
Die italienischen Handelscolonien am schwarzen 
Meer. 

Von Bibliothekar Prof. W. Heyd in Stuttgart. 

Erster Artikel. 

Wann die Venetianer, Genuesen oder Pisaner angefangen 

haben, sicb an dem Handel im schwarzen Meer zu betheiligen, 

dies lasst sich nur annahernd bestimmen. Die drei genannten 

Nationen erwarben sich, wie wir gesehen haben, im zwolften 

Jahrhundert die Erlaubniss, im ganzen byzantinischen Reich Han 

del zu treiben. Damals aber begriff dieses Reich noch einen 

betrachtlichen Theil der pontischen Kiistenlander in sich. Niemand 

hinderte also die italienischen Kaufleute z. B. in Cherson, Trape 
zunt oder Sinope einzulaufen, und wenn das Diplom des Kaisers 

Alexius III. vom Jahr 1199 unter den den Venetianern oflenstehen 

den Hafen keinen pontischen ausser vielleicht Anchialus aufzahlt *), 
so sollten damit, wie wir schon friiher bemerkten, die Venetianer 

nicht vom Pontus ausgeschlossen sein. Ob sie aber dieses Meer 

schon damals haufig besuchten, ist eine andere Frage. Auffallen 

muss, dass die Venetianer bei der Theilung des byzantinischen 
Reiches unter die lateinischen Eroberer im Jahr 1204 keinen ein 

zigenPunct an der pontischen Kiiste sich ausbedangen, wahrend der 

Kaiser die Kustenstriche nordwarts von Constantinopel bis Agatho 

polis (Aktebolu), ostwarts iiber Sinope hin bis Oenaum (Onieh) 

1) Taf. u. Thom. 1, 258 ff. 
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zugetheilt erhielt; offenbar hatten die Venetianer noch keine 
bedeutenden Handelsverbindungen daselbst angekniipft, sonst hatten 

sie wohl dem Kaiser nicht geradezu die ganze Kiiste des schwar 

zen Meers iiberlassen. Je lunger aber die Lateinerherrschaft in 

Constantinopel bestand (1204—1261), desto mehr machten auch 

sie sich, wie es scheint, mit dem pontischen Handelsgebiet ver 

traut. Sie richteten ihre Fahrten wahrscheinlich vorzugsweise nach 

den altberiihmten Emporien Matrega auf der Halbinsel Taman 

und S o 1 d aj a in der Krim 2). Das erstere ist uns bereits fjiiher 
bekannt geworden aus Anlass der Forderung des Kaisers Manuel, 

dass die Genuesen nicht nach Matrega schiffen sollten. Das 

zweite, urspriinglich Scholtadia oder Soltadia 3), von den Abend 

landern aber gewohnlich Soldaja, von den Morgenlandern und 

noch heute von den Landeseingeborenen Sudak (Sudagh) genannt, 

liegt an der Stidkiiste der Krim zwischen KafFa und Alusta am 

Ausgang eines weiten weinreichen Thais. Sein Hafen wird von 

Ibn Batuta 4) als einer der grossten und schonsten geriihmt und 

seit alter Zeit frequentirten ihn die Kaufleute aller ans schwarze 

Meer stossenden Nationen. Ueber Soldaja brachten die Bewohner 

des Nordens ihre Pelzwaaren, auch Sclaven und Sclavinnen nach 

Kleinasien, die Kleinasiaten ihre Baumwollen- oder Seidenzeuge 
und Gevviirze nach den nordischen Gegenden 5). Mit Trapezunt, 

Kastemuni, Sinope und Constantinopel stand die Stadt in lebhafte 

ster Handelsverbindung 6) und war durch diesen Verkehr schon 

in der ersten Halfte des Mittelalters sehr umfang- und volkreich 

geworden 7). Eine neue Bedeutung gewann Soldaja, seit es 

unter die Botmiissigkeit der Tartaren gekommen war. Zwei 

1) Taf. u. Thorn. 1, p. 474-476. 

2) Ilubruquis p. 215 f. und was ich dazu in meiner Abhandlung iiber 

die ital. Ilandelsoolonien ntiter deni lat. Kaiserthum bemerkt habe. 

B) Edi isi trad. p. Jaubert 2, 395. Marco Polo ed. Baldelli Boni p. 5.; 

vgl. auch Neumann zu Burks Uebers. des Marco Polo p. 605. 

4) ed. Defremery et Sanguinetti 1, 28. 2, 415. 

5) Ibn Alathir citirt von Defremery im Journ. asiat. Serie 4. T. 14. 

p. 457 (und von Quatremfere zu llaschideddin 1, 67.). Rubruquis p. 215. 

6) Ibn Said Maghreby nach Frahn, lbn Fosslans lieiseberichte S. 31. 

Schehabeddin in Not. et extr. 13, 361. 

7) lbn Batuta 2. 415. 
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mal wurde namlich die Stadt von den letzteren erobert in den 

Jahren 1221 und 1238 und gehorte von da an zum Chanat 

Kiptschak, so jedoch, dass die meist aus Griechen bestehende 

Bevolkerung ihre einheimische Obrigkeit und ihren Bischoff behielt 

und nur Tribut an die tartarischen Chane bezahlte 2). Von der 

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts an entwickelte sich nun ein 

lebhafter Verkehr des Abendlandes mit den Tartaren, welche als 

natiirliche Bundesgenossen der Christenheit gegen die Machte des 

Islams galten und nicht selten den Wunsch selbst Christen zu 

werden zu erkennen gaben 3). Die Miinche und Kaufleute, welche 

um diese Zeit die Tartarenlander als ein neu sich ofFnendes 

Missions- und Handelsgebiet bereisten, betraten dieselben gewohn 
lich bei Soldaja. Hier landete im Jahr 1253 der MOnch Bubru 

quis, um von da aus seine Beise bis in den fernsten Osten Asiens 

zu beginnen, hier schifften sich im Jahr 1260 die venetianischen 

Kaufleute Niccolo und Mafiio Polo mit ihren Edelsteinen in der 

gleichen Absicht aus4). Ich habe schon friiher wahrscheinlich 

zu machen gesucht, dass sie nicht die ersten Venetianer waren, 

die diesen Weg einschlugen. Die Wichtigkeit Soldaja's als Handels 

stadt scheint ihnen so einleuchtend geworden zu sein, dass sie 

einen dritten Bruder Marco (Oheim des beriihmten Beisenden 

gl. N.) bestimmten daselbst sich hauslich niederzulassen und so 

einer der Grunder der venetianischen Colonialgemeinde in Soldaja 
zu werden, von welcher in der Folge die Bede sein wird 5). 

1) Ibn Alathir a. a. 0. Abulf. annal. moslem. 4, 300. Saint-Martin, 

m^m. sur l'Armenie 2, 121. 264. Raschideddin ed. Quatremfere p. 67 f. 

2) Ibn Said (gest. 1274) bei Aboulfeda trad. p. Reinaud 2, 319. Rubru 

quis p. 217. 

3) s. darfiber meine Abhandlung fiber die Colonien der romischen Kirche 

in den Tartarenlandern (Zeitschrift f. histor. Theol. 1858. H. 2.). 

4) s. den Eingang des Reisewerks Marco Polo's, wo fibrigens der all— 

gemein recipirte Text eine falsche Jahrszahl hat. Die Bruder Polo trafen 

im Kiptschak den Chan Berke, welcher nicht vor 1255 zur Regierung kam, 
und erlebten bei ihrem einjahrigen Yerweilen daselbst den Krieg zwischen 

Berke und Ilulagu, welcher ins Jahr 1261 fa]It; so kann also der Abgang 
der Poli von Constantinopel unmoglich ins Jahr 1250 fallen, es muss 1260 

gelesen werden s. Neumann in Burks Uebers. des M. P. S. 606. Pasini, 

viaggi di M. P. p. 271. Hammer, Gesch. der goldenen Horde S. 168. 

5) Er iiberliess das Haus in der Folge seinem Sohn Niccolo, welcher 
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Solange die Venetianer in Constantinopel die herrschende 

Nation waren C1204—1261), kann eine bedeutendere Betheiligung 
der Genuesen am pontischen Handel nicht angenommen werden, 

doch liessen sie sich wohl auch nicht ganz davon ausschliessen 0 
und die Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, dass die ersten unschein 

baren Anfange der genuesischen Colonie in Kaffa eben in die 

Zeit des lateinischen Kaiserthums fallen. Sowohl die Epoche als 
die Art und Weise der Entstehung dieser Colonie liegen bekannt 
lich noch sehr im Dunkel; ich glaube aber zur Aufhellung des 
selben in Folgendem wesentliche Beitrage liefern zu konnen. 

Irregefuhrt durch den Erzbischolf von Mohilew Siestrzence 

wicz von Bohusz, welcher im Anfang unseres Jahrhunderls eine 

sehr unkritische und sogar von reinen Erfindungen 2) nicht freie 

Geschichte der Krim 3) herausgab, hat der neueste Geschicht 

schreiber dieser Halbinsel der Genuese Can ale 4) der Colonie 

noch im Jahr 1280 in Soldaja wohnte, als Marco sein Testament machte, 
aus welchem wir diese ganze Notiz entnehmen, s, dasselbe bei Cicogna 
Inscriz. Venez. 3, 489 f. Fasini 1. c. append, p. 430 f. 

1) Canale, storia dei Genovesi 2, 619. iindet eine Erwahnung der Be 

schiffung des schwarzen Meers durch genuesische Flotten in einer Stelle 

des Vertrags vom Jahr 1238 zwischen Venedig und Genua. Beide Machte 

versprachen sich da gegenseitige Hiilfe gegen feindliche Flotten oder Cor 

sarenschiffe , welche kommen „in mare magnum extra Cretam" (Taf. und 

Thom. 2, 343). Allein theils der Zusammenhang theils der Beisatz extra 

Cretam zeigt deutlich, dass hier mare magnum nicht das schwarze Meer be 

deuten kann, sondern das offene weite Mittelmeer sudlich von Kreta im 

Gegensatz zu dem eingeschlossenen Archipel nordlich davon. Ich selbst 

habe fruher mit Berufung auf CafTaro p. 375 ff. und Roncioni p. 439 die 

Behauptung ausgesprochen, die Genuesen haben schon im zwolften Jahr 

hundert Kaffa besucht. Allein die zuerst citirte Stelle , welche nur durch 

ein schlimmes Versehen sich dort eingeschlichen hat, entbalt nichts der 

gleichen; Roncioni redet allerdings a. a. 0. z. J. 1197 von aus Kaffa zuruck 

kehrenden genuesischen Schiffen; aber es ist zu vermuthen, dass in der 

altera Quelle, welche hier zu Grunde liegen mag, Jaffa stand und nicht 

Kaffa. Ich nehme also hiemit meine fruhere Behauptung zuriick. 

2) s. z. B. das Urtheil v. Kohne's in den M6m. de la soci^t^ d'ar 

cheologie et de numismatique de St. Petersbourg T. III. (1849) S. 82 f. 

3) Histoire du royaume de la Chersonese taurique; ich beniitze die 

zweite Ausg. Petersb. 1824. 

4) Delia Crimea T. 1—3. Genova 1855—6. 
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seiner Landsleute in Kaffa ein bedeutend hoheres Alter vindicirt, 
als man bisher nach dem Vorgange des Abbate Oderico fast 

allgemein annahm. Es wird mir aber nicht schwer vverden nach 

zuweisen, wie wenig begriindet die Angaben Siestrzencewicz's 

und Canale's sind. Beide erzahlen 2) von einem Zweikampf, 
welchen der russische Grossfurst Wladimir II. Wsewolodowitsch 

(er regierte von 1113—1125, glanzte aber schon vorher als 

Kriegsheld) rait einem genuesischen Statthalter von 

Kaffa ausgefochten haben soil, als er einmal diese Stadt be 

lagerte; der Grossfurst soli aus dem Zweikampf nicht bios den 

Beinamen Monomachus, sondern auch einige kostbare Trophaen 

davongetragen haben, unter Anderm den Halsschmuck (Barma), 

welcher spiiter unter den Kroninsignien der russischen Herrscher 

figurirte. Ware diese Tradition wahr, so miissten die Genuesen 

schon im Anfang des zwdlften Jahrhunderts oder sogar am Ende 

des eilften Kaffa besessen haben, zu einer Zeit, wo sie noch nicht 

einmal in Constantinopel eine Colonialgemeinde gebildet hatten! 

Ehe wir etwas so Unwahrscheinliches fur wahr halten, mussen 

wir doch nach den Gewahrsmannern fragen. Es sind deren zwei, 

beide erst dem sechszehnten Jahrhundert angehorig, namlich der 

polnische Chronist und Geograph Strykowski3), geb. 1547, und 
der osterreichische Gesandte Sigmund von Herberstein 4), welcher 
in den Jahren 1517 und 1526 in Moskau war und dort jenes 
Barma sah, dessen Herkunft ihm in der angegebenen Weise er 

zahlt wurde. Im Grunde genommen fallen beide Zeugnisse in 
Eins zusaininen, da Strykowski auch sonst den Herberstein oft 

wortlich ausschreibt6), also hier wohl nur die bei letzterem vor 

gefundene kurze Notiz etwas erweitert und ausgeschmiickt hat. 

Wir haben also nichts Anderes vor uns als eine der legendenhaften 

1) Lettere ligustiche. Bassano 1792. 

2) Siestrz. p. 192. Canale 1, 151. 

3) Von Siestrz. a. a. 0. in der Anm. citirt. 

4) s. seine Commentarii rerum Moscoviticarum hei Starczewski hist, 

ruthen. scriptores exteri saec. XVI. Berol. et Petrop. 1841. T. 1. p. 16. 

5) Ueber Strykowski und seinen schriftstellerischen Character s. Braun, 

scriptorum Poloniae et Russiae catalogus (Colon. 1723) p. 36 ff. und [Dubois] 

essay sur 1'hist. litter, de Pologne (Berlin 1778) p. 98 ff. 108. 
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Traditionea, welche sich im Laufe der Zeit an die Kroninsignien 
zu Moskau kniipften und von diesen Traditionen entspricht noch 

dazu diejenige, um welche es sich hier handelt, am allerwenig 
sten der wirklichen Natur dieser Insignien, welche glticklicher 
weise noch jetzt erhalten sind. Nach den Beschreibungen und 

Abbildungen 2), die wir von ihnen haben, sind es Producte grie 
chischer Kunstfertigkeit, zum Theil mit religiosen Darstellungen 
aus dem Kreise des griechisch-christlichen Glaubens geschmiickt 
und auch das unter denselben befindliche Banna diirfte eher ein 

Geschenk des byzantinischen Hofs an den russischen (dies ist 

namlich eine andere Tradition) als ein Gewandstiick eines Genuesen 

■sein. Auch riihrt der Name Monomachus nach den zuverlassige 

ren Quellen keineswegs von einein Zweikampf her; Wladimir 

fiihrte denselben von Kindheit auf und hatte ihn von seinem 

Grossvater mutterlicherseits, dem byzantinischen Kaiser Constantin 

Monomachus iiberkommen3). Was aber jener Erzahlung vom 

Zweikampf des Wladimir den Hauptstoss versetzt, ist der Umstand, 

dass kein einziger gleichzeitiger oder auch nur tiberhaupt mittel 

alterlicher Chronist davon spricht 4); nicht einmal davon findet 

sich eine sichere Spur, dass Wladimir auf seinen vielen Kriegs 

ziigen je die Krim betreten hat. So haben denn alle neuern Ge 

schichtschreiber Russlands seit Schtscherbatow jene Geschichte, 
die von Strykowski aus auch in einige russische Geschichtsbiicher 

iibergegangen war 5), verworfen. Auch Siestrzencewicz halt sie 

nicht in ihrem ganzen Umfang aufrecht, indem er sagt, die Tra 

dition habe zwei verschiedene Wladimir confundirt, der russische 

Fiirst, welcher Kalfa belagert und den dortigen Befehlshaber im 

Zweikampf erschlagen habe, sei nicht der Grossfiirst Wladimir 

Monomachus, sondern ein anderer Wl. Sohn des Wsewolod, ein 

1) Ausfuhrlich verbreitet sich fiber dieselben Schtscherbatow russ. 

