramiiert werden soli.
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Fur 1933 ist dieser Preis von dem Komitee, zu dem 
neben den Vertretern der Stadtverwaltung auch die beiden 
Professoren der Geschichte der heutigen Uniyersitat Dor- 
pat-Tartu gehóren, dem Buche Johansens einstimmig zu- 
erkannt worden.

Evgenij Francević Śmurlo.
Von

A. Florovskij, Prag.1

1 Aus dem russischen Manuskript iibersetzt von Dr. M. Woltner.

Im Januar dieses Jahres konnte Eygenij Francevic 
Smurlo seinen 80. Geburtstag feiern. Wohl einer der altesten 
unter den heutigen russischen Historikern erlebte er die 
Freude, Riickschau halten zu diirfen auf ein langes, wechsel- 
volles Leben, auf eine wissenschaftliche Arbeit, die ihn 
stets begleitet hatte, riickwarts zu blicken, nicht um mit 
Genugtuung die SdiluBergcbnisse seiner Forschungen zu 
ziehen, sondern, wie es schien, mit der Hoffnung, seine bis- 
herige intensive literarische und wissensdiaftliche Tatigkeit 
auf dem Gebiet der russischen Geschichte fortzusetzen. Das 
Schicksal hat es anders gewollt. Manuskripte und Korrek- 
turen entfielen der erschlaffenden Hand des greisen Gelehr
ten, und er beschloB seinen Lebensweg bei seinen Biichern 
und Aufsatzen noch fast bis zum letzten Augenblick ver- 
weilend.

Smurlo war ein langes, segensreiches Leben beschieden. 
Am 10. Januar 1854 in Ćeljabinsk, Gouvernement Oren- 
burg, geboren, empfing er seine wissenschaftliche und lite
rarische Ausbildung an der Petersburger Uniyersitat unter 
der Fiihrung von K. N. Bestuźev-Rjumin. Nadi Beendigung 
der Uniyersitat im Jahre 1878 wurde Smurlo zur Vorberei- 
tung auf eine akademische Laufbahn von seinem Lehrer 
an der Uniyersitat belassen. Neben seiner wissenschaft- 
lichen Fortbildung entfaltete er gleichzeitig ais Geschidits- 
lehrer eine rege Tatigkeit an einer Petersburger Mittel- 
sdiule. Seine akademische Lehrtatigkeit auf dem Gebiet 
der Geschidite begann er 1884 an den von Bestuźev-Rjumin 
organisierten Hoheren Frauenkursen. 1889 wurde Smurlo 
auf Grund seiner Magisterdissertation iiber Eygenij Bol- 
choyitinoy Privatdozent an der Petersburger Uniyersitat 
und am 12. Juli 1891 auf eine eigne Professur fiir russische 
Geschidite an die Uniyersitat Dorpat ais Nachfolger yon 
A. Bruckner berufen. In Dorpat iibte Smurlo seine Lehr- 
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tatigkeit bis 1903 aus, um dann ais wissenschaftlicher 
Korrespondent der Russiscben Akademie der Wissenschaf
ten nach Rom zu gehen. 1914 unterbrach er seine dortige 
Arbeit, ais die Akademie der Wissenschaften ihn nadi Be- 
ginn des Weltkrieges mit dem Denkmalssdiutz in Galizien, 
das zum Teil vom russischen Heer okkupiert war, betraute. 
1915 mufite sich das russische Heer aus Galizien zuriick- 
ziehen. Smurlo kehrte an seine friihere Arbeit nach Ita- 
lien zuriick. 1917 nadi der Oktoberrevolution hor ten 
Smurlos Beziehungen zur Akademie ais wissenschaftlicher 
Korrespondent auf. Er arbeitete nodi einige Jahre am ita- 
lienischen Istituto per 1’Europa Orientale und verlegte 
1925 seinen Wohnsitz nach Prag, wo er dank der Unter- 
stiitzung des Tschedioslowakisdien Aullenministeriums wie- 
derum die Móglichkeit erhielt, sich intensiv literarisch zu 
beschaftigen. In Prag fand Smurlo eine Gruppe bemer- 
kenswerter russisdier Gesdiichtsforscher vor, die unter sei
ner unmittelbaren Beteiligung dort eine Russische Histori
sche Gesellschaft ins Leben riefen. Smurlo wurde ihr erster 
Prasident und behielt den Ehrenvorsitz in dieser Gesell- 
sdiaft auch spater bei. Dieser Vereinigung bewahrte er 
ein reges Interesse, so lange er lebte. Am 7. April 1934 ist 
Smurlo nach schwerer Krankheit verschieden. Sein Willen 
zur wissenschaftlichen Arbeit erlahmte erst drei Tage vor 
seinem Ende. *

Fast ein halbes Jahrhundert war Smurlo wissenschaft- 
lich literarisch tatig. In jungen Jahren, 1872, versuchte er 
erstmalig seine literarischen Krafte. In einer Zeitung ver- 
óffentlichte er damals die Ubersetzung einer franzosischen 
Erzahlung. Die erste Frucht reiferer wissenschaftlicher 
Gedankengange bildete eine Arbeit, dereń Drucklegung im 
Friihling 1886 begann. Seit dieser Zeit hat nun Smurlo un- 
entwegt das Feld der Wissenschaft und Publizistik be
stellt; er zog so manche tiefe Furche und sate so manches 
fruchtbringende Korn. Trotzdem vermochte Smurlo wah
rend der langen Zeit seiner Publikationstatigkeit nicht 
sein literarisches Gut auszuschópfen; in seinem Schreibtisch 
verblieben nicht wenige fertige Arbeiten und wertvolles 
neues Materiał fiir weitere Untersuchungen.

Wenn man Smurlos Publikationen2 einschliefilich der 
sich jetzt im Druck befindlichen Arbeiten durchblattert, so 

2 Ein Verzeichnis seiner bis 1902 einschlieBIicli gedruckten Arbeiten 
hat der Verstorbene selbst im Slovar professorov Jurevskogo universi- 
teta po istoriko-filologićeskomu fakultetu, Bd. II, Dorpat 1903, S. 559—■ 
562, yeróffentlicht.
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fallt einem auf, daB die wissenschaftlichen Interessen des 
Verstorbenen in mehreren oder versdiiedenen Richtungen 
lagen. Smurlo begann wissenschaftlich zu arbeiten mit einer 
bemerkenswerten Episode in der Geschichte der russischen 
Historiographie. Auch spaterhin schenkte er der russischen 
Geschichtsschreibung mehrfach Beachtung. Friih schon er- 
wahlte er sidi von den markanteren Fiihrern der russischen 
Geschidite Peter den GroBen zum Gegenstand seiner For- 
sdiungen. Peter dem GroBen galt auch spaterhin seine wis
senschaftliche Arbeit. Diese seine Vorliebe fiir die Geschichte 
Peters des GroBen leitete den Verstorbenen bei seinen ersten 
Nadiforschungen und Arbeiten in den italienischen Archiven; 
spater traten mehr die russisch-italienischen Probleme in 
der russischen Geschidite iiberhaupt, RuBland und Rom in 
der ganzen Kompliziertheit ihrer Wechselbeziehungen in 
den Vordergrund, sie bildeten das Thema von Smurlos 
Archiv- und Forsdiertatigkeit. Und noch mit zwei anderen, 
auf den ersten Blick scheinbar abseitsstehenden, miteinan- 
der unverbundenen Gebieten beschaftigte sich Smurlo. 
Einerseits wurde er stets aufs neue gelockt von der groBen 
Erscheinung Puśkin innerhalb seiner persónlichen und 
kulturell - gesellschaftlichen Zusammenhange, andererseits 
interessierte ihn der russische KolonisationsprozeB, den er 
in die breiten Rahmen der historisch-geographischen wie 
geopołitischen Erforsdiung RuBlands einspannte. Wahrend 
Smurlo auf diesen beiden Gebieten seinen Forschungen 
nachging, ohne daB sein wissenschaftliches Interesse auch 
nur fiir eine der damit zusammenhangenden Fragen er- 
kaltete, begann er im letzten Jahrzehnt auch zusammen- 
fassende Arbeiten zu veróffentlichen, in denen er ein ge- 
schlossenes Schema von der Geschichte RuBlands ais Staat 
und kulturschópferisdie Kraft vorlegte.

*
Wie gesagt, Smurlo begann seine wissenschaftliche Lauf- 

bahn mit der Erforschung der historisdien Arbeiten Evgenij 
Bolchovitinovs, der sein Leben ais Metropolit von Kiev be- 
schlofi. Evgenij gehórt nicht zu den russischen Historikern, 
denen es gelang, die Gedankenwelt einer ganzen Genera- 
tion der russischen Gesellschaft in ihren Bann zu ziehen; 
er war ein bescheidener wissenschaftlicher Arbeiter, mit 
seinen Schriften stellte er aber die Erforschung des russi
schen kirchlichen wie kulturellen Lebens auf eine sichere 
Grundłage. Gleichzeitig war Evgenij Bolchovitinov ein 
beaditliches Glied der russischen Intelligenz Ende des 18. 
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts und damit auch ein 
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hervorragender Vertreter seiner Zeit. Smurlo trat unter den 
verschiedensten Gesichtspunkten an das Lebenswerk des 
Metropoliten Evgenij heran. Auf Grund eines umfang- 
reichen Arehivmaterials konnte er Wesentliches zur Charak- 
terisierung jener Zeit bieten. Besondere Beachtung schenkte 
Smurlo den friiheren Jahren in Evgenijs Leben und Tatig
keit. In seiner Magisterdissertation behandelte er dieses 
Thema nur bis zum Jahre 1804.3 Eine Erganzung fand diese 
Untersuchung in einem umfangreichen Schriftenverzeichnis 
des Metropoliten Evgenij.4 Leider ist uns aber Smurlo die 
Fortsetzung dieser Arbeit schuldig geblieben. Er ist nicht 
auf die wichtigste Periode in Bolchovitinovs Leben, ais seine 
wissenschaftliche Tatigkeit stark an Breite und Tiefe zu- 
nahm, eingegangen.

3 Smurlo, Mitropolit Evgenij, kak ućenyj. Rannie gody źizni. 
1767—1804. Petersburg 1888.

4 Ders., Bibliografićeskij spisok literaturnych trudoy kievskogo me
tropolita Evgenija Bolcbovitinova. Lief. 1. Petersburg 1888. (S. A. aus 
der Zeitsdirift Bibliograf.)

5 Ders., Oćerk źizni i naućnoj dejatefnosti Konstantina Nikolaevića 
Bestuźeva-Rjumina. 1829—1897. Dorpat 1899.

0 Vgl. seinen kiirzlidi erschienenen Aufsatz iiber S. M. Solovev in 
Zapiski Russkogo Naućnogo Instituta v Belgrade, Lief. 1, Belgrad 1930,
S. 279—295, und Smurlo, II R. P. Pierling e i suoi lavori storici su la
Russia in La Civilta Cattolica, 1922, 2, S. 316—327.

Nach einer Zeitspanne von etwas mehr ais zehn Jahren 
trat Smurlo mit einem ganz anders gearteten historio- 
graphischen Buch an die Offentlichkeit. Im Januar 1897 
war sein Lehrer Bestuźev-Rjumin gestorben und Smurlo 
errichtete ihm nun ein literarisches Denkmal.5 * * In diesem 
Werk finden sidi zwei Elemente, das biographische und 
historiographische, harmonisch yerbunden. Bestuźev-Rju- 
mins Korrespondenz und persónlichen Papiere ermóglichten 
es seinem Schiller, ein lebhaftes Bild dieses grofien Men
schen, iiberragenden Gelehrten und wissenschaftlicłien Fiih- 
rers zu entwerfen. Hier zeigte sich nun auch Smurlos stark 
bibliographische Neigung, indem er die Biographie mit 
einem genauen Verzeichnis aller von Bestuźev stammenden 
Schriften yerband. Bei weitem nicht ein jeder, selbst nicht 
die grófiten russischen Historiker haben einen solchen Bio- 
graphen wie Smurlo gefunden: diesen feinfiihlenden und 
gut unterrichteten Erzahler, der die Hauptziige der persón
lichen Entwicklung und literarischen Tatigkeit kiinstlerisdi 
zu gestalten vermochte.

Smurlo wandte sich, selbst noch in allerletzter Zeit, hau- 
fig einzelnen Momenten in der Geschichte der russischen 
Historiographie zu.8 Das primare historiographische Inter- 
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esse Smurlos nahm eine besondere Farbung an. Im Mittel- 
punkt seiner Beaditung stand nicht die historische Wissen
schaft selbst, sondern meist ein Einzelfall aus der russisehen 
Geschichte, der ihn weniger an sich, ais gerade innerhalb 
der gebotenen Deutungs- und Bewertungsversuche anzog. 
Ich habe hier besonders Smurlos Vorliebe fiir die Zeit und 
Persónlichkeit Peters des GroBen im Auge. Dieses Pro
blem fesselte ihn weniger ais Tatsache, ais vielmehr in Zu- 
sammenhang mit jenen Auffassungen dariiber, die in der 
Geschichtsschreibung jener Zeit einen Niederschlag gefun
den haben. Seinen ersten Versuch in dieser Richtung ver- 
óffentlichte Smurlo 1889.7 Nach ungefahr 20 Jahren kehrte 
er zu diesem Thema zuriick und legte einen sehr beacht- 
lichen AbriB der Beurteilung Peters des GroBen durch 
seine Zeitgenossen und spateren Generationen vor.8 Smurlo 
beginnt seine Darlegung mit dem Eindruck, den die Tatig
keit Peters des GroBen im Kreise der Kuter der Moskauer 
kulturellen Tradition auslóste. Daran anschlieBend ent- 
rollt er ein fesselndes Bild der Entwicklung der offiziellen 
Geschichtsschreibung der Zeit Peters des GroBen und 
des nachsten Jahrzehnts nach seinem Tode. Besonders ein
gehend verweilt derVerfasserbeidemWerk vonVoltaire iiber 
Peter den GroBen und der Bewertung, die ihm durch solche 
Vertreter der Zeit Katharinas, wie Boltin, Sćerbatov u. a., 
zuteil wurde. Smurlo hat diese Arbeit gleichsam in zwei 
Ebenen geschrieben. In der einen verlauft die Darlegung 
der allgemeinen Ansichten iiber die Reformen Peters des 
GroBen, die Sichtung der Grundstrómungen im historischen 
und historiographischen Denken RuBlands, soweit es sich 
auf die Zeit der Reformen Ende des 17. und zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts richtete. In der anderen Ebene (meh- 
rere Dutzend Seiten Kursiv) yertiefte er sich in das Biblio- 
graphische und Literarische eines jeden Werkes und Texres, 
den er zur Beleuchtung seiner Grundthese herangezogen 
hat. So vereinigt er in seinem Buch ein auBerordentlich 
wichtiges orientierendes Materiał mit breiter Beleuchtung 
der sich ablósenden Anschauungen iiber dieses fiir die 
russische historische Entwicklung kardinale Moment. Leider 
hat Smurlo auch dieses Werk nicht abgeschlossen; er fiihrt 
seine Darlegung nur bis Ende des 18. Jahrhunderts; er 

7 Ders., Petr Velikij v russkoj literaturę. Opyt istoriko-bibliogra- 
fieeskogo obzora. Petersburg 1889. (S. A. aus dem Źurnal Ministerstva 
Narodnogo Prosveścenija, 1889.)

8 Ders., Petr Yelikij v ocenke sovremennikov i potomstva, Bd. I. 
Petersburg 1912. (S. A. aus dem Źurnal Ministerstva Narodnogo Pro- 
sveśćenija, 1911—1912.)
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schlofi somit in seine Untersuchung nicht Strómungen und 
Lehren der Slavophilen zum Beispiel ein, diese fiir die 
russische geistige Entwicklung wichtigen Etappen in der 
Deutung des historiosophischen Sinnes der Epoche Peters 
des Grofien. Erst wahrend der Emigration bot sich Śmurlo 
wiederum die Móglichkeit, auf eine im genannten Buch be- 
riihrte Episode in der Erforschung der Petrinischen Zeit 
ausfuhrlich einzugehen; wir meinen auf Voltaires Ge
schichte Peters des Grofien.9 Śmurlo untersuchte eingehend 
die Entstehung von Voltaires Werk (S. 14—170) und ver- 
óffentlichte gleichzeitig aus russischen Archiven Materiał 
zur Geschichte der Nachforschungen Voltaires iiber die Zeit 
des groBen russischen Reformators. Dieses Materiał wie 
auch Smurlos gesamte Untersuchung haben den Wert, so- 
wohl die literarisch-wissenschaftliche Arbeit Voltaires zu 
behandeln ais auch festzustellen, daB sich unter den mannig- 
faltigen Mitarbeitern des beriihmten franzósischen Schrift- 
stellers auch solche Leute wie Lomonosov, G. F. Miller u. a. 
befanden. Zwischen ihnen und Voltaire entspann sich in 
Briefen und Anfragen eine interessante Polemik, und da- 
durch erweist sich die von Śmurlo untersuchte Periode ais 
sehr beachtlich in der Entwicklung der historischen Wissen
schaft wie der Erforschung der Epoche Peters I. Dieses 
Werk iiber Voltaire ist Smurlos letzte gróBere Arbeit auf 
dem Gebiet der Geschichtsschreibung. Eine gewisse historio- 
fjraphische Neigung zeigt sich aber auch noch in der aller- 
etzten Arbeit von Śmurlo, seinem Kurs russkoj istorii, wo 

sich im Anhang Zusammenfassungen der herrschenden An
sichten iiber verschiedene Fragen der russischen Geschichte 
befinden.

9 Ders., Voltaire i ego kniga o Petre Velikom (Voltaire et son oeuvre 
„Histoire de 1’Empire de Russie sous Pierre le Grand"), Prag 1929, 
486 S. (hrsg. von Arcliiv des Ministeriums des Auswartigen in Prag).

Das Dargelegte zeigt, daB sich Śmurlo mit der Geschichte 
Peters des GroBen schon in jungen Jahren beschaftigte. Er 
begann seine Arbeit auf diesem Gebiet mit der Bibliogra
phie und Historiographie. Der Umfang seines Interesses 
fiir die Zeit Peters I. war jedoch breiter und tiefer.

Śmurlo stellte sich das Ziel, alle Momente in Leben und 
Tatigkeit dieses grofien Caren kritisch durchzuarbeiten. 
Wir wissen nicht, wann sich Śmurlo zu diesem Zweck einen 
Zettelkasten mit Mitteilungen iiber Peter I., den Tagen nach 
geordnet, eine Art Kartothek fiir das Thema „Taten und 
Tage Peters des Grofien" zusammenstellte. Leider kam es 
nicht zu einer endgiiltigen Bearbeitung dieses grofien, wert- 
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vollen Materials, wenn sich audi Śmurlo zu verschiedenen 
Zeiten wiederholt diesem Gebiet zugewandt hat. 1900 bis 
1902 veróffentlichte er im Źurnal Ministerstva Narodnogo 
Prosveśćenija fiinfzehn kritische Notizen iiber die Anfangs- 
periode im Leben Peters I., begonnen mit den Daten iiber 
seine Geburt und Kindheit bis zur Wahl Peters auf den 
russischen Thron im Jahre 1682.“ Ausfiihrlicher verweilte 
er beim Sturz der Regierung der Carevna Sof ja.10 11 In seinen 
letzten Lebensjahren fali te Śmurlo wiederum den Ent- 
schluB, eine eingehende kritische Darstellung der Geschichte 
Peters des GroBen zu geben, aber aus seinem fiir den Druck 
vorbereiteten Werk: Petr Velikij ot kolybeli do velikoj se- 
vernoj vojny erlebte er nur das Erscheinen eines Kapitels 
iiber die ersten Regierungsjahre Peters (1682—1684).12

10 Ders., Kriticeskie zametki po istorii Petra Velikogo. 1—15. 
Źurn. Min. Narodn. Prosveścenija 1900, Heft 5, bis 1902, Heft 6.

11 Ders., Padenie carevny Sof’i, Źurnal Min. Narodn. Prosveśće-
nija, 1896, Heft 1, S. 38—95.

13 Ders., Gosudarstvovanie Petra Velikogo v pervye gody po voca- 
renii. Sbornik Russkogo Instituta v Pragę, Bd. II, Prag 1932, S. 29—58.

13 Ders., Sbornik dokumentov, otnosjaśćiclisja k istorii carstvo- 
vanija Petra Velikogo (Recueil de documents relatifs au regne de 
PEmpereur Pierre le Grand) Bd. I (weiter nicht erschienen) 1693—1700. 
Dorpat 1903.

11 Ders., Otcet o dvuch komandirovkach v Rossiju i za granicu 
v 1892/3 i 1893/4 gg. Dorpat 1895. Otćet o zagranićnoj komandirovke 
oseńju 1897 g. Dorpat 1898.

Wahrend Śmurlo an der kritischen Darlegung der Bio
graphie Peters I. arbeitete und verstreut einzelne ihrer Ka
pitel, die sich hauptsachlich auf die Kindheitsjahre des 
Caren beziehen, veróffentlichte, stellte er sidi gleichzeitig 
die Aufgabe, das unveróffentlichte Archivmaterial zur Pe- 
trinisdien Zeit zu sammeln. Seine Nadiforschungen er- 
streckten sich hauptsachlich auf die Ardiive Italiens. Seit 
Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts arbeitete 
Śmurlo viel in italienischen Ardiiven (vgl. die Berichte iiber 
seine Entsendung 1892, 1897 usw.) und sammelte dort 
intensiv Materiał iiber die russische Vergangenheit, beson
ders iiber die Petrinische Zeit. Dieses Materiał wuchs sich 
zu einem stattlichen Bandę aus, der 1903 erschien.13 * Akten 
aus den Archiven Roms und Venedigs charakterisieren 
darin die Beziehungen zwischen RuBland, dem rómischen 
Thron und Venedig wahrend der ersten Regierungsjahre 
Peters I. Eine Menge Materiał zu dieser Frage veróffent- 
lidite Śmurlo auch in den oben erwahnten Berichten,1'1 in 
seinem Aufsatz iiber den ersten russischen Doktor der Medi- 
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zin Postnikov, den Peter I. ins Ausland entsandte.15 16 Die 
Archivarbeiten Smurlos in Italien ruhten auf einer breiten 
Organisationsbasis und beschrankten sich nicht nur auf 
seine Interessen fiir die Zeit Peters, wenn Smurlo auch zu 
ihrer Erforschung iiberall systematisch nach neuem Ma
teriał suchte, iiber das er verschiedentlich im Druck berich- 
tete. So veróffentlichte er 1913 Materiał iiber die Krankheit 
und den Tod Peters des GroBen hauptsachlidi aus den Be
richten des hollandischen Residenten am Petersburger Hof.1’ 
Nachforschungen im Vatikanarchiv ermóglichten es Smurlo, 
die Begleitumstande der Erlaubniserteilung zum Bau einer 
katholischen Kirche in Moskau zu beleuchten, in den Pa- 
pieren der Congregatio de Propaganda Fide fand sich auch 
noch die Originalurkunde dazu.17 Diese Episode stellte aber 
nur ein Detail in der Gesdiichte der Beziehungen Peters 
zur katholischen Kirche dar. Vor kurzem veróffentlichte 
Smurlo noch interessante Mitteilungen iiber eine breitere 
Frage, die sich auf die Politik Peters wahrend seiner Vorbe- 
reitung zum Nordisdien Kriege beziehen.18

15 Ders., P. V. Postnikov. Neskolko dannych dlja ego biografii. 
Dorpat 1894.

16 Ders., Koneina Petra Velikogo i ystuplenie na prestol Ekate
riny I. (Po dannym Gosudarstvennogo Archiva v Gaage). Sbornik 
statej v ćesf D. A. Korsakova. Kazań 1913. S. 352—365.

17 Ders., Neizdannaja gramota Petra Velikogo, 1705 goda. Con- 
ference des historiens des etats de 1’Europe Orientale et du monde 
slave, Varsovie, le 26—29 juin 1927, Bd. II, Warschau 1928, S. 191—205.

18 Ders., Snośenie Rossii s Papskim prestolom v carstvovanie 
Petra Veliko go. 1697—1707. Trudy IV s-ezda russkich akademićeskieh 
organizacij za granicej, Bd. I, Belgrad 1929, S. 65—111.

10 Ders., Ob ućreźdenii russkoj istorićeskoj komissii v Rime. Mos
kau 1900. (Trudy XI Arch, s-ezda, Bd. II. Moskau 1902. S. 18—26.)

Die letzten genannten Arbeiten Smurlos handeln also 
hauptsachlich iiber die Beziehungen Rufilands zur katholi- 
sdien Kirche und zum rómischen Thron. Sie bilden im 
wesentlichen Splitter oder Teile jenes grofien wissenschaft- 
lichen Plans, den der Verstorbene im Laufe vieler Jahre 
verfolgte. Wir meinen die systematische Bearbeitung der 
italienischen, besonders der rómischen Archive hinsichtlich 
der Geschichte Rufilands und seiner Beziehungen zu Italien 
und dem Papsttum. Ende des yorigen Jahrhunderts wurde 
der Gedanke der organisierten Durchfiihrung einer solchen 
wissenschaftlidien Aufgabe lebendig und zu Beginn unseres 
Jahrhunderts begann er verwirklicht zu werden. An der 
Fragestellung und ihrer Ausarbeitung nahm Smurlo regen 
Anteil: auf dem XI. Archaologen-Kongrefi in Kiev regte er 
die Begriindung einer ardiaographischen Abteilung in Rom 
an dem damals geplanten russisdien Institut an.19 Die Griin- 
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dung eines Russisdien Instituts in Roni wurde spater fallen 
gelassen, dafiir aber Smurlos Anregung in die Tat umge- 
setzt, und ihm selbst war es beschieden, ais erster Gesandter 
der russischen Wissensdiaft nach Italien zu gehen. In 
Smurlos dortiger Tatigkeit stand das archivarisdie, archao- 
graphische Moment im Vordergrunde. Die Ergebnisse seiner 
Arbeiten ais wissenschaftlicher Korrespondent der russi- 
sdien Akademie der Wissenschaften in Rom fanden in zahl- 
reichen Publikationen ihren Niederschlag, die aber bei wei- 
tem nicht das wiedergeben, was der Verstorbene gelei- 
stet hat.

Ais Zentralorgan fiir die Arbeiten des wissenschaftlichen 
Korrespondenten in Italien wurden die Sammelbande 
Rossija i Italija geschaffen. Der erste Band erschien 1907; 
der letzte, vierte, wurde 1924 in RuBland ohne Heranzie- 
hung Smurlos herausgegeben.20 AuBer dieser Serie war noch 
eine andere gepłant, in der das von Smurlo gesammelte 
Archivmaterial erscheinen sollte. Ihre erste Lieferung lag 
bereits vor dem Kriege durckfertig vor; einige friiher aus- 
gedruckte Bogen wurden 1925 von Smurlo herausgegeben.21 
Der von Smurlo urspriinglich entworfene Publikationsplan 
ist nidit ausgefiihrt worden, weil 1917 nadi der Oktober- 
revolution Smurlos Beziehungen zur Russisdien Akademie 
der Wissenschaften ein Ende fanden. Trotzdem gelang es 
Smurlo, einen Teil des von ihm gesammelten umfangreichen 
Materials teils in Buchform, teils ais einzelne Aufsatze zu 
veróffentlichen.

20 Rossija i Italija. Sbornik istoriceskich materialov i issledovanij, 
kasajuśćichsja snośenij Rossii s Italiej. Bd. 1—4, Petersburg 1907—1924. 
Vgl. dens., Trudy finljandskoj missii v Rime. Źurnal Ministerstwa Na- 
rodnogo Prosvesćenija 1912, Heft 9, S. 143—170.

21 Pamjatniki kulturnych i diplomatićeskich snośenij Rossii s Ita
liej. Bd. I, Lief. 1 (1578—1581). Petersburg 1925.

22 Vgl. Rossija i Italija, Bd. IV, und L’Archivio di Propagando, 
Romę e 1'Oriente, Bd. I, Dezember 1910, Nr. 2.

Smurlo hat die Bestande des Vatikans und der anderen 
italienischen Ardiive systematisch durchsucht, um festzu- 
stellen, was iiber die papstliche Politik dem Moskauer Rufi
land, dem russischen Kaiserreidi und der russischen Bevbl- 
kerung in Polen und Litauen gegeniiber, vorliegt. Zu diesem 
Zweck durchforschte er die Papiere des Jesuitenordens im 
Staatsardiiv in Rom und die Dokumente der polnischen 
Nuntiatur des 16. Jahrhunderts; auch das Archiv der Con- 
gregatio de propaganda fide unterwarf er wahrend der letz
ten Jahre seines italienischen Aufenthaltes einer erfolg- 
reichen Durchsicht.22 Yerschiedene andere Archive Italiens 
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und. auBerhalb von Italien zog Smurlo noch zur Erganzung 
heran. Besonders viel neues Materiał entdeckte er in den 
spanischen Archiven, hauptsachlich im Simancas-Archiv 
und dem der Kathedral-Bibliothek zu Toledo. In den Sam
melbanden „Rossija i Italija“ finden wir den Verlauf von 
Smurlos Nadiforschungen verzeichnet; diese Bandę bieten 
audi ausfiihrliche Charakteristiken jener Archivbestande, 
mit denen sich Smurlo beschaftigte; alles, was die Aufmerk- 
samkeit des Verstorbenen auf sich lenkte, wird darin er
wahnt und wir begegnen zahlreichen Texten und ihren Deu- 
tungen, die Smurlo auf Grund von unveró£fentlichten Quel- 
len und der wissenschaftlichen Literatur vorlegen konnte. 
Dieses gesammelte Materiał laBt vieles aus der Geschidite 
der Beziehungen zwischen Moskau, dem Moskauer RuBland 
im 16. bis 17. Jahrhundert, Italien und Rom in neuer Be- 
leuchtung erscheinen. Es bietet so manches Interessante so
wohl iiber die allgemeine Politik des rómischen Throns Ost
europa gegeniiber ais audi iiber Leben und Wirken der da
mit verkniipften Personen, die im kirchlichen oder kultu
rellen Leben irgendeine Rolle gespielt haben. Niemand war 
natiirlich fiir eine synthetische Ubersicht der Beziehungen 
Osteuropas zu Rom so gut geriistet wie Smurlo; trotzdem ist 
er uns die absdilieBenden Arbeiten sdiuldig geblieben, die 
seine historischen und wissenschaftlichen Ergebnisse zusam- 
mengefaBt hatten. In abgeschlossener Form hat Smurlo nur 
Kapitel aus jener Arbeit vorgelegt, die seine Archivunter- 
suchungen synthetisch zusammenfassen sollte. Aber audi 
diese Teilveróffentlichungen haben eigentlich mehr die Aus- 
schópfung des neuen Archivmaterials ais eine Zusammen- 
fassung der Ergebnisse im Auge. Soldier Art ist z. B. audi 
Smurlos Buch iiber die papstliche Politik im russischen 
Osten wahrend der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts unter 
starker Beriicksichtigung des Materials aus den Bestanden 
der Congregatio de propaganda fide.23 24 Eine der Episoden 
dieser russisdi-katholischen Annaherung, namlich die Ge
schichte von Jurij Kriźanic wurde von Smurlo auch noch 
im einzelnen behandelt. Er versuchte hierin festzustellen, 
ob bei Kriźanic der panslavische oder der katholisch-mis- 
sionierende Gedanke vorherrschend war.2’ Das in den ita- 

23 Śmurlo, Rimskaja kurija na russkom pravoslavnom vostoke v 
1609—1654 godach. Prag 1928. (Ausgabe des Archivs des Ministeriums 
fiir Auswartige Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Republik, 
Erste Serie, Nr. 4), vgl. auch Śmurlo, Zametki po istorii Lźedimitrija I. 
Źurnal Ministerstva Narodnogo Prosveśćenija 1915, Heft 7.

24 Ders., Jurij Kriźanic (1618—1685) Panslavista o Missionario? 
Publicazioni del! „Istituto per 1’Europa Orientale". I. Serie, Bd. 10. 

6 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4
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lienischen Arehiven gefundene Materiał ermóglichte es 
Smurlo, auch eine Reihe anderer Momente in der russischen 
politischen und kulturellen Gesdiidite in neuer Beleuch- 
tung zu bieten. So konnte er viel Neues zur Biographie des 
Meletij Smotryćkyj vorlegen,25 die Tatigkeit des Paisij 
Ligarides in neuem Licht behandeln.26 Aut Grund des ita- 
lienischen Materials berichtete er iiber den italienisdien 
Aufenthalt des Moskauer Gesandten Ćemodanov im Jahre 
1655.27 Eingehend verharrte er bei der Geschichte der russi
schen Kandidatur auf den polnischen Thron in den 60er 
Jahren des 17. Jahrhunderts.28 29 Fiir die Gesdiidite des 
katholischen Einflusses in Moskau gegen Ende des 17. Jahr
hunderts ist sein Aufsatz wertvoll iiber die Moskauer Ka- 
tholiken Palladi j Rogovskij2t> und Peter Artemey, die katho- 
lisdien Sympathien B. P. Śeremefevs und seiner Um- 
gebung.30 Sehr viel Archivmaterial verarbeitete er audi in 
seinen Rezensionen iiber die Ausgaben von Verźbovskij31 
und Ćarykov.32 Besondere Beachtung schenkte Smurlo der 
Entwicklung des diplomatisdien Zeremoniells beim papst- 
lićhen Hof, namlich der Gesdiidite des Fufikusses, soweit 
Rom 1926, auch Śmurlo, Rimskaja kurija, S. 138—173, 274—277, und 
seinen Aufsatz From Kriźanić to the Slavophils. An historical survey, 
Slavonic Review 1927).

25 Śmurlo Meletij Smotrickij v ego snośenijach s Rimom. Trudy 
V-go s-ezda russkich akademićeskich organizacij za-granicej v Sofii 
1930 g. Sofia 1930. Bd. I, S. 501—529.

20 Ders., Paisij Ligarid v Rime i na grećeskom Vostoke. Trudy 
V-go s-ezda russkich akademićeskich organizacij za-granicej v Sofii, 
Sofia, Bd. I, S. 430, 531—588.

27 Ders., Posol’stvo Ćemodanova i Rimskaja Kurija. Zapiski Rus- 
skogo Naućnogo Instituta v Belgrade, Lief. 7, Belgrad 1952, S. 1—25. 
Ders., Rom und Moskau im Jahre 1657. Eine Episode aus der Ge
schichte der Ostpolitik des papstlichen Stuhles. ZoG. 1931.

28 Ders., Russkaja kandidatura na polskij prestol v 1667—1669 
godach. Politika Rimskoj Kurii. Sbornik statej posvjasćennych Pavlu 
Nikolaeviću Miljukovu 1859—1929, Prag 1929, S. 263—308.

29 Ders., Russkie katoliki końca XVII veka. Po dannym archivov 
Propagandy i Kollegii sv. Afanasija. Zapiski Russkogo Naućnogo In
stituta v Belgrade, Lief. 3, Belgrad 1931, S. 1—29 und 5 Tafeln.

30 Ders., Poezdka B. P. śeremefeva v Rim i na ostrov Maltu. 
Stranica iz politićeskoj istorii Rossii końca XVII veka. Sbornik Russ
kogo Instituta v Pragę, Bd. I, Prag 1929, S. 5—46.

31 Ders., Otzyv o trude prof. Verźbovskogo: Materiały po istorii 
Moskovskogo gosudarstva v XVI i XVII stoletijach. Warschau, Bd. 1—5. 
In Otćet o 48 prisuźdenii Uvarovskich premij. Petersburg 1908.

32 Otzyv o soeinenii N. V. Ćarykova: Posolstvo v Rim i służba 
v Moskve Pavla Menezija. In Otćet o 49-om prisuźdenii Uvarovskich 
premij Petersburg 1909; vgl. ders., PosoTstvo Pavla Menezija k pap- 
skomu dvoru 1672—1673 in Żurnal Ministerstva Narodnogo Prosveśće- 
nija 1901, Februar, S. 418—454.
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er bei den papstlichen Empfangen der Moskauer Gesandten 
eine Rolle spielte.33

33 Ders., K istorii snośenij moskovskich gosudarej s rimskimi pa
cami. Celovanie papskoj tufli. Sbornik statej, posvjaśćennych V. O. 
iljućevskomu. Moskau 1910. S. 57—75.

Trotz der Menge und Mannigfaltigkeit des von Smurlo 
Łerausgegebenen Materials iiber die Beziehungen des alten 
wie neueren Rufilands zu Rom, erschópft es nicht alles, 
was er wahrend seiner langjahrigen Arbeit in italienischen 
Archiven zusammengetragen hat. In seinem Nachlafi finden 
sich noch viele Ausziige, Kopien und Photographien, die 
dem unermiidlichen Forscher Stoff fiir viele Untersuchungen 
geboten hatten. Hoffentlich werden nun diese Schriftstiicke 
fiir die Wissenschaft aufbewahrt und in einer Publikation 
zuganglich gemadit werden, sei es vorlaufig auch nur ais 
unbearbeitetes Materiał. Augenscheinlich hat Smurlo noch 
selbst dieses Materiał z. T. fiir den Druck vorbereitet; er 
erwahnt jedenfalls einmal das Buch Rom und Moskau in 
der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, vorlaufig liegt es 
aber noch nicht vor. Schon diese Ubersicht von Smurlos Ar
beiten iiber die russisdi-papstlichen Beziehungen zeigt, wie- 
viel der verstorbene Gelehrte auf diesem Gebiet geleistet 
und welche solide Grundlage er fiir die Erforschung der 
Probleme, soweit sie sidi in den Geschaftspapieren der 
papstlichen Kurie und den damit zusammenhangenden 
Institutionen und Instanzen widerspiegeln, geschaffen hat.

Wie sehr sich Smurlo seinen Archivarbeiten widmete, 
wie sehr ihnen sein Leben galt, so verlor er doch nie an
dere Themen und Probleme aus dem Auge. Wahrend seiner 
Dorpater Zeit raumte er in seiner Lehrtatigkeit viel Raum 
den Fragen der russisehen Kolonisation ein, den Proble- 
men der historischen Geographie und der Geographie 
Rufilands uberhaupt. Aber erst in Prag erhielt Smurlo die 
Móglichkeit, abschliefiend seine Gedanken dariiber zu for- 
mułieren, ais er sie in seinen Leitfaden der Geschichte des 
russisdien Volkes, der russisehen Kultur und Staatlichkeit 
aufnehmen konnte. Obgleich Smurlo seit 1880 haufig und 
voll Begeisterung Westeuropa bereiste, viele Jahre in Ita
lien und der Tschechoslowakei verbrachte, bewahrte er sich 
ein reges und warmes Interesse fiir den russisehen Osten 
und die russische Expansion nadi Osten. Mit viel Freude 
schrieb er seine Eindriicke von Reisen nach Turkestan, an 
die Volga und Kama, den Irtyś und an den Ałtaj nieder, 
wobei er die Fragen der Kolonisationspolitik stets be- 

6*
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achtete.34 Sein Interesse fiir Westsibirien brachte ihm die 
Ehrenmitgliedschaft am Semipalatinsker Statistischen Ge- 
biets-Komitee ein. Seinen italienisdien wissenschaftlichen 
Beziehungen yerdankte er, nebenbei bemerkt, den Ehren- 
doktor der Uniyersitat Padua. Westeuropa, Ostrufiland 
und Russisch-Asien — sie weckten in Śmurlo auch das 
Interesse fiir jenes historische und historiographische Pro
blem, das sich RuRland durch seine historische Vergangen- 
heit und kulturelle Entwicklung einst wie jetzt gestellt hat. 
Dieses Problem besteht in der Verschmelzung der kulturel- 
len Grundlagen des Westens und Ostens, der europaischen 
und asiatischen, auf dem Gebiet des russischen Reiches. 
Śmurlo trat bereits in den 90er Jahren des yorigen Jahr
hunderts diesem Problem naher35 und seitdem hat er es 
mehrfach unter den verschiedensten Gesichtspunkten be- 
handelt.36 Noch auf dem Krankenbette erledigte er die 
Durchsicht eines Aufsatzes iiber diese Fragen, der in Kurze 
erscheinen wird.37 Aus der Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Natur erklart Śmurlo sich die Eigenarten so- 
wohl der russischen staatlichen Entwicklung wie auch des 
russischen kulturellen Lebens.

34 Vgl. besonders Śmurlos Aufsatz Russkie poselenija za juźnym 
ałtajskim chrebtom na kitajskoj granice. Zapiski Zapadno-Sibirskogo 
otdela Imp. Russkogo Geograficeskogo obśćestva, 1898, Bd. 25, S. 1—64.

35 Ders., Vostok i Zapad v russkoj istorii. Dorpat 1895.
36 Ders., La Russia in Asia e in Europa, Rom 1921 (aus L’Europa 

Orientale, Bd. I, Nr. 5, 1921); ders., Rusko v Asii a v Evrope, Prag 
1926, 92 S. (Kulturne statky Ruskelio narodu, Bd. I. Hrsg. vom Ko
mitee des Tages der russischen Kultur in Prag); vgl. ders., Vvedenie v 
russkuju istoriju. Prag 1924. Teil 2, Kapitel 2 und 5, S. 127—160.

37 Ders., L’Histoire de la Russie au point de vue de ses conditions 
geographicjues, erscheint in der Ausgabe des Naućno-issledovatel’skoe 
Ob-edinenie an der Russischen Freien Uniyersitat in Prag.

38 Ders., Ćtjudy o Puśkine. I—III. Prag 1929. In Puskinskij 
Sbornik, hrsg. vom Russischen Institut in Prag. 1929.

Zwei groBe Gestalten der russischen Vergangenheit, 
Peter der GroBe und Puskin, der Vertreter der russischen 
Staatlichkeit und der Gipfel der russischen kulturellen 
Entwicklung, haben in gleicher Weise Smurlos persónliches 
und wissenschaftliches Interesse genahrt. Seine Arbeiten 
iiber Puskin fanden in der Presse nur teilweise einen Nie- 
derschlag. AuBer den friihen kleinen Aufsatzen iiber Puś- 
kin kónnte Śmurlo nur drei kleinere Studien yeróffent- 
lichen iiber den Einflufi Karamzins auf „Boris Godunov“, 
den persónlichen leidenschaftlichen Charakter von Puskin 
und seine ersten Erfolge auf literarischem Gebiet.38 Śmurlo 
hat aber noch andere Fragen aus Puśkins Leben untersucht, 
z. B. seine Epigramme, und er arbeitete an einem grofien 
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Buch iiber Puskin, den schaffenden Kiinstler, und seine ge- 
sellschaftlichen wie personlichen Bindungen innerhalb des 
Zeitmilieus. In diesem Werk, das fast abgeschlossen vor- 
liegt, sollte Puskin in der lebenden Umgebung seiner 
Freunde und Zeitgenossen dargestellt werden.

Smurlo war von einer dankbaren Liebe zur russischen 
Kultur, den staatlichen, intellektuellen, geistigen und ge- 
sellschaftlichen Erscheinungen RuBlands beseelt. Aus die
sem Grunde beteiligte er sidi audi mit einer soldien aktiven 
Hingabe an der Organisation eines allgemeinen „Tages der 
russisdien Kultur11 und er verfaBte dazu eine Art Mani
fest,39 ein Manifest, das fiir Smurlos Weltansdiauung sehr 
charakteristisch ist. Seiner Weltansdiauung im allgemeinen 
entspricht es auch, wenn er in seinem „Leitfaden der russi
schen Geschichte4' Fragen der russisdien Kultur soviel 
Raum einraumt. Smurlo hat ubrigens audi iiber Andrej 
Rublev gearbeitet.40

39 Ders., Ćto takoe deń russkoj kultury? Sammelband. Zodćie 
russkoj kultury, Prag 1926, S. 7—21.

40 Ders., Andrej Rublev im Sammelwerk Zodcie russkoj kultury, 
Prag 1926, S. 73—82.

41 Ders., Vvedenie v russkuju istoriju, Prag 1924.
42 Ders., Istorija Rossii, Miinchen 1922.
43 Storia della Russia, 1—3. Rom 1928—30.
44 Ders., Kurs russkoj istorii, Bd. I, Prag 1931, Bd. II, Lief. 1, 

Prag 1933.

Durch seine Ubersiedlung nadi Italien (1903) wurde 
Smurlo von seiner Lehrtatigkeit entbunden, die ja ge- 
wóhnlich einen Ansporn zur Schaffung von Leitfaden 
bildet. Trotzdem bewahrte sich Smurlo bis zu einem Le- 
bensende eine Vorliebe fiir synthetisdie Arbeiten. In seinem 
letzten Jahrzehnt gab er mehrere tlbersichten der Ge
schichte RuBlands heraus. 1924 ersdiien seine Einfiihrung 
in die russische Geschichte,41 1922 seine gedrangte Geschidite 
RuBlands,42 1928—1930 eine Gesdiichte RuBlands in italie- 
nisdier Sprache43 und in den letzten Jahren schritt Smurlo 
zur Drucklegung seines groBen Leitfadens der russischen 
Geschichte. Er wird lithographisch in einer beschrankten 
Auflage yeróffentlidit, von der vorlaufig der erste Band 
und die erste Halfte des zweiten Bandes erschienen sind. 
Von der zweiten Halfte vermochte Smurlo noch die ersten 
neun Bogen selbst durchzuverbessern.44 Eine jede dieser 
Zusammenfassungen riditet sidi an einen anderen Leser- 
kreis. Das italienische Werk ist fiir Italiener bestimmt. 
Dem allgemeinen Interesse entgegenkommend bearbeitete 
Smurlo darin besonders eingehend die neueste Zeit. Die 
Ausgabe von 1922 gibt nur einen kurzeń Uberblick iiber das 
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Wichtigste aus der russisdien Geschidite. Der lithographi- 
sche Leitfaden besteht aus zwei Teilen. Er enthalt einer- 
seits eine systematische Darlegung der Geschidite des rus
sischen Staates, andererseits Materiał zur Charakteristik 
des augenblicklichen Standes einiger Streitfragen der russi
schen Geschichte in der Wissensdiaft. Im ersten Bandę mit 
der Darstellung der Geschichte bis zum Jahre 1462 werden 
56 solcher strittiger und ungeklarter Fragen aufgestellt, in 
den uns vorliegenden Bogen von Band II, der die Zeit 
1462—1615 umfafit, begegnen wir dreizehn solcher Fragen. 
Durch diese Eigenart ermóglicht der Leitfaden eine gute 
Orientierung iiber die Lagę versdiiedener Probleme in der 
historischen Literatur und zweifellos wird er jedem gute 
Dienste leisten, der sich in das Studium der Geschichte Rufi
lands vertiefen mochte. Fiir die Zeit Ivans IV., iiber die 
in der Wissensdiaft die verschiedensten Meinungen herr- 
sdien, wird in der Anlage zum zweiten Band eine Art Weg- 
weiser durdi die mannigfaltigen Ansichten zur Orientie
rung geboten.

Trotz der verschiedenen Gliederung und Ausfiihrung 
dieser drei Gesdiichtswerke von Śmurlo iiber Rufiland sind 
ihnen eine Reihe Eigenarten gemein, die auch fiir die all
gemeine historische Einstellung des Verstorbenen diarak- 
teristisch sind. Seine Werke beleuchten vor allem die poli- 
tische Entwicklung Rufilands, Anwadisen und Entwicklung 
von Staatlichkeit und staatsaufbauenden Kraften. Wirt- 
schafts- und sozialgeschichtlidie Fragen interessieren Śmurlo 
weniger und er bietet eine Auffassung des russisdien histo- 
risdien Prozesses ohne Beriicksiditigung der gesellsdiaft- 
lichen und wirtschaftlichen Krafte des Landes. Gleichzeitig 
raumt er aber der Geschichte der russischen geistigen Kul
tur, der Geschichte der Aufklarung in Rufiland, der 
russischen Literatur und Kunst viel Raum ein. Das falit 
besonders in seinem lithographischen Leitfaden auf.

Dieser Leitfaden lafit in seinem ganzen Aufbau klar er- 
kennen, dafi fiir Śmurlo darin das russische Volk in der 
Schaffung und Erhaltung der russischen Staatlichkeit und 
im Aufbau der russischen Kultur der Hauptheld ist. In 
seinem historischen Sdiema gibt Śmurlo weder Neues noch 
Originelles. Man konnte sogar behaupten, dafi seine syn- 
thetische Ubersicht der russischen Geschidite etwas anti- 
quiert anmutet. Bei der Bibliographie und den Streitfragen 
Eeriicksichtigt Śmurlo auch die neueste historische Litera
tur; die ganze historische Problematik aber, soweit sie sich 
auf die Vergangenheit Rufilands bezieht, ist doch nicht ge- 
niigend herausgearbeitet worden. Die Revolutionszeit hatte 
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ja neue Versuche hervorgerufen, die russische Vergangen- 
heit unter dem Gesichtspunkt des wirtsdiaftlidien Mate- 
rialismus und offiziellen Marxismus zu deuten. Daneben 
brachte das letzte Jahrzehnt audi in streng wissenschaft- 
licher Beziehung viele neue Gesiditspunkte, neue Frage- 
stellungen, andere Lósungen der die Vergangenheit betref- 
fenden Fragen. Smurlo wahlte aber fiir seinen Leitfaden 
in Aufbau und Darstellung einen streng epischen Ton und 
łehnte die Heranziehung oder selbst Beriicksichtigung des 
sozial-wirtsdiaftlichen Elements in seiner russisdien Ge- 
schidite entsdiieden ab. Bewufit stellt er die Probleme 
der geistigen Kultur in den Vordergrund, mit Liebe verweilt 
er bei den Charakteristiken der einzelnen historisdien Per
sónlidikeiten, damit die grofie Bedeutung der Einzelpersón- 
lidikeit fiir die Entwicklung der Geschidite von Land und 
Volk bewufit unterstreidiend.

Wir haben hier nidit die Móglidikeit, eine eingehende 
Charakteristik des letzten Werkes des Verstorbenen zu 
bieten. Es ware aber falsch, zu behaupten, dafi der Leit
faden von Smurlo eine Zusammenfassung des heutigen 
Standes der russisdien Geschichtsforschung enthalte. Natiir- 
lich ist das bei einer Reihe von Fragen der Fali, im ganzen 
vermifit man aber in diesem Buch etwas vom pulsierenden 
Leben der heutigen historisdien Wissenschaft. Smurlo halt 
sich an jene traditionell-kanonische Auffassung der russi
schen Geschichte, die von der friiheren Generation russi
scher Historiker ausgearbeitet worden war, und gleidizeitig 
unterriditet er den Leser iiber die bestehenden Meinungs- 
verschiedenheiten in einer Reihe von Fragen. In diesem 
Sinne spielt Smurlos Leitfaden zweifellos eine wissenschaft- 
lich literarische Rolle, weil er mit Interesse und Nutzen so
wohl vom Studenten gelesen werden wird, der sich seinen 
historisdien Horizont erweitern módite, ais auch vom Pada- 
gogen zur Auffrischung seiner historisdien Kenntnisse oder 
vom Gelehrten, der sich iiber den Stand einer Frage in der 
Wissenschaft orientieren will, und fiir den eine Darstellung 
der russischen Geschidite aus der Feder eines so verdienten 
Meisters der historisdien Darstellung und Forschung, wie 
Smurlo es war, nicht gleichgiiltig sein kann.

Die Darstellung selbst im Leitfaden und den yielen an
deren Arbeiten von Smurlo zeichnet sich durch einen beson
ders kiinstlerischen und gewahlten Stil aus, der im Verfasser 
einen grofien Wortkiinstler offenbart. Im Schaffen des Ver- 
storbenen spielte iiberhaupt das asthetische Moment eine 
grofie Rolle, woraus sich audi jene liebevolle Zeichnung der 
einzelnen Gestalten ergibt. Smurlo hat ja auch seine Krafte 
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auf dem Gebiet der kiinstlerischen Literatur erprobt. Er 
schrieb Gedichte, allerdings nur fiir sich selbst, aber er 
schrieb und erzahlte auch Novellen, die er gern seinen 
Freunden vortrug. Mit einer von ihnen beteiligte er sich 
vor kurzem an einem russischen literarischen Preisaus- 
schreiben, bei dem er den ersten Preis erhielt; wir wollen 
hoffen, daB diese seine Novelle auch bald yeróffentlicht 
werde.

Wir konnten hier kurz nur die widitigsten Arbeiten des 
Verstorbenen streifen. Wir sahen ihn ais den groBen und 
unermiidlichen Arbeiter der Wissenschaft, der gleichzeitig 
die Gaben des Kritikers und Forschers mit den Erfahrun- 
gen des groBen Archivars und Archiyforschers in sich ver- 
einte, der einen durchdringenden Blick fiir die Historie und 
ihre wichtigsten Komponenten besaB und der gleichzeitig 
kiinstlerisdi und asthetisch wahrnehmen konnte. Dieser 
unermiidliche Diener der Wissenschaft war gleichzeitig 
einer der letzten aus der alten russischen historischen 
Sdiule eines S. M. Solovev, K. N. Bestuźev-Rjumin u. a., der 
ihrer methodologisdien und wissenschaftlichen Einstellung 
bis zum Ende treu geblieben ist. Hierdurch wird audi 
jene Stelle bestimmt, die Smurlo in der Entwicklung der 
russischen Gesdiiditsschreibung einnimmt: er hat keine 
neuen Wege gewiesen in der Deutung der Geschichte RuB
lands, aber er war ein treuer Verfediter jener Grundlinien, 
die eine friihere Generation gezogen hatte. Durch unermiid
liche Arbeit łieferte er so mandien Stein fiir das groBe 
Mosaikgemalde der Vergangenheit und wieś ihm die ent- 
sprediende Stellung zu. Die historische Wissenschaft, und 
zwar nicht nur die russische, ist diesem verstorbenen Ge
lehrten zu gróBtem Dank verpflichtet.

Ein Beitrag zur Entwicklung 
der napoleonischen Ideen uber Polen und Italien 

wahrend des Krimkrieges?
Von

G. B. Henderson, Cambridge.

Die Jahre 1854 und 1855 waren in der europaischen Ge
schichte von entscheidender Bedeutung. Viel spater erklarte 
Bismarck: „nach seiner Meinung war RuBland berechtigt, 
das yerraterische und undankbare Osterreich von 1854 
nicht so bald zu yergessen. Osterreich war der erste Staat,

1 Die Ubersetzung dieser Arbeit hat meine Mutter iibernommen 
und ich mbchte ihr meinen besten Dank aussprechen.
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welcher das System des Caren Nikolaus vernichtete, ein 
System, dem Europa dreifiig Jahre Frieden verdankte.“2 
Es ist nicht Sadie des Historikers, hier ein Urteil iiber Redit 
oder Unrecht zu fallen. Jedodi lafit es sich nidit in Abrede 
stellen, dafi Osterreich im Jahre 1854 eine Stellung einnahm, 
welche das System von 1815 definitiv niederschlug. Dieses 
System hatte den Zweck, Frankreich zuriickzułialten, und 
die Auflósung desselben hatte die Einigung Italiens und 
Deutschlands, sowie audi die Katastrophe von 1870 zur 
F olge.

2 J. Y. Simpson: „The Saburov Memoirs", Cambridge 1929, S. 120.

Die Diplomatie wahrend des Krimkrieges ist merkwiir- 
digerweise von Historikern, dereń Hauptinteresse sidi mehr 
dem Ursprung des Kampfes zuwandte, sehr vernachlassigt 
worden. Erst jetzt geht die Periode des Krimkrieges aus 
dem Gebiete der politischen Streitfragen in das der Ge
schichte ein.