Gescli. fibers, v. Hase (Danzig 1779) Oil. 2. S. 548 ff. 

2) Jene bei Schtscherbatow a. a. 0. S. 557—9, diese in dem Pracht 

werk Antiquites de l'empire russe, Serie 2. 

3) S. den Eingang von Monomachus Testament bei Karamsin hist, de 

Russie 2, 202. Strahl, Gesch. des russ. Staats 1, 19^'. 211. 

4) Levesque hist, de Russie 1, 264. 

5) Schtscherbatow a. a. 0. S. 538 f. Anm. u. S. 566 unten. 
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Theilfiirst, welcher im Jahr 1095 die Chersonischen Griechen 

angegriffen und sie bei Kaffa geschlagen habe. Allein die wahre 

Geschichte kennt den von Siestrzencewicz behaupteten Unter 

schied zwischen zwei gleichzeitigen Wladimirn nicht und die 

Quellen wissen auch nicht das Geringste von einem Angriff eines 

russischen Fursten auf Cherson am Ende des eilften Jahrhunderts *), 
so dass sich jene anscheinende Verbesserung des Siestrzencewicz 

nur als eine Triibung durch eigene Erfindungen herausstellt. 

Nicht besser begriindet ist es, wenn Siestrzencewicz und 

nach ihm Canale von einem Vertrag sprechen, durch welchen die 

Kumanen oder Polowzer den Genuesen das Terrain abge 
treten haben sollen, auf welchem sofort Kaffa als genuesische 
Colonie erstand. Die Kumanen waren die unmittelbaren Vorgan 

ger der Tartaren in der Herrschaft iiber die Krim 2). Wttrde es 
sich also herausstellen, dass von ihnen die Genuesen die Erlaub 
niss erhielten sich in Kaffa niederzulassen, so fiele die Griindung 
dieser Colonie spatestens in den Anfang des dreizehnten, viel 
leicht aber schon in die zweite Halfte des eilften Jahrhunderts. 

Fragen wir nach den Belegen fiir jene Behauptung, sa widerlegt 
sich die Vermuthung Canale's 3), alte russische Ghronisten seien 
hier die Gewahrsmanner des Siestrzencewicz, einfach dadurch, 
dass Letzterer selbst an der betreffenden Stelle 4) lediglich by 
zantinische und abendlandische Autoritaten citirt. Bei naherer 

Untersuchung finden wir, dass der ganze Inhalt des Vertrags, wie 

ihn Siestrzenciwicz mit Anfiihrungszeichen gibt, wortlich aus dem 
venetianischen Geschichtschreiber des vorigen Jahrhunderts For 
maleoni entlehnt ist5) und ferner dass die ganze hierhergehorige 
Stelle des Yenetianers nichts Anderes ist als eine freie Ueber 

1) v. Kohne a. a. 0. S. 83. Um ein voiles Jahrhundert friiher fallt 
die Eroberung Chersons durch Wladimir den Apostelgleichen, Swaetoslaws 
Sohn a. a. 0. S. 70 ff. 

2) S. z. B. Rubruquis p. 219. 

3) Delia Crimea 1, 158. 

4) Hist. p. 312 f. 

5) Storia della navigazione, del commercio e delle colonie degli an 
tichi nel mar nero T. 2 (Venez. 1789) p. 78. Kormaleoni hat nur noch 
einen weitern dritten Punct, welchen Siestrz. weglasst. 

3 Staatswissenschaft 18/4 
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setzung der bekanntea Erzahlung des Nicephorus Gregoras vom 

Ursprung Kaffa's ]). In dieser Stelle sucht der byzantinische 
Chronist seinen Lesern einen Begriff zu geben von der Art und 

Weise, wie die Genuesen und uberhaupt die Abendlander ge 
wohnlich zu solchen Handelscolonien gelangt seien, sie haben 

namlich zunachst giinstige Hafen- und Handelsplatze aufgesucht, 
dann sich den Herrn der betreffenden Lander geniihert und ver 

sprochen, die vertragsmassig festzusetzenden Zolle piinktlich zu 

entrichten, auch durch Einfuhr von Waaren aus den verschieden 

sten Gegenden den Umwohnern einen willkommenen Markt zu 

bieten; dadurch haben sie sich nun die Erlaubniss ausgewirkt, 
Wohnhauser fiir sich und Magazine fur ihre Waaren auf dem 

von ihnen ausersehenen Terrain zu bauen; so sei es nun auch 

bei KafFa gegangen, der Mscythische" Landesherr, an den sie 

sich gewendet, habe sie dort unter Bedingungen wie die obigen 
als Colonisten zugelassen. Indem nun Formaleoni diese Stelle 

des Byzantiners frei ubertragt, sagt er gleich speciell von Kaffa 

aus, was dieser im Allgemeinen ttber die Entstehungsweise der 

abendlandischen Handelscolonien vorbringt, und formulirt dies so, 
dass es den Anschein gewinnt, als habe ihm das Document eines 

Vertrags zwischen den Genuesen und dem dortigen Landesherrn 

oder ein Auszug aus einem solchen vorgelegen; auf dieselbe Ver 

muthung kann der Leser bei Siestrzencewicz kommen, welcher 

hier dem Formaleoni fast wortlich nachschreibt, und doch hat 

weder der eine noch der andere einen solchen Vertrag gesehen. 

1st nun schon in diesem Punct die Originalstelle des Byzantiners 
nicht ganz getreu wiedergegeben, so erweist sich vollends als 

ganz willkiirlich die Deutung des „scythischen Fiirsten" (o icov 

2xv&<Jjv rjye/Mov), welcher nach Nicephorus Gregoras den Genuesen 

die Niederlassung in Kaffa angewiesen hat. Nach Formaleoni 

hatte der Byzantiner mit diesem, wie es scheint, ganz vagen und 

unbestimmten Ausdruck einen Fiirsten der Chazaren gemeint, 

welche im zehnten Jahrhundert Herrn der Krim waren; Siestrzen 

cewicz macht daraus einen Kumanenfursten. Beide ubersehen 

dabei vollig, dass Nicephorus Gregoras nach dem ganzen Zusam 

1) ed. Bonn. 2, 683 f. 
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menhang unter den Scythen die Tartaren versteht; denn gleich 

nachher spricht er von dem im Jahr 1343 entstandenen Conflict 

der Genuesen mit dem Tartarenehan als von einem Bruch der 

selben mit dem „Fiirsten der Scythen" und schon im ersten 

Buch seiner Chronik bezeichnet er das Hervorbrechen der Tartaren 
unter Dschingiskhan und seinen Sohnen gegen das Abendland 
als eine Invasion der Scythen 1). Ferner sagt Nicephorus Gre 

goras, der um das Jahr 1360 seine Chronik schrieb, die Grundung 
der Colonie in Kaffa sei vor nicht vielen Jahren erfolgt, und ganz 

unabhangig von ihm aussert der genuesische Annalist Giorgio 
Stella 2), welcher um 1400 schrieb, er habe von alten Mannern 

erfahren, es sei nicht so sehr lange her, dass die ersten genuesi 

schen Colonisten sich in Kaffa angesiedelt haben. Es war aber 

zur Zeit des Nicephorus Gregoras schon 140, zur Zeit des Stella 

schon 180 Jahre her, dass die Kumanen aus der Krim verdrangt 

und die Tartaren Herrn derselben geworden waren; also kann 

wohl nicht unter einem Kumanenfiirsten die fragliche Nieder 

lassung der Genuesen ihren Anfang genommen haben. Dies ist 

auch schon desswegen nicht wahrscheinlich, weil die Kumanen 

durchgangig als ein auf der niedersten Culturstufe stehendes 

Krieger- und Nomadenvolk geschildert werden 3), welches wohl 

die aus dem Handelsverkehr mit dem Abendland erwachsenden 

Yortheile nicht zu wurdigen wusste. Ganz anders die Tartaren. 

So ungeschlacht sie auch auf ihrein grossen Eroberungszug die 

Cultur des Christenthums und des Islams niedertraten, so waren 

sie doch selbst fiir Cultur keineswegs unempfanglich und ihre 

Fursten zeigen neben grossen kriegerischen Flthigkeiten auch 

hervorstechende staatsmannische Fahigkeiten. Sie suchten sogar 

den Verkehr mit dem Abendland schon wegen ihres anfanglichen 
Gegensatzes zu den muhammedanischen Machten. Wenn es also 

auch Nicephorus Gregoras nicht ausdrucklich bestatigen wiirde, 
miissten wir schon durch diese Betrachtungen die Ansicht ge 

1) 2, 685. 1, 35. und zu letzterer Stelle die Note Ducange's. 
2) Bei Murat. 17, p. 1095. 

3) S. z. B. die Zusammenstellungen bei Schlozer in den kritischen 

Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen St. 2. S. 225 f. 
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winnen, dass die Colonie in Kaffa unter den Tartaren 
und nicht friiher1) gegrundet vvurde. 

Dies ist denn auch seit dein Erscheinen des epochemachen 
den Werks von Oderieo fast allgeinein in der Gelehrtenwelt an 

genommen. Wenn nun aber Oderieo fur vvahrscheiniich halt, 
dass der tartarische Prinz Oran (Oreng) Tiinur, welcher im 
Jahr 1266 von Seiten des Chan Mengku von Kiptschak mit den 
Stadten Kaffa und Krim (cl. h. Altkrim oder Solgat) belehnt 
wurde 2), dass — 

sage ich — 
gerade dieser Oran Timur es ge 

wesen sei, der den Genuesen Kaffa abgetreten habe 3), so gestehe 

ich keinen Grund dafiir zu finden. Vor und nachher herrschten 
Tartarenfursten (iber den Theil der Krim, in welchem Kaffa liegt, 
und es ist ganz zufallig, dass uns nur von Oran Timur speciell 
aufbehalten ist, er sei mit Kaffa belehnt worden: warum muss gerade 

er die Genuesen dort aufgenommen haben ? Meiner Ansicht nach 
sezt Oderieo mit dieser Hypothese — denn weiter ist es nicht — 

die Entstehung Kaffa's doch etwas zu spat an. Im Jahr 1289 
namlich giebt die Colonie Kaffa ihr erstes sicher bezeug 
tes Lebenszeichenin einem Act, welcher nicht darnach 

aussieht, als riihrte er von einem eben erst entstandenen Gemein 

wesen her. Die Kunde von der Bedrangniss, in welche die 

genuesische Hauptniederlassung zu Tripolis 0" Syrien) durch den 

Angriff des Sultans Kelaun gerathen war, erweckte in den Be 

wohnern Kaffa's den Wunsch, ihren syrischen Briidern zu helfen. 
Der an der Spitze der Colonie stehende Consul Paolino Doria 
rief desshalb die Kaufleute und Burger der Stadt zusammen und 
es wurde der Beschluss gefasst drei kriegerisch ausgeriistete 

1) Gegen eine friihere Existenz der Colonie in KafTa spricht auch fol 

gende Thatsache. Es ist uns aus der Mitte des zwolf'ten Jahrhunderts 

(1155 ff.) eine Ileihe von Contracten erhalten, woi in genuesische Kaufleute 

Associationen unter sich eingehen mit Nennung der Lander oder Stadte, 
wohin die gemeinschaftliche Handelsreise gehen soli. In der grossen Zalil 

dieser Urkunden (Mon. hist. pair. Chartae T. II p. 287—988) wird nicht 

ein einziges Mai KafTa genannt, auch Tana nicht, was fur die folgende 

Untersuchung fiber das Alter von Tana von Interesse ist. 

2) Abulgasi Bayadur Chan, hist, genealog. des Tatars (Leyde 1726) 

p. 453. Hammer, Geschichte der goldenen Horde S. 249. 254. 

3} Lettere ligustiche p. 127. 
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Schiffe, welche so eben mit Kaufleuten aus Genua nach Raffia 

gekommen waren, zu miethen, mit Ballistenschiitzen zu bemannen 

und unter dem Oberbefehl des Consuls nach Syrien abgehen zu 

lassen Es scheint, dass die Colonie damals schon iiber die 

Sorge fur ihre eigene Existenz hinaus und zu ziemlicher okono 
mischer Bluthe gelangt war, sodass sie iiber Streitkrafte und 
Geldmittel zu Gunsten Anderer leicht verfiigen konnte, xind die 
23 Jahre, welche nach Oderico's Hypothese zwischen dem Ur 

sprung der Colonie und dieser Unternehmung verflossen, mogen 

kaura hinreichend gewesen sein, um die Colonie auf eine so hohe 

Stufe der Entwicklung zu heben. Ich mochte eher vermuthen, 

dass dieselbe um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts und 

zwar eher etwas vorher als nachher, also noch in der Periode 

des lateinischen Kaiserthums und kurze Zeit nach der Eroberung 
der Krim durch die Tartaren entstanden ist 2). Auf diese Zeit 
weisen auch gewisse Volkstraditionen, freilich nur unsicher hin. 
Eine ziemlich alte schon von Giorgio Stella 3) aufgezeichnete 
Sage nennt als ersten Ansiedler in Kaffa einen gewissen 

Baldo Doria, die gleiche Notiz findet sich nach Canale in einem 
Stammbaum der Familie Doria, wo zugleich die Lebenszeit dieses 
Baldo oder Sinibaldo zwischen die Jahre 1211 und 1263 gesezt 
ist4). Doch mochte ich hierauf nicht allzuviel bauen, da dieser 

Sage eine andere in Kaffa selbst verbreitete und von Agost. 

Giustiniani aufgenommene Tradition gegenlibersteht, wonach der 

1) Cafl'ar. p. 596. Ag. Giustin. fol. 109, b. Die Expedition kam, wie 

wir friiher gesehen haben, zu spat; iibrigens ersetzte die Mutterstadt der 

Colonie nachher dieKosten derselben. 

2) Es konnte sich die Frage erheben, wiefeni der Tartarenchan Mengku 
im Jahr 1266 Kaffa dem Prinzen Oran Timur vcileihen konnte, wenn die 

Genuesen sclion vor 1266 Kalfa besassen. Darauf lasst sich erwiedem, 
dass auch in den bluhendsten Zeiten der Colonie die Tartarenchane oder 

ihre in der Krim gebietenden Vasallen eine gewisse Oberherrlichkeit fiber 

Kaffa beibehielten, wie wir nalier nachweisen werden; es ist vorauszusetzen, 
dass sie zur Zeit, als die Colonie erst in ibren Anfangen war, noch mehr 

Macht in Kaffa entfalteten als spater. 

3) p. 1095. Baldus de Auria Caffae non habitatae domicilia primitus 
fieri fecit et primus ibidem liabitavit. 

4) Canale 1, 159. 