Umfangreiches Quellenmaterial ist bis vor kurzem der 
Forsdiung vorenthalten worden. Audi war es beim Stu
dium der zuganglichen Quellen nur móglich, Berichte zu 
finden, welche fiir die Westmachte giinstig ausfielen. Von 
dieser Seite stammte meist die Darstellung der Ereignisse. 
Zwar versuchten russische Polemiker und Gesdiichtsschrei- 
ber hierin das Gleichgewicht herzustellen, was ihnen ge- 
wóhnlidi durch iibertriebenen Eifer mifilang. Gorjainovs 
„Le Bosphore et les Dardanelles“ (Paris 1910), zum Beispiel, 
ist nicht nur einseitig, sondern auch unzuverlassig; es ver- 
wirrt Daten und Tatsachen, dafi es fast wertlos fiir ernste 
Forsdiung ist. Friedjungs „Der Krimkrieg und die óster- 
reidiisdie Politik" (2. Aufl., Stuttgart und Berlin 1911) ist 
geschickter und gerechter, aber seitdem es móglich ist, in den 
Ardiiven Wiens zu forschen, hat es sidi gezeigt, dafi das Buch 
nicht so reichhaltig und in manchen Fallen fehlerhaft ist. 
Gótz Krusemarcks „Wiirttemberg und der Krimkrieg" 
(Halle a/S. 1932) stellt eine vortreffliche Monographie dar. 
Derartige Beitrage von Archiven der kleineren Staaten 
geben wohl teilweise eine Erklarung der Hauptfragen, 
konnen dieselben jedodi nidit lósen. Die Diplomatie des 
Krimkrieges bietet deshalb noch immer ergebnisreidies Ma
teriał fiir Nachforsdiungen. Es ersdieint immer noch ratsel- 
haft, warum Osterreich sich nur halb an Frankreich und 
England ansdilofi und sidi dadurdi die Feindschaft beider 
Staaten zuzog.

Eine der Hauptsdiwierigkeiten der Periode lag darin, 
dafi so wichtige Probleme von wenig bedeutenden Staats-



554 G. B. Henderson,

mannern behandelt wurden. Keine der GroBmachte ver- 
fiigte iiber einen Staatsmann vom Format eines Castlereagh 
oder Metternicb, Cavour oder Bismarck. Zu den weniger 
hervorragenden Politikern seiner Zeit gehórt Ernst II. von 
Sachsen-Coburg-Gotha, dessen Beziehungen zu Leopold von 
Belgien, Prinz Albert von England, Napoleon III. und 
Kaiser Franz Josef ihm eine Bedeutung gaben, die er an- 
derweitig nicht besaB. Er besuchte im Marz 1854 Napo
leon III. und im Mai Franz Josef. Die stattgefundenen 
Unterredungen bieten wichtige Auskiinfte iiber die Politik 
Frankreichs und Osterreichs. Berichte hieriiber waren bis
her nur in den Aufzeichnungen von Ernst II. „Aus meinem 
Leben“ zu finden, die etwa dreiBig Jahre nach diesen groBen 
Ereignissen in Buchform erschienen sind.

Ernst II. leitet seinen Bericht iiber die Unterredungen 
mit Napoleon III. mit folgender Bemerkung ein: „Die nach- 
folgenden Mittheilungen iiber meine Gesprache mit dem 
Kaiser Napoleon sind damals unter dem unmittelbaren Ein- 
druck niedergeschrieben worden. Bei der Wiedergabe hier 
habe ich deshalb geglaubt, nicht daran andern zu sollen; 
was stilistisch vielleicht glatter geworden ware, hatte dafiir 
an Treue und Urspriinglichkeit einbiiBen konnen."3

3 Ernst II.: „Aus meinem Leben", 6. Aufl., Berlin 1889, II, S. 155.
4 Durch allergnadigste Erlaubnis Seiner Majestat des Kónigs von 

England ist es dem Verfasser gestattet worden, Ausziige aus Doku
menten in dem Kóniglichen Archiv zu Windsor zu machen. Die zwei 
Denkschriften sind numeriert: G 11 No 77 und G 15 No 140.

Ais Ernst sein Buch schrieb, machte er tatsachlich von 
der Denkschrift Gebrauch, die er seinerzeit verfaBt hatte. 
Eine Abschrift seiner Erinnerungen und spater auch eine 
Wiedergabe der Unterredung mit Franz Josef schickte er 
an seinen Bruder Albert, der sie im Kóniglichen Archiv zu 
Windsor aufbewahrte.4

Es ist deshalb móglich, hier das Buch mit dem Materiał, 
das bei seiner Abfassung Eenutzt wurde, zu vergleichen, 
ein Verfahren, welches ebenso wertvoll wie seiten fiir den 
Geschichtsschreiber ist. Der Vergleich zeigt, daB Ernst II. 
weit davon entfernt war, den Bericht genau so wiederzu- 
geben, wie er ihn urspriinglich abfaBte. Die Anderungen 
und Unterlassungen sind so schwerwiegend, daB sie eine 
neue Darlegung der Unterredungen von Ernst in ihrer ur- 
spriinglichen Wiedergabe rechtfertigen.

Der wichtigste Teil der Unterredung mit Napoleon be- 
handelt die Beziehungen Frankreichs zu Osterreich.

„Was Ostreich betrifft," schrieb Ernst in seiner Denk
schrift, „so habe ich mich wenig auf eine Discussion iiber
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dasselbe eingelassen. Ich habe midi begniigt, die Uberzeu- 
gung zu gewinnen, dafi der Kaiser Ostreichs sidier zu sein 
glaubt. Auf der einen Seite scheint es (so sprach er sidi 
ausdriicklich aus) ais sidier anzunehmen zu sein, daR, wenn 
Ostreich nidit mit dem Westen geht, der Krieg das un- 
fehlbare Resultat sein werde. Der Kaiser erklart zugleidi, 
daB die Lombardei eine stets klaffende Wunde sei und das 
friiher oder spater in Italien eine allgemeine Bewegung 
ausbrechen werde. Auf der anderen Seite erklarte er mir, 
wenn Ostreich sidi ihm anschlieBe, so werde er demselben 
behiilflich sein, dessen Stellung in Italien zu consolidieren.“ 

Diese Ausdriicke enthielten eine entschiedene Drohung 
Osterreich gegeniiber. Ernsts Folgerung lautet:

„Ostreich wird nur zwisdien dem Krieg mit dem 
Westen oder mit dem Osten zu wahlen haben. Im ersteren 
Falłe bildet Italien den Angriffspunct, im letzteren kann es 
seinen EinfluB in Italien und an der Donau ausdehnen.. . 
GewiB wird der Kaiser nie eine Revolution, die auf Frank
reich zuriickschlagen konnte, befórdern. Ob er aber dazu 
eine Insurgirung Italiens gegen Ostreich oder die Zulassung 
einer solchen rechnen wiirde, scheint mir zweifelhaft."

Eine solche Drohung unterliegt keinem Zweifel, docŁ ist 
sie in dem Buch kaum mehr ais eine Andeutung gegeben. 
Die Bedrohung der ósterreidiischen Herrschaft in Italien 
war nur ein Teil des gut ausgedaditen Planes, um Osterreich 
teils durdi Einschiiditerungen, teils durch Sdimeicheleien 
in eine feindlichere Stellung gegen RuBland zu bringen.

Ais Ernst II. im Mai 1854 Wien besuchte, beeilte er sich 
dem ósterreichisdien Kaiser und dessen Ministern seine Ein- 
driicke iiber die Politik Napoleons mitzuteilen. Die fran- 
zósisdie Haltung Italien gegeniiber war natiirlich nidit 
willkommen. Minister Bach war besonders mifitrauisch:

„Er bezog sidi besonders auf die Angriffe der piedmon- 
tesisdien Presse ... etc. Man fiirdite davon freilich nichts, 
man habe eine gute Stellung und Armee in Italien, dodi 
werde dieser Zustand unleidlich. Frankreidi trage die 
Schuld davon, der Kaiser braudie nur ein Wort zu sprechen, 
so wurden diese Stimmen verstummen. Der Minister suchte 
ferner zu deduciren, wie der Kaiser von Frankreich ge- 
zwungen werde, s o und nicht anders zu handeln. Er konne 
und werde die Idee einer VergróBerung in Italien nidit auf- 
geben. Ostreich aber werde sidi von keiner seiner Provin- 
zen trennen.“5

6 In „Aus meinem Leben" sind diese Zeilen fast genau so wieder- 
gegeben.
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Es wird sidi spater herausstellen, dafi Ernst in diesen 
Zeilen und anderweitig die Furcht Osterreichs vor dem fran
zósischen Einflufi in Italien unterschatzte. Es war leicht fiir 
ihn, sidi selbst und andere zu tauschen. Ein grofier Teil der 
Denkschrift behandelt die Stellung Deutschlands von einem 
fiir Osterreich hóchst optimistischen Standpunkt.

„Ich hatte es mir zur Aufgabe gestellt, darauf hinzuwir- 
ken, dafi so schnell ais móglich die Staaten des deutschen 
Bundes zu Riistungen veranlafit und die Action selbst hin- 
eingebracht wiirden, und ich habe fast in jeder Unterredung 
mit dem Kaiser, den Ministern und den leitenden Militars 
diesen Gegenstand zur Sprache gebracht."

Diese iibertriebenen Hoffnungen standen in keinem 
Verhaltnis zur Wirklichkeit. Ernst iibersdiatzte seinen 
eigenen Einflufi, was vielleicht nicht unnatiirlich fiir einen 
kleinen Fiirsten war, und vermittelte gleichzeitig den Oster- 
reichern eine falsche Ansicht iiber die Situation. Seine Be
richte trugen wenig dazu bei, seinem viel fahigeren Bruder 
Albert und seinem Onkel Leopold in dereń Politik behilf- 
lich zu sein. Wenig erscheint hiervon in „Aus meinem Le- 
ben“, da diese Torheit lange vor der Veróffentlichung zu- 
tage trat.

Von viel grófierer Bedeutung waren Ernsts Erórterungen 
iiber die polnische Frage.

„ ... In Betreff Polens war es mir nicht móglich den Gr. 
Buol zu einer Anerkennung der Nothwendigkeit derWieder- 
herstellung zu bewegen. Da er mit mir dariiber einverstan- 
den war, dafi man sidi nicht bios mit der Raumung der 
Donaufurstenthiimer begniigen konne, sondern von Rufi
land Garantieen gegen fernere Ubergriffe fordern miisse so 
suchte ich der Vorstellung Eingang zu verschaffen, dafi die 
einzige Garantie die man sich verschaffen konne die Be- 
setzung und Wiederherstellung Polens sei.

Er erwiderte mir: Wer solle Polen haben? Ostreich 
wolle es nicht, ebensowenig Preufien. Also eine neue Dyna
stie. Welche sie auch sei, nach wenigen Jahren werde Polen 
ein Heerd der Revolution sein und schliefilich in Allianz mit 
Rufiland treten.“

Ernsts eigene Bemerkung zum Schlufi war:
„Wiirde man Ostreich iiberzeugen kónnen, dafi die Ver- 

wandlung der polnischen Provinzen Rufilands in einen 
selbstandigen Staat keine Gefahr fiir den ferneren Besitz 
der polnischen Provinzen Ostreichs hat und dafi dieser 
Staat einige Garantieen der Dauer und der Ordnung habe, 
so glaube ich wiirde Ostreich bereitwillig auf jene Idee ein- 
gehen.“
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Diese Ansicht Ernsts war ganz ohne Grund und ist wohl 
auf sein optimistisches Temperament zuriickzufuhren. Der 
Gedanke allein an ein selbstandiges Polen rief die hóchste 
Bestiirzung in allen Kreisen Osterreichs hervor. Ernsts Be- 
merkungen iiber Polen, welche nach den Ereignissen des 
Krimkrieges und der polnischen Revolution 1863 ais tóridit 
erscheinen mufi ten, sind in seinem Buch nicht erwahnt. 
Dessen ungeachtet waren diese Bemerkungen von einiger 
Bedeutung im Jahre 1854, besonders da Ernst fast ais Ab- 
gesandter der Westmachte galt.

Was das Problem Italien und Polen betraf, befand sich 
Osterreich in einer schwierigen Lagę. Unterstiitzte es RuB
land, so lief es Gefahr, von Frankreich angegriffen zu wer
den und revolutionare Strómungen in der Lombardei her- 
vorzurufen. Unterstiitzte es die Westmachte, mufite es 
fiirchten, dafi eine Wiederherstellung Polens den Verlust 
seiner eigenen polnisdien Provinzen zur Folgę haben 
konnte. Revolution war deshalb in jedem Falle eine wirk- 
liche Gefahr. Osterreich mufite sich mehr und mehr auf die 
zentralisierende Politik Bachs und auf die Vergrófierung 
seiner eigenen Macht verlassen. Die Vertretung eigener 
Interessen an der unteren Donau mufite es in Feindselig- 
keiten mit Rufiland verwickeln.

„Es ist hart,“ schrieb Franz Josef spater, „gegen friihere 
Freunde auftreten zu miissen, allein in der Politik ist dies 
nidit anders móglich, und im Orient ist Rufiland jederzeit 
unser natiirlicher Feind. Mit der so gefiirchteten Revolution 
werden wir audi ohne Rufiland fertig werden, und ein 
Land, welches in einem Jahr 200,000 Rekruten ohne Anstand 
aushebt und ein Anlehen von iiber 500 Millionen fl. im In- 
land zustande bringt, ist noch nidit gar so revolutions- 
krank.“6

0 Franz Josef an seine Mutter, 8. Oktober 1854 (Franz Schniirer: 
„Briefe Kaiser Franz Josephs I an seine Mutter, 1838—1872“, Miinchen 
1950, S. 232).

Die Zuversidit des jungen Kaisers wurde jedodi nidit 
ganz von seinen Ministern geteilt. Feindseligkeiten zwischen 
Osterreich und Rufiland hatten unvermeidlich Osterreich 
mit Frankreich und England, weldie mit Rufiland Krieg 
fiihrten, eng verbinden miissen, und diese Verbiindeten 
waren wegen ihrer revolutionaren Tendenzen gefiirditet. 
Daher die Politik Buols, das ósterreichische Biindnis dazu 
zu benutzen, eine Definition der Kriegsziele von den West- 
machten zu erhalten. Diese Definition hatte beschrankt 
sein und alle revolutionaren Ziele aussdiliefien miissen. Ehe 
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Osterreich daran denken konne, sich an dem Kriege zu be- 
teiligen, miisse es sicher sein, dafi es ein Krieg um des poli
tischen Gleichgewichts und nidit ein Krieg um „Napoleoni- 
scher Ideen" willen sei.

Ganz abgesehen von Ernsts Worten hatte Osterreich 
guten Grund zu glauben, dafi die Kriegsabsichten der 
Westmachte revolutionarer Natur seien. Seymour (briti- 
sdier Botschafter in St. Petersburg) schlug bereits im Februar 
1854 vor, im Falle eines Kriegsausbruch.es an das National- 
gefiihl Polens, Schwedens und Deutschlands zu appellieren. 
Rufiland konnte in dieser Weise zuriickgedrangt werden 
und „eine grofie Wohltat wiirde dadurch dem iibrigen 
Europa zuteil".’ Solche Gesinnungen waren dem Prime 
Minister Aberdeen nidit willkommen, aber sie standen in 
vollstandigem Einklang mit den ehrgeizigen Planen Pal- 
merstons, des Ministers des Innern. Am 19. Marz 1854 
schrieb Palmerston eine Denkschrift, in der er sein „beau 
ideał" entwickelte. Er wollte:

„Aland und Finnland an Schweden zuriickgeben. Einige 
der deutschen Ostseeprovinzen von Rufiland an Preufien 
abtreten. Ein substantielles Kónigreich Polen ais Puffer- 
staat zwischen Deutschland und Rufiland wieder aufrichten. 
Moldau und Wallachei und das Donaudelta an Osterreich 
abgeben. Die Lombardei und Venedig von ósterreichischer 
Herrschaft befreien und entweder ganz selbstandig machen 
oder mit Piedmont vereinigen. Die Krim, Tscherkessien 
und Georgien aus den Handen Rufilands reifien; die Krim 
und Georgien an die Tiirkei abtreten; Tscherkessien ent
weder zum selbstandigen Staat erheben oder mit der Tiir- 
kei mit dem Sułtan ais Oberlehnsherrn yerbinden. Solche 
Ereignisse waren natiirlich nur móglich, wenn eine Union 
zwischen Schweden, Preufien und Osterreich mit England, 
Frankreich und der Tiirkei bestande, und setzen voraus, 
dafi Rufiland eine grofie Niederlage erlitte. Solche Ereig
nisse sind jedodi nicht unmóglich und wir sollten sie nicht 
vollstandig aus dem Auge lassen."7 8

7 Bericht Nr. 140, Seymour an den AuRenminister Clarendon, 
11. Februar 1854. Public Record Office, F. O. 65/445.

8 Memorandum Lord Palmerstons vom 19. Marz 1854: G. P. Gooch: 
„The Later Correspondence of Lord fohn Russell" (London 1925), II, 
S. 160 f.

Dies blieb Palmerstons „beau ideał". Insbesondere war 
er ein Freund von Polens Unabhangigkeit. Im August 1854 
schrieb er hóchst verdriefilich: „Ist es móglich, dafi Aber
deen sich ungiinstig iiber die Idee einer Wiederherstellung 
Polens ais Kónigreich geaufiert hat!! Ich hoffe und glaube, 

Kriegsausbruch.es
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daB dies nicht der Fall ist..Der EinfluB Palmerstons in 
dieser Zeit wurde oft iibertrieben, und Sidney Herbert, ein 
Kabinettsminister, schrieb: „Obgleich er mandimal iiber 
Polen gesprochen, so hat er doch nie seine Ideen iiber die 
Kartę von Europa dem Kabinett vorgelegt.“* 10 11 Er hatte je
doch die óffentliche Meinung auf seiner Seite und blieb 
immer ais eine gefahrliche Móglidikeit im Hintergrunde.

0 Palmerston an Clarendon, 22. August 1854: Private Clarendon 
Papers. Hierfiir ist der Verfasser Herrn Professor Temperley zu grodem 
Dank verpfliclitet.

10 Sidney Herbert an Aberdeen, 5. Februar 1855: Lord Stanmore: 
„Sidney Herbert", London 1906, I, S. 260.

11 Hubner: „Neun Jahre der Erinnerungen eines ósterreichischen 
Botschafters in Paris im zweiten Kaiserreićh, 1851—1859“, Berlin 1904, 
I, S. 141. Die spateren Projekte Napoleons betreffs grbderer Verande- 
rungen der Kartę von Europa sind wohl bekannt. Siehe, z. B., Fiirst 
Metternicli an Graf Rechberg, 23. Februar 1865 (Hermann Oncken: „Die 
Rhein-Politik Kaiser Napoleon III", Bd. I).

12 Denkschrift Prinz Alberts: Sir Theodore Martin: „Life of the 
Prince Consort", London 1875—80, III, S. 120.

13 Bericht Nr. 1228, Cowley an Clarendon, 9. Oktober 1854, Public 
Record Office: F. O. 27/1024.

Napoleon III. zeigte die gróBte Beharrlichkeit in bezug 
auf Polen, und es verging wahrend des Krieges kaum ein 
Monat, in dem er sidi nidit iiber diesen Gegenstand aus- 
sprach. Am 21. Mai 1854 schrieb Hubner:

„Napoleon... glaubt, daB der Krieg mit RuBland ein 
allgemeiner werden wird und mit einer Koalition Europas 
gegen diese Madit enden diirfte. Sollte RuBland die Sachen 
bis zum AuBersten treiben, so wird die Notwendigkeit ein- 
treten, das GroBherzogtum Warschau wieder herzustellen, 
dabei aber Osterreich und PreuBen den Besitz ihrer polni- 
schen Provinzen zu garantieren.“u

Die „Garantie", von der Napoleon ais groBmiitiges An- 
erbieten spricht, war wenig vertrauenerweckend fiir Buol. 
Dann, am 7. September, schrieb Napoleon an Prinz Albert, 
daB „er sdion mit dem kleinsten Anfang zufrieden ware, 
und vóllig befriedigt mit dem GroBherzogtum Warschau".12 
Kurz nadidem fragte er Cowley, „etwas schroff, ob Ihrer 
Majestats Regierung Einwendungen gegen eine Wiederher- 
stellung des polnisdien Kónigreichs machen wiirde." Cowley 
erwiderte, daB „ein derartiger Plan nicht angenommen wer
den konnte, wenn beabsichtigt ware, die bestehenden Ver- 
trage aufzuheben und die Wiederherstellung dieses Kónig- 
reichs ais Zweck des Krieges zu benutzen."13 Wie sdion er- 
wahnt, begiinstigten einige englische Staatsminister diese 
Piane und hatten darin die óffentliche Meinung hinter sich. 
Die Kabinette waren jedoch geniigend konservativ, diese zu 
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verwerfen; und die franzósische Union selbst wurde oft mit 
Mifitrauen betrachtet. Schon wahrend des Krieges konnte 
ein englischer Kabinettsminister den Wunsch aussprechen, 
sein Vaterland „frei zu sehen, nicht von einem Biindnis mit 
Frankreich, sondern von dieser engen Verbindung, welche 
jetzt besteht".11 Die Furcht der Konservativen im allge
meinen und der Osterreicher im besonderen, daB sich Eng
land in revolutionare Piane ziehen lassen konnte, erwies 
sich ais unbegriindet. Aber Englands wiederholte Weige- 
rungen, die Piane Napoleons anzunehmen, hatten fiir das
selbe ungliickliche Folgen. Wahrend des Jahres 1855 verlor 
Napoleon das Interesse am Kriege. Ein Krieg am Rhein 
wiirde popular sein; ein Krieg iiber politische Fragen im 
Osten wiirde dies nie sein. Sobald Napoleon sich in seiner 
„militarischen Ehre“ befriedigt fiihlte, war er gern bereit, 
F rieden zu schliefien.

14 Argyll an Gladstone, 24. Oktober 1855: Argyll: „Autobiography 
and Memoirs“, London 1906, II, S. 39.

15 Westmorland an Lady Westmorland, 4. Juni 1854: „The 
Correspondence of Priscilla, Countess of Westmorland", herausgegeben 
von ihrer Tochter, Lady Rosę Weigall, London 1909, S. 215.

16 Privatbrief: Buol an Valentin Esterhazy, osterreichischer Bot
schafter in St. Petersburg, 10. August 1854: Haus-, Hof- und Staats- 
archiy, Wien: Pol. Arch. RuBland X, Fasc. 36.

Im Jahre 1854 fuhr Napoleon fort, sich fiir Piane von 
gróBerer Bedeutung zu interessieren. Die Furcht der Uster- 
reicher iiber die Berichte Ernsts II., sowie auch iiber ander- 
weitige Nachrichten hatten bedeutenden EinfluB auf ihre 
Politik. Westmorland, der engbsche Botschafter in Wien, 
schrieb: „Ich bin sicher, daB die Sprache, welche Louis Na
poleon dem Herzog von Coburg gegeniiber gebraucht hat, 
den Kaiser von Osterreich zu einer Unschliissigkeit in 
seinen AuBerungen bewegt.“1B Ais deshalb Osterreich am 
8. August sein Ziel erreicht hatte, indem es die Kriegszwecke 
der Yerbiindeten auf die Definition der vier Punkte be- 
schrankte, zog es sich von dem Biindnis mit England und 
Frankreich, welches gleichzeitig unterzeichnet werden 
sollte, zuriick. Da jetzt die Russen die Fiirstentiimer frei- 
gaben, konnte Osterreich hoffen, erst die Endzwecke des 
Krieges zu beschranken und dann den Krieg zu beendigen, 
ohne selbst daran teilgenommen zu haben. Dieser Politik 
gemafi, benachrichtigte Buol sofort die Russen, daB „on 
peut compter que des vues ambitieuses et des pretentions 
exagerees ... ne trouveraient jamais de l’appui cnez nous".14 15 16 
Hatten ausgedehnte Piane von einigen Staatsmannern der 
Yerbiindeten dazu benutzt werden konnen, Rufiland so in 
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Furdit zu versetzen, daB es bereit gewesen ware, einen Frie- 
den auf Grund der besdirankteren vier Punkte anzuneh- 
men, so hatte diese allgemeine Verwirrung Łóchst zufrieden- 
stellend fiir Osterreich geendet.

Rufiland verwarf damals die „vier Punkte". Osterreich 
hatte kein Versprechen gegeben, diese Ablehnung ais ein 
„casus belli" anzusehen; aber England und Frankreich 
waren empórt, dafi es sich passiv verhielt. Drouyn de 
Lhuys, der Minister des Aufieren, gebrauchte drohende 
Worte. Die vier Punkte „konnten nicht ais bindend fiir 
die Westmachte betrachtet werden, wenn Osterreich darauf 
beharrte, keine andere Hilfe ais die Besetzung der Donau- 
Provinzen zu geben. Der Notenwechsel fand unter der Vor- 
aussetzung statt, dafi ein anderer Vertrag unterzeichnet 
werden sollte, welcher Osterreich verpflichtete, Hilfe einer 
solchen Art zu leisten, die es ermóglichte, einen Frieden zu 
schliefien, wie ihn Osterreich selbst ais notwendig fiir das 
zukiinftige Wohlergehen Europas betrachtet hatte".17 Mit an
deren Worten, die Westmachte wurden die vier Punkte 
aufgeben und die Kriegsziele erweitern — vielleicht zu revo- 
lutionarer Grofie. Dies zu verhindern war Buols Ziel; und 
in den folgenden Monaten drangte er auf Unterhandlungen 
zwecks Biindnis der drei Machte hin. Obwohl Frankreich 
und England einige Anhanger revolutionarer Piane be- 
safien, so war jedoch in beiden Landem das konservative 
Element im allgemeinen vorwiegend. Nach der Ansicht von 
Drouyn de Lhuys „le grand probleme est de dompter la 
revolution sans le secours de la Russie, et de contenir la 
Russie sans le secours de la revolution“.18 19 Aberdeen gleich- 
zeitig „desire un traite avec 1’Autriche comme frein contrę 
les exigences (et) les pretensions qui pourraient etre formees 
si la guerre se prolonge".10 Deshalb wiinschte das konser- 
vative Element in allen drei Landem ein Biindnis, ais 
Schutz gegen einen Krieg zur Befreiung unterdriickter 
Vólker. Die Staatsmanner der Verbiindeten hatten die 
„arriere pensee", dafi Osterreich in den Krieg gezogen wer
den, Buol, dafi die kriegsfiihrenden Machte zum Frieden 
uberredet werden konnten. Die Verhandlungen iiber den 

17 AuBerungen Drouyn de Lhuys zu Hiibner, osterreićhischer Bot
schafter in Paris. Siehe Bericht Nr. 1113: Cowley, britischer Botschafter 
in Paris an Clarendon, 13. September 1854: Public Record Office: 
F. O. 27/1002.

18 Bernard d’Harcourt: „Les quatre Ministeres de M. Drouyn de 
Lhuys", Paris 1882, S. 133.

19 Privatbrief: Colloredo, ósterreichischer Botschafter in London, an 
Buol: 21. Oktober 1854: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien: Pol. 
Arch. England VIII: Fasc. 41.

7 Zeitsdirift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4
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Dreimachtebund sind zu kompliziert, um hier behandelt zu 
werden. Nach zahlreichen Entwiirfen und vielen Schwierig- 
keiten wurde das Biindnis endlich am 2. Dezember 1854 
unterschrieben. Jedodi kurz vor seiner Unterzeichnung er- 
hielt Hubner von Buol die Anordnung:

„die Verhandlungen, die im vergangenen Marz wegen 
des Abschlusses einer Konvention gepflogen worden waren, 
um den territorialen Status quo und die óffentliche Ordnung 
in Italien wahrend des Krieges aufrecht zu erhalten, wie
der aufzunehmen. Dies ist ein unerlaBlicher Zusatz zur 
Tripelalliance."20

20 Hubner: „Neun Jahre...I, S. 165.
21 Walewski, franzosischer Botschafter in London, sagte dies Cla

rendon, 2. Dezember 1854 (Clarendon an Cowley, 5. Dezember 1854: 
Public Record Office: F. O. 27/1004 A: Bericht Nr. 1194).

22 Benedetti an Thouvenel, 10. Dezember 1854: Thouvenel: „Pages 
de 1’histoire du Second Empire, 1854—56‘,‘ Paris 1903, S. 26 f.

Die franzósische Regierung gab zu:
„daB Osterreich ein Recht auf diese Forderung hatte, da 

der Kaiser vor einigen Monaten Hubner gesagt hatte, daB, 
wenn Osterreich auf seiten RuBlands stande, es gefaBt sein 
mtiBte, sidi Frankreichs unbedingte Feindschaft zuzu- 
ziehen; wiirde es sich aber mit Frankreich gegen RuBland 
verbiinden, kónnte es stets Frankreichs Hilfe sicher sein, 
falls es von irgend einer Seite angegriffen wiirde.“21

Hubner kónnte deshalb am 30. November um Mitter- 
nacht die franzósische Annahme des Vertrages betreffs Ita
lien nach Wien depeschieren. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daB Osterreichs Annahme des Dreimaehtebtindnisses von 
Frankreichs Unterzeichnung eines weiteren Vertrages ab- 
hing, und dies mag wohl entscheidend gewesen sein, den 
zógernden Franz Josef zu der Annahme des Vertrages zu 
iiberreden. Die franzósischen Drohungen, welche durch 
Hubner und Ernst II. nach Wien gelangten, ergaben also 
gute Resultate. Der Dezembervertrag hatte zwar keinen 
Erfolg, denn er brach te keinen Frieden, aber er versetzte 
wenigstens dem System der „Heiligen Allianz" einen aus- 
schlaggebenden StoB und zog Osterreich weiter aus dem 
preuBischen und russischen Lager heraus. Dies war der 
Hauptzweck der franzósischen Politik und das bemerkens- 
werteste Resultat des Krimkrieges. „Vous avez blesse a mort 
la Sainte Alliance,“ war eine begeisterte Bemerkung; „vous 
venez de la mettre en terre, avec 1’enterrement de premiere 
classe.“22

Ungeachtet dessen, anderten weder Napoleon noch Pal- 
merston ihre Ansichten. Am 12. Dezember 1854 schrieb 
Cowley an Clarendon:
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„Der Kaiser sagte mir ais ein Beweis seiner Zuneigung, 
daB er vollstandig in Ubereinstimmung mit Palmerstons 
Politik sei, daB er gem die Wieder her stellung Polens sahe, 
Finnland an Schweden abgegeben, die Krim der Tiirkei 
zuriickerstattet, die Donauprovinzen an Osterreich gegeben, 
und Italien unabhangig, etc.“23 *

23 Abschrift: Kónigliches Archiv zu Windsor: G 20, Nr. 147.
21 Ernst II.: „Aus meinem Leben", II, S. 247.
25 Brief von Bismarck: Heinrich Friedjung: „Der Krimkrieg und 

die osterreichische Politik", 2. Aufl., Stuttgart und Berlin 1911, S. 138 f.

Napoleons Ansichten waren in politischen und diploma
tischen Kreisen kein Geheimnis, und Prinz Chimay, 
Ernsts II. Pariser Korrespondent, schrieb am 18. Dezember, 
daB „chaque jour grandit le danger de la revision de la 
carte europeenne“.21 Diese Piane waren jenen ahnlich, 
welche Napoleon im Marz Ernst mitteilte, aber zur Zeit der 
friiheren Unterredungen waren die vier Punkte nicht in 
dem Notenwechsel vom 8. August 1854 festgesetzt. DaB 
derartige Ansichten noch immer ernstlich erwogen wurden, 
zeigt die Bereitwilligkeit, jene Noten unbeachtet zu lassen, 
und konnte Napoleon gegeniiber wenig Vertrauen er- 
wecken. Hierin, sowie in vielem andern, hatte er die Oster- 
reicher oft enttauscht; ihr MiBtrauen gegen ihn war vóllig 
gerechtfertigt. Der Gewinn, den Osterreich aus dem De- 
zemberbiindnis erhielt, war deshalb geringer, ais Buol es sich 
gedacht hatte: Frankreich war in einem konservativen 
Sinne nicht entsprechend orientiert. Auf der andern Seite 
war der Verlust Deutschlands fiir Osterreich ungeheuer. 
„Das Vertrauen zu Osterreich,“ erklarte Bismarck, „schon 
machtig erschiittert, hat durch den 2. Dezember einen StoB 
erhalten, und es gibt kaum einen gefahrlichen und bundes- 
briichenden Plan, dessen man das bsterreichische Kabinett 
demnachst nicht fahig hielt.“25 Wahrend Osterreich uner- 
traglich zógernd und konservativ schien in den Augen Eng- 
lands und Frankreichs, wurde sein Verhalten in den Augen 
PreuBens und des Bundes ais hastig und fast revolutionar 
betrachtet. Am 8. Februar 1855, zu Frankfurt, entschied 
sich der Bund nur f iir „Kriegsbereitschaft“, nicht fiir Mobil- 
machung, was ein heftiger Schlag fiir Buols Politik war.

Das Biindnis der Westmachte mit Sardinien erregte 
Osterreichs Verdacht; es sah dieses ais Herd der Revolution 
an. Buol auBerte kein MiBfallen dariiber, schrieb jedoch 
an Hubner, daB es klar gestellt werden miiBte, daB Sar
dinien kein Land gewinnen wiirde.

„Les reves ambitieux,“ schrieb er, „que le Piedmont n’a 
cesse de caresser nous feraient attacher un prix particulier 

7*
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a ce qu’il ne lui fut laisse aucun doute que sa participation 
a la guerre ne pourrait en aucun cas servir de point de 
depart a des vues d’agrandissement territorial. II devrait 
etre aussi bien entendu que 1’accession du Piedmont au 
traite de 10 Avril ne constituerait pour lui aucun titre de 
devenir partie contractante aux arrangemens d’un ordre 
europeen qui seraient faits a la conclusion de la paix.“26

26 Privatbrief: Buol an Hubner, 4. Januar 1855: Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Wien: Pol. Arch. Frankreich, IX, Fasę. 50.

27 Aberdeen Briefwechsel, gedruckt 1885, aber nicht yerbffentlicht, 
Bd. 1854—55, S. 298 (Das Exemplar im Manuscript Room, British 
Museum, ist benutzt worden).

Man gab Buol dariiber keine fórmlichen Garantien; und 
Sardinien wurden anderseits keine Versprechungen ge
macht. Vertreter Sardiniens fehlten auf der Konferenz, die 
im Marz 1855 in Wien stattfand. Die Westmachte hielten 
sich, sozusagen, Sardinien im Riickhalt. Bereits am 24. De- 
zember 1854 hatte Clarendon an Aberdeen gschrieben:

„Ich glaube, dafi, wenn ein allgemeiner Frieden geschlos- 
sen ist, es zeitgemafi ware, italienische Verhaltnisse zu er- 
órtern, und ich hoffe dafi diese Gelegenheit wahrgenommen 
werden wird. Italien hat nichts mit dem jetzigen Krieg zu 
tun; ebensowenig hatte der Sklavenhandel mit dem Krieg 
gegen Napoleon etwas zu tun, dodi wurde der Sklaven- 
handel reiflich erwogen und bedeutende Entscheidungen 
dariiber auf dem Kongrefi zu Wien getroffen.“27

Derartige Darstellungen reditfertigten Osterreichs Mifi- 
trauen gegen die Westmachte, und es ist in der Tat auf- 
fallig, dafi dies in demselben Monat geschrieben worden 
war, in dem sich Osterreich mit jenen Machten verbiindete. 
Es zeigt auch, dafi dies kein so fein erdachter Zug Cavours, 
wie gewohnlich angenommen wird, war, die italienischen 
Probleme auf dem Kongrefi in Paris zur Erorterung zu 
bringen.

Die Bedeutung des Beitritts von Sardinien zu den West- 
machten darf nicht iiberschatzt werden; man kann nicht 
behaupten, dafi Osterreich sich nur deshalb vom Kriege 
fernhielt, weil Sardinien sich dafiir entschieden hatte. Buols 
Politik selbst blieb unverandert. Die einflufireiche pro- 
russische Partei in Wien war jedoch der Meinung, dafi die 
Westmachte den Pferdefufi gezeigt hatten; und der Vor- 
fall mag wohl dazu beigetragen haben, den Einflufi Buols 
zu schwachen, was sich denn auch bald bemerkbar machte. 
Irgendwelche Zeichen revolutionarer Tendenzen von seiten 
Englands und Frankreichs drangten Osterreich tiefer in die 
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Politik der Neutralitat, welche es am Ende des Krieges ohne 
Freunde zuriickliefi.

Im Februar 1855 trat ein Wechsel in der englischen Re
gierung ein, und Palmerston wurde Prime Minister. Er 
hatte im Marz des vorhergehenden Jahres erklart, dafi sein 
„beau ideal“ die Wiederaufrichtung Polens usw. sei; und 
es war deshalb zu erwarten, dafi eine Veranderung in der 
englischen Politik nach dieser Richtung hin eintreten 
wiirde. Dies war jedoch nidit der Fali. Palmerston ais 
Prime Minister war durchaus nicht so ehrgeizig wie Pal
merston ais Minister des Innem. Dies lafit sich teilweise 
durch die Verantwortlichkeit seiner hohen Stellung, teil
weise durch die veranderte Sachlage erklaren. Der Krim- 
krieg war noch nicht erfolgreich zu nennen, und wahrend 
des Winters befanden sich die Armeen der Verbiindeten 
am Rande der Vernichtung. Es wurde ais geniigend er- 
achtet, wenn die Verbiindeten Sevastopol erobern wurden, 
und die Piane der friiheren optimistischen Tage konnten 
durchaus nicht mehr ais Móglichkeit hingestellt werden. 
Ja, Palmerston befand sidi in einer solchen Lagę, dafi es 
ihm schwer fiel, den Friedensvorschlagen auf der Wiener 
Konferenz, welche am 15. Marz stattfand, zu widerstehen.

Ein ahnlicher Wandel trat in Napoleons Ansichten ein. 
Naehdem die Konferenzen ihren Anfang genommen hatten, 
sprach er wieder mit Cowley iiber Polen.

„Der Kaiser fragte, ob die Sache Polens nicht wieder zur 
Sprache gebracht werden konnte. Er meinte damit nicht 
eine vollstandige Unabhangigkeit Polens, sondern eine 
Wiederherstellung der Rechte, die ihm bei dem Wiener Ver- 
trag zugesichert worden waren. Wenn dies nicht móglich 
ware, sagte er, wiirde sich der ganze Gesichtskreis des Krie
ges andern. Er w’iirde an Popularitat gewinnen und konnte 
mehr Einflufi auf die europaischen Interessen im allgemei
nen haben.“ „Ich nehme an,“ fuhr Cowley fort, „dafi kein 
Zweifel dariiber vorliegt, dafi die Verbiindeten vollstandig 
gerechtfertigt waren, eine derartige Bedingung vorzubrin- 
gen, wenn sie es fiir ratsam hielten."28

28 Abschrift: Cowley an Clarendon, 25. Marz 1855. Kóniglidies 
Archiv zu Windsor: G 27, Nr. 49.

Napoleon hatte seine Piane im Laufe der Ereignisse 
stark gemafiigt. Er dachte nicht mehr an ein unabhangiges 
Polen, sondern an ein wiederhergestelltes Kongrefi-Polen. 
Selbst dieser Plan ging zu weit, nicht allein fiir die eng
lischen Staatsmanner, sondern auch fiir seine eigenen, 
hauptsachlich fiir Drouyn de Lhuys. Das Projekt wurde 
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deshalb, wie bei anderen Gelegenheiten, ruhig beiseite ge- 
legt. Das Wiederauftauchen dieses bekannten Symptoms 
zeigt deshalb, wie tief die Idee in Napoleon III. einge- 
wurzelt war, da er sie immer wieder aufrollte.

Auf der Wiener Konferenz erwiesen die Westmachte, 
wenn auch etwas widerwillig, Osterreich eine gewisse Ehr- 
erbietung, hofften sie doch noch immer, es in den Krieg 
ziehen zu kónnen. Nach der Auflósung der Konferenz 
(4. Juni 1855) kam es jedoch sofort zu diplomatischen Mifi- 
helligkeiten zwischen Osterreich und den Westmachten. Eng
land und Frankreich erkannten sofort Sardinien das Recht 
zu, bei kiinftigen Friedensverhandlungen anwesend zu 
sein.20

29 Bericht Nr. 585: Clarendon an Cowley, 15. Juni 1855: Public 
Record Office: F. O. 27/1054.

30 Bericht Nr. 686: Cowley an Clarendon, 8. Juni 1855: Public 
Record Office: F. O. 27/1069.

31 Bericht Nr. 866: Cowley an Clarendon, 5. Juli 1855; Public 
Record Office: F. O. 27/1071.

Dies war hóchst beleidigend fiir Osterreich, das in Sar
dinien einen hartnackigen Friedensstórer sah. Walewski 
sprach auch mit Hubner iiber Italien, „ihn daran zu er- 
innern, dafi der Vertrag, welcher die franzósische Regierung 
in einem gewissen Grade verpflichtet hat, Hilfe zu leisten, 
um einen móglichen Ausbruch in diesem Lande zu verhin- 
dern, mit dem Dezember-Vertrag eng verbunden sei, und 
dafi, falls Osterreich verfehlen sollte, die abgeschlossenen 
Verpflichtungen des letzteren zu erfiillen, die ersteren Be
dingungen nuli und nichtig werden wiirden.“29 30 Hier zeigte 
Frankreich seine Zahne und drohte fast Osterreich mit Re- 
volution. Buol geriet dermafien in Schrecken, dafi Bour- 
queney und Thouvenel mit Sicherheit annahmen, er wiirde 
sich Rufiland in die Arme werfen.31 Aber gemafiigtere Rat- 
schlage wurden von den Staatsmiinnern der Verbiindeten 
angenommen und die Entscheidung getroffen, alles zu ver- 
suchen, um Osterreich in guter Stimmung zu erhalten. Ware 
es gelungen, eine vóllige Auflósung des Dezembervertrages 
zu verhindern, so hatten noch einige russische Armeekorps 
in Polen gehalten werden kónnen, wozu die noch sehr un- 
sichere Stellung der Verbiindeten in der Krim herausfor- 
derte. Mittlerweile wurden die yerdriefilichen Fragen iiber 
Italien und Polen beiseite geschoben und erst nach dem 
Fali von Sevastopol wieder zur Sprache gebracht.

Aus den hier angestellten Betrachtungen lassen sich ver- 
schiedene Schlufifolgerungen ziehen. Erstens zeigt es sich, 
dafi Ernsts Buch „Aus meinem Leben“ fiir die yerschiede- 
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nen bedeutenden Unterhandlungen, in denen er eine Rolle 
spielte, ais wenig befriedigende Autoritat gelten mufi. Ob- 
gleich dies Werk wertvoll bleiben wird, mufi es doch mit 
Mifitrauen betrachtet werden, so lange man keine Bestati- 
gungen in anderen Quellen findet. Zweitens iibten die aus- 
gedehnteren Kriegsplane einflufireicher Persbnlichkeiten in 
Frankreich und England, die den Osterreichern durch 
Ernst II. und andere bekannt wurden, einen bedeutenden 
Einflufi auf die Politik Osterreichs aus. Obgleich das konser- 
vative Element in Frankreich und England die Oberhand 
behielt, bestand doch die Gefahr, dafi sich der Krieg ais ein 
Krieg um der „Nationalitaten" willen ausbreiten konnte; 
der Gedanke an eine solche Moglichkeit war fiir Usterreich 
unertraglich.

III. Kritiken, Referate, Selbstanzeigen.
Vernadsky, George. „A History of Russia“: With a Pre- 

face by Michael Ivanovich Rostovtzeff. New Haven, 
Yale University Press. 1929, XVIII und 397 Seiten mit 
3 K arten.
Der wohlbekannte, in der Emigration lebende russische 

Historiker veroffentlicht hier eine Geschichte Rufilands in 
englischer Sprache. Es ist nicht eine Ubersetzung seiner in 
russisch 1927 in Paris veróentlichten „Nacertanie russkoj 
istorii", sondern eine ganz neu geschriebene Ausarbeitung, 
die zum grófiten Teil urspriinglich in Russisch abgefafit und 
ins Englische ubersetzt worden ist. Der Verfasser ist ja 
„Research Associate in history" an der Universitat Yale. 
Eine Stiftung dieser Universitat, der „Amasa Stone Mather 
Memoriał Publication Fund" veroffentlicht sein Werk. Der 
grofie Historiker des Altertums an der Universitat Yale, 
M. I. Rostovcev, hat ein Vorwort dazu geschrieben.

Das Buch ist demnach in erster Linie fiir amerikanische 
und englische Leser bestimmt. Man kann feststellen, dafi es 
dafiir ein vortreffliches Handbuch ist, sehr klar, manchmal 
fast zu klar und niichtern geschrieben. Man empfindet sehr 
angenehm den Stil, der fast nur Hauptsatze kennt. Die 
Einteilung in Perioden und nach dem Raum ist originell und 
wird nicht allgemein Zustimmung finden. Nadi zehn Seiten 
Einleitung werden die Anfange bis 972 auf 11 Seiten, die 
Zeit bis 1238 auf 15 Seiten, die Zeit bis 1452 auf 14 Seiten, 
die Zeit bis 1598 auf 16 Seiten, die bis 1696 auf 17 Seiten, 
das 18. Jahrhundert auf 22, die wirtschaftliche und geistige 
Kultur des 18. Jahrhunderts und der ersten Halfte des
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19. Jahrhunderts zusammen auf 22 Seiten behandelt. Es 
folgen Kapitel 9 iiber innere und auBere Politik von 1797— 
1857 auf 23 Seiten, 10: von 1857—1905 auf 26 Seiten, und 
der gesamte iibrige Teil von S. 177—341 behandelt die Zeit 
von 1905 bis zur Gegenwart, davon die Zeit seit 1917 auf 
fast 100 Seiten, also etwa einem Drittel des ganzen Werkes. 
Man sieht, wo das Schwergewicht liegt. Altertum und Mit
telalter werden recht rasch abgemacht, die Entstehung von 
Moskau sehr knapp, die Verfassung keineswegs zureichend 
behandelt, so daB der Leser doch vom russischen Altertum 
und russischen Mittelalter schwerlich aus diesem Buch eine 
ausreichende Vorstellung gewinnen wird. Aber man wird 
im ganzen das Werk ais ein nicht besonders umfangreiches 
Handbuch, zur Einfiihrung geeignet, bezeichnen diirfen.

Damit indes soli die besondere Bedeutung des Buches 
nicht erschbpft sein. In der Vorrede von Rostovcev wird die 
besondere Notę des Verfassers, die auch sonst bekannt ist, 
hervorgehoben: „Die Hauptoriginalitat des Buches besteht 
(so sagt dieses Vorwort) in einem neuen und viel verspre- 
(henden Herangehen an die Hauptprobleme der russisdien 
Geschichte. Sein Anschauungspunkt mag in Kurze ais 
eurasisch bezeichnet werden, was iibrigens nicht ein- 
schlieBt, daB er politisch zu dem Glaubensbekenntnis ge- 
hort, das im allgemeinen unter diesem selben Namen be
kannt ist. ... Die meisten der hervorragenden russischen 
Gelehrten verkennen eine hervorragende Tatsache der 
russischen Geschichte, namlich daB geographisch und kul- 
turell RuBland, so eng es mit Zentraleuropa verbunden ist, 
noch enger mit einem groBen Teile von Asien und mit seiner 
besonderen kulturellen Entwicklung verkniipft ist. Wir 
diirfen nidit vergessen, daB Jahrhunderte seiner friihen 
Gesdiidite lang RuBland einen wesentlichen Teil groBer 
und machtiger asiatisch-iranischer und mongolischer Reiche 
bildete, daB sich RuBland erhob ais einer der europaischen 
Staaten nach einem langen und engen Zusammenleben mit 
mongolischen Stammen und nadi einem langen und schwe- 
ren Kampf gegen sie, und daB RuBland heute noch terri- 
torial einen groBen Teil von Asien einnimmt. Ohne Zweifel 
ist RuBland erfolgreich gewesen, indem es viele asiatische 
Stamme zum Teil absorbierte, zum Teil europaisierte. Je- 
denfalls entsteht die Frage: wie grób war der Beitrag die
ser Stamme zu der besonderen Entwicklung von RuBland? 
Es ist schade, dafi wir so wenig wissen von der historischen 
Entwicklung der zentralasiatischen Vólker und daB wir 
noch auf eine wirklidie Erforsdiung der chinesischen Ge
schichte warten, die auf einem kritisdien Studium alles zu- 
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ganglichen Materials ruhte. Indes ist kein Grund jeden
falls, das Wenige, was wir wissen, gering zu schatzen oder 
zu iibersełien. Ich schatze das Bestreben von Vernadskij hoch, 
in der Geschichte des russischen Volkes seine óstlichen Ver- 
wandtschaften zu beriicksichtigen, ais einen guten und er- 
folgreichen Ausgang auf einem Wege, der zu mehr und 
wichtigen und dauernden Ergebnissen fuhren kann.1*

Unzweifelhaft hat damit der grofie Forscher der alten 
Geschichte der Geschichtsschreibung Rufilands eine wesent- 
liche und nicht immer richtig beachtete wissenschaftliche 
Aufgabe gestellt. Vernadskij zieht auch in der knappen 
Einleitung die Grundlinien seiner Auffassung deutlich und 
scharf und damit seines Begriffs: „Rufiland ist nicht aus 
zwei Teilen, einem europaischen und einem asiatischen, zu- 
sammengesetzt. Es gibt nur ein Rufiland, das „eurasische 
Rufiland41 oder „Eurasia11, worunter er versteht „nicht eine 
Kombination von Europa und Asien, sondern die Mitte des 
Kontinents ais ein besonderes geographisches und histori- 
sches Gebiet. Dies Gebiet mufi sowohl von Europa wie vón 
Asien unterschieden werden41.

In ganz grofien Ziigen und aufierordentlich kurz wird 
dann in der Einleitung das noch etwas ausgefiihrt und das 
Verhaltnis zu den Turko-Mongolen sowie Byzanz festgelegt. 
Das ist interessant, aber zunachst nur Programm. Gerade 
wenn man diesen Grundlagen, sowohl rassenmafiig wie 
geographisch, die der Verfasser legen will, zustimmt, emp- 
findet man nun ganz besonders, dafi dieser „eurasische 
Faden11, nachdem iiber die Anfange, Mongolenherrschaft 
u. dergl., einiges gesagt ist, gar nicht weiter gesponnen wird. 
Ungemein schnell miindet namlich die Darstellung in den 
iiblichen Gang der Darstellung russischer Geschichte ein. 
Schon die Anfange kommen so iiber Ansatze zu einer „eura
sischen11 Auffassung des russischen Geschichtsablaufs nicht 
hinaus. Und dann, wie gesagt, verschwindet das Problem 
iiberhaupt. Fiir die Zeit seit Alexander II., in der der asia- 
tische Besitz Rufilands sich so ungeheuer weitete und ab- 
rundete, in einer Zeit der, wie man es mit Recht bezeichnet, 
zunehmenden „Koharenz11 des asiatischen Reichsteiles, wird 
iiber das Grundthema, das das Vorwort bezeichnet, ebenso- 
wenig etwas gesagt, wie fiir das Problem, was „Rufiland in 
Asien11 bedeute fiir die Sovetregierung und ihre Politik, fiir 
RuBlands Stellung iiberhaupt in der Weit.

So bleibt das, was das Vorwort ais These richtig, wissen- 
schaftlich fruchtbar und bedeutungsvoll aufstellte, eben nur 
These, mit der sehr wenig und manchmal gar nichts ge
sagt ist. Fiir die wissenschaftliche Fundierung und Aus- 
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arbeitung einer eurasischen Auffassung Rufilands in Ge
schichte und Gegenwart ist so leider dieses Buch kein 
Schritt vorwarts geworden. Das mindert seinen Wert ais 
brauchbares Handbuch namentlich fiir angelsachsische 
Leser an sich ja nicht, aber es enttauscht den Forscher russi
scher Geschichte, der gerade, gelockt durch das Vorwort, 
danach mit besonderem Interesse gegriffen hatte. Druck 
und Ausstattung sind ersten Ranges.

Berlin. Otto Hoetzsch.