3a 
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erste Ansiedler vielmehr ein Antonio dell' Orto war *). Merk 

wiirdiger Weise constatiren zwei gleichlautende Stellen der Sta 
tuten Kaffa's aus den Jahren 1290 und 1316 2), dass die damals 
lebenden Glieder der Familie dell' Orto ausnahmsweise das Recht 

genossen, Handelsabgaben in Kaffa zu erheben; offenbar schuldete 

man dieser Familie Dank, weil sie sich ein ausserordentliches 
Verdienst urn die Colonie erworben; oder pecuniaren Ersatz fur 

Bauten, die sie aufgefiihrt3). Dies macht jene zweite Tradition 
ziemlich glaubwiirdig, nach welcher ein Sprosse der Familie dell' 

Orto Namens Antonio sich zuerst in Kaffa niedergelassen haben 

soil; er ist wohl identisch mit dem Antonio dell' Orto, welcher 
im Jahr 1210 die Stelle eines Gerichtsconsuls in Genua beklei 

tete 4) — abermals ein Fingerzeig, dass wir die Entstehung der 

Colonie Kaffa nicht so weit herabriicken diirfen, wie Oderico. 
Eine nicht unwichtige Frage ist ferner die, ob die ersten 

Ansiedler ein vollig unbewohntes Terrain antrafen und darauf erst 

eine Stadt griindeten, der sie den Namen Kaffa gaben; oder ob 

vorher eine Ortschaft da war, an welche sich die Colonie an 

lehnen konnte? Fiir das Erstere entscheiden sich sowohl die 

genuesische Tradition (bei Stella) als die Historiker Oderico und 

Canale, welche letztere den Namen der Stadt mit dem Namen 

1) Agost. Giustiniani fol. 109, b. 

2) Canale 1, 227. 152 f. Monum. hist. patr. Leges municipales p. 396. 

3) Ungebuhrlich steigert Canale die Bedeutung der Familie dell' Orto 

fur Kaffa, indem er annimmt, Kaffa sei in der ersten Zeit nicht eine Com 

mune mil republikanischer Organisation gcwesen, sondern habe den Orto 

als eine Art Feudalbesitz gehort (della Crimea 1, 153). Ein pabstliches 
Schreiben vom Jahr 1340 soil dies bewcisen, wo ein damals lebender 

Petranus dell' Orto als „olim dominus de Capha" bezeichnet wird (Wadding 
Annal. Ord. Min. 7, 227 f.). Da wir nun aber seit 1289 Kaffa als ein 

republikanisch organisirtes Gemeinwesen mit Consuln an der Spitze ken 

nen, so wird Canale selbst nicht behaupten wollen, dass der im Jahr 1340 

lebende Petranus irgend einmal in seinem Leben Feudalherr von Kaffa ge 
wesen; hochstens sein Vater oder Giossvater konnte dies geweseu sein. 

1st es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Pabst mit jenem etwas unbe 

stimmten Ausdruck nur sagcn wollte, Petranus habe einmal fruher das Con 

sulat in Kaffa bekleidet? (cf. Oderico p. 158). Eine ahnliche Anwendung 
von ,,Herr" statt Consul s. Canale, Crimea 1, 311. 

4) Caffar. p. 398 unten. 
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eines beruhmten genuesischen Geschlechts, dem der Caffaro, ziem 
lich willkiihrlich in Verbindung bringen x). Es lasst sich aber 
nicht laugnen, dass der Namen KaqiaSj mit welchem die byzan 

tinischen Chroniken und Urkunden durchgangig das genuesische 
KafFa bezeichnen, schon im zehnten Jahrhundert bei Constantinus 

Porphyrogenitus auftritt2), indem er ein dort vorgefallenes Ge 
fecht zwischen den chersonischen Griechen und einein bospora 
nischen Konig erzahlt, wobei wir keinen Grund haben anzunehmen, 
er meine mit seinem Kcxpag ganz etwas Anderes als die spate 
ren Griechen mit dem ihrigen. Man wird also annehmen miissen, 
es habe schon vor der Ansiedlung der Genuesen an derselben 

Bucht, an welcher das langst zerstorte antike Theodosia gelegen 3), 
eine bewohnte Stiitte Namens KafTa existirt. Nur deutet der 

eigenthumliche Ausdruck des Constantinus ot rot Kacpu xonoi 
darauf hin, dass KafTa damals noch ein aus zerstreuten Wohnun 

nungen bestehender offener Ort gewesen ist. Als eine bedeu 

tende Stadt konnen wirs uns vor Ankunft der Genuesen in kei 

nem Falle vorstellen; sonst hatte Edrisi, welcher die Sudkiiste 
der Krim genau kennt und eine Reihe von Orten an derselben 

aufzahlt, auch KafFa's Erwahnung thun miissen4)- Also nicht 

weil Kaffa schon vorher ein Mittelpunct des Handels war, liessen 
sich die Genuesen dort nieder, sondern weil sie hofften an dieser 
Statte eine Emporium schaffen zu konnen. Sie zog vor Allem 
der schone Hafen an, welcher ihren SchifFen reichlichen Raum, 
vorziiglichen Ankergrund und Schutz gegen die im schwarzen 
Meer dominirenden mitunter sehr geFahrlichen Nordwinde darbot5). 
Vor Soldaja hatte KalFa den Vorzug, dass es noch naher an der 

1) Oderico p. 120 f. 123. Canale 1, 148. 152. 

2) De administr. imp. cap. 53. Muralt ist im Irrthum, wenn er mit 

Berufung aiif Mansi 2, 702 behauptet, Kaffa sei schon auf dem Concil von 
Nicaa im Jahr 325 durch einen Bischolf reprasentirt gewesen (bei Canale 
della Crimea 2, 356). 

3) Neumann, die Hellenen im Scythenland 1, 468. Forbiger, Handburh 
der alien Geographie 3, 1126 f. 

4) Edrisi trad. p. Jaubert 2, 395. und dazn Lelewel, geographie 'du 

moyen-age 3, 196 f. 

5) Neumann a. a. 0. S. 469. Taitbout de Marigny, pilote de la mer noire 
et de la mer d'Azow (Constantinople 1850) p. 84. Clarke, voyages 2, 461 
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Oeffnung des schwarzen Meers gegen das asow'sche hin lag, was 
bei der Wichtigkeit des letzteren fur den nordischen und bald auch 
fur den levantischen Handel von Werth war. Eine andere 

Lichtseite Haifa's lernten die Genuesen wohl erst im Lauf der 

Zeit aus eigener Erfahrung kennen, die ausserordentliche Frucht 

barkeit der Umgegend 1), unter deren Erzeugnissen besonders 

der Wein in der Folge von ihnen cultivirt wurde 2). 
Eine so giinstige Lage musste den raschen Aufschwung der 

Colonie bedeutend fordern. Aber auch die Zeitereignisse trugen 
das Ihrige dazu bei. Im Jahr 1261 trat die grosse Umwalzung 
in Constahtinopel ein, welche den Griechen das politische und 

ihren Bundesgenossen den Genuesen das commercielle Ueber 

gewieht verschaffte. Auf die Nachricht von derEroberung 
Constantinopels durch Michael Palaologus raumten 

die Yenetianer in Masse die Kiisten des schwarzen Meers, weil 

sie sich dort nicht mehr fur sicher hielten, ihr grosstes SchifF 
fiel dabei in die Hande der Genuesen, die Fliichtigen, die sich 

darauf vorfanden, wurden dem griechischen Kaiser ubergeben, 

der sie grausam behandelte 3). Bereits war die Ausschliessung 

der Venetianer voni pontischen Handel zwischen Michael Palaolo 

gus und Genua eine beschlossene Sache; denn im Vertrag von 

Nymphaum versprach der erstere, keine abendliindischen Kaufleute 

ausser Genuesen und Pisaner und solche (Abendlander), die 

kaiserliches Geld oder Gut an Bord haben, in das schwarze Meer 

segeln lassen zu wollen 4). Von da an siedelten sich die Genuesen 

noch viel zahlreicher als zuvor am schwarzen Meer an; auch in 

not. Ibn. Batuta nennt ihn einen der beriihmtesten Hafen der Welt und 

traf darin (1334) nicht weniger als 200 Kriegs- und HandelsschifFe. 

1) Sie wird in einer genuesischen Urkunde vom Jahr 1434 geruhmt. 
Canale 1, 243. 

2) Wir schliessen dies schon daraus, dass wahrend der Weinlese der 

Consul von Kaffa keine Gerichtssitzungen halten durfte. Canale 1, 263. 

Weiteres unten. 

3} Caflar. p. 530. 

, 4) Lib. jur. 1, 1353. Im Jahr 1308 musste K. Andronicus den Genuesen 

versprechen, dass seine Beamten an den Kiistenstrichen des schwarzen 

Meers keinen Andern als den Genuesen Freiheiten gewahren sollten s. 

Canale, storia dei Genovesi 4, 304. 
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Soldaja finden wir nunmehr diese Nation vertreten x). Durch den 
lebhaften Verkehr mit den pontischen Handelsstadten wurden ihre 

Schiffscapitiine mit dein schwarzen Meer so vertraut, dass sie 

auch mitten im Winter auf deinselben zu fahren wagten 2). 

Wenn die Genuesen von dem Vertrag zu Nymphaum an den 

pontischen Handel gewissermaassen als ihr Monopol betrachteten, 

so waren ihre Bundesgenossen die Griechen am allerwenig 

sten im Stande, ihnen diesen Anspruch streitig zu machen. 

Schon zur Zeit des Michael Palaologus wussten sie die Griechen 
von dem pontischen Handelsgebiet wegzudrangen, wodurch den 

selben viel Verdienst und Gewinn entgieng 3). Durch die Ver 

nachlassigung der griechischen Marine unter Andronicus machten 

sich die Griechen selbst vollends alle Concurrenz mit den Genuesen 

unmoglich 4). Nicht einmal die Zufuhr von Lebensmitteln nach 

Constantinopel wurde von griechischen SchifFen besorgt; es waren 

hauptsachlich die Genuesen, welche Frucht und gesalzene Fische 

aus dem Pontus dahin brachten und wir haben schon bei der 

Geschichte Galata's bemerkt, wie die Griechenhauptstadt wieder 

holt einer Hungersnoth nahe kam,wenn die Genuesen entweder 

aus feindseliger Absicht ihre Zufuhr einstellten oder daran irgend 

wie gehindert wurden. Auch die Pisaner waren nicht eben 

gefahrliche Nebenbuhler fiir die Genuesen. Zwar auch sie be 
sassen eine Colonic oder doch eine Landungsstatte mit einer 

Factorei in den pontischen Gebieten : ich meine jenen Porto 
P i s a n o, welchen die Kiistenkarten der Italiener vom Anfang 
des vierzehnten Jahrhunderts an 6) an der Nordkiiste des asow' 

1) Caffar. p. 567. 

2) Pachym. 1, 419 f. 

3) Pachym. 1, 420. 

4) Niceph. Greg. 1, 175. 209. 

5) Da ich auf diese Karten ofters zuriickkomme, will ich ein fur alle 

mal von ihnen reden. Wir besitzen Zusammenstellungen dec in denselben 

anfgefuhrten Kustenorte des schwarzen unci asow'schen Meers bei l'otocki, 

voyage dans les steps d'Astrakhan et dn Caucase (1829) 1, 349 ff., ferner 
in einer gehaltreichen Recension von Hammer-Purgstall Wiener Jahrbb. 

1834, 1., dann in der Schrift: Periplus Ponti liuxini octuplus (ed. G6vay). 
Viennae 1836, welclie einerseits Canale unter deni Titel Peplo ottuplo del 
mar nero mit A'oten begleitet in Genua (1855) wiederabdrucken liess, anderer 
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schen Meers etwa in der Gegend des heutigen Taganrog nord 
westlich von der Donmiindung verzeichnen, wie ihn denn auch 
der Reisende Balducci Pegolotti als den nachsten Hafen von Tana 
aus gegen Nordwesten namhaft macht*). Wann die Pisaner 
diese Station gegriindet, ware interessant zu erfahren, leider 

schweigen aber die pisanischen Chroniken und Urkunden ganzlich 
iiber dieselbe; nur das diirfen wir kiihn behaupten, dass Pardessus 
sammt seinem Gewahrsrnann Cantini sich sehr irrt, wenn er glaubt, 

dieselbe habe schon in den ersten Jahrhunderten der christlichen 
Aera bestanden 2). Die Stiftung einer so entlegenen Colonie 
setzt bei der Mutterstadt eine entwickelte Handels- und Kriegs 
marine voraus ; eine solche besass aber Pisa im ganzen ersten 

Jahrtausend unserer Aera noch nicht. Wir mttssen uns an die 

Thatsache halten, dass der Porto Pisano nicht frtther erwiihnt 
wird als im Jahr 1318; von diesem Jahr namlich ist die alteste 
der obengenannten Karten. Ebenso dunkel wie der Anfang ist 

das Aufhoren der pisanischen Niederlassung der Name erscheint 

noch in Karten, die schon der neueren Zeit angehoren, er blieb 
an der Localitat haften auch nachdem die Pisaner diese Station 

langst aufgegeben hatten. Vielleicht wurde auch diese Nieder 

lassung in die grosse Katastrophe des Jahres 1343 hineingezogen, 

seiUs Tafel in sein reichhaltiges Programm : Constantinus Porphyrogenitus 
de provinc. regn. Byz. lib. 2. Europa Tub. 1846 aufnahm, endlich bei Elie 

de la Primaudaie , etudes sur le commerce au moyen-age (Paris 1848) p. 
209 ff. Ein umfassenderes alle Kiisten des Mittelmeers in sich begreifendes 
Portulan hat Lelewel im Atlas zur Geographie du moyen-age auf (irund 

dieser Karten entworfen. Hiezu kommen noch die Monographien vom Grafen 

Serristori fiber eine Karte vom Jahr 1351 (Illustrazione di una carta del 

mar nero del 1351. Fir. 1856), von Buchon und Tastu fiber eine catalanische 

Karte von 1375—77 (Not. ct extr. T. 14.) und von Andres fiber die Karte 

des Pareto (Memoire della R. Acad. Ercolanese T. 1 Napoli 1822). Um 

die Fixirung dcr in diesen Karten gcnannten Orte liaben sich, was die 

siidrussischen Kiistenstriche betrifft, ausser Potocki, Hammer und Uelewel 

besonders auch Dubois de Montpereux und Karl Koch in ihren bekannten 

Reisewerken, neuerdings Phil. Brunn (Bulletin de l'Acad. de Petersb T. I. 

1860. p. 373 ff.) verdient gemacht. Ueber die Lage des Porto Pisano vgl. 
bes. Potocki 1. c. p. 367. Lelewel 1. c. p. 13. Serristori p. 36. 

1) Della decima. etc. 3, 39. 

2) Coll. des lois marit. T. 2. Introd. p. VII. 
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da die Genuesen und Venetianer aus dem benachbarten Tana 

vertrieben wurden, und wahrend diese beiden Nationen, kraftvoll 

wie sie waren, ihre Colonie in Tana wieder aufrichteten, mussten 
die Pisaner, deren Seemacht damals schon sehr geschwacht war, 

auf die Wiederherstellung ihrer Ansiedlung in Porto Pisano ver 

zichten x). Konnten die Pisaner diesen Besitz nicht Iange be 

haupten, so war auch sonst ihr Auftreten im schwarzen Meer 

nicht glucklich. Der einzige Conflict, welcher in den pontischen 
Gewassern zwischen Genuesen und Pisanern vorfiel, lief fur die 

letzteren ungliicklich ab, indem eine pisanische Galeere, welche 
sich im Jahr 1277 mit feindseligen Absichten gegen die vieleri" 
an den Kiisten des schwarzen Meeres angesiedelten Genuesen 

zunachst nach Sinope, dann nach Soldaja begeben hatte, Ange 

sichts der letztern Stadt von einer genuesischen Galeere ange 

griiFen, genommen und verbrannt wurde 2). 