Jan Ptaśnik. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. 
(Stadte und Stadtvolk in Altpolen.) Krakau 1934. VIII 
+ 511 S.
Innerhalb der polnischen Kulturgeschichte blieb die der 

Stadte und Burger am meisten vernachlassigt, ais wenn 
alte Abneigung, ja, Feindschaft des Adels gegen Stadte 
noch fortwirkte. Wohl gab die Akademie reiches Urkunden- 
material, samtliche Zunftordnungen u. a. Krakaus heraus, 
die ófters ungenutzt blieben und an die sich erst in jiing- 
ster Zeit ahnliche Publikationen fiir Lemberg, Posen, War
schau anschlossen; es gab keine Monographien sogar iiber 
diese Hauptstadte, nur Einzeluntersuchungen iiber ihren 
Handel und ihre inneren und auBeren Handel, ihre Patri- 
zier, Kiinstler, Arzte. Wohl regnete es im letzten Dezennium 
Monographien iiber Rzeszów, Tarnów usw., aber sie 
waren meist unmethodisch und diirftig; die dankenswerten 
Monographien der stadtischen Geschichtsvereine in Krakau, 
Lemberg u. a. waren zersplittert. Die Liicke durch ein Ge- 
samtbild polnischen Stadtewesens auszufiillen und dadurch 
Interesse fiir Stadtgeschichten zu fórdern, stellte sich ais 
Aufgabe der 1930 allzufriih verstorbene Lemberger Kul- 
turhistoriker Jan Ptaśnik, dessen vollendetes, aber nicht 
ausgefeiltes Werk seine Schiilerin pietatsvołl herausgab. 
Eigene archivalische Studien groBen Umfanges hat Ptaśnik 
nur in Krakau und Lemberg betrieben; sonst ist er auf oft 
unzulangliche fremde Darstellungen angewiesen (mit ein
zelnen ruhmlichen Ausnahmen, wie fiir Biecz, Lublin u. a.), 
was insofern weniger verschlagt, ais eben nach Krakau und 
Lemberg andere Stadte sich oft zu richten pflegten; dafiir 
zeichnet er einen tiefen Hintergrund, geht auf italienische 
und deutsche Verhaltnisse mit Erfolg ein. Er ist allerdings 
weder Jurist noch Nationalókonom von Fach, aber seine 
eindringlichen archivalischen Forschungen (urkundliche 
Darstellungen des alten Krakauer Handwerkes, Buch- 
druckes u. a.) und der fliissige Stil sichern seinen beliebten 
Ausfiihrungen bleibenden Wert.
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Das erste Kapitel bespricht italieniscbes und flandri- 
sdies Stadtewesen, sind dodi die polnischen Stadte frem- 
den Ursprungs. Die folgenden handeln iiber Vogt, Schóf- 
fen, Rat, Gemeinde, Ziinfte, Kaufleute: hier schon kommen 
die Reibungen zwischen den drei stadtisdien Standen zur 
Sprache, wie statt der urspriinglich einheitlichen Gemeinde 
durch spatere Differenzierungen Patrizier (Rat, Schóffen, 
reiche Kaufleute) den „gemeinen Mann" unterdriicken und 
dieser durch Schaffung der Vierzig- oder Zwanzigmanner- 
schaften oft vergeblich maBgebenden EinfluB auf Verwal- 
tung und namentlich Finanzgebarung zu gewinnen suchte. 
Diese fiinf Kapitel bewegen sich in meist bekannten Bah- 
nen und alles wiederholt sich iiberall mit geringen Ab- 
weichungen. Erst vom Kapitel VII ab wird die Darstellung 
lebhafter und individueller, denn „die Kampfe um die 
Demokratie" spielen sidi nicht nach einer einzigen Norm 
ab. Besonders interessant sind die Lemberger Verhalt- 
nisse; die Stadt, Bastion des Polentums im Osten, macht 
schwere innere und auBere Kampfe durdi; in den Augen- 
blicken grbBter Gefahr versagen vóllig Rat und Patrizier, 
fliehen massenhaft und iiberlassen dem „gemeinen Mann" 
Verteidigung und Rettung, der die zuriiekkehrenden 
Fliichtlinge von der Ubernahme der Geschafte ausschliefien 
módite; es kommt zu einer regelrechten Revolte, die Stadt 
spaltet sidi zwischen Rat und Gemeine, welche die energi- 
schen Ratsherren Gąsiorkowicz und Sommer fiihrten, 1672 
und 1675, und erst das Eingreifen des Kónigs rettete den 
Rat vor schmahlidier Kapitulation, ohne daB er seine alte 
Bedeutung wieder voll erlangt hatte. Kapitel VIII handelt 
wieder iiber Bekanntes, die Beamten und Diener der 
Stadt (Lohnherr, Notar, Syndikus, der Krakauer Hetman, 
der Lemberger Nachtbiirgermeister usw.; besonders aus- 
fiihrlich audi iiber den Henker). Nun folgen die aufschluB- 
reichsten Kapitel. Kapitel IX die Rolle der Stadte in den 
Reichstagen, wie die Stadte aus Mangel an politischer Ein- 
sidit und Einigkeit sich keine politische Stellung um die 
entsdieidende Mitte des 15. Jahrhunderts sidierten, wie 
die Kónige versuchten, Versaumtes nachzuholen, aber nur 
fiir Krakau und Lemberg (wozu dann Wilna hinzukam), 
denen Adelsprivilegien zugesprodien wurden, fiir Lemberg 
ais spezieller Dank fiir seine Aufopferung in den Kosa
ken- und Tatarenkampfen; wie der Rat selbst aus HaB 
gegen die Andersglaubigen, denen ja dieselben Rechte zu- 
gebilligt waren, die kóniglichen Privilegien sabotierte; wie 
die eingesdiiichterten stadtisdien Abgeordneten auf den 
Reichstagen nur ais stumme Zuschauer auftraten. Ka
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pitel X handelt von Gewinnung und Verlust des Stadt- 
rechtes, wie reich gewordene Auslander bei dessen Resig- 
nierung und Fortzug ein Zehntel ihres Vermógens abgaben. 
Kapitel XI bespricht ausfiihrlichst das Nationalitatenpro- 
blem, wie der deutsche Grundstock der Stadter sidi all- 
mahlich polonisiert, wie der faktischen Entwicklung die 
offizielle Anerkennung stark nachhinkt. Hier werden die 
Verhaltnisse in Krakau auf Grund der Biirgernamen, die 
ja durchaus nicht maBgebend sind, erlautert (S. 315—327); 
ich vermisse den Hinweis auf die Zeugenyernehmungen 
vor dem bischóflichen Konsistorium iiber Wunder des heili- 
Sen Stanislaus aus der zweiten Halfte des 15. Jahrhun- 

erts; Trager gut deutscher Namen sprechen sdion alle 
Polnisch, nur wenige Greise und Greisinnen werden ais 
per totum germanici (d. h. sprechen kein Polnisch) bezeich
net. Und doch haftet die Tradition so stark, daB erst 1600 
der Krakauer Rat verbietet, das Schóffengericht mit der 
schon vielen ganz unverstandlichen deutschen Formel zu 
hegen. In Posen lagen die Verhaltnisse fiirs Polnische giin- 
stiger, am giinstigsten in Lemberg, wo sich neben der pol
nischen die armenische und „russische" Nation behaupte- 
ten und schwere Kampfe um ihre Gleichberechtigung aus- 
fochten, der sich der Rat nach Kraften widersetzte; in 
Kameniec, dem auBersten vorgeschobenen Posten der Chri- 
stenheit, waren die Gegensatze weniger scharf (Kiev wird 
wegen seines friihen Abfalls nicht beriicksichtigt). In Li
tauen hatten die „Russen" gróBere Bewegungsfreiheit ais 
in der „Korona", aber die nationalen Gegensatze wurden 
durch konfessionelle ersetzt. Im 18. Jahrhundert setzt in 
Warschau und in den Stadtchen „GroBpolens" (das Posen- 
sche) eine neue deutsche Hochflut ein; es sind polnische 
Grundherren, die neue Stadtchen griindeten und sie mit 
Deutschen besetzten, die durch besondere Reklameblatter 
geworben wurden. Uber Juden und ihr Eindringen in 
Stadte und Ziinfte, S. 351—357. Kapitel XII schildert Neid 
und HaB des Adels gegen Stadte, wie er sich, dem Mittel- 
alter unbekannt, seit dem 16. Jahrhundert auch in der fiir 
die Stadte unheilvollen Gesetzgebung ausspricht, doch ist 
unberiicksichtigt geblieben, wie sich schon an der Wende 
des 13. und 14. Jahrhunderts scharfe nationale Gegensatze, 
zumal in Krakau und Posen, ergaben und wohl mit den 
AnstoB zu der folgenden Spannung gegeben haben, woran 
nichts andern konnte, daB im Laufe des 15. Jahrhunderts 
reiche Burger ohne weiteres zum Adel aufstiegen. Die ver- 
kehrte Zollpolitik des Adels, die den Auslander gegen den 
eigenen Stadter begiinstigte, die Yerachtung von Handel 
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und Handwerk, die Umgehung der gesetzbchen Bestim- 
mungen, die Ausnutzung der Privflegien, die Unter- 
driickung der kóniglichen Stadte durch die Starosten wer
den scharf gegeifielt. Kapitel XIII stellt den entsetzlichen 
Stadteverfall um die Mitte des 18. Jahrhunderts dar und 
die Anbahnung einer verniinftigeren Wirtsdiaft durch die 
neu eingesetzten Kommissionen boni ordinis, die freilich 
nicht gleichmafiig iiberall funktionierten; sie wecken zu- 
gleich ein besseres Verstandnis fiir die Notlage der Stadte 
und bereiten das Reformwerk vor, das in Warschau durdi 
die Initiative des energischen Biirgermeisters Jan Dekert, 
die erstmalige Einberufung eines alłgemeinen Stadtetages 
und dessen Positionen, was Konservative ais eine Revolte 
empfanden, endlich durch die Gesetzgebung des „Grofien 
Reichstages“ in Angriff genommen wurde und so die mo
dernę Stadt geschaffen hat (Kapitel XIV); Verfasser geht 
auf alle Einzelheiten des Kampfes um die Reform und die 
neuen Gesetzgebung ein. Im letzten (XV.) Kapitel kommt 
endlich der Kulturhistoriker allein zu Wort, der das Stadte- 
Łild selbst zeichnet, die Anlage, die Strafien, die óffent- 
lichen Gebaude, die Privathauser und dereń Einrichtung, 
wie die Brande in Krakau und Lemberg 1494—1528 den 
alten „gotischen“ Charakter dieser Stadte zerstórten usw. 
(S. 449—494); wenn S. 492 behauptet wird, „weder Lóffel 
noch Gabeln waren damals im allgemeineren Gebrauch“ 
(weil ihrer in den Testamenten keine ausfiihrliche Erwah- 
nung geschieht), so ist wohl vergessen, dafi Lóffel damals 
jedermann mit sich fiihrte, ebenso wie Messer; Gabeln 
allerdings gab es erst selten.

Dieses Vermachtnis des friih Verstorbenen, die Krónung 
seiner der Erforschung des Stadtewesens gewidmeten Le- 
bensarbeit, wird endgiiltig den bisher dariiber lastenden 
Druck der Voreingenommenheit, des mangelnden Verstand- 
nisses, der unmethodischen Arbeit bannen. In den Einzel
heiten wird es starkę Auffiillung noch geben miissen, aber 
die Grundlinien liegen endlich klar vor; eine Liicke der 
Geschichtsschreibung ist ausgefiillt.

Berlin. A. Bruckner.
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IV. Zeitschriftenschau?
I. a) Allgemeines, besonders Methodologie; 

b) Hilfswissenschaften.
M. N. Pokrovskijs Kampf mit der russischen 

biirgerlichen Geschiditssoireibung.
IM 1952, H. 28, 85—99.
Pokrovskijs Verhaltnis zur Geschichte braucht PiontkoDskij nicht 

erst zu begriinden. Mit seinem leninistischen Parteistandpunkt ist es 
schon gegeben. Geschichts- und Staatswissenschaft sind ihm ..Splitter 
der Ideologie einer bestimmten Klasse", von Klasseninteressen einge- 
geben und von ihnen durchtrankt. Da der Historiker bei der Stoff- 
auswahl und seiner Bewertung lediglich von praktischen Notwendig- 
keiten bestimmt werde, so nimmt er mit seiner Arbeit auch 
am politischen Kampf teil. Die Geschichte ist fiir Piontkovskij die 
allerpolitischste Wissenschaft. Damit ist sofort der Gegensatz der Rich- 
tungen gegeben. Fiir den Marxisten ist die Geschichte die scharfste 
Waffe im Klassenkampf. Piontkovskij hat daher auch so viel Miihe 
darauf verwandt, die klassenmafiige Gebundenheit der biirgerlichen 
Geschichtsschreibung nachzuweisen und ais Faktoren des Klassen
kampfes ihre Konzeptionen zu erklaren. Ihre Arbeiten sind nur 
zu yerwerten, wenn sie politisch dechiffriert sind. Piontkovskij hat 
wiederholt darauf hingewiesen, dafi biirgerlićhe Betrachtungsweisen 
auf dem Wege iiber die Geschichte leicht ins Volk dringen kónnen. 
Starken Einfiufi dieser Art weist er bei Plechanov und Trockij nadi. 
Wie er bei der rechtsgeschichtlichen Schule darauf den Finger lege, dafi 
sie moderne Kategorien in die Friihzeit hineinlegte, so will er bei So- 
lovev und ćićerin bestimmte politische Meinungen herausarbeiten. In 
den SIavophilen sieht er „krepostniki-feodaly", die dem Kapitał und 
dem wachsenden Biirgertum entgegenstehen, bei Solovev und Ćićerin 
Staatsinteressen. Die Synthese der Auffassungen der beiden letztge- 
nannten bringe Kljućevskij, wahrend Miljukoy wieder zu den Inter
essen des Bauerntums zuriickschwenkt, von denen sidi einst Śćapov 
bestimmen liefi, allerdings nennt Piontkovskij es ein eingebildetes 
Bauerntum. Wichtiger ais dieses ist fiir den Verfasser die Feststellung, 
Pledianoy und Trockij haben ihre Waffen dem biirgerlichen Arsenał 
entnommen. R. St.

Studien zur alteren Geschichte der Kaiser- 
lichen Offentlichen Bibliothek in St. Peters
burg (Leningrad) 1794—1861.

Zentralblatt fiir Bibliotheksroesen 1955, H. 4, 501—515, H. 5, 
555—5??.

Werner non Grimm legt in diesem Aufsatz die Grundziige seiner 
ungedruckt gebliebenen Góttinger Dissertation vor. Dazu mufite die 
Arbeit sehr stark gekiirzt und leider ohne Anmerkungen gelassen wer
den. Schon in der urspriingliclien Fassung war die Arbeit ausschliefi- 
lich auf gedrućkten Materialien, wie den Otćety und den in der russi
schen Literatur yerarbeiteten Nachrichten, aufgebaut. Sie mufite aus

1 Vgl. Abkiirzungen der Zeitschriften und Chiffern der Mitarbeiter 
Band VIII, Heft 1, S. 120 ff., und Heft 3, S. 432.
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diesem Grunde, wie der Verfasser selbst bekennt, Fragment bleiben. 
Von den Anfangen der Bibliothek wird nur kurz beriditet, um dann 
auf ihre weitere Entwicklung unter den drei Hauptdirektoren Olenin, 
Buturlin und Baron Korff naher einzugehen. Leider sind dem Ver- 
fasser die fiir die altere Zeit wichtigen Denksdiriften unzuganglich ge- 
blieben. Dafiir wird das letzte Kapitel, das Korffs Leistung darstellt, 
eingehender behandelt. (Durch die starkę Kiirzung ist manches un- 
iibersiditlich geworden.) R. St.

Der Bauer in der Gesdiichte RuBlands.
ReDue Historiąue 1934, Januar-Februar, 32—79.
Pierre Pascal, der der „Russisehen Geschichte" von Miljukov, 

Seignobos und Eisenmann den Vorwurf macht, daR dieses ungleich- 
mafiig angelegte, zu sehr die Petersburger Periode in den Vordergrund 
schiebende Werk den Leser „nicht geniigend die Gegenwart eines 
kollektiven Wesens, des Volkes“ spiiren lasse, versucht die Bedeutung 
des Bauernstandes in der aufieren und inneren Entwicklung Rufilands 
synthetisch zu erfassen. Er kommt zu dem Schlufi, dafi obwohl die 
Bauernklasse nie in Rufiland — von sporadischen, mit Elementargewalt 
ausbrechenden Revolten abgesehen — eine aktive politische Rolle ge- 
spielt hat, die russische Politik in ihren grofien Ziigen stets durch den 
relativen Wohlstand oder die Not der Bauernmasse bestimmt war; oft 
geschah es sogar gegen den Willen der regierenden Klasse; es gabe 
keine grofie Wendung in der russisehen Geschichte, die nicht in der 
Lagę des Bauernstandes ihre letzte Erklarung findet. Allerdings 
scheint auch fiir den Verfasser das gegenwartige System der gewalt- 
samen Kollektivierung das Verhaltnis umzukehren: nicht die effek- 
tive Lagę des Bauernstandes bestimmte die Politik der Regierung, son
dern eine wirtsehaftlich-politische Ideologie bestimmte das Dasein und 
die Lebensformen der Landbevólkerung. Sein historisches Tatsachen- 
material schbpft Pascal fiir die neuere Zeit (vom 18. Jahrhundert an) 
hauptsachlich aus den von Kizevetter zusammengestellten Quellen, fiir 
die friiheren Perioden — aus dem vor kurzem erschienenen Werk von 
A. Eck (Le moyen age russe, Briissel 1933).

F. I. Rodićev (1854—193 3).
SIR 1934, Januar, 34?—36?.
P. B. Struoe teilt seine Erinnerungen an den vor kurzem in der 

Emigration verstorbenen, seinerzeit sehr popularen Kadettenfiihrer 
mit. Rodicev war einer der Verfasser und Uberbringer der Adresse 
der Delegierten des Tverschen Zemstvos an den Caren Nikolaus II., in 
welcher die konstitutionellen Bestrebungen der russisehen Liberalen 
ihren Ausdruck fanden und welche die schroffe Replik des Caren her- 
vorrief: in der am 17. Januar 1895 an die Vertreter der Stande gehal- 
tenen Rede liefi er die beriihmt gewordenen Worte iiber die „sinnlosen 
Traume" fallen. In seiner Beurteilung der politischen Rolle Rodicevs 
sieht Struve in ihm vor allem einen temperamentvollen Parlamentarier, 
der seine grofiten Triumphe zur Zeit der ersten Duma gefeiert hat, 
und einen etwas naiven „Liebhaber der Freiheit". Der reelle politische 
Sinn mangelte ihm in demselben Grade, wie den meisten von seinen 
Parteigenossen. V. R.

MSl 1934, Januar, 115—122.
Auch P. P. Gronskij betont in seiner biographischen Skizze, neben 

den organisatorischen Fahigkeiten und der Lauterkeit des Charakters, 
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die Rodićev auszeichneten, sein rednerisches Talent. Das Zemstvo von 
Tver, in dessen Reihen Rodićev, neben I. I. Petrunkević, eine hervor- 
ragende Rolle spielte, war „eine Zitadelle des liberalen Gedankens". 
Bereits im Jahre 1881, nach der Thronbesteigung des Caren Alexan- 
der III., wagte das Zemstvo den Herrscher an die Notwendigkeit kon- 
stitutioneller Reformen zu mahnen. Nach Wiederholung dieses Ver- 
suches im Januar 1895 mufite Rodićev, fiir eine Dauer von beinahe 
zehn Jahren, auf seine Walilamter im Gouvernement Tver und iiber- 
haupt auf eine offentliche Tatigkeit verzichten. Seit 1901, nachdem er 
eine scharfe Kritik an der polizeilichen Unterdriickung einer Studenten- 
manifestation in einem Briefe an den Minister des Innern ausgeiibt 
hatte, wurde er sogar der Residenz verwiesen. Im Jahre 1904 trat er 
dem von P. B. Struve, P. N. Miljukov und ihren Gesinnungsgenossen 
gegriindeten „Sojuz Osvoboźdenija“ („Befreiungsbund") und der dar- 
aus hervorgegangenen konstitutionell-demokratischen Partei bei und 
wurde zum Mitglied des Zentralausschusses der Partei. Seit der Ein- 
berufung der ersten (1906) und bis zur Selbstauflbsung der vierten 
Duma (1917) war er ununterbrochen Dumamitglied. Nach der Marz- 
revolution wurde er ais Mitglied der Provisorischen Regierung zum 
Minister fiir Finnland ernannt. Den bolschevistischen Umsturz erlebte 
er in Helsingfors. Im Jahre 1918 wurde er von Ekaterinodar aus, dem 
damaligen Sitz der Denikinschen Regierung, in einer Sondermission 
nach Serbien geschickt, von wo er ins Exil wandern mufite. V. R.

II. Vorgesdiichte Rufilands.

III. Der Kiever Staat.

IV. Die Moskauer Periode.
Sammelbittsdiriften der Kaufleute und der 

Kampf um den russischen Markt in der ersten 
Halfte des 17. Jahrhunderts.

IA 1932, 91—123.
Bevor K. E. Bazilevic einige neugefundene Bittschriften der russi

schen Grofikaufleute um Beschrankung der Macht auslandischer 
Handler auf dem russischen Markt auswertet, schildert er ausfiihrlich 
die Lagę des Marktes im 17. Jahrhundert und die um ihn ringenden 
Machtgruppen. Das russische Kapitał steckt weniger in industriellen 
Unternehmungen ais im Warenhandel. Dem russischen Berufskauf- 
mann ersteht nur ein einziger einheimischer Konkurrent im Gutsbe
sitzer, wenn dieser seine Waren solbst abzusetzen versucht. Doch ist 
der Gutsbesitzer nur Konkurrent fiir die von ihm selbst erzeugten 
Waren. Rufilands eigentlicher Handel beruht auf der Lieferung von 
Rohstoffen und Halbfertigfabrikaten und auf der Abnahme von Fertig- 
fabrikaten aus dem Westen. Europaische Waren, vornehmlich Tuche, 
gelangen bis in die unteren sozialen Schichten. Ais Rohstofflieferant 
steigt RuBlands Bedeutung infolge der Verwiistung der Rohstoffgebiete 
in Deutschland und den Ostseelandern durch den Dreifiigjahrigen 
Krieg. Das sehr bedeutende Ein- und Ausfuhrgeschaft versuchen die 
Englander, wie auch die Hollander und Hamburger ausschliefilich in 
ihre Hande zu bekommen, um so die Rohstoffbelieferung von Europa 
yerwalten zu konnen. Demgegeniiber ist der Handel mit einzelnen 
Waren standiges Monopol der russischen Regierung: vor allem der 
Handel mit Getreide, dessen Ausfuhr der Staat beim Anwachsen einer



Zeitschriftensdiau. 577

nidit aćkerbautreibenden Bevólkerung sdiarf kontrollieren mufi, sowie 
mit Kaviar und Rhabarber. Andere Gegenstande sind der Regierung 
zeitweise ais Monopol vorbehalten, andere werden ais Monopol ver- 
pachtet. Von den letzteren sind besonders die Produkte der Holzver- 
arbeitung zu nennen, Pottasche, Pech, Asche. Infolge seines Wald- 
reichtums ist Rufiland im 17. Jahrhundert alleiniger Lieferant von 
Pottasche fiir ganz Westeuropa. Yon nicht irgendwie monopolisierten 
Waren sind am begehrtesten Haute, Leinen, Hanf. Die Verarbeitung 
von Holz, Hauten, Flachs nehmen die Auslander in eigenen Holz- 
brennereien, Gerbereien und Spinnereien vor. Der Aufkauf wird mog
lidist bei der Landbevólkerung direkt vorgenommen, um nicht auf das 
Angebot des russischen Grofihandels in den Hafenstadten angewiesen 
zu sein. Der direkte Verkehr mit den Bauern ist an der litauischen 
Grenze besonders grofi. Weiter im Inland halten sich die Auslander 
eine grofie Gruppe russischer Kleinhiindler, die aus den verschieden- 
sten Schichten der landlichen und stadtischen Bevblkerung stammen 
und die ais Agon ten die kleineren Warenposten fiir die Auslander auf- 
zukaufen haben. Die Agenten geraten in finanzielle Abhangigkeit der 
Auslander; aus der Mitte des 17. Jahrhunderts liegen umfangreiche 
Schuldaufstellungen der Englander vor, die sie mit nur teilweisem Er
folg der Moskauer Regierung prasentierten. Der Warenversand durch 
auslandisdie Kaufleute war um ein Mehrfaches hóher ais der Versand 
durch Russen. Hilfe gegen die westeuropaische Konkurrenz erblickt 
der russische Grofikaufmann in der Protektion des Staates. 1584 ist 
den Engliindern bereits der Durchgangshandel nach dem Osten und 
der Detailhandel in Rufiland verboten worden. Das letzte Verbot wird 
umgangen durch die Abgabe von Warengrofiposten an die Agenten zu 
Detailpreisen auf zinslosen Kredit. Zu zwei bereits verdffentlichten 
Eingaben der Moskauer Grofikaufleute um Beschrankung des Aus- 
landerhandels aus den Jahren 1627 und 1646 fiigt Bazilević weitere, 
im Moskauer Archiv gefundene Eingaben von 1655, 37, 39 und 1652/3 
hinzu. Die Eingaben hiingen wahrscheinlich mit der Einberufung der 
Zemskie Sobory zusammen. Die Bittschrift von 1627 ist der Prototyp 
der spateren Urkunden. 1637 wird eine Aufhebung der englischen 
Rechte auf freien Handel noch dem Caren anheimgestellt, 1646 wird 
der Ausschlufi der Englander gefordert. Die Klagen richten sich gegen 
die Uberschreitung gewahrter Privilegien, gegen die Zunahme der aus- 
landischen Handler und die Ausweitung des Handels auf neue Gegen
stande. Nach Vorstellungen der Regierung bei den Auslandern 1635 
erfolgt 1646 vdllig iiberraschend die Aufhebung des zollfreien Handels 
fiir alle Auslander, 1648 die Liąuidation des englischen Handels iiber- 
haupt. Die Eingabe von 1652/3 sucht eine Aufhebung des gesamten 
Auslanderhandels zu erlangen. 1659 erklaren die russischen Kaufleute 
auf eine Regierungsanfrage, dafi noch immer Hollander und Ham
burger in Rufiland handeln, und zwar in verdeckter Zusammenarbeit 
mit den Engliindern. Die Tendenz, den russischen Markt durch Staats
macht uberhaupt von Auslandern frei zu halten, wird nur von den 
Grofikaufleuten getragen. Der kleine Zwischenhiindler steht hierzu im 
Gegensatz in Lohn bei den Auslandern, die ihre Stellung ais Brot- 
herren russischer Untertanen bei der Moskauer Regierung wahrend der 
Verhandlung iiber die Gewahrung von Privilegien zur Geltung zu 
bringen wissen. W. Ph.

Steńka Razin und die Ukrainę.
Trudy Instituta slaujanonedenija Akademii Nauk SSSR, 1934, II, 

?7—99.
8 Zeitschrift f. osteurop. Geschichte. VIII. 4
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D. Kravcov stellt die Zusammenhange zwischen dem Razin-Auf- 
stand und den moskaufeindlichen Strómungen in der Ukrainę fest. Er 
hebt die enge Anteilnahme der Kosaken, der Sloboder Regimenter (im 
Charkover und Voroneźer Gebiet) und der Zaporoger, hervor, beson
ders die Beziehungen zwischen Peter Dorośenko, dem Hetman der 
Westukraine, und Steńka Razin. Wie aus dem vom Verfasser gefun- 
denen Archivmaterial hervorgeht, stiitzte sich Dorośenko gern auf die 
Razin-Bewegung, da sie gegen Moskau gerichtet war; er korrespon- 
dierte mit Razin, wollte sidi sogar mit ihm persónlich treffen, aber 
schliefilich trennten sich ihre Wege. Dorośenko bezweckte die nationale 
Befreiung und Unabhangigkeit der Ukrainę, Razin verfolgte das Ziel 
einer sozialen Befreiung. Obgleich sich Dorośenko Razins ais eines 
politischen Verbiindeten bediente, furchtete er, der soziale Kampf, den 
Razin im Moskauer Gebiet fiihrte, konne audi auf die Ukrainę iiber- 
greifen. Die Angst vor einer sozialen Revolution bestimmte ihn, samt- 
liche Beziehungen zu Razin aufzugeben. D. D.

V. Peter der Grofie und die Nachfolger bis 1762.
Die ,,P e t r i n i s di e n“ Reformen. Der Klassen- 

kampf vor Beginn der Reformen.
IM 1933, H. 32, 53—80.
Die Reformen Peters des GroBen will S. Tomsinskij aus der Ge

schichte der vorangegangenen Klassenkampfe verstandlicher machen. 
Wahrend die biirgerliche Geschichtsforschung den Ursprung der Auf- 
stande der Strefcy in Hofintrigen sah und selbst Pokrovskij und der 
jiingste der Spezialforscher auf diesem Gebiet A. Strauch die soziale 
Wurzel dieser Kampfe einst geniigend erkannten, weist Tomsinskij auf 
die Agrarfrage ais Ausgangspunkt hin. Die Strefcy aus dem Siiden, 
die sich am Razin-Aufstand beteiligt hatten, waren nach Norden ge- 
bradit worden. Matveevs Riickkehr nach Moskau, in dessen Handen die 
Exekution an den Rebellen lag, ist das Zeichen zu dem lange yorberei- 
teten Aufstand von 1682. Der Regierung gelingt es, Strefcy und Bauern 
yoneinander zu trennen dadurch, dafi sie den Wiinschen der Strefcy 
entgegenkommt. Da der linkę stark revolutionare Fliigel des Raskol 
am Aufstand von 1682 regen Anteil nimmt, geht Tomsinskij auch auf 
diese Bewegung ein, die er ebenfalls im Sinne der Klassenkampftheorie 
deutet. Ikonę und Kirchengesang werden zu Mitteln des Klassen- 
kampfes.

Nach der Unterdriickung dieses Aufstandes geht die Regierung 
Golicyn an die standische Neugliederung. Das Land im Siiden wird 
neu an die deti bojarskie und Kosaken verteilt, zugleich neu vermessen, 
die Lasten des Bauerntums vermehrt. Golicyn erwagt schon die poduś- 
naja podaf. Die Lagę der unteren Strefcy kommt im Aufstand yon 
1689 zum Ausdruck. Um den neuen Gutsbesitz des Siidens ganz auf 
seine Seite zu bringen, unternimmt Golicyn die Krimfeldziige. Peters 
Feldziige von 1695/96 ebenso wie der Nordische Krieg werden gleich- 
falls vom Interesse des Feudalbesitzes diktiert hingestellt.

Wie Tomsinskij es beim Raskol getan hatte, so lafit er auch die 
anderen geistigen Strómungen der Zeit, wie etwa die Richtung Silvester 
Medvedevs, der sich auch am Aufstand von 1682 eifrig beteiligt hatte, 
lediglich im Dienst einen Mann stellend erscheinen. Das sind die ideo- 
logischen Mittel, mit denen der Klassenkampf jener Tage betrieben 
wurde. Ais Ergebnis dieses Kampfes stellt Tomsinskij fest: endgiiltige 
Festlegung der Leibeigenschaft im Interesse des Adels und der Kauf- 
mannschaft. Fiir die Darstellung ist nur vereinzelt ncues Materiał aus 
dem Moskauer Archiy herangezogen. R. St.
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VI. Katharina II.
Katharinas II. Briefe an Potemkin.
La ReDue de Paris 1934, 1. Juni, 519—561.
Georges Oudard yeróffentlicht 52 eigenhandige, teils russisch, teils 

franzósisch verfafite Briefe und Billets der Kaiserin an ihren Giinst- 
ling, die der Herausgeber aus Rufiland mitgebracht haben soli (wo
bei er ihren friiheren Aufbewahrungsort und die Erwerbungsumstande 
nicht angibt). Kein einziger Brief tragt ein Datum. Oudard datiert 
die meisten von ihnen zwischen 1774 und 1776. Ihrem Inhalt nach 
sind es bald leidenschaftliche, bald zartlidie Briefe einer Liebenden; 
nur scherzhafterweise nimmt die Briefstellerin manchmal den Ton der 
Herrscherin an; Anspielungen an die Staatsgeschafte oder an Katha
rinas geistige Interessen fehlen ganzlich, nur ab und zu wird ein Zeit- 
genosse (der Thronfolger und seine erste Gemahlin Natafja Alek- 
seevna, Ivan Ivanović Beckij) erwahnt, iiber die wir auch nichts Neues 
erfahren. In der Einleitung wirft Oudard (nach Professor Barskov, 
der diese Briefe vor kurzem sorgfaltig untersucht haben soli) die 
Frage auf, ohne allerdings zu versuchen, sie zu lósen, ob eine morga- 
natische Ehe zwischen Potemkin und der Kaiserin, die ihn und von 
all ihren Giinstlingen nur ihn, in ihren Briefen ófters ais ihren „Gat- 
ten“ und sich ais seine „treue Gattin" bezeichnet, stattgefunden habe. 
Barskov will sogar den Tag und den Ort der Trauung und die Namen 
der Zeugen wissen. Das Kommentar des Herausgebers beschrankt sich 
auf die notwendigsten sachlichen Erórterungen in den Fufinoten (dafi 
er darin I. I. Beckij ais „assez sot" bezeichnet, beweist seine geringe 
Kenntnis der Zeitgeschichte). Die Ubersetzung der russischen Texte 
stammt von der Schriftstellerin Anna Kasina (Evreinova).

Ein Urteil iiber die Echtheit der Briefe, ohne Kenntnis der Ori- 
ginale, ist kaum móglich: etwas sonderbar mutet allerdings die Er
wahnung von den „Geistern" Cagliostros an (Brief XVI, S. 548), meh- 
rere Jahre vor seinem Erscheinen am russischen Hof (1780). V. R.

VII. RuBland im 19. Jahrhundert bis 1905.
Marx und die revolutionare „Volksbewe- 

g u n g“ (narodnićestvo).
IM, H. 29 (1933), 33—66.
Ihre Auffassung vom nichtkapitalistischen Weg Rufilands begriin- 

deten die Narodniki schon mit Marx. Dieser Auffassung des klein- 
biirgerlichen Sozialismus setzt sich der orthodoxe Marxismus spater 
entgegen. Jaroslanskijs Darstellung leidet darunter, dafi sie nicht 
nach primaren Quellen gearbeitet ist, sondern alles nur im Prisma 
Lenins darstellt. Tkacev und die Partei „Narodnaja Volja“ sind anar- 
chistisch gesinnt. Durch eine Verschwórung wollen sie zur Macht 
kommen. Ihre Auffassungen sind auch sonst utopistisch. Fiir den kom- 
menden russischen Menschen halten sie den Bauer, wie auch Marx fiir 
Rufiland eine Bauernreyolution fiir móglich hielt. Marx yerfolgte 
ihren Kampf eifrig; persónliche oder literarische Beziehungen hatte er 
zu Herzen, Bakunin, Nećaev, Lavrov, Ćernyśevskij. In ihren Kreisen 
hat Marx am stiirksten gewirkt, und sie haben Rufiland mit Marx 
bekannt gemacht. R. St.

Erinnerungen v o n M. Va r f o 1 o m e i.
ReDue d’Histoire Diplomatique 1934, Januar-Marz, 99—110.
Ausziige aus den Memoiren des russischen Diplomaten M. Var-

8*  
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folomei (1836—1895), die sich in den abgedruckten Teilen auf die Jahre 
1877—1885 beziehen. Varfolomei, der wahrend des russisch-tiirkischen 
Krieges 1877—78 Botschaftsrat in London gewesen, erzahlt, daB der 
Botschafter Graf Śuvalov — auf den er auch sonst nicht gut zu sprechen 
ist — wahrend des Krieges die sonderbare Gewohnheit gehabt habe, 
die chiffrierten Depeschen, die er vom Ministerium des Aufiern er- 
hielt, in ihrem U r t e x t der englisdien, RuBland gegeniiber offen- 
sichtlich feindselig gesinnten, Regierung mitzuteilen, die sie dann in 
ihren „blue books" wórtlich abdruckte. Merkwiirdigerweise blieb dieses 
unvorsichtige Verfahren des Botschafters vom Ministerium unbemerkt, 
oder unbeachtet. Śuvalov, der mit Lady Derby, der Gattin des eng- 
lischen Ministers des Aufiern, befreundet war, habe die durch sie an 
ihn halbverratene Absicht des englisdien Kabinetts, um RuBland auf 
seinem Vormarsdi gegen Konstantinopel einzuschiichtern, Zypern zu 
okkupieren, nicht durchschaut („Beware of half-way houses!" war 
Lady Derbys Warnung). Auch in anderen Fallen erwies sich Śuvalov, 
nach Varfolomeis Schilderung, ais hóchst leichtsinnig und leichtglaubig. 
Derselbe, kaum begreiflidie Leichtsinn charakterisierte, am Vorabend 
und wahrend des Berliner Kongresses, die Handlungsweise des Kanz
lers Gorćakov, der „immer geistesabwesend war, soweit es sich nicht um 
seine persbnlichen Interessen handelte".

Ohne Interesse sind einige, von Varfolomei nach Hbrensagen mit- 
geteilte Einzelheiten iiber die morganatische Ehe des Kaiser Alexan- 
der II. mit der Fiirstin Jurevskaja und iiber die dabei von Loris-Meli- 
kov gespielte zweideutige Rolle. V. R.

Marx und Engels iiber RuBland im 19. Jahr
hundert.

IM 1913, H. 10, 89—116.
Paradizoo stellt die Anschauungen, die Marx und Engels in den 

Jahren 1847—95 iiber die Entwicklung und Bedeutung RuBlands ge- 
aufiert haben, zusammen. Selbstverstandlich konnte keine Vollstandig- 
keit beabsichtigt sein. Die friihesten Bemerkungen iiber Rufiland sind 
meist sehr kurz und in alłgemeinen Vorstellungen gehalten. Bis in 
die 60er J ahre ist ihre Beriihrung mit Rufiland noch sehr sparlich und 
wird erst in der letzten Periode (70—90er Jahre) intensiver. Anfangs 
sehen die Begriinder der marxistischen Geschichtsauffassung Rufiland 
ais den grofien Monolith an, der die Bewegungen des Westens erdriickt. 
Die Quelle der Reaktion mufi verschiittet und Rufiland nach Asien 
zuriickgedrangt werden. Gegen Ende der 50er Jahre andert Marx seine 
Auffassung: die Agrarrevolution ist in Rufiland móglich. Das Kennen- 
lernen der russischen revolutionaren Bewegung und die Beschaftigung 
mit der russischen volkswirtschaftlichen Literatur bestćirken diese Auf
fassung. Nach dem Fali der Leibeigenschaft und der auf ihr auf- 
gebauten Ordnung mufite die unaufhórliche wirtsdiaftliche und soziale 
Revolution kommen. Marx sagt voraus, dafi Rufiland in die kapitali- 
stische Richtung gelenkt wird, aber nur, um durch Verarmung und 
Finanznot hindurdi die Auflósung des alten Regimes zu beschleunigen. 
Die in Rufiland aufflammenden Aufstande zeigen Marx, dafi Rufiland 
sehr wohl zum Ausgangspunkt einer alłgemeinen europaischen Krise 
werden kann. Rufiland wird eher „den Tanz beginnen" ais andere. 
Fiir einen sozialistischen Umschwung sei es noch nicht reif, aber all
mahlich wird sich das Schwergewicht der proletarischen Arbeiter
bewegung dorthin verschieben und die biirgerlich-demokratische Ord
nung ablósen. R. St.
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Aus den Erinnerungen von Rodićev.
SZ 1933, Bd. 53, 285—296.
Aus der Erinnerung an die Zeit seiner offentlichen Wirksamkeit 

berichtet F. Rodićeo iiber die Aktion des Zemstvo von Tver beim Re- 
gierungsantritt Nikolaus II. Dieser Schritt wurde ausgelóst durch die 
Hoffnung, die an die neue Regierung gekniipft wurde. Einstimmig 
wird eine Adresse an den Caren angenommen. Riickfragen aus Peters
burg bringen die Einmiitigkeit zu Fali. Da die Mehrheit immer noch 
fiir sie eintritt, wird die aufsehenerregende Adresse iiberreicht. Mit 
dem Empfang der Deputation und einer alle Hoffnungen zerstórenden 
Rede des jungen Caren, die er an sie richtet, endet der kiihne Vorstofi. 
Von den offenen Briefen, mit denen diese Rede beantwortet wurde, 
stammt 'einer von P. Struve, ein anderer von V. Solovev, ein dritter 
von Rodićev. R. St.

Die Bedeutung des zweiten Parteitages in 
der GescŁicŁte des BolscŁewismus.

IM 1933, H. 32, S. 3—19.
Wenn man auch das Jahr 1903 ais Griindungsjahr der bolsche- 

wistischen Partei angesehen hat, die Wurzeln fiir ihre Entstehung 
reichen bis tief in die 90er Jahre hinein. M. Saoeleo geht von dem 
Gedanken aus, dali Lenin um diese Zeit den Kapitalismus schon ais 
fiihrende Wirtschaftsform in Rufiland ansieht und auf die neu ent- 
standene wirtschaftliche Lagę gleich die marxistische Theorie an- 
wendet. Sein Kampf fiir die Theorie ist zugleich ein Kampf um die 
revolutionare Partei. Der Streit mit Plechanoy um das Programm lafit 
seine Auffassung ganz deutlich hervortreten. R. St.

VIII. a) RuBland von 1905—17.
Aus den Memoiren von Maurice Paleologue 

(1904 — 1905).
Reoue des Deux Mondes 1934, 15. Januar, 268—299; 1. Februar, 

568—602.
Der ehemalige franzósische Botschafter in Petersburg teilt Ausziige 

aus seinen Tagebiichern, vom 13. August 1904 bis zum 29. Mai 1905 mit 
(damals war er am Quai d’Orsay ais „sous-directeur adjoint des 
affaires politiques“ beschaftigt). Diese Aufzeichnungen beziehen sich 
hauptsachlich auf die streng geheimgehaltenen Verhandlungen zwischen 
dem Minister des Aufiern Delcasse und dem russischen Botschafter 
Nelidov, dereń Gegenstand eine Unterstiitzung durch die franzósische 
Regierung der damals von Rufiland unternommenen verhangnisvollen 
Flottenaktion gegen Japan bildete. Es hali delto sich in erster Linie um 
die Unterbringung in den franzósischen Hafen des Orients des von 
Roźdestvenskij gefiihrten „zweiten Pazifik-Geschwaders" und um seine 
Versorgung auf offener See mit Kohle, Maschinenersatzteilen usw. Leb- 
haft werden die Schwankungen und Unschliissigkeiten des tempera- 
mentvollen und stets unruhigen Delcasse geschildert, der sich damals — 
in Anbetracht des englisch-japanischen Biindnisses — in einer besonders 
heiklen diplomatisdien Situation befand; Schritt fiir Schritt wird iiber 
die Riistungen und das Vordringen des Geschwaders, iiber den „Hull- 
Zwischenfall" und schliefilich iiber den von der Tsushima-Katastrophe 
in den Pariser offiziellen Kreisen hervorgerufenen Eindruck berichtet.

V. R.
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Lenins Kampf gegen den internationalen 
„Zentrismus".

IM 25 (1932), 11—36.
L. Ryklin bestimmt den Zentrismus ais Ideologie der Anpassung 

proletarischer Interessen an kleinbiirgerliche, wie sie in der II. Inter- 
nationale vor dem Kriege gepflegt wurde. Demgegeniiber wird Lenin 
ais der einzige Arbeiterfiihrer charakterisiert, der in der konseąuenten 
Durdifuhrung des orthodoxen Marxismus allen Opportunisten ent- 
gegengetreten ist. Um eine stofikraftige Partei neuen Schlages zu schaf- 
fen, mufite er folgerichtig die Spaltung predigen. Seit 1905 ist der 
Kampf auf dem Wege der Ausscheidung vermittelnder Ełemente ge- 
fiihrt worden. Der russische Streit liist eine grundsatzliche Auseinander- 
setzung zwischen Lenin und den deutschen Sozialdemokraten (Kautsky, 
Luxemburg, Bebel) aus, die die russische Spaltung iiberwinden wollen 
und den Einheitsgedanken vertreten. Trockij wird dadurch bestimmt, 
sich mit den Liąuidatoren zu verstandigen und geht mit den deutschen 
Sozialdemokraten konform. An dieser Stelle bricht zuerst der Gegen
satz zwischen Lenin und Trockij aus. Die verschiedenen Ansichten 
fiihren zu verschiedenen Methoden und verschiedenen Parteien. Lenin 
widersetzt sich der Versbhnungstaktik der II. Internationale und baut 
weiter an seiner eigenen Partei. R. St.

Eine Denksdirift von P. N. D urno v o.
Rgm 1933, Oktober, 332—359.
Eine wórtliche tlbersetzung der von Professor Tarle bereits im Jahre 

1922 in der russisehen historischen Zeitschrift „Bvloe“ („Vergangenheit") 
verbffentlichten Ausziige aus der umfangreichen „untertanigsten" 
Denkschrift, die der Staatsrat und ehemalige Minister des Inneren 
P. N. Durnovo dem Caren im Februar 1914, zur Zeit der Zuspitzung 
der Balkankrise, iiberreichte. In diesem scharfsinnigen Dokument ver- 
suchte Durnovo, mit grofiem Nachdruck und fiir einen alten Hofmann 
ganz ungewóhnlicher Offenheit, Nikolaus II. die Gefahren eines bewaff- 
neten Konfliktes mit Deutschland klarzulegen. Das Hauptziel der russi- 
schen Diplomatie, die Offnung der Dardanellen, konne dadurch un- 
moglich — so meinte Durnovo —, angesichts der divergierenden politi
schen Interessen Rufilands und Englands, erreićht werden. Der deutsch- 
russische Krieg, wenn er auch mit einem Sieg Rufilands enden sollte 
(und Durnovo, dem die innere Schwache, und besonders die Organisa- 
tionsmangel des damaligen Rufilands nur zu gut bekannt waren, ver- 
barg nicht seine Zweifel daran), wiirde in der Folgę unfehlbar zum 
wirtschaftlichen Ruin und zu einer sozialen Revolution fiihren. V. R.

VIII. b) RuBland seit 1917.
Die russische Agrarrevolution von 1917.
SIR 1933, Juli, 155—166; 1934, Januar, 368—386.
L. A. Oroen schildert, hauptsachlich auf Grund des von K.G.Ko- 

tel’nikov und V. L. Meller publizierten reichen archivalischen Ma
terials („Kresfjanskoe Dviźenie v 1917 godu", Moskau 1927) das un- 
aufhaltsame Anschwellen der revolutionaren Bauernbewegung von 
Marz bis Ende Oktober 1917 und die vergeblichen Bemiihungen der 
Provisorischen Regierung diese Bewegung einzudammen. Einiges wird 
in dieser Darstellung aus anderen, von „Kresfjanskoe Dviźenie“ un- 
abhiingigen Quellen (Yeroffentlichungen im „Krasnyj Archiv“, Erinne-
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rungen des Fiirsten S. M. Volkonskij u. a.) erganzt. Eine ausfiihrliche 
Ubersicht iiber die Ereignisse auf dem Lande, mit genaueren Daten und 
Ziffern, gilt, im zweiten Aufsatz, den Zentrallandwirtschaftlichen und 
den Mittel-Volga-Gebieten des Europaischen Rufilands. V. R.

Der Brester Friede und die Entente.
1933, H. 29, 111—126.

F. Miller beginnt seinen Aufsatz mit der Stellung der Entente zum 
Friedensdekret der Sovetregierung vom 8. November 1917. Nach der 
bisherigen Auffassung war die Entente in den ersten Monaten ratlos, 
hatte jedenfalls nicht in erster Linie die Absicht der Interyention. Da
gegen meint Miller, dafi der Kampf mit dem Revolutionsstaat der En
tente von vornherein festgestanden habe, und dafi sie nur in der Wahl 
ihrer Mittel unsicher gewesen sei. Die russische Revolution sei allge
mein ais Werk Deutschlands aufgefafit worden. Nur die eigenen 
Schwierigkeiten, vor allem das Anwachsen der revolutionaren Bewe
gung im eigenen Lande hemmten die Aktionsfahigkeit der Entente. 
Ais die Friedensverhandlungen mit Deutschland von russischer Seite 
aufgenommen wurden, yerstarkten sich die Feindseligkeiten der En
tente. Einflufispharen werden festgelegt. Miller weist insbesondere 
auf die offentlidie Meinung in Frankreich und England wahrend den 
Brester Verhandlungen hin. Lenin hat nur beim deutschen Friihjahrs- 
yormarsch von 1918 daran gedacht, die Hilfe der Entente in Anspruch 
zu nehmen. Nach dem Abschlufi des Brester Friedens kennt die En
tente nur noch die Intervention und Unterstiitzung der Aufstande im 
Innern Rufilands. R. St.

Entstehung der gegenwartigen Einrich- 
tung der russischen Patriarchatskirche.

Pul 1933, Nr. 40, Beilage, 1—16.
I. StratonoD berichtet iiber die Formen, in denen sich das Leben 

der Patriarchatskirche in Rufiland in den letzten fiinfzehn Jahren 
yollzogen hat. Nach seiner Auffassung hat die Kirche trotz der not- 
wendigen Anpassung an die tatsachliche Lagę von ihren Grundprin- 
zipien nichts preisgegeben. Insbesondere wendet Stratonoy seine Auf- 
merksamkeit kirchenrechtlichen Fragen zu. Wie in Altrufiland der 
Metropolit mit dem Sobor der eigentliche Trager der kirchlichen Ge- 
walt ist, so bleibt es in der Patriarchatsperiode. Die Verwaltungs- 
behórden der Kirche haben keinerlei selbstandige Bedeutung. Stratonoy 
weist auch auf die Tatsache hin, dafi schon in friiherer Zeit die Stell- 
yertretung des Patriarchen oft wechselte. Wahrend Peters Reform so
wohl einen Schlag gegen die Spitze der Kirche wie gegen ihr Prinzip 
der kirchlichen Kollektivitat darstellte, haben die Wiederherstellungs- 
yersuche im Jahre 1906 den Sobor wohl ins Auge gefafit, aber nicht 
seine Reprasentation durch eine Person. Auch 1917 wurde die Frage 
noch nidit so scharf gesehen, bis sich im Noyember die Notwendigkeit 
ergab, den Patriarchen zu wahlen. Die Stellvertretung wird sogleich 
geregelt. Neben dem Synod steht der Oberkirchenrat; beide Institu
tionen gehen aus dem Sobor hervor und stellen mehr dar ais nur Be- 
horden des Patriarchen. Nachdem die Wahlperiode der Sobor-Mitglie- 
der abgelaufen war, blieb 1922 der Patriarch ais einziges legitime Glied 
der Kirchenverwaltung iibrig. Mit seiner Inhaftierung wird das „aufier- 
ordentliche Regime" aufgerichtet in Gestalt eines yierkópfigen Rates. 
Die Befugnisse der zahlreichen Stellvertreter des Patriarchen sind kir- 
dienrechtlich nicht unumstritten. Diese erganzen selbstandig den
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Synod, der allein die kirchliche Verwaltung ausiibt. Der Synod ge- 
winnt dadurch einen anderen Charakter ais ehedem. Da die Bischofs- 
konferenzen nur privater Natur sind, so mufite mit dem Zeitweiligen 
Patriarchats-Synod ein Verwaltungsorgan geschaffen werden, das 1927 
mit Genehmigung des Staates seine Tatigkeit aufnimmt. Die alten 
Richtlinien des Reglements von 1721 werden im Arbeitsprogramm des 
Metropoliten Sergij 1930 neu aufgenommen: die Zahl der stiindigen 
Mitglieder verringert und moglidist yiele Bischófe abwechselnd heran- 
gezogen, damit sie die Verantwortung an der ganzen Kirche mitempfm- 
den und mittragen. R. St.

IX. Ukrainę.
Die Ukrainę in der westeuropaischen Lite

ratur.
MSl 1933, Juli, 120—141; August, 300—313; September 463—423; 

Oktober, 141—159; Dezember, 421—443; 1934, Marz, 46?—4?8; April, 
136—14?.

E. Borśćak gibt eine sehr niitzliche, systematisch geordnete und 
kritisch gewiirdigte Bibliographie der in den hauptsachlichen westeuro
paischen Sprachen seit dem 15. Jahrhundert, und bis auf unsere Tage 
erschienenen Biicher und Zeitschriftenaufsatze, welche sidi auf die 
Ukrainę und die Ukrainer beziehen. Die in skandinavischer Sprache ver- 
fafiten Schriften sind in dieser Bibliographie nicht aufgenommen wor
den; eine Ausnahme wurde nur, aus leicht begreiflichen Griinden, fiir 
die Mazeppazeit gemacht. Nicht aufgenommen sind ferner die Schrif
ten, welche die Vorgeschichte und die ersten Jahrhunderte der histori
schen Ara der das ukrainische Territorium bewohnenden Vólker behan- 
deln — wieder mit einigen Ausnahmen fiir wichtige archaologische und 
kunsthistorische Werke. Die Arbeit, die das Ergebnis einer vierzehn- 
Jahrigen miihsamen bibliographischen Forschung darstellt, ist mit 
grofier Sorgfalt ausgefiihrt; auf eine liickenlose Vollstandigkeit erhebt 
dieser erste Versuch selbstyerstandlich keinen Anspruch. Der bis Jetzt 
gedruckte Teil ist bis zum Abschnitt „Die Ukrainę, der Weltkrieg und 
die Friedenskonferenz" fortgefiihrt. V. R.

Professor V. Antonovyc, der Panslavismus 
und die osterreichische Polizei.

Ćasopis Narodniho Museum 1933, III—IV, 1?1—183.
D. Dorośenko schildert auf Grund der ósterreichischen Polizei- 

berichte (aus dem Archiv des Aufienministeriums in Wien) und der 
vor kurzem veróffentlichten Erinnerungen der Gattin und Tochter yon 
Antonoyyć die politischen Hintergriinde seiner Auslandsreisen 1880, 
1885 und 1891, die offiziell wissenschaftlichen Zwecken dienten. 1880 
erging an Antonoyyć von der ukrainischen Geheimorganisation in Kiev 
der Auftrag, M. Drahomonov, der 1876 emigriert war, zu einer ge- 
meinsamen Arbeit zwisdien seiner sehr radikalen Tatigkeit und der ge- 
miifiigteren Kiever Richtung zu bewegen. 1885 sollte er die in Lemberg 
zwischen den Radikalen und den „Volkstiimlern“ entstandenen Mei- 
nungsyerschiedenheiten beilegen und 1891 die durch seine Anregung 
und Vermittlung geschlossene Vereinbarung zwischen den Polen und 
den galizischen Ukrainern unterstiitzen. Wahrend seiner Reisen yer- 
handelte Antonoyyć mit Vertretern der yerschiedensten politischen Par- 
teien, sogar mit dem Lemberger Statthalter Graf Badeni. Der russi
schen Polizei blieb seine politische Tatigkeit yerborgen, obgleich sie 
ihm, dem bekannten Ukrainophilen, gegeniiber sehr mifitrauisch war.
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Um so aufmerksamer verfolgte die ósterreichisehe Polizei einen jeden 
seiner Schritte, weil sie ihn (ubrigens ganz grundlos) fiir einen „pan- 
slavistisćhen Agitator" hielt. Die auch an das Aufienministerium ge
sandten Polizeiberichte zeichnen Antonovyćs Aufenthalt in Lemberg, 
Wien, Prag und anderen Stadten der Monarchie von der politischen 
Seite sehr genau und entsprechen durchaus dem, was wir im Tagebudi 
von Antonovyc und den Erinnerungen seiner Angehórigen finden. Na- 
tiirlich lafit sich aber in Antonovyć’ Tatigkeit keine Spur panslavisti- 
scher Tendenzen finden, da er ausschliefilich ukrainische Interessen 
vertrat. D. D.

Das Schicksal der unierten Kirche in Gali
zien wahrend der Kriegszeit (1914 — 1917).

SIR 1934, April, 622—62?.
D. Dorośenko skizziert die Einstellung der russischen Regierung zur 

unierten Kirche im okkupierten Galizien. Dem Yerfasser bot sich seiner- 
zeit die Móglichkeit, Einblick in die Geheimabteilung des Galizisdien 
General-Gouvernements-Archiv zu erhalten und er stand selbst 1917 
wahrend der Okkupationszeit ais Generalgouverneur Galizien und der 
Bukovina vor. Die Kirchenpolitik der russischen Regierung in Galizien 
gliedert sich in folgende drei fest umrissene Perioden: 1. in die Periode 
vom Beginn der Okkupation bis 1915, ais Rufiland den grófiten Teil 
von Ost-Galizien raumen mufite, 2. in die Periode seit Herbst 1915 bis 
zum Anbruch der Revolution, 5. in die wahrend des Jahres 1917. In 
der ersten Periode bemiihte sich die russische Regierung gewaltsam 
dreieinhalb Millionen unierter Galizier fiir die griechiseh-orthodoxe 
Kirche zu gewinnen. Hunderte unierter Geistliche und Mónche wurden 
aus Galizien vertrieben und nach Ost-Rufiland oder Sibirien verbannt. 
Das Haupt der unierten Kirche, Metropolit Śeptyćkyj, wurde arretiert 
und im Suzdaler Spaso-Efimievskij-Kloster, dem bekannten Gefangnis 
fiir Geistliche, untergebracht. In die unierten Kirchen setzte man aus 
Rufiland berufene Geistliche. An der Spitze dieser Kirchenverfolgung 
stand Bischof Eulogius. Durch sein fanatisches, riicksichtsloses Vorgehen 
rief er die Unzufriedenheit des Generalgouverneurs, Graf Bobrinskij, 
hervor, der sich iiber die Tatigkeit des Bischofs in Geheimberichten 
an den Caren mehrfach beschwerte. Diese Kirchenpolitik erlitt ein 
vollstandiges Fiasko, ais die Russen aus Galizien vertrieben wurden: 
die Mehrzahl der zur griechisch-orthodoxen Kirche iibergetretenen 
Unierten schlofi sich der sich zuriickziehenden Armee an, und Rufiland 
erhielt zu seinen eigenen Fliichtlingen noch an die 100 000 Unierte. In 
der zweiten Periode, nach der Riickgewinnung von fast halb Galizien 
im Jahre 1916 unter dem Generalgouverneur F. Trepov liefi man die 
Unierten in Ruhe. Die Geistlichkeit konnte verhaltnismafiig ungestórt 
ihren religiósen Pflichten nachkommen. Der Ausbrudi der Revolution 
in Rufiland brachte die Aufhebung aller kirchlichen Beschrankungen 
mit sich. Metropolit Śeptyćkyj wurde auf freien Fufi gesetzt, und 
D. Dorośenko von der Zeitweiligen Russischen Regierung zum General- 
gouverneur ernannt, der bereits die Politik der vólligen Glaubens- 
freiheit und der Nichteinmischung der Regierung in die kirchlichen An
gelegenheiten Galiziens befolgte. D. D.