Die einzigen ebenbiirtigen Rivalen fur die Genuesen waren 

auch auf diesem Gebiet die Venetianer. Sie gedachten nicht 

auf den pontischen Handel zu verzichten und bequemten sich nicht 

einmal dazu, eine untergeordnete Rolle in diesen Gegenden zu 

spielen. Da der Kaiser Michael Palaologus bald in ein Verhalt 

niss der Spannung, ja des Zerwurfnisses mit den Genuesen trat, 

bestand auch er so wenig auf der Ausschliessung der Venetianer 

vom schwarzen Meer, dass er vier Jahre nach dem Abschluss des 

Vertrags von Nymphaum ihnen Niederlassungen an den pontischen 

Kiisten, wo sie nur wollten, anbot3), wie denn auch ein grie 

gischer Gesandter, der vom Hoflager des Tartarenchans zuriick 

kehrte, sich von Soldaja aus unbedenklich eines venetianischen 

Schiffes bediente 4). Die Venetianer fuhren fort, Frucht im schwar 

zen Meer zu holen und nur daruber lagen sie mit den Palaologen 

im Streit, ob es ihnen erlaubt sein sollte dieselbe auf griechischem 
Gebiet abzusetzen oder bios durch letzteres hindurchzufuhren 5). 

1) So Pardessus 1. c. p. IX. 

2) Caff. p. 567. Giustin. p. 103. Foglietta p. 380. 

3) Yertrag vom 8. Jun. 1265. Taf. u. Thom. 3, 70. 

4) ib. 3, 245. 

5) Ich beziehe mich hier nicht bios auf Taf. u. Thom. 3, 144. 171, f. 

179 f. 189 f. 237 f. 240. 249. 266, 274. 276, sondem auch auf mehrere 
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Auch scheinen die Colonisten aus Venedig, welche nach der 
Restauration des griechischen Regiments in Constantinopel die 

pontischen Kustenlander eiligst geraumt batten, bald wieder dahin 

zuriickgekehrt zu sein: in Soldaja wenigstens wuebs um diese 
Zeit die venetianische Colonialgemeinde so, dass der Rath von 

Yenedig im Jahr 1287 beschloss einen Consul fur dieselbe zu 

ernennen, welcher zugleich zum Consul fur ganz Gazarien (so 

hiess damals die Kriin allgeniein von dem seiner Zeit dort mach 

tigen Yolksstamm der Chazaren) bestimmt war *). Natiirlich war 

die rasch aufbliihende genuesische Pflanzung Kaffa, welche rnit 
der venetianischen Kaufmannschaft in Soldaja siegreieh concur 

rirte, den Yenetianern ein Dorn im Auge. Ohne sich an die 

Verwahrung zu kehren, welche die griechischen Kaiser in mehre 
ren Vertragen 2) gegen etwaige kriegerische Conflicte zwischen 

Venetianern und Genuesen im schwarzen Meer einlegten, lief der 

venetianische Admiral Giov. Soranzo im Jahr 1296 mit 25 Ga 

leeren in dieses Meer ein, kaperte viele genuesische Schiffe da 

selbst, besturmte Kaffa und eroberte es endlich nach langerm 

Widerstand, wobei er den Genuesen zwei Galeeren und vier 

andere Schiffe verbrannte. Nun iiberfiel ihn aber die schlechte 

Jahrszeit und so verlor er theils durch den harten Winter, den 

er in der Krim zubrachte, theils durch Mangel an Lebensmitteln 

einen Theil seines Heeres, sodass er nur mit 16 Galeeren im 

Jahr 1297 nach Venedig zuruckkam3). Kaffa blieb wohl nur 

so lange in den Handen der Venetianer, als Soranzo mit seiner 

Flotte dort verweilte; nach seinem Abzug oder jedenfalls nach 

dem Frieden des Jahres 1299 wurde es wieder von den Genuesen 

besetzt. Eben in diesem Frieden soil nun Venedig sich anheischig 
gemacht haben, einmal den in Pera, Kaffa und Accon angerich 

teten Schaden zu ersetzen, dann innerhalb 13 Jahren weder ins 

schwarze Meer noch nach Syrien Kriegsschiffe zu schicken4). 

mir von Herrn Thomas gutigst in Abschrift mitgetheilten Actenstiicke aus 

dem zweiten Band der Commemoriali. 

1} Canale della Crimea 2, 441. Romanin 3, 151. Marin 6. 69. 

2) Taf. u. Thorn. 3, 96. 141. 329. 

3) Dandolo p. 407. Sanuto vite dei Dogi p. 578. Navagero p. 1009. 

4) Den zweiten dieser Vertragsartikel giebt Giov. Villani ed. Drago 
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Allein der erste dieser angeblichen Friedensartikel voni Jahr 1299 

gibt sich schon dadurch als unhistorisch kund, dass Accon mit 

genannt ist, welches doch seit 8 Jahren zerstort war. Weder 

diesen noch den andern Punct enthalt das Originalfriedensdocu 

ment *), dieses berilhrt die pontischen Verhaltnisse mit keiner 
Silbe. So ersetzte denn auch Venedig keinesweg den in KafFa 

angerichteten Schaden, im Gegentheil verzichteten beide Machte 
ausdriicklich gegenseitig auf alle Entschadigungsforderungen. 

Kaft'a hatte sich wohl von diesem Schlag schneller erholt, 
wenn demselben nicht auf dem Fusse ein anderer gefolgt ware. 

Der Chan von Kiptschak Toktai (reg. v. 1291—1313) hatte in 

Erfahrung gebracht, dass die Genuesen KafFa's und andere Abend 

lander tartarische Kinder rauben und den Muselmannern als 

Sclaven verkaufen. Nun schickte er urn 1307 Truppen gegen 

KafFa, die Bewohner desselben versuchten, wie es scheint, keine 

Vertheidigung, gaben vielmehr die leere Stadt den Tartaren 

Preis, indem sie sich mit ihrer Habe auf die SchifFe zuriickzogen. 
worauf sich Toktai der genuesischen Gtiter in seiner Hauptstadt 
Sarai und in deren Umgegend bemachtigte, urn sich daran schad 
los zu halten 2). 

manni 2, 30. und nach ihm Muratori annali d'ltalia 7, 524 (zum Jahr 1299), 
Fanucci i tre popoli maritimi 3, 158 u. Andere, beide hat Serra ed. Capo 

lago 2, 212. 

1) jetzt gedruckt im Lib. jur. 2, 344 ff.; mehr oder weniger umfang 
liche Auszuge daraus waren ubrigens schon von Laur. de Monacis p. 205, 
von Navagero p. 1011 und von Marin 5, 127 ff. mitgetheilt, so dass man 

sich nur wundern muss , wie lange die unzuverlassigen Angaben Villani's 

bei den Geschichtschreibern Glauben fanden. Canale, der das Orig.-Docu 
inent vor sich hatte und fast wortlich wiedergab (Storia dei Genovesi 2, 

142—4), hat die Notiz Villani's mit Recht verworfen, aber freilich das von 

ihm selbst Beseitigte spater wieder (della Crimea 1, 204) reproducirt nur 

mit der durch nichts veranlassten Aenderung des Jahres 1299 in 1300. 

2) s. die Auszuge aus Nowairi bei d'Ohsson hist, des Mongols 4, 757. 

Diese von den Geschichtschreibern der Krim bisher ganz iibersehene Stelle 

veileiht der Notiz einer ungedrucliten genuesischen Chronik voile Glaub 

wiirdigkeit, nach welcher im Jahr 1307 die Bewohner Kaffa's von Feinden 

angegriffen einen Theil ihrer Festungswerke selbst abgetragen haben. Oderico 

p. 169 hatte diese Nachricht verworfen, Canale (storia dei Genovesi 4, 340, 
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Die Commune Genua strebte das doppelt heimgesuchte Kaffa 

auf alle Weise wieder emporzubringen und beschleunigte den 

Wiederaufbau der zerstorten Ha user und Mauern, 

wozu auch Toktai's Neffe und Nachfolger Usbek Erlaubniss er 

theilte, nachdem die Gesandten Antonio Grillo und Niccolo di 

Pagano ihn darum gebeten 1). Man betrachtete die Hebung 

Kaffa's als eine Ehrensache fur die Republik und erkannte in der 

Befestigung desselben eine Maassregel von hoher Wichtigkeit fiir 

die Sicherung des genuesischen Handels im schwarzen Meer. 

Um die erforderlichen Mittel zu beschaffen, wurde alien genuesi 
schen Schiffseignern oder Capitanen, die von Constantinopel her 

kommend das schwarze Meer befuhren und iiber Kaffa hinaus 

ostwarts segelten, sowie alien denen, die vom asow'schen Meer 

her dem Lande der Griechen zusteuerten, zur Pflicht gemacht, 

in Kaffa anzulegen, dort mindestens einen Tag zu verweilen und 

eine Abgabe zu zahlen, deren Hohe sich theils nach dem Gewicht 

der Waaren theils nach dem Capitalbesitz der auf dem Schiff 

befindlichen Kaufleule richtete. Man suchte immer mehr Leute 

nach Kaffa zu Ziehen dadurch, dass man den genuesischen Kauf 

leuten einen langeren Aufenthalt in den benachbarten Verkehrs 

platzen verbot. So durfte bei hohen Geldstrafen kein Genuese 

iiber drei Tage in Soldaja bleiben, keiner in Tana iiberwintern 

oder eine Wohnung dort aCquiriren. Alle sollten Kaffa als das 

Haupt-Emporium betrachten; in Soldaja sollte iiberhaupt kein 

Genuese Waaren kaufen oder verkaufen, Niemand sollte mit Um 

gehung Kaffa's auf der Kuste zwischen dieser Stadt und Soldaja 
Waaren oder sonst etwas ausladen 2). Die Strafgelder, welche 

der Consul in Kaffa von den gegen diese Bestimmungen sich 

Verfehlenden erhob, fielen in die Baucasse von Kaffa. Jeder 

Genuese, der in Kaffa Grund und Boden ankaufte, rnusste inner 

della Crimea 1, 169) sie einfach aufgenommen, ohne die Zweifel seines Vor 

gangers zu widerlegen, vgl. auch Muralt in Ermans Arcliiv Bd. 18. S. 159. 

1) ans der in der vorigen Anin. erwahnten Chr6nik angefiihrt von 

Oderico, Canale, Muralt a. a. 0. 

2) Auf eine ahnliche Bestimmung hinsichtlich des Yerkehrs mit Solgat 

werden wir zuruckkommen. 
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halb 18 Monaten ein Haus darauf bauen, damit die noch Ieer 

stehenden Stellen bald mit Bauten bedeckt werden 

Alle diese Anordnungen giengen von einer Behorde aus, 
deren Existenz selbst nur ein neuer Beweis ist fur die sorgsame 

Pflege, welche die Genuesen dem Handel und den Handelscolonien 

iin schwarzen (und asow'schen) Meer angedeihen liessen. Im 
Jahr 1313 wurde zunachst wegen Storungen, die dieser Handel 

durch Seerauber erlitt, in Genua ein permanenter Ausschuss von 

acht sogen. Sapientes niedergesetzt, welcher sich vorwiegend mit 

Ordnung der pontischen Angelegenheiten befassen sollte 2). Den 

NamenOfficium Gazariae erhielt dieser Ausschuss desswegen, 
vveil er seine Aufmerksamkeit hauptsachlich auf Gazarien d. h. 
die Krim und auf die Hauptcolonie daselbst KafTa richten sollte, 
aber auch Tana, Trapezunt und dessen Hinterland Persien sowie 

das nordliche Kleinasien fielen in den Bereich seiner Wirksamkeit. 
Seine Aufgabe war es, die Colonien in diesen Landern zu orga 
nisiren, Statute ftir sie zu erlassen, Maassregeln zur Forderung 
ihrer Bluthe zu treffen, die hervorragendsten Aemter in denselben 

zu besetzen und dergleichen. Auf der andern Seite regelte das 

Officium Gazariae auch die Schifffahrt aller nach der Levante ttber 

haupt, nicht bios nach dem schwarzen Meer segelnden genuesi 
schen HandelsschifTe 3), erliess die genauesten Yorschriften iiber 

Belastung, Beinannung, Verproviantirung, Ausriistung, Fahrzeit 

derselben und controlirte die Beobachtung dieser Vorschriften 
von Seiten der Capitane durch die Consulate oder Handelsainter 

(officia mercanciae) in den Colonien. Die Anordnungen dieses 
Ausschusses sollten nach den Worten des Einfiihrungsstatuts wie 

Staatsgesetze respectirt und von Behorden und Privaten unweiger 
lich vollzogen werden; um denselben Nachdruck zu geben, war 

ihm gestattet 400 Burger aus Adel und Volk zu bezeichnen, 

1) Statnten fur Kafl'a aus dem Jahr 1316 in den Hist. patr. monum. 

Leges municipales p. 378—382. 408 f. 

2) Er bestand bis zum Jahr 1528, wo er aufgehoben wurde. Olivieri, 
carte e eronache etc. p. 174. 

3) daher auch der weitere Titel desselben: officiiim octo sapientium 
super factis navigandi et maris majoris. 
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welche auf seine Requisition hin mil oder ohne WafFen zu seinem 

Dienst sieh stellen sollten. Die jeweiligen Mitglieder des Aus 

schusses waren nur ein halbes Jahr im Amt, raumten aber ihren 

Platz rnir solchen, die sie selbst gewahlt und in ihr Amt einge 
fuhrt hatten *). 

Das Officium Gazariae war es, das den Consul fiir Kaffa 

aus der Mitte der genuesischen Biirgerschaft wahlte und ihn in 

Pflicht nahm, nachdem er zuvor eine bedeutende Cautionssumme 

hinterlegt hatte. Die Instruction, welche er rnitbekam, betraf 

nicht bios Amtsobliegenheiten allgemeiner Natur, sondern gieng 
zum Theil sehr ins Einzelne, wie denn z. B. dem im Herbst 

1316 nach Kaffa abgehenden Consul vorgeschrieben wurde, ein 

Schlachthaus vor der Gemeindehalle auf einem Pfahlrost ins Meer 

hinein zu bauen, rings um die Mauern her ein Glacis in einer 

Breite von 100 Ellen anzulegen, einen Platz gegen Solgat hin 

zu einem Victualien- und Holzinarkt zu reserviren u. s. w. Gleich 

nach seiner Ankunft in Kaffa versammelte der neu ernannte Con 

sul die dortige Biirgerschaft, um ihr sein Anstellungspatent und 

seine Instruction vorzulegen und berief den grossen Rath 

der Vierundzwanzig, der zur Zeit seines Amtsvorgangers 

functionirt hatte, zu seinem letzten Act, der Wahl eines neuen 

grossen Raths, wobei dreierlei zu beobachten war, einmal dass 

keiner vom vorigen Rath wiedergewahlt werden durfte, ferner 

dass das Collegium zu gleichen Theilen aus Nobili und Popolanen 
bestehen sollte, endlich dass nicht iiber vier Burger (burgenses) 

Kaffa's darin sitzen durften2). Das erste Geschaft des neuen 

grossen Raths war nun gleichfalls eine Wahl, indem er einen 

engeren Ausschuss von Sechs oder einen kleinen Rath aus 

seiner Mitte niedersetzte. Bei beiden Wahlen musste sich der 

Consul der eigenen Betheiligung ganzlich enthalten und es ent 

standen so ganz unabhangig von ihm die beiden Municipalkorper, 

1) Das bisherige aus dev Imposicio officii Gazariae 1. c. p. 305—312. 

Die Revision der Statuten dieses Colonialamts ini Jahr 1441 (Canale 1, 
247—250. Olivieri p. 173 f.) brachte keine wesentliche Veranderung. 

2) So im Statut v. J. 1316. Imp. Off. Gaz. p. 389. Spater durfte die 

Halfte des Raths aus Burgern von Kaffa bestehen. Canale 1, 259. 
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mit denen er sich in die Regierungsgewalt zu theilen hatte. 