X. Weifirufiland.
Die Umwandlung des Volksgeistes. Eine 

Episode aus der Ru s si f i z ier u n g WeiBrufi- 
1 a n d s.
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IA 1932, 15—32.
Nach der Niederwerfung des Warschauer Aufstandes von 1830 

richtet die russische Regierung ihre besondere Aufmerksamkeit auf die 
durch die Teilung „yon Polen zuriickerhaltenen Gouvernements“, auf 
die Gebiete von Vitebsk, Mogilev, Grodno, Wilna, Mińsk, Białystok, 
Kiev, Podolien und Wolhynien, PuśkareDic berichtet, wie am 16. Sep
tember 1831 ein besonderes „Komitee fiir die Westgouvernements“ er- 
richtet wurde. Es sollte fiir diese Distrikte eine Ordnung ausarbeiten, 
die das polnische Element in der Bevblkerung fesselt und eine Wieder- 
holung der Ereignisse von 1830/1 unmoglich macht. Die Bemiihungen 
der russischen Regierung unterstiitzt einmal das Industrie und Handel 
treibende russische Biirgertum, das fiir sich Privilegien im Kampf mit 
der polnischen Konkurenz erhofft, sodann der unter Katharina in dieser 
Gegend ansassig gemachte Teil des russischen Adels. — Der Regierung 
werden eine Reihe yon Vorschlagen unterbreitet, dereń Ziel eine „Um- 
wandlung des Volksgeistes“ in den Westgouyernements ist. Allen Ein- 
gaben und Entsdieidungen ist die Vorstellung gemeinsam, dafi es sich 
um urspriinglich russische, erst spater an das Polentum yerloren ge- 
gangene Gebiete handelt. Die Einfiihrung der russischen Sprache wird 
ais Wiederbelebung der in Vergessenheit geratenen Ursprache betrach- 
tet. In der polnischen Schlachta sieht man den Hauptgegner ais Trager 
der ins Land hineingetragenen polnischen Kultur. M. N. Muravev, Ge- 
neralgouverneur von Wilna, schlagt 1831 die Auflósung der Wilnaer 
Uniyersitat und die Ansiedlung des besitzlosen Teils der Schlachta in 
yolkisch gesicherten Gebieten Rufilands vor. Andererseits wird in den 
yerschiedenen Eingaben die tlbersiedlung von Bauern, Kaufleuten und 
Industriellen aus den russischen Zentralgebieten in die Westprovinzen 
gefordert. Der schlechte Beamtenapparat der Lokalbehdrden und ihr 
Wunsch, sich selbst Land vorzubehalten, sind den Petersburger Mafi
nahmen hinderlich. 1834 beschliefit das Komitee endlich, Bauern auf 
friiherem polnischen Staats- und Kronland mit auflerordentlichen 
Steuer- und Abgabefreiheiten und direkten Unterstiitzungen anzusie- 
deln. Es werden 1836/7 180 Seelen in die Bezirke Wilna, Mińsk und 
Białystok aus Pskov und Kursk uberfiihrt. Aber bereits im Sommer 
1857 yeranlafit P. D. Kiseley die Einstellung der Umsiedlung, die zu 
grofie Staatszuschiisse yerlangt und bei der geringen Zahl der Siedler 
die Gefahr ihrer Katholisierung mit sich bringt. W. Ph.

XI. Sibirien.
Russische Expansion in Nordasien.
MSl 1934, Januar, ?4—95.
J. O. LeDin betrachtet die russische Kolonisation Sibiriens im Rah- 

men der grofien Expansion der weifien Rasse seit dem 15. Jahrhun
dert. Sechzig Jahre — von dem Sieg des Ermak iiber den sibirischen 
Khan Kućum (1583) bis zur Griindung der Stadt Kosoj Ostróg (spater 
Ochotsk, am Ufer des Ochotskischen Meeres, 1647) — haben gereicht, 
um das riesenhafte Territorium dem russischen Reiche anzugliedern; 
im Jahre 1696 besetzten die Russen Kamćatka und vollendeten damit 
die Eroberung von ganz Nordasien: das entsprieht einem durchschnitt- 
lichen jahrlichen Territoriumszuwachs von rund 100 000 Quadratkilo- 
metern! Noch erstaunlicher ais die Schnelligkeit des Besitzergreifens 
erscheint die geringe Zahl yon Kriegern, die dazu notwendig gewesen: 
meistens handelte es sich um Streifziige von einigen Dutzenden, hóch- 
stens von einer Hundertschaft der, allerdings mit Feuerwaffen aus- 
geriisteten, Kosaken. Was, nach Levins Auffassung, die russische Ex-
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pansion von der Entdeckungs- und Eroberungspolitik der abendlandi- 
schen VÓlker unterscheidet, ist ihr planloser, instinktiver Charakter, 
welcher dem Wachstum eines Organismus zu vergleichen ware; man 
diirfe in ihr die Fortsetzung desselben Prozesses erblicken, der seit dem 
8. Jahrhundert die russische Kolonisation der osteuropaischen Ebene 
bestimmte. Die Uralkette konnte fiir diesen Expansionsprozefi kein 
natiirliehes Hindernis sein: die sibirischen Strome, mit ihren zahlreichen 
Nebenfliissen, bildeten ausgezeichnete Kommunikationswege und er- 
leichterten das Vordringen der Russen. V. R.

XII. Kaukasus.
Ein Brief des Katholikos Leonid an den Pa

tria r eh en Tichon.
Echos d’Orient 1932, XXXV, 330—56.
Das hier in franzosischer Ubersetzung verbffentlichte Schreiben vom 

Jahre 1919 ist 1920 in Tiflis ais Posianie svjatejśago Leonida Katolikosa- 
patriarcha vsej Gruzii k syjatejśomu Tichonu patriarchu moskovskomu 
i vseja Rossii in einer Anzahl von 40 Exemplaren gedruckt worden. 
Dem Westen ist es daher unbekannt geblieben. Veranlafit ist es durch 
die Anforderung des Patriarchen Tichon an die georgischen Bischófe, 
ihre am 12. Marz 17 beschlossene Autokratie auszugeben und sich 
wieder der russischen Kirche zu unterstellen. Leonids Antwort geht auf 
die historisdien und rechtlichen Fragen ein. Er behandelt ausfuhrlich 
die Umstande, unter denen die georgische Kirche 1811 dem Synod unter- 
worfen wurde, und die Lagę, in der sie sich bis 1917 befand. R. St.

XIII. Der russische Orient bis 1917 und seit 1917.

XIV. Polen und Litauen bis 1572.
Codex diplomaticus Lituaniae.
AW 1933, VIII, 428—435.
J. Adamus breitet einen Plan fiir ein Urkundenbuch Litauens aus. 

Er stellt die bisherigen Editionen zusammen und weist ihre Mangel 
nach. Nach dem Bericht iiber die bisherigen Verhandlungen yersichert 
er, daB der Plan bereits aus dem Stadium eines Projektes in das Sta
dium der Verwirklichung iibergehe. Wie schon Zajączkowski 1925 yor- 
geschlagen hat, soli das neue Urkundenbuch in erster Linie die Zeit des 
heidnischen Litauens erfassen. Es miissen noch Grenzen gezogen wer
den gegeniiber dem von Halecki geplanten Urkundenwerk der Ja- 
giellonenherrschaft sowie den Quellen, die den Deutschen Ritterorden 
in Litauen unmittelbar beriihren. B. St.

Die Giiter von Szereszów.
AT 1933, VIII, 52—135.
Seweryn Wysłouch legt Studien iiber die territoriale Entwicklung 

des Grofifiirstentums Litauen vor der Reform der Jahre 1565/66 vor. 
Er kniipft mit dieser Untersuchung an seine Arbeit iiber die Entwick
lung der Grenzen und des Territoriums des Kreises Kobryn an (AW 
Bd. VI, Wilna 1930). Er will yor allem begreiflich maćhen, warum Sze
reszów (Szereszewo) sdion im 14. Jahrhundert mit Kamieniec und nicht 
mit dem benachbarten Prużana yerbunden ist. Zunachst wird die Ge- 
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schichte des Territoriums yorgefiihrt. Es folgt eine genaue Beschrei
bung der Grenzen, wobei auch Angaben aus dem 18. Jahrhundert ver- 
wandt werden. Das Privileg Witolds (1380) beweist, dafi Szereszów 
schon damals zu Kamieniec gehórt. Es wird ein Bild der urspriinglichen 
Landschaft entworfen, das die enge Verbindung mit dem nordwest- 
łichen Teil der polesischen Muldę zum Ausdruck bringt. Die geographi- 
schen Momente drangen zwar zum Teil nach Prużana (Morphologie der 
Oberfliiche, Bewaldung), aber die Wasseradern weisen auf Kamieniec. 
Im besonderen wird diese Beziehung durch einen bedeutsamen Handels- 
weg hergestellt. Die Linienfiihrung dieser Verkehrsader wird umrissen. 
Wysłouch geht auf ihre strategische Wichtigkeit ein und aufiert sich 
auch im allgemeinen iiber die mittelalterlichen Verkehrswege. Fiir den 
Handel zwischen Wilna, Brest und Krakau bildet die ganze Lange des 
Territoriums eine giinstige Route und Szereszewo eine unumgangliche 
Station. Ein umfangreicher Abschnitt ist der Organisation der Ver- 
kehrsmittel gewidmet (S. 115—131). Nach dem Befund der Quellen 
mufi sie schon vor der Zeit der Jagiellos und Witolds hergestellt worden 
sein. Es wird nachgewiesen, wie die Pflichten der Lieferung und Be- 
dienung der Fuhrwerke, des Ausbaus der Strafien und der Herstellung 
von Briicken verteilt waren. Eine Kartę zeigt den Weg und die Grenze 
der Giiter, ihre Deutlichkeit lafit aber viel zu wiinschen iibrig. B. St.

Die Geschichte des Landes Polock.
AW 1933, VIII, 1—56.
Wanda Maciejewska untersucht die Geschichte des Landes Polock 

zur Zeit Witolds (1385—1400). Die Arbeit ist im Seminar von O. Halecki 
entstanden. Im ersten Kapitel werden die politischen Verhaltnisse ge- 
schildert. Andreas, der Bruder Jagiellos, sucht Polock um jeden Preis 
zu halten. Er erbittet sich sogar Hilfe vom Livlandischen Orden. 1387 
erobert aber Skirgiello das Land, das ihm in einer Urkunde vom 
28. April 1387 ubertragen wird. Noch im gleichen Jahre verliert er 
seinen Posten ais Statthalter, Witold tritt an seine Stelle. In Anbetracht 
der Politik Jagiellos und Witolds, die eine Expansion Litauens nach 
Osten erstrebten, versteht man die Bedeutung des sicheren Besitzes 
von Polock. Im Jahre 1426 erwahlt es Witold ais Operationsbasis fiir 
den Feldzug gegen Pskov. Das zweite Kapitel schildert die Han- 
delsbeziehungen. Die Lagę an der Diina erklart die wichtige Ver- 
bindung mit Riga, das auf Polock angewiesen war, da dieses den 
Schliissel fiir die Wasserwege aus Rufiland bildete (Diina und Dnepr). 
Dank der klugen Handelspolitik Witolds erringen die Kaufleute von 
Polock eine gewisse Unabhangigkeit. Fiir die Erkenntnis der einzelnen 
Phasen dieser Entwicklung sind neben den einschlagigen Urkunden- 
biichern die Arbeiten von K. L. Goetz verwertet. Schliefilich werden 
die inneren Zustiinde behandelt (Kapitel III). Um 1396 stofien wir zum 
erstenmal auf einen Stellvertreter Witolds, auf den Namen Montygird. 
Auch die Namen und die Rechte der folgenden Stellvertreter werden 
aufgezahlt. Einige Bemerkungen iiber die Kirchenpolitik Witolds runden 
das Bild des zur Untersuchung stehenden Teilgebietes ab. An manchen 
Stellen hatte die Kenntnis des Buches von J. Pfitzner, Grofifiirst Witold 
von Litauen ais Staatsmann, Briinn-Prag 1930, gute Dienste geleistet.

B St
XV. Polen bis 1795.

Polen im 16. Jahrhundert und die Anfange 
des S ozinianismus.

La Cultura 1932, H. XI, 248—259.
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Francesco Ruffini hebt in diesem Uberblick den Beitrag Italiens in 
der Reformationsgeschichte hervor und bezeichnet die Grunde, die die 
geistesgeschichtlich so wichtige Bewegung des Sozinianismus gerade in 
Polen entstehen und Wurzel schlagen lieben. Es wird auf die wirt
schaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Polen hingewiesen, auf 
den italienischen Einflufi in Polen unter der Konigin Bona Sforza, ins
besondere aber auf die Rechtslage des Adels, der der neuen Bewegung 
Nachdruck zu geben vermochte. Die polnische Reformationsbewegung 
hatte dadurch, dafi sie vom Adel getragen wurde, von Anfang an einen 
anderen Charakter ais die deutsche und die englische. Die individua- 
listisclien und nationalistischen Ziige im Sozinianismus kommen den Nei- 
gungen und dem Immunitatsstreben des polnischen Adels entgegen. 
Dieser ldst daher den Kalyinismus in Polen ab, wie jener das Luther- 
tum verdrangt hatte. Die Fiihrung in der polnischen Reformations
bewegung haben aber stets Italiener, Vergerio, Stancaro, Sozini.

R. St.

XVI. Polen von 1795—1914.
Kampf gegen die Freimaurerei.
AT 1933, VIII, 143—134.
Stanisław Pigoń erzahlt, wie im Jahre 1817 ein regelrechter Feldzug 

mit den Waffen des geschriebenen und gesprochenen Wortes in Wilna 
gegen die Freimaurerei unternommen wurde. Ein Mitglied des dortigen 
Domkapitels, Prałat Dłuski — selbst ein begeisterter Anhanger der 
Freimaurerei — hatte am Anfang des Jahres eine Broschure veroffent- 
licht, die ais Ubersetzung eines Briefes aus dem rabbinisch talmudi- 
schen Dialekt bezeichnet war. Darin wurde die Freimaurerei bis auf 
die Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Juden zuruckgefiihrt 
und Christus ein Mitglied dieser Gnossenschaft genannt. Es ist ver- 
standlich, dafi sich ein Sturm der Entriistung gegen diese Publikation 
erhob. Papstliche Bullen aus den Jahren 1738, 1751 und 1813 hatten 
auf das strengste den Katholiken den Eintritt in den Freimaurerorden 
yerboten. Zunachst wurde die Zensurbehbrde belangt, aber diese Be- 
miihungen fiihrten zu keinem Erfolg. Die eigentliche Gegenpropaganda 
ging von den Kanzeln aus, wo sich die Dominikaner hervortaten. Die 
Gelegenheit der Volksmission wurde von ihnen geschickt benutzt. Da- 
neben taten aber auch zwei Abwehrbroschiiren ihre Wirkung. In 
Polemik gegen J. Urbański (Przegląd Historyczny, Bd. VI, 1926/27, 
S. 367 ff.) wird nachgewiesen, dafi die „Einfache Antwort" nicht von 
A. Korzeniowski, sondern von A. Pohl verfafit sei. Korzeniowski habe 
yielmehr eine „Antwort des Isaak" auf den oben erwiihnten Brief ge
schrieben. Inhalt und Bedeutung dieser beiden Broschiiren werden er- 
brtert, wobei auf die Sachlichkeit der Argumentation, auf den vorneh- 
men Ton und auf die Tiefe der religiósen Uberzeugung aufmerksam 
gemacht wird. B. St.

Marx und Engels iiber die p olnische Fragę.
IM 1933, H. 30, 117—142.
M. Misko sucht in seinem Aufsatz zu zeigen, wie die polnische Frage 

mit dem Jahre 1848 in den Mittelpunkt des europaischen Interesses 
riickt. Nur solange Polen geteilt ist, das ist die alłgemeine Meinung, 
kann die hl. Allianz bestehen bleiben. Marx bezeichnet in dieser Zeit 
die Polen ais den „revolutionaren Teil Rufilands, Osterreichs und Preu- 
fiens". Die Wiederherstellung Polens halt er fiir das starkste Mittel
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der Revolution. Dabei wendet er sich aber ebenso wie Engels gegen die 
aufstandischen Polen, die ein nationales Programm vertreten. Im Auf- 
stand von 1863 sehen beide die entscheidende Tat f iir die europaische Ge
schichte. Der Gedanke der Wiederherstellung Polens wird mit den 
Interessen der Arbeiterbewegung verbunden und soli zum Programm- 
punkt der I. Internationale werden. In der polnischen Frage sieht Marx 
das einzige, was der Politik des wieder gestarkten Carismus entgegen- 
gesetzt werden kónnte. Die Revolution in Rufiland wird im Zusam
menhang mit der polnischen Angelegenheit gesehen. Daher sollen die 
Polen warten, bis es in Rufiland brennt. Die revolutionare Lava soli 
ja vom Osten nach Westen fliefien. Wie sich der neue poinische Staat 
mit seinen Nachbarn auseinandersetzt, ktimmert die Sozialistenfiihrer 
nicht weiter. R. St.

XVII. Polen seit 1914.

XVIII. Litauen im 19. Jahrhundert und seit 1914.

XIX. Lettland.

XX. Estland.
Kalkbrennen im Gebiete des Flusses Pedja.
AA 1955, Nr. 4, 177—195.
Hans Kruus schildert die fiir die Wirtschaftsgeschichte Estlands be- 

deutsame Kalkbrennindustrie, die in der Gegend um Talkhof und Sad- 
dokiill schon zu Ausgang des 16. Jahrhunderts nachweisbar ist und 
einen grofien Aufschwung genommen hat, zumal der Kalkstein im 
iibrigen in Estland — bzw. dem damaligen Nordlivland — seiten ist. 
Der Niedergang der Industrie setzte zu Ausgang des 19. Jahrhunderts 
mit dem Steigen der Arbeitslóhne und dem Sinken der Konkurrenz- 
fahigkeit ein. Im Gegensatz zu den zahlreichen friiheren Kalkófen — 
eine Ubersichtskarte ist beigefiigt — arbeitet heute nur noch ein einziger 
Ofen. R. S.-E.

Die Konversion in der Wiek 1883 —188 5.
AA 1955, Nr. 4, 195—206.
L. Rebane beschliefit ihre Ausfiihrungen iiber die Ubertrittsbewe- 

gung zur Orthodoxie in der Wiek, ais dereń Ergebnis festzustellen ware, 
dafi diese keinem Lager das, was es erhofft hatte, brachte. Der tlber- 
tritt erfolgte in geringem Mafie, ais einziges Ergebnis war eine Akti- 
vierung der Bauernschaft festzustellen, die dann in die Revolution von 
1905 gipfelte. R. S.-E.

XXI. Deutscher Osten.

XXII. Finnland.
Finnland und Wilna.
AT 1955, VIII, 156—142.
J. ]. Mikkola gibt einen tlberblick iiber die Beziehungen zwischen 

Finnland und Wilna von der zweiten Halfte des 16. bis zur ersten Halfte 
des 19. Jahrhunderts. Johann, der zweite Sohn Gustav Wasas, heiratete 
Katharina, die Schwester des polnischen Kónigs Sigismund August. 
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Nach der Hochzeit, die in Wilna stattfand, siedelte das jungę Paar in 
die damalige Hauptstadt Finnlands iiber, nach Abo. 1568 wurde Johann 
Herrsdier von Schweden. Die Kónigin stiftete eine Reihe von Stipen- 
dien fiir jungę finnische und sdiwedische Akademiker in Braunsberg, 
um fiir den Nachwuchs der katholischen Geistlichkeit zu sorgen. Unter 
den Studenten erwarben sich einige besondere Verdienste um die fin
nische Sprache, so Valentin Thomas Lossius. 1589 wurden von ihm 
finnische Verse in Wilna gedruckt. Aber die Wirksamkeit der Jesuiten 
in Braunsberg und Wilna nahm bald ein Ende. „Papisten und Jesuiten" 
wurden verfolgt. Bei dem Kampf um die Herrschaft in der Ostsee 
spielten ja audi konfessionelle Gegensatze eine Rolle. Gustav Adolf 
schwachte 1626 die Bedeutung Braunsbergs, indem er die Professoren 
zum gróflten Teil entfernte. Der Niedergang Polens erwies sich fiir 
die Schweden ais gefahrlich, da nach den polnischen Teilungen und dem 
VorstoB Rufilands im Jahre 1809 die Union zwischen Finnland und 
Schweden aufhórte. 1827 vernichtete ein Brand reiche Bibliotheks- 
schatze in Abo. 1830 spendete die Universitat Wilna eine Reihe von 
Drucken des 17. und 18. Jahrhunderts, eine letzte Beriihrung Wilnas 
mit Finnland.

XXIII. Siidosteuropa und die Balkanstaaten.
Der Septemberaufstand in Bułgarien.
IM 1932, H. 26—22, 253—292.
L. Bazenoo zeichnet die Entwicklung des sozialistischen Gedankens 

in Bulgarien von 1903 bis zum Militaraufstand von Radomir 1918. Die 
Erschiitterungen des Wirtschaftslebens nach dem Kriege lassen den bul- 
garischen Kommunismus immer einflufireiclier werden. Wahrend im 
Juni 1923 der landwirtschaftliche Bund gegen die Regierung Stellung 
nimmt, nutzt die Partei diese Situation nicht aus und halt Neutralitat. 
Der Opportunismus der Parteifiihrer lafit die Partei zugrunde gehen. 
Auf die Forderung der Komintern wird endlich der Aufstand vorbe- 
reitet; da die politische Lagę inzwischen sich vdllig geandert hatte und 
die Vorbereitungen der Aufstandischen unzureichend waren, wird der 
Septemberaufstand, der im einzelnen genau beschrieben wird, bald 
unterdriickt. R. St.

V. Bibliographie?
bearbeitet von Irene Griining.

1. a) Aligemeines, besonders Methodologie; 
b) Hilfswissenschaften.

Adoratskij,V. V. K voprosu o naućnoj biografii Lenina. (Zur 
Frage einer wissenschaftlichen Leninbiographie.) Moskau 1933. 77 S.

Ajupov, K. Tatary i baśkiry v revoljucionnych dviźenijach na 
Srednej Volge. (Die Tataren und Baschkiren in den revolutionaren 
Bewegungen an der Mittleren Volga.) Moskau 1934. 112 S.

1 Zur Erreichung móglichster Vollstandigkeit bitten wir die Herren 
Verfasser, ihre auf die Geschichte Osteuropas beziiglichen Schriften, 
seien sie nun selbstiindig oder in Zeitschriften erschienen, an die Re
daktion zur Verzeichnung und Besprechung in den Abteilungen: Kri
tiken — Zeitschriften — Bibliographie — Wissenschaftliche Chronik 
gelangen zu lassen.
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Heimat nach 1830. Bd. 3: Der Positivismus und das Jungę Polen.) 
Warschau 1934. 278 S.

(K u n t z e , E., N a u k e, C z.) Alberti Bolognetti nuntii apostolii in 
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Romanowiczówna, Z. Tadeusz Romanowicz. Listy i wspom
nienia. (Briefe und Erinnerungen.) Lemberg 1934. VI + 104 S.

17. Polen seit 1914.
Polska wyzwolona 1918—193 3. (Das befreite Polen 1918— 

1933; red.: St. Perzyński.) Warschau 1933. 241 S.
Rządkowski, L. Wielkopolska pod władzą Rad Robotników i 

Żołnierzy oraz Naczelnej Rady Ludowej w r. 1918/19. (Grolłpolen 
unter der Madit des Arbeiter- und Soldatenrates und des Obersten 
Volksrates 1918/19.) Środa 1934. 64 S.
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19. Lettland.
Kaul, Johann. Die deutsche Revolution und ihre Auswirkung im 
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Revaler Stadtarchiy. Reval 1933. 75 S.
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VI. Wissenschaftlidie Chronik.
a) Organisation und Stand der Forsdiung.

M e ź e r , A. V. Slovarnyj ukazatel’ po knigovedeniju (Bibliographie 
zum Buchwesen). Teil I. A—Ź. Moskau-Leningrad 1931. 1198 S.

Bibliographische Arbeiten erfreuen sich in der Sovetunion grófiter 
Beliebtheit, und zwar aus verschiedenen Griinden: einerseits gelangt 
nun das Buch dort in solche Volksschichten, die ohne bibliographische 
Nachschlagewerke wissenschaftlich nicht arbeiten konnen, anderer- 
seits bildet die Zusammenstellung von Bibliographien ein Gebiet, auf 
dem man am wenigsten Gefahr lauft, den herrschenden politischen 
Anschauungen zu widersprechen.

Trotzdem mufi man den Wert der in RuBland erscheinenden 
Bibliographien voll anerkennen. Wir erwtihnen in erster Linie die 
gut redigierte wbchentlich herauskommende Kniźnaja letopiś, die 
zweimal monatlich erscheinende Źurnafnaja letopiś wie auch die von 
der Biicherkammer herausgegebenen Eźegodniki. Auf historischem 
Gebiet erschienen so mustergultige Arbeiten wie der Ukazatef litera
tury o dekabristach von Ćencov, ferner die von A. Derman heraus- 
gegebene Bibliograficeskaja rabota o revoljucii 1905 goda, zahlreiche 
Literaturverzeichnisse iiber die revolutionare Bewegung sowohl im 
allgemeinen wie auch in den verschiedenen Gebieten und Gouverne- 
ments von RuBland, schliefilich der Bio-bibliografićeskij slovar russ- 
kich revoljucionnych dejatelej, Moskau 1928 ff. usw. usw.

In diese Art von Literatur gehort auch die oben genannte Biblio
graphie von A. Meźer. Es ist erstaunlich, wieviel Arbeit die Ver- 
fasserin auf die Zusammenstellung dieses Literaturverzeichnisses ver- 
wandt hat. Diese Energie und Arbeitsfahigkeit lafit sich nur aus der 
auBerordentlichen Liebe der Verfasserin zum Buch uberhaupt erklaren 
und es sind keine leeren Worte, wenn die Verfasserin ihr Werk „dem 
alten Buch, das ais treuer Freund in Augenblicken des tiefsten Grams 
und der Einsamkeit die Verfasserin ermutigte und tróstete" widmet. 
DaB A. Meźer sich in den Dienst des Buches stelłte, ist nicht nur durch 
den Umfang der unter schwersten materiellen Bedingungen geleiste- 
ten Arbeit beachtlich, sondern auch durch die tragischen Folgen, denn 
durch die zehnjahrige Arbeit an diesem Werk hat die Verfasserin ihr 
Augenlicht eingebiiBt, so dafi D. M. Pires die Bearbeitung und 
Korrektur des zweiten Bandes erledigen mufi.

Die erste Auflage dieser Bibliographie zum Buchwesen erschien 
1924 im Verlag Kolos in einem Umfang von 926 Seiten Petitsatz. Die 
zweite, erweiterte Auflage ist zweibandig geplant. Vorlaufig liegt nur 
der erste Band mit den Buchstaben A bis Ź vor, aber er umfafit 
bereits 1198 Seiten Petitsatz. Allerdings macht mehr ais die Halfte 
des Bandes bibliographisches Materiał zu den Stichworten „Gazeta" 
und „Źurnal" aus, da an diesen Stellen alle russisehen periodischen 
Ausgaben, zu denen die Verfasserin bibliographisches Materiał fand, 
genannt sind. Namentlich dieser Teil ist besonders wertvoll und fiir 
die Geschichte der russisehen Journalistik von Bedeutung; die iibrigen 
Teile beriihren speziellere Fragen des Buchwesens im allgemeinen.

Charakter und Plan dieser Bibliographie besteht in folgendem: 
fiir bestimmte Stichworte aus dem Gebiet des Archivwesens, der 
Bibliographie und Bibliologie, der Bibliothekskunde, der Bibliophilie 
und Bibliomanie, des Zeitschriftenwesens, der Bibliotheks- und Ver- 
lagsgesetzgebung, des Verlagswesens, Biichervertriebs, der Palaogra- 
phie usw. werden bibliographische Angaben gemacht. Angefuhrt wird 
nur die russische Literatur; ausnahmsweise werden aber auch aus- 
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landische Biicher und Aufsatze genannt, wenn sie in russischen Aus
gaben referiert oder besprochen wurden. Der vorliegende erste Band 
enthalt iiber 260 Stichworte. Die meisten davon beziehen sich auf 
das Bibliothekswesen (z. B. die verscliiedenen Bibliotheksarten usw.), 
auf Zeitungen und Zeitschriften. Das in der zweiten Auflagę gebotene 
Materiał wird chronologisch bis auf die Literatur von 1926 durch- 
gefiihrt, in Einzelfallen, hauptsachlich was die Literatur iiber die 
rerolutionare illegale Journalistik, iiber Proklamationen und illegale 
Druckereien anbelangt, werden auch die Jahre 1927—30 erfafit, weil 
diese Gebiete erst in den letzten Jahren der Untersuchung zuganglich 
wurden.

Bei der Zusammenstellung ihrer Arbeit zog die Verfasserin ais 
erste Quelle meist irgendeine Enzyklopadie oder dergleichen heran 
und unterzog dann die angegebene Literatur einer Durchsicht auf 
weitere Literaturhinweise. Gesondert wurden die sogenannten „dicken“ 
russischen Zeitschriften durchgesehen und ihre Aufsatze und Notizen 
unter den entsprechenden Stichworten verzeichnet. Leider hat es aber 
die Verfasserin im Vorwort unterlassen, die herangezogene Literatur 
anzufiihren. Aus diesem Grunde ist es auch schwer, iiber die syste- 
matische Vollstandigkeit dieses Werks ein Urteil zu fallen, selbst 
wenn man mit der Verfasserin annehmen wiirde, dal? die von ihr 
angewandte Arbeitsmethode den Aufgaben und Zieleń einer Biblio
graphie entspridit. Die Verfasserin selbst bezeichnet ihre Arbeit ais 
den ersten Schritt auf diesem Gebiet und betont die Notwendigkeit, 
in der Sammlung von bibłiographischem Materiał fortzufahren. Aber, 
wollte man dieses Werk systematisch erganzen, so mufite, weil da, 
wie gesagt, ein Verzeichnis der benutzten Literatur fehlt, wiederum 
mit jenen Quellen begonnen werden, von denen die Verfasserin 
ausging.

Das gesammelte Materiał ist in den verschiedenen Abteilungen 
und unter den verschiedenen Stichworten nicht in gleicher Weise 
wertvoll. Am besten, d. h. vollstandigsten und systematischsten wird 
die Bibliographie des Buchwesens im engeren Sinn yorgelegt, da die 
russische Literatur auf diesem Gebiet nicht grofi ist und leicht iiber- 
schaubar. Die Verfasserin, die zweifellos auf dem Gebiet des Buch
wesens sehr bewandert ist, hat sich aber auch an die Lósung von 
Aufgaben gemacht, die ohne Heranziehung einer ganzen Reihe von 
Spezialisten nicht durchfiihrbar sind. Das trifft in starkem MaBe fiir 
die Bibliographie der Zeitungen und Zeitschriften zu, denn die Ver- 
fasserin beabsichtigte nicht nur eine Bibliographie des Zeitungs- und 
Zeitschriftenwesens im allgemeinen zu geben, sondern auch die einer 
jeden Zeitung wie einer jeden Zeitschrift, die in RuBland, respektive 
in der Sovetunion erschien. Die diesbeziigliche Bibliographie zeigt 
daher folgende Gliederung: Die in Moskau und Petersburg erschie
nenen Zeitschriften und Zeitungen des 18. Jahrhunderts, Die Zeit
schriften und Zeitungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Die provin- 
ziellen Zeitschriften und Zeitungen der Vorrevolutionszeit im Euro
paischen RuBland, Die Zeitschriften und Zeitungen der Ukrainę, 
Periodika des asiatischen Rufilands bis zur Revolution, Periodische 
volksausgaben, Die sozialistische legale Presse, Die periodische Lite
ratur der Gewerkschaften, Die Zeitschriften und Zeitungen der ille
galen Presse wie auch russische, auslandische, fiir den Vertrieb in 
RuBland verbotene Zeitschriften und Zeitungen, Satirische und humo- 
nstische Periodika, Schulzeitungen, Gefangniszeitungen, Zeitungen 
und Zeitschriften, die in Sovetrufiland erscheinen, Periodische Aus
gaben der Ubergangszeit 1917—1918, Zeitschriften und Zeitungen des 
Biirgerkrieges, Ausgaben der Emigration der Nachrevolutionszeit.

In diesen Abteilungen werden insgesamt iiber 2000 Titel einzelner 
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Zeitschriften und Zeitungen genannt. Die Verfasserin konnte sich 
nicht mit einer jeden Ausgabe im einzelnen beschaftigen, sie hat nur 
jeweils die Bibliographie ausgeschrieben, die sie bei Durchsicht ihrer 
Quellen fand. Zeitschriften, fiir die sie dort keine Literatur fand, 
wurden auch in der ersten Auflage dieses Werkes nidit erwahnt. So 
weist die Verfasserin selbst z. B. auf das Fehlen von Angaben iiber 
so einflufi rei che Zeitschriften wie die Zavety und den Sovremennyj 
Mir hin. Bei der zweiten Auflage entschlofi sich die Verfasserin aber 
auch Titel und Ausgabe-Bedingungen von Zeitschriften aufzunehmen, 
iiber die sie keine Bibliographie gefunden hatte. Es ware aber besser 
gewesen, fiir einige Unterabteilungen iiberhaupt keine Bibliographie 
zu geben, da diesbeziigliche Vorarbeiten zum Teil noch nicht vorliegen. 
Ganz unzulanglidi behandelt werden bei der Verfasserin z. B.: die 
periodischen Ausgaben der Emigration nach der Revolution und die 
Presse des Biirgerkrieges. Hauptsachlich die Bibliographie iiber die 
Periodica der Emigration ist ganz zufallig und willkiirlich. Wir 
wollen hier ais ein besonders charakteristisches Beispiel die Biblio
graphie iiber das „Archiv russkoj revoljucii“ herausgreifen, das in 
Berlin erschien. Es ist die wertvollste historische Zeitschrift der 
Emigration, die fiir einen jeden Historiker der russischen Revolution 
unentbehrlich ist. Die Verfasserin weist in diesem Zusammenhang 
auf den Gegensatz von Gorbaćev „Idioty" im Krasnyj Student und 
auf eine Bemerkung von Ducman in seiner tlbersicht der auslandi- 
schen Presse hin. Einige Zeilen weiter wird aber Na ćuzoj storone, 
eine andere historische Zeitschrift der Emigration, angefiihrt, in der 
sich z. B. ein guter Aufsatz von Mjakotin iiber das Archiv russkoj 
revoljucii befindet. Die Verfasserin hat diesen Aufsatz jedoch nicht 
gefunden, wie sie auch ein Dutzend anderer Kritiken iibersehen hat. 
Das ist aber nicht etwa Zufall, sondern ein organischer Fehler ihrer 
Arbeitsweise. Es lafit sich eben keine gute Bibliographie zusammen- 
stellen, wenn man allgemeine Quellen nur mechanisch exzerpiert.

Ganz unzulanglidi sind auch die Zeitungen und Zeitschriften aus 
der Periode des Biirgerkrieges behandelt. Ihnen wird nur eine halbe 
Seite gewidmet, dabei hat aber das Prager Russische Historische Aus- 
landsarchiv iiber 500 „weifie" Zeitungen und 100 Zeitschriften, die 
damals herausgegeben wurden, registriert. Verfriiht sind auch die 
Bibliographien der illegalen Zeitungen und Zeitschriften, der Presse 
der Gewerkschaftsverbande, der legalen sozialistischen Ausgaben usw. 
In diesen Abteilungen beruht bei der Verfasserin alles auf Zufall, 
sowohl das Verzeichnis der Ausgaben selbst wie auch das gesammelte 
Materiał. Wenn man heute auch mehr oder weniger einen tlberblick 
iiber die sozialdemokratischen Zeitschriften hat, so ist das aber bei 
den Ausgaben der Narodniki und der Sozialrevolutionare nicht der 
Fali. Mit einem Durchblattern der Quellen allein kommt man auf 
diesen Gebieten nicht weiter. Fiir diese Arbeit hatten Spezialisten 
herangezogen werden miissen. Am besten lafit sich das an jenen 
Zeitschriften veranschaulichen, iiber die A. Meźer, wie sie selbst mit- 
teilt, fiir die erste Auflage iiberhaupt kein Materiał gefunden hat und 
auch in der zweiten Auflage nur wenig wertrolle Angaben machen 
konnte. Die Zavety zum Beispiel erschienen 1912—1914 in Peters
burg; es war eine rein sozialistische Zeitsdirift, die eine grofie Polemik 
sowohl auf literarischem wie auch auf politischem Gebiet hervorrief. 
Die Verfasserin hatte leicht iiber diese Zeitschrift die notige Literatur 
finden kónnen, wenn sie die iibrige sozialistische, gleichzeitig mit den 
Zavety erschienene Presse durchgesehen hatte; sie ware dann in der 
Zvezda auf einen Aufsatz von Lenin, in der Prosveśćenie auf den 
Aufsatz von Kamenev und in Nasa Zarja schliefilich auf einen von 
Martov iiber die Zavety gestofien.
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Auch iiber die Zeitschrift Socialist Revoljucioner, die 1909 in 
Paris erschien, konnte die Verfasserin keine Literatur angeben; ein 
Historiker der revolutionaren Bewegung ware aber imstande gewesen, 
auf jene interessante Polemik mit dieser Zeitschrift hinzuweisen, die 
vom Lager der Maximalisten ausging, usw. usw.

Man konnte noch auf eine Reihe ahnlicher Falle hinweisen; es 
kommt uns aber an dieser Stelle nur darauf an, die Unzulanglich- 
keit der Arbeitsmethode selbst hervorzuheben.

Trotz der geaufierten Bedenken ist aber diese Bibliographie von 
A. Meźer ais Ganzes genommen sehr wertvoll. Sie stellt ein gutes 
Naclischlagewerk dar sowohl auf dem Gebiet des Buchwesens ais auch 
fiir die Geschichte der russischen Journalistik und viele andere histo
rische Fragen. Vor allen Dingen wird darin das allgemeine Materiał 
iiber die verschiedensten Arten der russischen Journalistik in grofier 
Yollstandigkeit vorgelegt. An Hand der einfiihrenden Bemerkungen 
zu einem jeden Abschnitt der Zeitungen und Zeitschriften bereits 
wird eine gute Orientierung ermdglicht. Aber auch abgesehen davon, 
ist es der Verfasserin trotz ihrer anfechtbaren Methode gelungen, ein 
reiches bibliographisches Materiał zusainmenzutragen, das man in 
dieser Vollstandigkeit sonst nirgendswo finden kann. Wer immer iiber 
die Geschichte der russischen „dicken" Zeitschriften arbeiten will, mufi 
kiinftig zu diesem Werke greifen, denn die Bibliographien iiber den 
Russkij Vestnik, die Otecestvennyje Zapiski, den Sovremennik, das 
Russkoe Bogatstvo, Russkoe Slovo, den Vestnik Evropy nehmen ganze 
Seiten ein. Aus den anderen Abschnitten waren zu erwahnen die reich 
zusammengestellten Bibliographien iiber Herzens Kolokol, die sozial- 
demokratische Iskra, die Zeitschriften der Narodniki und iiber viele 
marxistische Ausgaben. Gute Literaturangaben findet man auch iiber 
den Einflufi russischer Zeitungen wie die Novoe Yremja, die Rus- 
skie Vedomosti, Moskovskie Vedomosti aus der Zeit Katkovs, die 
Reć’ usw.

Wir wollen mit dem Wunsche schliefien, die von A. Meźer be- 
gonnene Arbeit mogę bald weiter fortgefiihrt werden. Es ware dann 
erwiinscht, dafi die Bibliographie der Zeitschriften getrennt von den 
anderen Fragen des Buchwesens zu einem Werk zusammengeschlossen 
wiirde, denn die russischen Zeitschriften sind eine so interessante Er- 
scheinung, dafi sie durchaus Anspruch auf eine gesonderte Behand- 
lung erheben diirfen. Allerdings liefie sich eine solche Arbeit nur 
dann erfolgreich durdifiihren, wenn Spezialisten fiir sie gewonnen 
wiirden.

Prag.
Hadavik Belaruskaha Naukovaha Tavarystva u 

Vilni. Kniźka I. (Jahrbuch der Weifirussisćhen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft, Bd. I.) Wilna 1933. 212 S.

Die Weifirussische Wissenschaftliche Gesellschaft in Wilna ist, wie 
aus einem (von A. Luckević verfafiten) Bericht zum fiinfzehnjahrigen 
Bestehen der Gesellschaft hervorgeht, Anfang 1918 wahrend der deut
schen Okkupation entstanden, und ihre Statuten sind damals von dem 
deutschen Stadthauptmann bestatigt worden. Die jungę Gesellschaft 
fand tatkraftige Unterstiitzung bei den deutschen Gelehrten Dr. Ippel 
aus Berlin, Professor Weber, Dr. Stapf aus Weimar u. a., die sich 
damals in Wilna aufhielten. Mit ihrer Hilfe griindete die Gesellschaft 
em archaologisches Museum, dessen Grundstock die Sammlung des 
verstorbenen Iv. Luckević, eines hervorragenden weifirussisćhen Ar- 
chaologen und eines der Begriinder der Gesellschaft, bildete. Die Ge
sellschaft hat in den verflossenen fiinfzehn Jahren ihres Bestehens 
durch den mehrmaligen Wechsel des politischen Regimes, der fiir die 
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ruhige wissenschaftliche Arbeit wenig giinstig war, mancherlei durch- 
zumachen gehabt. Doch gelang es dem kleinen Kreise von Personen, 
die ais Kernbestand der Gesellschaft treu blieben, die Institution am 
Leben zu erhalten und ihr eine, wie es scheint, mehr oder weniger 
dauerhafte Position zu sichern. Mindestens gelang es der Gesellschaft, 
fiir das Jahr 1930/31 eine kleine Beihilfe von der polnischen Regie
rung fiir die Erhaltung des Museums zu bekommen, und eine wei
tere Beihilfe im Jahre 1933 ermoglichte ihr die Herausgabe des wissen
schaftlichen Jahrbuchs.

Der yorliegende Band, der sehr schon ausgestattet und mit yielen 
Illustrationen geschmiickt ist, enthalt eine Reihe von interessanten 
Untersuchungen und Aufsatzen, die yorwiegend der weiBrussischen 
Geschichte und Literatur gewidmet sind. In dem Aufsatz „Die Drei- 
hundertjahrfeier des GroBkanzlers Leo Sapieha" gibt M. Śkelonak 
einen Abrifi des Lebens und der Tatigkeit des bekannten Kanzlers des 
Grofifiirstentums Litauen (1557—1633), Zoglings der Universitat Leip- 
zig und Protektors des Protestantismus in Litauen und WeiBruBland. 
Sapieha verfocht eine moglichst weitgehende Autonomie des GroB- 
fiirstentums Litauen nach der Lubliner Union mit Polen. Einen be
sonderen Ausdruck fand dieser Autonomismus Sapiehas in dem 
„Litauischen Statut", das von ihm abgefafit und auf eigene Kosten im 
Jahre 1588 in Wilna herausgegeben wurde. Ais Staatsmann zeichnete 
sich Sapieha durch fiir seine Zeit sehr liberale Anschauungen und reli- 
giose Toleranz aus. Bekannt ist sein Konflikt mit dem Erzbischof von 
Polock Josafat Kuncević, der seinem eigenen Fanatismus zum Opfer 
fiel. Der Yerfasser des Aufsatzes unterstreicht auch, daB Sapieha ein 
Anhanger der weiBrussischen Kultur und weiBrussischen Volkstums 
gewesen ist und der weiBrussischen Sprache in Rechtsgebung, Verwal- 
tung und vor Gericht in den weiBrussischen Landern des Grofifiirsten- 
tums eine fiihrende Stellung zu sichern suchte.

V. Taloćka macht uns in seinem Beitrag „WeiBruthenien in der 
Relation des Paters Peter Kamiński, Auditors der griechisch-katholi- 
schen Metropole im Jahre 1685“ mit einem interessanten Bericht iiber 
die Lagę der griechisch-katholischen (unierten) Kirche in Polen zu 
Ende des 17. Jahrhunderts bekannt. Seltsam erscheint nur, dafi Ta
loćka einen Lemberger Gelehrten Dr. V. Śćurat ais „verstorben“ 
bezeichnet. Dr. Śćurat ist am Leben und arbeitet noch wie bisher. 
Einen peinlidien Eindruck macht auch eine Fliichtigkeit bei der Kor- 
rektur: Im Titel des Aufsatzes ist ais Jahr der Relation 1585 an- 
gegeben, wahrend im Text iiberall das richtige Jahr 1685 steht.

Die Untersuchung von Dr. M. Iliaśeoić, „Die russische Politik 
in den weifiruthenischen Gebieten zur Zeit Katharinas II. und Pauls I.“ 
beschaftigt sich mit den Lebensveranderungen der weiBrussischen Pro- 
yinzen, die durch ihre Eingliederung in den russischen Staatsverband 
auf dem Gebiete der Verwaltung der Kirche, der Volksaufklarung 
sowie in den Wechselbeziehungen der einzelnen Klassen der Beydlke- 
rung (Bauern, Burger, Adel und Juden) stattgefunden haben. Es war 
eine Zeit des Stillstandes; die Lagę des Bauerntums besserte sich 
keineswegs. Der Adel wurde in seinen Rechten dem russischen Dvo- 
r.janstvo gleichgestellt, was im Vergleich zu der yollstandigen Freiheit 
des Adels in Polen einen Schritt nach riiekwarts bedeutete. Die Juden 
erhielten unter Katharina II. das russische Biirgerrecht, wurden aber 
mit grofien Abgaben belastet. Unter Paul I. wurden sie aus den Dor- 
fern in die Stadte ausgesiedelt, und gleidizeitig wurde das bekannte 
„Ansiedlungsrayon" geschaffen. In den Stadten schaffte Katharina das 
Magdeburger Recht ab und fiihrte die allgemeine Stadteordnung ein, 
die kurz yorher fiir das russische Reich geschaffen worden war. Doch 
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brachte dies keine besonderen Veranderungen in das Munizipalleben, 
das in den Provinzen des ehemaligen Polen iiberhaupt sehr schwach 
entwickelt war.

Die reich bebilderte Untersuchung von B. Breźgo iiber „Schlósser im 
Gouvernement Witebsk" gibt eine genaue Beschreibung von 25 Schlós- 
sern auf dem Gebiet des Witebsker Landes, vornehmlich aus dem 
16. Jahrhundert, die zum Teil bis heute erhalten sind. Alle diese 
Schlósser sind seinerzeit vor allem zum Schutze gegen Moskau errichtet 
worden.

In seiner Studie „Die weifiruthenischen Muslims" gibt Dr. I. Stan- 
kieDić einen Abrifi der Geschichte der litauischen Tataren, die zu Be
ginn des 15. Jahrhunderts vom Fiirsten Witold in Weifiruthenien an- 
gesiedelt worden sind. Ihre Zahl in Polen wird heute auf 6000 ge- 
schatzt. Sie haben ihre arabische Schrift bis zum heutigen Tage bei- 
behalten, wahrend sie sich andererseits die weifirussische Sprache an- 
geeignet haben. Es gibt Gebetbiicher und Koranausziige aus dem 
18. und 19. Jahrhundert von ihnen, die in weifirussischer Sprache, 
aber mit arabischen Schriftzeichen geschrieben sind. Gegenwartig wer
den diese „litauischen Tataren" allmahlich polonisiert.

Die iibrigen Aufsatze des Sammelbandes beschaftigen sich, wie 
schon erwahnt, mit verschiedenen Themen der weifirussischen Lite- 
raturgeschichte. Aufierdem finden sich Artikel iiber die Weifirussische 
Wissenschaftliche Gesellschaft, das Museum, ferner Miscellanea und 
eine Abteilung Kritik und Bibliographie. Im ganzen macht der Band 
einen recht soliden Eindruck und gibt eine Vorstellung von der augen- 
blicklichen Position der jungen weifirussischen Wissenschaft.

D. Dorośenko.
Bibliotheca Estoniae Historica (1877—1917), Fasciculus I, 

ediderunt E. Blumfeldt et N. Loone. (Academicae Societatis Scripta 
YIII/Estonia.) Dorpat (Tartu) 1933. (X +) 144 S.

Nach jahrelangen Vorarbeiten ist es endlich der estnischen aka
demischen historischen Gesellschaft in Dorpat gelungen, ihr von Prof. 
A. R. Cederberg-Helsingfors angeregtes Werk, die Fortsetzung der 
1878 erschienenen Bibliotheca Livoniae Historica von Eduard Winkel- 
mann herauszubringen. Die erste Lieferung der die Jahre 1877—1917 
umfassenden Bibliographie liegt vor uns, welche die Abteilungen 
Bibliographie, Historiographie, Archivwesen, Landeskunde und Natur- 
wissenschaft, Sprachwissenschaft, Diplomatik und Inschriften, Heral- 
dik und Sphragistik, Numismatik und Metrologie, Kalender und Adrefi- 
biicher, Periodica und Serien, Sammlungen von kleineren Aufsatzen, 
Allgemeine Darstellungen der estnischen Geschichte, Vorgeschichte und 
Geschichte des estnischen Mittelalters bis 1238 umfafit. Wie die tlber- 
schrift und das Vorwort anzeigen, beschrankt sich die Bibliographie ab- 
weichend von Winkelmann in erster Linie auf das heute von Esten 
bewohnte Gebiet, wahlt also z. B. aus dem in lettischer Sprache er
schienenen Schrifttum nur das audi Estland mitberiicksichtigende aus 
und iiberlafit die gesamte Literatur in russischer Sprache einer von 
einem Dorpater Universitatsbibliothekar im Manuskript fertiggestell- 
ten russischen Bibliographie, dereń gesondertes Erscheinen vom Ver- 
fasser beabsichtigt war, aber wohl durdi die wirtsdiaftliche Lagę noch 
hinausgezógert werden diirfte.
ir diese Bibliographie kein vollstandiges Bild des gesamten
Estland beriihrenden Schrifttums aus der genannten Zeit, ebensowenig 
wie fiir das gesamte baltische Gebiet. Dennoch ist das fiir Estland 
auch aus der aufierrussischen, vor allem deutschen wissenschaftlichen 
Gescliichtsliteratur Angefiihrte so iiberraschend vollstandig, dafi man 
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mit grófitem Interesse der nodi fiir dieses Jahr geplanten Fortsetzung 
entgegensehen kann.

Was den Inhalt der vorliegenden Lieferung betrifft, so miissen wir 
feststellen, daB der Umfang leider sehr bedeutend durch die Auf- 
nahme von zahllosen unwissenschaftlichen, yielfach anonymen Zei- 
tungsnotizen und Aufsatzen sowie durdi die Angabe yon Besprechun- 
gen auch der auBerhalb Estlands erschienenen Werke yermehrt wor
den ist.

Das gediegene Werk ist durchweg in den Uberschriften doppel- 
spradiig (Estnisch und Deutsch) zusammengestellt und daher jedem 
auslandischen Benutzer leicht zuganglich. Warum fehlen aber yon 
Nr. 2135 an bei den estnischen Namen der Kreise und Kirchspiele die 
entsprechenden deutschen, die es dem Erforscher der Vorgeschichte er- 
leichtern wurden, die Orte auf der Kartę aufzusuchen. Der durdi das 
Fortlassen von Besprechungen gewonnene Raum konnte auch dazu 
yerwertet werden, den Titeln selbstandiger in estnischer, polnischer, 
finnischer oder lettischer Sprache erschienener Werke in Klammern die 
deutsche Ubefsetzung beizufiigen, wie es Wermke fiir seine Biblio
graphie von Ost- und WestpreuBen getan hat. Auch dadurch wiirde 
die Benutzbarkeit des Buches wesentlich gesteigert.

Das sind Anregungen, wie sie sich jedem Benutzer zwangslaufig 
beim Gebrauch des Werkes ergeben. Wir miissen jedenfalls den Be- 
arbeitern dieser fiir jeden osteuropaischen Forscher unentbehrlichen, 
weil in ihrem Rahmen auch weiteste Nachbargebiete beriicksichtigen- 
den Bibliographie dankbar sein, daB sie nunmehr ihre Arbeit der All- 
gemeinheit zuganglich gemacht haben, und wiinschen ihr den Erfolg, 
den sie verdient hat. R. Seeberg-Elyerfeldt.

c) Notizen.
Briefe Bismarcks an den Fiirsten G o r c a k o v.

Band 61 der russisdien historischen Zeitschrift „Krasnyj Archiv“ 
enthalt 18 Briefe Bismarcks an den russischen Staatskanzler Fiirsten 
Gorćakoy aus den Jahren 1860—1876. Von den 18 Briefen sind yier 
in der yon Windelband/Frauendienst herausgegebenen Ausgabe „Bis
marck, Samtliche Briefe'*  enthalten (Nr. Nr. 1093, 1167, 1474 und 1561), 
die iibrigen yierzehn werden hier zum erstenmal der Offentlichkeit zu
ganglich gemacht.

Fiir die Beurteilung der Beziehungen zwisdien den beiden Staats- 
mannern enthalten die Briefe wertyolle Anhaltspunkte. Die aus dem 
Anfang der 60er Jahre stammenden Briefe lassen das yon Vertrauen 
getragene, menschlich warme Verhaltnis erkennen. Mit grofier Offen- 
herzigkeit charakterisiert Bismarck die fiir den Posten des preufiischen 
Gesandten in Petersburg in Betracht kommenden Kandidaten und berat 
sich mit Gorcakov wie mit einem alteren Freunde. Die meisten ais Mi- 
nisterprasident geschriebenen spateren Briefe sind bereits auf einen 
anderen Ton gestimmt. Man sieht, wie Bismarck in Gorćakoy den 
Gegenspieler in der europaischen Politik immer mehr erkennt und wie 
er deshalb darauf bedacht ist, ihn zum Objekt seiner weitausschauen- 
den Politik zu machen. Zwar spricht sich Bismarck auch jetzt noch 
sehr offen iiber die innerpolitischen Verhaltnisse in Preufien aus, aber 
die Betrachtungen iiber die AuBenpolitik, die yermutliche Richtung der 
franzósischen Politik, die Luxemburgfrage und yor allem die deutsch- 
danische Frage im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Artikels V 
des Prager Vertrages sind Musterbeispiele fiir zielklare Beeinflussung 
der Willensrichtung bei der Gegenseite.

Eine deutsche mit kurzeń Kommentaren yersehene tlbersetzung der 
Briefe ist im „Tag" vom 27. bis 31. Mai 1934 erschienen.