Ohne die Zuziehung' des grossen Ratbs (die des kleinen geniigte 
in seltenen Fallen) durfte namlich der Consul keine bedeutenderen 

Anordnungen in Communalsachen treffen, kein Handelsverbot er 

lassen, keine Collecte umlegen, keine Steuer einfiihren, kein An 

lehen aufnehmen, keine grossere oder kleinere Summe Geldes 

ausgeben oder ausleihen. Das Communalvermogen war in die 

Hande zweier Milglieder des grossen Raths gelegt, welche je auf 
zwei Monate mit diesem Schatzineisteramt (sie hiessen clavigerii) 

betraut wurden und nach Verfluss dieser Zeit dem Rath iiber 

Einnahmen und Ausgaben Rechnung ablegen mussten. Nicht der 

Consul, sondern der Rath wahlte die weiteren Cominunalbeamten, 

jedoch nicht aus seiner Mitte. Das Amt des Kanzlers (scriba 

consulis) ubrigens hielt man fur so wichtig, dass das offfcium 

Gazariae sich dessen Ernennung vorbehielt. Ihm lag namlich ob, 

theils das Protokoll bei Airitshandlungen des Consuls zu fiihren, 

theils fiir Privaten Vertrage aller Art, Testamente und Inventare, 

Schriften in Processsachen und andere Documente rechtlicher 

Natur aufzusetzen oder durch seine Gehulfen aufsetzen zu lassen. 

Er musste daher ein Rechtsverst.andiger sein und wurde aus der 

Zahl der immatriculirten Nolare Genua's genommen. Rechts 

kenntniss war auch ein unerlassliches Erl'orderniss beim Consul 

selbst; denn er war nicht bloss Administrativbeainter, sondern 

auch Richter *); dabei sollte er sich an das genuesische Statu 
tarrecht und in Fragen. wo dieses nichts l'estsetzte, an das romi 

sche Recht halten. Bei Processen stellten die Partheien selbst 

zwei oder vier Vertrauensmanner (boni homines) auf und diese 

brachten die Sache zum Austrag; konnten sie sich nicht einigen, 
so ernannte der Consul einen Mittelsmann, urn einen Spruch her 

beizufiihren; jedenfalls hatte der Consul den Rechtsspruch nicht 

zu fallen, sondern ihn bloss zu exequiren. Die Strafgewalt des 

Consuls war unbeschrankt, er konnte Geld-, Verbannungs-, Lebens 

strafen vollziehen 2). Um fiir die Unabhangigkeit und Unparthei 

-1) Nach dein spatein Statut v. J. 1449 sass er init seinem Vicar jeden 

Montag, Donnerstag und Samstag zu Gericht (Canale 1, 252. 260). 

2) wegen des Letzteien s. fanale I, 241. 
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lichkeit des Consuls in seinen Aintshandlungen eine Gewahr zu 

haben, wurde ihm streng verboten, ein Geschenk l), dessen Werth 

10 sol. iiberstieg, oder ein mit einem Ertrag verbundenes Ge 

schaft irgendwoher anzunehinen 2); auch sollte er nicht in ein 

Versallenverhaltniss zum Tartarenchan oder zu dessen Frau (impe 

rator, imperatrix Caffae) treten. Mit Abfluss eines J ah res inusste 

der Consul sein Amt unweigerlich an den von Genua herkoin 

menden Nachfolger oder wenn dieser noch nicht eingetroffen war, 

an den voin grossen Rath zu bestellenden Consulatsverweser ab 

geben und nach Genua zuruckkehren, wo seine ganze Anits 

fuhrung von eigens dazu bestellten Visitatoren unter Zuziehung 

von zuverlassigen Kaufleuten, welche wiihrend seines Consulats 

in Kaffa gewesen waren, gepriift wurde. 

Vorstehendes ist der kurze Inhalt des im Jahr 1316 von 

dem Officium Gazariae tur Kaffa entworfenen Statuts s). Rubriken 

eines alteren Statuts fur die Colonie aus dem Jahr 1290 hat Ca 

nale 4) entdeckt; es darf aber aus den vielfaeh gleiehlautenden 

Ueberschriften geschlossen werden, dass dieses altere Statut 

griisstentheils in das voin Jahr 1316 wiederaufgenoinmen ist, so 

dass wir den Verlust des Textes nicht lebhaft zu beklagen haben. 

Canale hat aber auch in dem letztgenannten Statut einen Para 

graphen fmden wollen, welcher urspriinglich einem vor dem Jahr 

1257 gegebenen Statut angehoren liiusse. Besagter Paragraph5) 

spricht namlich von consules placitorum CGerichtsconsuln) in 

Genua; nun behauptet Canale, diese Classe von Consuln habe 

zur Zeit der Verfassungsumwalzung des Guglielmo Boccanegra 

(1257) fiir immer aufgehort und ihre Functionen seien auf aus 

wartige Juristen, welche man zu diesem Zweck berufen habe, 

1) Eine Geschichte, wie ein Consul von Kaffa von einem persischen 
Kaufmann, welchem er das ihm in KafTa gestohlene Gut vvieder verschafft 

hatte, nichts annahm, erzahlt Ag. Giustiniani p. 136, I). 

2) Audi das Handel treiben war ilun durcli das Statut v. J. 1449 ver 

boten; nur beim Schluss seiner Amtsfiihrung durfte er sein Geld in Waaren 
verwandeln und diese Waaren nach der Heiniath mitnehmen. Canale 1,252. 

3) Off. Gaz. p. 386 ff. 

4) della Crimea 1, 227. 

5) Off. Gaz. p. 399. 
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iibergegangen 1). Aber schon ein oberflachliches Durchstobern 

genuesischer Urkunden belehrt mich, dass die genannten Consuln 

noch irn vierzehnten Jahrhundert neben den auswartigen Juristen 

fortbestanden 2), und spricht nicht eben der angezogene Paragraph 

des Statuts vom Jahr 1316 fur ihr Fortbestehen ? Gesetzt es 

hatte ein Statut aus der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ge 

geben, welches dem Consul von KafFa vorschrieb, die Verlassen 

schaftsmasse eines in KafFa ohne Hinterlassung eines Testaments 

gestorbenen Genuesen nach Genua an die consules placitorum zu 

schicken, konnten denn die Mitglieder des Officium Gazariae so 

gedankenlos sein, diese Vorschrift im Jahr 1316 zu wiederholen, 
wenn jene consules dainals schon 60 Jahre lang aufgehoben 

waren? So erweisen sich die angeblichen Spuren eines Statuts 

fiir Kaffa, das alter ware als 1290, ohne Zweifel als triigerisch. 
Dieselben Gesetze, welche uns iiber die Organisation der 

Aemter in der Colonie KafFa belehren, machen uns auch mit der 

Bevolkerung der Stadt, die sehr gemischt war, etwas 

naher bekannt. Wahrend die Genuesen den Grundstock der Ein 

wohnerschaft bildeten, hatte der schwunghafte Handel schon in 

diesen ersten Zeiten der Colonie auch Griechen, Russen und 

Armenier angezogen. Die letzteren sind als ein Theil der Ar 

menier anzusehen, die in Folge der grausamen Verheerung ihrer 

Heiinath durch die Tartaren von dort entweder freiwillig ausge 

wandert oder gewaltsam zur Auswanderung gezwungen worden 

waren und sich zunachst in der Gegend von Astrakhan angesiedelt 

hatten; von dort waren sie in so grosser Menge in die Krim ge 

zogen, dass diese bei einigen armenischen Geschichtschreibern 
des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts geradezu als Ar 

menia maritima bezeichnet wird 3). Im Jahr 1316 wurde der 

Consul von KafFa angewiesen, den Armeniern, Griechen und 

1) Storia dei Genovesi 2, 311. Delia Crimea 1, 239. 

2) s. den von Canale selbst (Storia dei Genovesi 4, 252) angefiihrten 
Notariatsact vom 17. Febr. 1300 und das Document v. J. 1303 bei Cuneo, 
memorie sopra l'antico debito pubblico in Genova p. 273. 

3) Saint-Martin, m^moires sur l'Armenie 1, 114. Journ. asiat. 2, 23 f. 

Argutinski-Dolgoruki bei Siestrzencewicz p. 320. Ritter Erdk. Thl. 10. 

p. 441. 597. 
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andem nichtgenuesischen Christen einen gewissen Platz ausser 
halb der Stadtmauern gegen Zins zu iiberlassen; ausserdem er 

fahren wir, dass ein Vertrag zwischen dein genuesischen Consul 

und dem armenischen Bisohoff zum Schutze der 
Wasserleitung? 

die dieser errichtet hatte, bestand 1). Diese verschiedenartige 
Zusammensetzung der Bevolkerung der Stadt brachte auch eine 

bunte Mischung der Glaubensweisen mit sich. Die 
Christenheit war dort in drei Lager getheilt, unter welchen be 

greiflicher Weise das der romischen Kirche die andern iiberwog. 
Mit richtigem Blick erkannten die Pabste, wie sehr die rasch 
aufbluhende ebenso reiche als wohlbevolkerte Handelsstadt sich 

zu einem Centralpunkt des romisch-katholischen 
Kirchenwesens eignete. Aus diesem Grunde hatte sehon 

Pabst Clemens 5. zur Sicherung der aussern Existenz KafTa's 

seinen Beitrag gegeben, indem er den Bau eines fur die Ver 

theidigung wichtigen landeinwarts gegen Norden stehenden Eck 
thurins der Stadt aus seinen Mitleln bestritt2). Sein Nachfolger 
Johann 22. erhob im Jahr 1317 oder 1318 3) Kaffa zu einem 

1) Off. Gaz. p. 407. 408. 380. 

2) Noch jetzt tragt dieser Yhurm den Namen des l'abstes Clemens 
und eine friiher an ihm angebrachte Inschrift v J. 1308 (jelzt im Museum 
der Stadt) bekundete die Munilicenz dieses Kirchenfiirsten s. Dubois de 

Montpereux voy. autour du Caucase 5, 286. Die Inschrift ist hochst nach 

lassig bei VVaxel, recueil de quelques antiquites trouvees sur Ies bords de 
la nier noire, nr. 20., gcnau bei Dubois de Montp. Alias S<5rie 2. pi. 43. 

wiedergegeben. Ks ist darin Vieles unleserlich, zienilioh deutlich ti-itt nur 
die Jahrszalil (mille trecenlis otlo d. b. octo), der IVame des Pabstes, der 
Zweck der Krbammg des Thurins (crucis in augmentum) hervur. llnter den 

Wappen iiber der Inschrift finden sich auch die pabstlichen Schliissel. Ware 
die Jahrszalil weniger deutlich, so wiirde ich elier statt Clemens 5. >1305 —14) 
mit Dubois de Montp. a. a. 0. Clemens 6. (1342—-52) als Forderer dieses 
Banes vermnthen, da dieser Pabst auch sonst fur Kafl'a als eine ,,Zufluchts 
statte der Christenlieit'- sich Iebhaft und thatig interessirte (Kaynald. aim. 
eccl. a. a. 1345 nr. 7.) 

3) die Bulle bei Wadding Annal. Ord. Min. 6, 548 f. Als Datum hat 
W das vierte Kegierungsjahr Johanns 22. (d. h. 1320), wahrend Kaynaldi 
das sechste (1322) liest (a. h. a. nr. 45). Keines dieser Daten kann rich 

tig sein, da derselbe Pabst in einem Brief aus seinem zweiten Regierungs 
jahr (1318) den Ilieronymus bereits als BischofT von Kalfa bezeichnet; das 
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Bisthum und gab ihm einen sehr ausgedehnten Sprengel, der 
von Beroe *) in Bulgarien bis Sarai an der Wolga und vom 

schwarzen Meer bis zum Lande der Ruthenen reichte. Zum 

ersten Bischoff bestimmte er einen der vielen Missionare, welche 

uiri jene Zeit in die Tartarenlander ausgesandt wurden, den 

Franziscaner Hieronymus. Schon bei seinem Abgang aus dera 

Abendland war dieser zum Bischoff geweiht worden, um irgend 
eines der in den Tartarenlandern zu errichtenden Bisthumer tiber 

nehmen zu konnen, er hatte sich dann in Kaffa zunachst als ein 

facher Monch (fraler) niedergelassen und sich dort eine Wohnurig 
mit Kapelle gebaut 2), jetzt wurde er Bischoff dieser Stadt und 
machte sich als solcher um die Mission unter den Tartaren ver 

dient3), uberwarf sich aber bald so mit den Genuesen, dass er 

seinen Sitz verlassen musste und ins Abendland zuriickkehrte, 
um sich beim Pabst iiber die erlittenen Unbilden zu beschweren, 
worauf sich dieser kraflig seiner annahm 4). Wahrscheinlich 
bewirklen die Vorstellungen des Pabstes eine Ausgleichung, so 

dass er nach Kaffa zuriickkehren konnte 5). Zuletzt finden wir 

ihn im Jahr 1324 in Sachen der Union zwischen der romischen 
und griechischen Kirche thatig 6). Die Namen seiner Nachfolger 

Statut fur Kaffa aus dem Jahr 1316 bezeichnet den Hier. noch als frater. 

Da in it rechtfertigt sich die Zeitbestinnnung ini Text. Der Inhalt der Bulle 

macht es geradezu unmoglich fruhere Bischoffe als Hieronymus anzuneh 

men; wenn dennoch solche genannt werden, so beruht dies ohne Zweifel 

auf Yerwechslung des Orts oder der Zeit, was Canale (della Crimea 1, 

210) nach den Ausfiihrungen von Lequien 3, 1103 und Oderieo p. 168 f. 

nicht hatte ignoriren sollen. 

1) in einem Seitenthal des Maritzagebiets ostlich von Philippopel, 
nordwestlich von Adrianopel s. die Lapie'sclie Karte der Tiirkei und den 

Art ike I Beroe von Tafel in Pauly's Realencyclopadie; die Stadt hiess im 

Mittelalter audi Veroe, jetzt Beria: unsere Urkunde hat Varea oder Varia. 

2) Off. (Jaz. p. 407. 

3) Wadding 6, 372. Kayn. a. a. 1321 nr. 1. 

4) Wadding a. a. 0. 373. Rayn. a. a. 0. nr. 5. Oderieo p. 167. 

5) YVir konnen dies daraus schliessen, dass der Pabst fiir ihn, da er 

ins Morgenland zuriickkehre, einen Empfehlungsbrief an einen uns sonst 

unbekannten Tartarenfursten schrieb. Wadding a. a. 0. 371. Rayn. a. a. 

0. nr. 1. 

6) Sanut Epist. 7. 8. Iiinter den Secreta iidelium enfeis p. 299 £f. 
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aufzuzahlen ist hier nicht der Ort; genug dass das Bisthum fort 

bestand, solange die Genuesen hier herrschten. Freilich verlor 

allmahlig sein Sprengel die alte Ausdehnung, weil in der Folge 
imrner mehr romische Bisthumer in der Krim und weiterhin er 
richtet wurden. Kathedralkirche war die Kirche der hi. Agnes; 
ausser ihr finden wir aber in Kaffa schon im Jahr 1316 mehrere 
Kirchen und Kloster Yon Franciscanern und Dominicanern, auch 

ein Beguinenhaus x). 
Der Zahl nach scheinen die A r in e n i e r den romisch-katho 

lischen Christen am nachsten gekommen zu sein; denn sie hatten 

drei Kirchen und einen Bischoff an ihrer Spitze 2). Die Beriihrung, 
in welche die Armenier auf diesem Gebiet init romischen Katho 
liken kamen, leistete ihrer Union mit Rom Yorschub. Schon dem 
ersten romischen Bischoff von Kaffa erkliirten sie ihre Unter 

werfung unter den pabstlichen Stuhl3) und als spater die kirch 
liche Vereinigung des Orients und des Occidents auf dem Concil 
zu Florenz in grosserem Maassstab ins Werk gesetzt wurde, 

erschienen dort auf das Betreiben des Consuls Paolo Imperiali 
von Kaffa auch armenische Abgeordnete, unter ihnen Sarchis, 

der Vertreter des armenischen Patriarchen in Kaffa, um im Auf 

trag des Patriarchen die Union mit der romischen Kirche zu voll 
ziehen Uebrigens reizten solche Unterwurfigkeitserklarungen 

auch die Herrschsucht der lateinischen Bischoffe von Kaffa, so 
dass das Colonialamt in Genua sovvol als der Pabst nicht umhin 
konnten sich der Armenier anzunehmen 5). 

Zu den romisch Katholischen und Armeniern kamen noch 

1) Off. Gaz. p. 407 f. Rayn. a. a. 0. nr. 5. Wadding a. a. 0. p. 349. 

2) Off. Gaz. p 407. 380. Dubois de Montp^reux gibt uns Kunde von 

zwei armenischen Kirchen Kafla's welche in die Zeit der genuesischen 
Herrschaft zuruckreiohen, eine jetzt noch ihrer anfanglichen Bestimmung 
dienend, die andere in ein Magazin verwandelt; die letztere zeigt aufihrer 

Aussenmauer armenische Inschriften aus jener Zeit, die erstere verrath 

durch gothische Spitzbogen bei sonst durchaus armenischen Styl den abend 

landischen Einfluss (Voy. 5, 287 ff. 296 f. Atlas Serie 2. pi 11.). 

3) Raynald. a. a. 1318 nr. 13. 1321 nr. 13. 

4) Acta concil. Florent. ab Horat. Justiniano collecta (Rom. 1638) 
Fol. 348 ff. 

5) Canale 1, 263. Kayn. a. a. 1439 nr. 17. 
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griechische Christen, welche im vierzehnten Jahrhundert 
zwei Kirchen und zwei Kloster in Kaffa, im fiinfzehnten (wenn 

Schiltberger in diesem Punct recht berichtet ist) auch einen 
Bischoff dort hatten *), ferner J u d e n von zweierlei Glaubens 

richtung, keraitische und talmudische 2). Aber auch der I s 1 a in 
war in der Stadt vertreten; Ibn Batuta fand hier einen Kadi und 
eine Moschee, also gewiss auch eine muselmannische Gemeinde 3). 

Der Umstand, dass sich in Kaffa die Bekenner so verschie 
dener Beligionen sammelten und fast alle mehrere Versammlungs 

hauser zu ihrem Gottesdienst nothig hatten, gibt uns eine hohe 

Vorstellung von der Starke der Bevolkerung Kaffa's schon im 

Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, und wir werden es kaum 

verwunderlich finden, wenn Schiltberger im Anfang des folgen 
den, wo die Einwohnerschaft sich noch bedeutend vermehrt hatte, 
in Kaffa (init Einschluss der Vorstadt) 21,000 Hauser zahlt 4) 
oder wenn die Genuesen noch einige Jahrzehende spater von 

dieser ihrer Colonie rtihmen, sie stehe an Volkreichthuin fast 
iiber Constantinopel 6). 

Die nachste Umgebung der Stadt, besonders landeinwarts, 

war von Tartaren bewohnt. Nur wenige Stunden westlich von 

Kaffa lag in einem weiten Thalgrund am Fuss des Bergs Aghar 
misch die Besidenz der tartarischen Emire, welche als Statthalter 
des Chans von Kiptschak die Kritn (so weit sie tartarisch war) 
beherrschten. Die Stadt hiess selbst Krim, ihr bekannterer Name 

aber ist Sol gat (Solcali) 6). Noch setzt das ungeheure Triim 
merfeld von Eski Krim (Altkrim) den Beisenden in Erstaunen ') 

1) Off. Gaz. p. 407. Acta patriarch. Cpol. ed. Miiller et Miklosich 
T. I. (Viennae 1860) p. 486. II. p. 70 f. Schiltbergers Reisbuch h. v. Neu 
mann S. 106. 

2) Schiltberger S. 106. 

3) ed. Sanguinetti et Defremery 2, 357 f. 

4) S. 106; derselbe sagt S. 157: KafTa ist eine machtige Statt und sint 

sechserley Gelouben darinn. 

5) Rayn. a. a. 1445 nr. 34. 

6) Aboulfeda trad. p. Reinaud 2, 38. 320. Giosafatte Barbaro in den 

Viaggi alia Tana p. 17. 

7) Dubois de Montp. 5, 307 ff. Pallas, Reise in die sudlichen Statt 
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und uberzeugt ihn, dass die arabischen Geographen und Geschicht 
schreiber die ehemalige Ausdehnung dieser Stadt, den Reich 
thum ihrer Bewohner, die Pracht ihrer Moscheen nicht iibertrie 
ben haben. Die Genuesen hielten ein Consulat daselbst, welches 
der Consul von Kaffa zu besetzen das Recht hatte 2). Denn 

Solgat war fur Kaffa in mehr als Einer Beziehung von hoher 

Wichtigkeit. Die dort residirenden Emire hatten als die nachsten 
Beherrscher des Grunds und Bodens, auf welchem Kaffa stand, 

und seiner ganzen Umgebung viel giossere Bedeutung fur die 

genuesischen Colonisten als die eigentlichen obersten Landes 

herrn, die entferntwohnenden Chane von Kiptschak. Zwischen 

beiden Stadten bestand ferner ein ausserordentlich lebhafter Handels 

verkehr, wegen dessen sich immer audi viele Genuesen kiirzer 

oder langer in Solgat aufhielten. Als das Officium Gazariae am 
18. Marz 1316 zum Zweck der Concentrirung des Handels in 

Kaffa die Anordnung traf, es solle kein Genuese Waaren nach 

Solgat bringen, keiner mehr Waaren dorther beziehen als er 

wahrend eines achttagigen Aufenthalts (ein liingerer war verboten) 

kaufen und wegbringen konnte, wurde schon am 30. Aug. dess. 

J. diese Anordnung als sehr lastig fiir die Bewohner Kaffa's und 

die dorthin kommenden genuesischen Kaufleute erkannt und stark 

modificirt. Man pflegte namlich von Kaffa aus Lebensmittel (Wein 
und Friichte) nach der viel consurnirenden tartarischen Hauptstadt 
zu bringen; dies wurde jetzt wieder frei gegeben. Auch liess 

das Colonialamt jene Beschrankung des Aufenthalts in Solgat fast 

ganz fallen und bestand nur darauf, dass die genuesischen Kauf 

leute sich weder bleibend dort niederlassen noch was sie in Solgat 

gekauft, auch dort magaziniren sollten: beides hatte der Colonie 

Kaffa Eintrag gethan 3). Wir lernen bei dieser Gelegenheit einige 

halterschaften des russischen Reichs 2, 257 IT. s. auch Broniovius descript. 

Tartariae p. 9. 

1) vgl. namentlich was Deguignes Gesch. d. Hunnen Bd. 3. S. 372 f. 

aus arabischcn Quellen zusammengestellt hat. Sogar agyptische Sultane 

verschonerten Solgat mit Moscheen s. ausser Deguignes Makrizi ed. Quatre 

mere 2, 91. Ibn Batuta 2, 359. 

2) Off. Gaz. p. 390 

3) Off. Gaz. p. 379. 408 f. 
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Handelsartikel kennen, welche die Genuesen in Solgat holten, 

Haute, Pelzwerk, Seide und feine Waaren, worunter gewohnlich 

Spezereien verstanden werden. Es gelangten wohl fast alle 

nordischen, aber auch asiatische Producte, welche zu Land bis 
in die Krim transportirt wurden, iiber Solgat nach Kaffa. Wir 

werden dadureh von selbst auf die Besprechung der comrner 

ciellen Beziehungen Kaffa's hingefuhrt. 
Durch die Hafenstadte der Krim gieng von Alters her ein 

Waarenzug, der sich von Norden nach Sttden und wieder in 

uingekehrter Richtung von Stiden nach Norden bewegte. In ihnen 

wurden die Naturproducte der nordischen Lander zu Schiff ge 
bracht, utn theils nach Constantinopel, Iheils in das gegeniiber 
liegende Kleinasien '), theils an die kaukasische Kiiste, aber auch 

weiterhin ins Abendland, nach Aegypten und Syrien, sowie nach 

Persien iibergefiihrt zu werden. Als die gesuchtesten unter die 
sen nordischen Producten diirfen wir unbedenklich die feinen 

Pelze 2) bezeichnen: denn es wurde in diesein Artikel von den 

reichen und vornehmen Italienern und Italienerinnen so bedeuten 

der Luxus entfaltet wie von den Grossen in der Welt des Islams. 

Wahrend diese Pelze nach alien Regionen wanderten, gieng die 

Frucht, ein Haupterzeugniss d6r nordischen Ebenen, haupt 

sachlich nach Constantinopel, ebendahin die Fische der nordischen 

Meere und Fliisse, welche man an Ort und Stelle vor der Ver 

schiffung auch einzusalzen verstand, ferner war das Salz aus 

den Salzseen der Krim 3) namentlich an der dieses Products ganz 

entbehrenden kaukasischen Kiiste begehrt *), das Bauholz endlich 

aus den Waldern der Halbinsel fand besonders in Constantinopel, 

Syrien, Aegypten und dem iibrigen Nordafrica Absatz. Da die 

Tartaren kein seefahrendes Volk waren, auch die Griechen nur 

eine schwache Marine hatten, blieb die Ausfuhr aller dieser nor 

1) Hier verkehrten vermoge ihier geographischen Lage die Stadte 

Samastri, Sinope und Kastemuni mehr mit Soldaja, Samsun und Trapezunt 

mehr mit Kaffa s. Schehabeddin in Not. et extr. 13, 361. 363. 380. 

1) Ibn Alathir citirt von Qnatremere zu Raschideddin p. 67 und im 

Journ. asiat. Serie 4. T. 4. p. 457. 

3) Rubruquis p. 219. Broniov. p. 12. 

4) Viaggi alia Tana p. 16. 64 f. 

4 Staatswissenschaft 18/4 
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dischen Erzeugnisse fast durchaus den abendlandischen Nationen 

oder ihren Colonisten iiberlassen. Eben die Colonisten in Kaffa 

schickten selbst eine Menge Handelsschiffe aus, auf welchen sie 

die erwahnten nordischen Naturproducte, aber auch Erzeugnisse 

eigener Gewerbthatigkeit z. B. Camelottiicher auszufiihren pfleg 
ten Dadurch eroffneten sie sich Verbindungen mit ziemlich 
entfernten Landern; auf den grossen Messen von Sultanieh in 

Persien fanden sich regelmassig Kaufleute aus Kaffa ein 2), in 

Cypern und Aegypten hatten sie eigene Waarenlager 3). Uebri 

gens brachte gerade der Verkehr mit dem letztgenannten Land 

die Bewohner Kaffa's in Schande und Verruf bei der Christen 

heit, indein der Menschenhandel hiebei leider eine sehr 

grosse Rolle spielte. Die Sultane von Aegypten hatten bekannt 

lich, weil ihr eigenes Land ihnen nicht hinreichend kriegstiichtige 
Mannschaft lieferte, Zufuhr von Menschen aus kraftigen und 

kriegerischen Nationen nothig, um ihre Heere durch sogen. Ma 

meluken zu recrutiren ; auch liebten sie es ihre Harems mit 

fremden Sclavinnen zu besetzen, welche zuweilen in den Urkun 

den weibliche Mameluken (Mamelukinnen) genannt werden. Sie 

richteten dabei ihr Augenmerk vorziiglich auf die Volker im 

Norden und Osten des schwarzen Meeres und erwirkten sich fiir 

ihre Agenten, die dorthin reisten und von dort mit erkauften 

Sclaven zuriickkehrten, schon von Michael Palaologus freie Durch 

fahrt durch den Bosporus5). Den Hauptheerd des pontischen 
Sclavenhandels bildete in der zweiten Halfte des Mittelalters Kaffa. 

Dorthin begaben sich die Agenten des Sultans und kauften ent 

weder Tartaren, deren einer in Kairo um 130—140 Dukaten 

wiederverkauft werden konnte, oder Tscherkessen, aus deren 

einem man in Kairo 110—120 Dukaten loste, oder auch Russen, 

wie sie eben ihnen in die Hande kamen, meist noch in zarterem 

Alter. Man schatzte urn 1420 die Zahl der Menschen, die auf 

diese Art in Aegypten eingefuhrt wurden, auf etwa 2000 im 

1) Canale 1, 315 ff. 319. 

2) Clavijo, vida del gran Tamorlan p. 113. 

3) Canale 1, 319. 

4) Maslatrie hist, de Chypre 2, 120. 126 f. Sanut. seer. fid. cruc. p. 27. 

5) Pachym. 1, 175—177. Niceph, Greg. 1, 101. 
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Jahr Die Genuesen konnten den agyptischen Agenten den 

Ankauf von Sclaven in KafFa nicht wehren, ohne den Sultan, ftir 

welchen die Mameluken eine bedeutende Machtstutze waren, sich 

zum erbittersten Gegner zu machen und somit ihre Handelsver 

bindungen mit Aegypten und die Existenz ihrer Colonien daselbst 
aufs Aeusserste zu gefahrden. So duldeten sie aus Griinden der 

Klugheit diesen Handel soweit, dass sie die Ausfuhr muhammeda 
nischer Sclaven aus KafFa gegen Entrichtung eines Zolls gestatte 

ten; erklarte ubrigens einer derselben Christ werden zu wollen, 

so kaut'te ihn der Consul von KafFa los und behielt ihn zuriick: 
ferner fanden Sclaven ein Asyl im Haus des BischofFs, das von 
den Behorden respectirt wurde; endlich wachte die Obrigkeit sehr 

dariiber, dass nicht Bewohner von KafFa als Sclaven fortgefuhrt 

wurden 2). Den Genuesen selbst war auFs Strengste und bei 

hohen Geldstrafen verboten, mannliche oder weibliche Mameluken 
nach Aegypten oder in die Berberei oder in das saracenische 

Spanien zu transportiren oder in irgend einer Weise bei einem 

solchen Transport mitzuwirken 8). Aber die Aussicht auF den 

hohen Gewinn, der dabei zu erholen war, machte manchen ge 

nuesischen Kaufmann oder SchifFseigner taub gegen die Forde 

rungen der Menschlichkeit und gegen die Befehle seiner Behor 

den4); ein Genuese Gentile Irnperiali war um 1432 sogar Agent 
des Sultans f'iir den EinkauF von Sclaven in KafFa 5); auch haben 

wir oben bereits gesehen, dass die Colonisten in KafFa schon im 
Jahr 1307 sich mit dem Raub von Tartarenkindern zum Zweck 
ihres Verkaufs nach Aegypten abgaben. 

1) Piloti in den zur Coll. (les chroniq. belg. ined. gehoj-enden Monu 

ments pour servir 4 l'hist. de Namur, de Hainaut et de Luxembourg publ. 

p. Reiffenberg. T. 4. (1846) p. 339. 

2) Not. et extr. XI, 74. Piloti a. a. 0. p. 339. 373. Canale 1, 263. 

322 f. 

3) Off. Gaz. p. 371—7. Canale 1, 320 ff. 

4) Laon. Chalcoc. p. 136. sagt, die Tartaren pflegen die Caucasier, 
deren sie auf ihien Raubziigen habhaft werden, an die genuesischen und 

venetianischen Kaufleute zu verhandeln. 

5) Bertrandon de la Broquiere, auszuglich mitgetheilt von Legrand 

d'Aussy in den M6m. de l'lnstitut, sciences morales et politiques T. 5. 

(Paris an XII). p. 510. 
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Wie die nordischen Producte iiber Kaffa (und Soldaja) nach 

dem Siiden giengen, so bewegten sich die Erzeugnisse der Siid 

liinder durch die Hafen der Krim dem Norden zu und zwar 

blieben die Italiener auch bei diesem Verkehr nicht bios miissige 
Zuschauer, sondern betheiligten sich selbst ohne Zweifel auch 

an der Verbringung dieser Waaren in das Innere des russischen 

Continents. Besuchten ja doch die Italiener nachweislich schon 

in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts K i e w, indera sie von 

Constantinopel aus durch die tartarischen Lander (d. h. wohl 

liber Soldaja) dorthin vordrangen ') und im Anfang des folgen 
den Jahrhunderts konnte. wie vvir gesehen haben, der Chan 

Toktai genuesisches Gut in seiner Hauptstadt Sarai festnehmen. 

was beweist, dass die Genuesen bald nach der Griindung ihrer 

Niederlassung in der Krim ihre Handelsreisen bis an die Wolga 
ausdehnten. 

Unter den Waaren, die iiber Solgat, also zu Land, nach 

Kaffa kamen, befanden sich nach dem Obigen auch Spezereien 
und Seide, offenbar asiatische Producte. Es gab namlich eine 

Zeit, wo Waaren aus dem inneren Asien durch Karawanen bis 

in die Krim gebracht warden. Ahmed Ibn Arabschah (gest. 
1450) spricht von einem friiher sehr betretenen, zu seiner Zeit 

aber langst verlassenen Karawanenweg aus Khowaresrnien (Khiwa) 

ganz zu Land nach der Krim 2). Aber nicht lange machten die 

innerasiatischen Waaren den Umweg um das asow'sche Meer 

herum. Bald zog diesen Verkehr sammt einem Theil des nordi 

schen die Stadt Tana an sich. 

Neben Kaffa erhob sich namlich in einer sogleich naher zu 

bestimmenden Zeit Tana zu einem Sitze des Welthandels. Es 

1) Der Missionar Joli. de Piano Carpini, der hier unsere Quelle ist? 

nennt als die bedeutenderen dieser Kaufleute Michael Genuensis et Bartho 

lomeus, Manuel Veneticus, Jacobus Venerius Acre (von Acco?), Nicholaus 

Pisanus. Recueil de voy. et de rntSm. 4, 772. S. auch Ifaramsin hist, de 

Russie trad. p. St.-Thomas et Jauffret T. 3, 248. Dass auf der andern 

Seite auch Russen friihe schon in Kaffa ansassig waren und ihre Verbin 

dungen mit dieser Colonie bis zum Untergang derselben aufrecht erhielten, 

lernen wir aus Off. Gaz. p. 407. Karamsin 6, 106. 

2) Vita Tinmri ed. Manger 1, 373^-5. 
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lag bekanntlich am Fluss Don, unweit der Miindung desselben 
ins asow'sche Meer, ob an der Stelle der antiken Stadt Tanais 

oder an der Stelle des inodernen Azow? das ist eine noch 

nicht genug erorterte Frage. Die Triimmerstatte des alien Ta 

nais liegt nach der neuerdings fast allgemein recipirten Ansicht 

rechts vom nordlichsten Miindungsarme des Don 2). Ist dies rich 

tig, so kann Tana nicht dieselbe Lage gehabt haben, wie das 
alte Tanais. Der Venetianer Giosafatte Barbaro, welcher sich 

lange in Tana aufhielt, folgte von dort aus eininal (Winter 1438) 
dein Zug eines tartarischen Heeres, welches von Circassien her 

an Tana vorbeimarschirt war und sich jetzt gegen das Land der 

Russen bewegte 3); um nun in das Lager desselben zu gelangen, 

musste er drei (Miindungs-) Arme des (damals gefrorenen) Don 

uberschreiten. Es geht aus dieser Stelle aufs Deutlichste hervor, 

dass Tana nicht nordlich von dern Miindungsdelta des Don lag 4). 

Zu demselben Resultate gelangen wir auch auf anderem Wege. 

Die Orientalen nannten die Stadt an der Donmiindung Azak und 

so finden wir den Namen auch bei den arabischen Geographens). 

1) Jenes die Ansicht des Grafen Serristori in seiner Schrift Illustrazione 

di una carta del mar nero del 1351. p. 11 f. 36, dieses die gewohnliche 
Annahme. 

2) s. den Brief Stempkowsky's initgetheilt von Klaproth Nouv. journ. 
asiat. T. 1. (1828) p. 56—59. Grafe in den Mem. de 1'Acad. de St-Peters 

bout-g VI. Serie T. 6. p. 24, dem auch Boeckh in seinem Corp. inscr. graec. 

gefolgt ist. Neumann, die Hellenen im Scythenland I, 542 halt dieses Re 

sultat noch nicht fur sicher begriindet. 

3) Ganz falsch fasst Klaproth in seiner iibrigens sehr instructiven Ab 

handlung fiber Tanais und Tana a. a. 0. p. 54 die Marschiichtung dieses 

Heeres auf und komint dadurch zu einem entgegengesetzten Resultat. 

4) Viaggi p. 6 —10. In demselben Zusammenhang (p. 8 1>) kommt 

J3arbaro auf das Verhaltniss des alten Tanais und des mittelalterlichen Tana 

zu sprechen; er sagt (wenn ich die etwas dunkle Stelle recht verstehe), 
letzteres liege in derselben, fiber 10 Miglien hin sicli erstreckenden hfige 

ligen Ebene, in welcher auch ersteres gelegen habe. Es scheint, die Tradi-r 

tion, welcher B. hier folgte (denn von wissenschaftlichen archaalogischen 

Untersuchungen kann doch nicht, die Kede sein) verlegte das alte Tanais 

noch nicht an die Stelle, an welcher die neuere Forschung Ueberreste des 

selben entdeckt haben will. 

5) s. z. B. Aboulfeda trad. p. Reinaud 2, 81. 321. Ibn Batuta 2, 368 ff. 
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Dass aber ihr Azak identisch sei mit dem Tana der Abendlander, 

sagt Schiltberger, der im funfzehnten Jahrhundert im Kiptschak 

war, ausdriicklich *), konnte aber auch sonst durch Vergleichung 

morgenlandischer und abendlandischer Reisenden und Chronisten 

zur Evidenz erhoben werden 2). Azak nun lag nach den orienta 

lischen Geographen auf der linken Seite des Don. Denn nach 

Abulfeda miindete der Don westlich von Azak, und Ibn Batuta 

musste, als er von der Krim aus ganz zu Land nach Azak reiste, 

kurz vor der letzteren Stadt ttber zwei grosse Fliisse setzen, in 

welchen wir zwei Miindungsarme des Don unmoglich verkennen 

konnen. Dies ist nun auch entscheidend zur Feststellung des 

Verhaltnisses zwischen Tana und dem heutigen am linken Ufer 

des siidlichsten Donarms gelegenen Azow. Denn Azak ist iden 

tisch mit Azow. Mit vollem Recht konnte daher Sigmund von 

Herberstein sagen, Azow habe friiher (bei den Abendlandern) Tana 

geheissen 3). 

Fur die Feststellung der Zeit, in welcher die italienische 

Colonie zu Azak-Tana entstand, ist es von grosser Wichtigkeit 
zu untersuchen, wann die Italiener anfingen das asow'sche Meer 

mit HandelsschifFen zu befahren. Vergegenwiirtigen wir uns noch 

einmal die Thatsache, dass sowol Rubruquis als die Gebriider 

Niccolo und Maffio Polo die Tartarenliinder bei Soldaja betraten. 

Fur jenen wie fur diese war das nachste Ziel der Reise das Hof 

lager des Chans von Kiptschak an der Wolga. Warum — mttssen 

wir fragen — blieben sie nicht langer zu Schiff und fuhren 

vollends durch das asow'sche Meer bis zur Mtindung des Don 

und dann diesen Fluss hinauf, um von ihm aus die nahe Wolga 

1) herausg. v. Neumann S. 106. „Asach 
— die heissent die Christen 

Alathena (alia Tana)". Die Abendlander folgten hierin wohl dem Beispiel 

der Griechen, welche die mittelalterliche Stadt wie die antike nach dem 

FIuss Tanais nannten. 

2) Ich fiige zu dem, was Klaproth a. a. 0. S. 55 f. gesagt hat, noch 

hinzu, dass Ibn Batuta von Azak sagt, die Genuesen und andere Yolker 

bringen Waaren hierher; ferner dass abendlandische Quellen den im Jahr 

1J33 in Tana residirenden tartarischen Statthalter Muhammed nennen, Ibn 

Batuta aber in Azak nur ein Jahr spater einen Emir Namens Muhammed 

Kodjah al Kharizmy traf (Canale della Crimea 2, 444. Ibn Batuta, 2, 368). 

3) bei Starczewski p. 45. 
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zu erreichen ? sie hatten sich damit Vieles von dem beschwerlichen 

Landweg erspart. Eine Antwort auf diese Frage liegt in der 

wichtigen Notiz des Rubruquis 1), dass damals die Abendliinder 
das asow'sche Meer noch gar nicht mit grosseren Schiffen zu 

befahren wagten, vielmehr bios Barken von Matrega aus hinein 

schickten, um an der Donnuindung getrocknete Fische zu 

kaufen. Stand es damals noch so mit der Schifffahrt auf dem 
asow'schen Meer, so ist an das Bestehen einer Handelscolonie 

in Tana um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts nicht zu 

denken. Bekanntlich erscheint nicht einmal der Name Tana in 

den Schriften des Rubruquis und Marco Polo. Die friiheste Er 

wahnung desselben finde ich vielmehr in den Statuten des Offi 
cium Gazariae; als namlich dieses Colonial- und Handelsamt im 
Jahr 1313 zusammentrat, wurde ihm neben KafFa auch Tana als 

Gebiet seines Waltens bezeichnet. Damit ist jedoch nur gesagt, 

dass Tana damals schon ein Ziel fur die Handelsfahrten der 
Genuesen war; eine genuesische Colonie durfen wir zur 

Zeit der Installation des Officium Gazariae kaum in Tana vor 

aussetzen, wenn wir bedenken, dass noch im Jahr 1316 den 

Genuesen bei einer Strafe von 500 Goldhyperpern verboten wurde, 
in Tana zu uberwintern oder dort ein Haus zu kaufen 2). Aber 

bald nach dieser Zeit muss wirklich eine genuesische Nieder 

lassung dort entstanden sein; denn von dem Quartier, welches 

der Chan Usbek im Jahr 1332 den Venetianem einraumte, wird 

zwar nicht in dem Verleihungsbriefe selbst, aber in Bestatigungs 
Diplomen aus den Jahren 1342 und 1347 ausgesagt, es sei von 

dem genuesischen raumlich getrennt gewesen. Also muss die 

genuesische Colonie in Tana vor der venetianischen und zwar 

zwischen den Jahren 1316 und 1332 ihren Anfang genommen 
haben. 

Bestimmtere Anhaltspunkte haben wir fur die Entstehungs 
geschichte der venetianischen Niederlassung in Tana. 
Im Jahr 1332 namlich driickte die Republik Venedig dem Chan 
von Kiptschak Usbek durch ihren Gesandten Andrea Geno den 

1) Kubruq. p. 215. 

2) Off. Gaz. p. 306. 381. 
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Wunsch aus, t'iir ilne Kaufleute Grund und Boden in Tana zu 

erhalten, wo sie Hauser bauen und wohnen konnten. Dieser 

Schritt ist nicht so zu verstehen, als hatten wir in deinselben die 

erste Ankniipfung von Handelsverbindungen zwischen Venedig 

und Tana; denn der Verleihungsbrief Usbeks, von welchem wir 

sogleich sprechen werden, weist zuriick auf fruhere Vertrage und 

Gewohnheiten, vermoge deren die tartarischen Beainten „von 

Alters her" von Edelsteinen, Perlen, Gold, Silber, Goldfaden kei 
nen Zoll erhoben, hingegen die ankoininenden Schifle je nach der 

Zalil ihrer Segel mit einer bestimmten Abgabe belegten. Usbek, 
der sieh gerade nicht fern von Tana ain Fluss Kuban aufhielt, 

willfahrte dem Begehren der Venetianer unter der Bedingung, 

dass sie von ihren Waaren 3 Proc. Zoll zahlen '), und schenkte 

der Bepublik zu dem besagten Zweck ein Areal in der Stadt, 
das vom Ufer des Don landeinwarts bis zur Kirche des Hospitals 
sich erstreckte. Das Diplom, welches diese Verleihungen enthielt, 

brachte im November 1333 der erste venetianitfche Consul von 

Tana Niccolo Giustimani, nachdem seine Amtsperiode abgelaufen 
war Colim consul), nach Venedig; der polnische Predigermonch 
Dominicus hatte es im August d. J. aus der kumanischen Sprache 

(denn diese war bei den Tartaren ublich) 2) in die lateinische 

ubertragen 3). Yon da nahin die venetianische Colonie in Tana 

ihren Anfang 4). Alsbald wurde auch von Seiten der Bepublik 

1) Einen Zolleinnehmer hielt der Chan von Kiptschak nocli im iunf 

zehnten Jahrhundert zu Tana s. Barbaro a. a. 0. p. 15. 

2) Pegolotti p. 2. Mosh. hist. Tartar, eccl. Append, p. 194. Quatre 

mfere, vie de Raschideddin p. CVII f. 

3) Es ist bei Hammer, Gesch. des osman. Reichs 2, 665. und bei Ca 

nale 2, 474 f. zu lesen (Ausziige bei Marin 4, 136—138). Eine genaue 

Copie aus dem Lib. Pact, und Lib. alb. stand mil- durch die Giite des 

Herrn Dr. Thomas zu Gebot. Als Jahr der Ausstellung wird hier „annus 
sume bezeichnet, wofur wohl siiniae zu lesen sein wird (Emendation Ta 

fels); die Tartaren hatten einen zwolfjahrigen Thiercyclus, in dieseni war 

das Jahr 1332 ein Jahr des Affen; ich glaube demzufolge, dass dos Diplom 
im Jahr 13^2 abgefasst, im folgenden aber behufs der Ueberbringung nach 

Venedig ins Lateinische iibersetzt worden ist. 

4) Nach einer Urkunde bei Marin 6, 262 war im Jahr 1333 das Hans 

fur den Consul noch nicht fertig. Unter den Urkundenausziigen, welche 
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ihre Verfassung und Verwaltung geordnet. Der je auf die Zeit 
von zwei Jahren an die Spitze derselben tretende Consul, welcher 

abwechselnd auch mit dem hohern Titel Bailo erscheint, iibte 
seine Regierungsgewalt und Gerichlsbarkeit unter der Assistenz 
von zwei Rathen, welche durchaus Nobili sein mussten; ohne ihre 

Zustimmung konnte er keine bedeutendere Ausgabe aus der Com 

munalcasse machen; bei wichtigeren Angelegenheiten war er ver 

pfliclitet, eine allgemeine Versammlung der Kaufmannschaft zu 

veranstalten und nach dem Beschluss der Majoritat dieser Ver 

sammlung sich zu richten. Bei Handeln zwischen einem der ihm 

untergebenen Colonisten und einem Landeseingeborenen sassen 

der Consul und der tartarische Statthalter zusammen zu Gericht, 
wie auch die Controle beim Wagen der Waaren von einem Be 

vollmachtigten des Consuls in Gemeinschaft mit einem tartarischen 
Zollbeamten geiibt wurde ')• 

Die hohe commercielle Bedeutung Tana's Iasst sich 
mit wenigen Worten ins Licht stellen. Die Italiener trafen hier 
nicht bios eine vortrefFlich gelegene Station, um die im Don und 
um die Donmiindungen her sich fmdenden kostliehen Fische (frisch 
oder eingesalzen) aufzukaufen, welche sie in Constantinopel und 

im Abendlande unit grossem Gewinn wieder verwerthen konnten, 
sondern es that sich ihnen hier auch eine Pforte auf, durch wel 

che ihnen die binnenasiatischen Waaren zustriimten. Um die Zeit, 
als sie sich in Tana niederliessen, waren die syrischen Colonien, 
iiber welche man friiher mit dem tieferen Orient verkehrt hatte, 

Canale aus Venedig mitgetheilt erhielt, linden sich auch einige aiif Tana 

beziigliche, welehe init der Jalireszahl 1322 bezeichnet sind (della Crimea 

2, 441—3); da aber gleich auf den ersten Linien von einer Gesandtschaft 
an Dschanibeg die Rede ist, letzterer aber die Regierung als Chan in Kipt 
schak nicht vor d. J. 1341 antrat, so ist das Datum derselben falsch und 
konnen sie nicht als Beweise fur eine fruhere Existenz der venet. Colonie 
in Tana beigebracht werden. 

1) Vorstehendes ist tlieils aus der von Marin 4, 91 ff. 6, 262 f. mit 

getheilten Instruction fur den Consul von Tana, deren Datum in der Ietzte 
ren Stelle unrichtig 1302, in der ersteren richtig 1333 lautet, theils aus 
Giov. Bembo epist. ad Andr. Anesinum (herausg. v. Mommsen, Sitzungs 
berichte der Miinchn. Akad. 1861. Bd. 1.) S. 600 f., theils aus den Urkun 

denregesten bei Canale 2, 461 ff. geuommen. 
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durch den Fall der Kreuzfahrerstaaten verloren; auch das Konig 

reich Kleinarmenien, durch welches in der Jugendzeit Marco Polo's 

Cum 1270) alle Reisenden und Kaufleute, die sich nach Inner 

asien begaben, den Weg zu nehmen pflegten, war durch die 

unaufhorlichen Einfalle der Aegypter so erschuttert, dass man sei 

nen baldigen Fall voraussehen konnte. Die alten Verbindungen 

mit Indien iiber Aegypten noch ferner zu pflegen verboten die 

Pabste, die alien friedlichen Verkehr mit Aegypten als einen Ver 

rath an der Christenheit brandmarkten. Es gait also neue Bah 

nen fur den Verkehr mit Innerasien zu finden und nun zeigte 

sich als ein passender Ausgangspunkt Tana an. Von Tana aus 

erreichte man namlich unter Benutzung zweier schifFbarer Fliisse, 

des Don und der Wolga, in wenigen Tagen Astrachan am Ein 

flusse der Wolga ins kaspische Meer. Astrachan aber stand durch 

das genannte Meer in lebhaftem Verkehr mit Persien; die 

persische Seide, welche eben an den sudlichen Gestaden des 

kaspischen Meeres besonders gut gedieh und was sonst Per 

sien erzeugte, aber auch indische Waaren, die iiber den persi 

schen Meerbusen und den Euphrat oder Tigris kerkamen, konn 

ten leicht nach Astrachan und von da nach Tana gebracht werden 2). 

1) Beruhmt war die Seide von Ghilan (seta detta ghellie, seta Ghella) 

und Astrabad (sete Stravatine, Stnivagi) s. Marco Polo h. v. Baldelli Boni 

p. 30. Pegolotti p. 301. Clavijo p. 114. Gios. Barbaro p. 47, 6. An 

giolello bei Bamusio 2, 73, 6. Ueber den Seidenbau an der Siidkuste des 

caspischen Meers s. noch bes. Schiltberger h. v. Neumann S. 87. 100 f.; 

das dort genannte Strana solltc Strawa heissen, wie bei Barbaro 1. c. und 

ist jedenfalls nicht Eriwan, wie Neumann erklart, sondern Astrabad. 

2) Das caspische Meer bildete damals eine so frequente Handelsstrasse 

und die auf demselben fahrenden Schifl'e waren mit so kostbaien Waaren 

befrachtet, dass dadurch Seerauber angelockt wurden. So unternahm im 

Jahr 1374 der Genuese Luchino Tarigo mit einigen Andern von Kafla aus 

einen kiihnen Flibustierzug mit einer bewaffneten Barke iiber Tana, dann 

den Don hinauf, hiniiber zur Wolga, auf dieser stromabwarts ins caspische 

Meer; hier brachten sie viele Beute zusammen , welche ihnen freilich, als 

sie zu Land heimkehrten, theilweise wieder abgenommen wurde; doch 

retteten sie ziemlich Edelsteine und kamen endlich gliicklich wieder nach 

Kafla zuruck (s. Graberg v. Hemso, annali di geographia e di statistica 

T. 2. Genova 1802 p. 289 f. u. Olivieri p. 66.}. Einen ahnlichen Piraten 



Die italienischen Handelscolonien am schwarzen Meer. 693 

Andererseits ging eine Karawanenstrasse von Astrachan ab 

am nordostlichen Rand des kaspischen Meers vorbei durch die 

Flussgebiete des Gihon, Oxus und Ili oder mit andern Worten 
durch Chowaresmien, Turkestan und die Dsungarei iiber die 
Stadte Urgendsch, Oltrar und Almaligh nach China. Diese 
Strasse von Tana bis Peking beschreibt Pegolotti im Eingang 
seines oftcitirten Werks genau und bezeugt, dass sie zu seiner 

Zeit (1330 bis 1340) von den italienischen Kaufleuten l) vielfach 
belreten war; Pegolotti's Aufenthalt in der Levante fallt aber zu 

sarnmen mit der Entstehungszeit der italienischen Colonien in Tana. 

Alle Wahrscheinlichkeit spricht iibrigens dafiir, dass die Handels 
strasse von Tana nach Persien einerseits und nach China anderer 

seits nicht lange vor dieser Zeit in Uebung kam. Dass Sanuto 

d. Aelt., welcher zwischen 1306 und 1313 sein Buch Secreta 
fidelium crucis schrieb, sie nicht mit einer Silbe erwahnt, ist sehr 
bedeutsam : zieht sich doch durch sein ganzes Werk der Grund 

gedanke, die Christenheit musse dem Land Aegypten, diesem 

Mittelpuncte des Islams, dadurch seine bedeutendste Einkoinmens 

quelle abschneiden, dass sie die indischen Waaren nicht mehr 
iiber Aegypten beziehe; es musste ihm also daran liegen, die 
Christenheit auf andere VVege hinzuweisen, auf welchen sie jene 
Waaren erlangen konne. Nun weiss er aber bios den einen zu 

nennen, welcher in Kleinarmenien das Mittelmeer erreichte, und 

wir konnen ihn, der im Namen der ganzen Christenheit spricht, 

fiir so engherzig nicht halten, dass er von der iiber Tana fiihren 
den Handelsstrasse zwar gewusst, aber sie mit Stillschweigen 

iibergangen hatte, weil sie zu seiner Zeit in den Handen der 

Genuesen und nicht seiner Landsleute der Venetianer war. 

zug ernes Venetianers auf demselben Meer (1428) erzahlt Gios. Barbaro 

p. 4, 6. 

1) Ganz denselben Weg schlugen damals auch Missionare wie der 

spanische Franciscaner Paschalis vom Kloster Victoria (1338) ein, er gieng 
aber bios bis Alinaligh und litt auf dieser seiner Missionsstation den Marty 
rertod zugleich mit einem genuesischen Kaufmann s. Marignola bei Dobner 

mon. hist. Boem. 2, 86. Mosheim hist. eccl. Tartar, p. 116 ff. und Append, 

p. 194 ff. Ueber die Lage von Almaligh s. insbes. Quatremere zu Raschi 

deddin 1, 146 ff. Ibn. Batuta 3, 17 f. 
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Tana war nicht der einzige Stapelplatz der Italiener am 

asow'schen Meer. Wir haben schon friiher den im Nordwesten von 

Tana gelegenen Porto Pisano erwahnt. Im Sliden Tana's weisen 

uns die mittelalterliehen Karten unter Anderm eine Ortschaft Cop a 

(auch Locopa), ohne Zweifel an dem nordlichsten Arm des 

Kuban gelegen, sei es an dessen Miindung ins asow'sche Meer 

oder — dies scheint die catalanische Karte anzudeuten — an 

dem Punct, wo jener Arm vom Hauptstrom abzweigt und wo jetzt 

Kopil liegt *). Die Genuesen hatten an diesem Orte nachweislich 
im funfzehnten Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon friiher ein 

Consulat 2); sie Iagen hier ohne Zweifel dem Fischfang, aber 

auch dem Sclavenhandel ob 3). Kertsch gegeniiber auf der Halb 

inselTaman bestand noch das alte Emporium Mat r eg a, freilich 

nicht in der alten Bliithe, doch immerhin bedeutend genug, um 

von der romischen Kirche zum Sitz eines Bisthums, von den 

Genuesen zum Sitz eines Consulats erkoren zu werden 4). 

Indem wir uns von hier aus der Ostkiiste des schwarzen 

Meers zuwenden, bemerken wir vor Allem, dass die caucasi 

schen und kolchischen Gestade den Italienern des Mittel 

alters sehr genau bekannt waren; denn sie verzeichnen in ihren 

Karten eine grosse Reihe von Ortschaften, Fliissen, Vorgebirgen 
und Buchten an denselben. Namentlich die Genuesen 5) standen 

im Verkehr mit diesen Landern; zwar war hier nicht viel mehr 

zu holen 6) als naturkraftige Menschen, die freilich von Alters 

her am Caucasus einen Handelsgegenstand bildeten, aber je weni 

ger diese Lander fur die Ausfuhr producirten, desto mehr musste 

1) s. Lelewel a. a. 0. p. 14. 

2) Canale 1, 261. 313. 2, 353. Olivieri 75. 122. Muralt in Ermans 

Archiv Bd. 18. S. 161. 165. Der Chronist Ag. Giustiniani sagt in einer 

Ueberschau der genuesischen Besitzungen, nachdem er Tana erwahnt : in 

la terra etiandio nominata il Copa pur in quella palude (d. h. am asow - 

schen Meer) haveva giurisditioni (p. 186, b.). 

3) Sena 4, 74. 

4) Beweisstellen fur letzteres aus dem funfzehnten Jahrhundert bei 

Canale 1, 311. 

5) Viaggi alia Tana p. 16. 78. Caterino Zeno bei Ramusio 2, 224. 

6) Ambr. Contarini in den Viaggi alia Tana p. S5.: trahesi qualche 
canevaze et cere, ma di tutto poco. 
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ihnen zugefiihrt werden. Hinsichtlich eines der unentbehrlichsten 

Lebensbedurfnisse, des Salzes waren die Einwohner von jeher 

auf das Ausland angewiesen Es wurde ihnen im Mittelalter 

von Kaffa aus zugefiihrt, wahrend ihnen Wein und gesalzene 

Fische von Trapezunt aus zukamen 2). Meist waren es genuesi 

sche SchilFe, welche diesen Verkehr vermittelten. Einzelne Ge 

nuesen liessen sich auch da und dort nieder z. B. in Phasso am 

Rion (Phasis) 3). Von grosseren genuesischen Colonien aber 

verinag ich nur Eine nachzuweisen, welche bis jetzt fast unbe 

kannt und erst durch die von Canale und Andern publicirten 

Archivalacten dem Dunkel entrissen worden ist. Auf mehreren 

mittelalterlichen Karten wird an der abchasischen Kiiste siidlich 

von Pizunda eine Stadt Savastopoli (Sebastopolis) angemerkt 
und durch grossere Schrift als eine der bedeutenderen Stiidte 

bezeichnet 4). Schon in den Zeiten der Romerherrschaft bestand 

dieses Sebastopolis als ein Kastell, Kaiser Justinian machte dar 

aus eine starke Festung und eine grosse schone Stadt5). Von 

da an scheint S. durch das ganze Mittelalter eine gewisse Be 

deutung bewahrt zu haben als Festung und als ein Hauptstapel 

platz fur das caucasische Kiistenland. Es war nicht das erste 

Mai, dass sich der Handel an dieser Statte concentrirte. Denn 

nach dem bestimmten Zeugniss des Arrian und des byzantinischen 

Geographen Stephanus 6) konnen wir nicht umhin das romisch 

byzantinische Sebastopolis fur identisch zu halten mit der alten 
Griechencolonie Dioskurias 7), in welcher nach Timosthenes und 
Strabo eine Menge verschiedensprachiger Yolksstamme des Handels 

1) s. fur die alte Zeit Strabo ed. Casaub. p. 506. Procop. de bello 

persico 2, 28., fur die neuere z. B. Gamba voyage dans la Russie m^ri 

dionale 1, 106. 

2) Gios. Barbaro p. 16. Ambr. Contarini p. 65. 

3) Ambr. Contarini p. 64, b. 78 

4) vergl. auch die Erwahnung von Savastopoli bei Gios. Barbaro 

p. 16., von Salvatopoli (sic) bei Cater. Zeno (Ramusio 2, 224). 

5) Procop. ed. Dindorf 1, 289. 2, 473 f. 3, 271. 

6) Arriani Periplus Pont. Eux. in Muller, geogr. graec. minor. 1, 378. 

392. Steph. Byz. ed. Meineke p. 233. 

7) Der WidersprUch Fallmerayers dagegen in den Noten zu Lazarus 

Skeuophylax (trapez. Orig. fragm. Abth. 1. S. 115), welcher sich mehr auf 
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wegen, hauptsachlich aber um sich unit Salz zu versehen, zusam 

menstromten 1). Noch lebt der altere Name fort in dem Cap, 
Bach und Flecken Iskuriah sudlich von Sukum Kaleh 2), wahrend 
der jiingere Sebastopolis, der noch im vorigen Jahrhundert im 
Gedachtniss der Landeseingeborenen lebte 8), jetzt verklungen zu 
sein scheint. In diesem Sebastopolis nun hatte sich schon in 
der ersten Halfte des vierzehnten Jahrhunderts eine abendlandi 

sche Gemeinde unter romisch-katholischen Bischoffen gesaramelt. 
Von einem derselben Petrus ist noch ein Brief aus dein Jahr 

1330 erhalten, worin er sich bitter beklagt iiber die Plackereien, 
denen er und seine Gemeinde von Seilen der orientalischen 

Christen in der Stadt ausgesetzt sei, und iiber den dort im 

Schwange gehenden Sclavenhandel, welchem er bei seinem ge 

ringen Einfluss nicht steuern konne 4). Aus welchen Nationen 
die lateinische Gemeinde daselbst zusammengesetzt war, konnen 

wir aus dem Briefe nicht lernen. Dass aber die Genuesen hier 
in grosserer Anzahl angesiedelt waren, lasst sich aus den Ur 

kunden der genuesischen Archive darthun. Es waren hier ge 
nuesische Consuln, sie wurden in Genua ernannt, immer nur je 
auf Ein Jahr; der alteste, dessen Namen uns aufbehalten ist, 
bekleidete dieses Amt im Jahr 1354. Durch eine Verordnung 
des Jahres 1419 war diesen Consuln gestattet von alien Waaren, 
welche Genuesen dorthin bringen oder von dort ausfiihren, ein 
Procent Zoll zu erheben; dafiir waren sie aber gehalten auf 

eigene Kosten einen Notar oder Schreiber und einen Marktvor 

steher zu halten. Die Amtsverwaltung eines jeden Consuls sollte 

nach seinem Abgang durch zwei Auditori gepriift werden5). 

Volkstraditionen stiitzt, kann gegen diese bestimmten Angaben der Alten 
nicht wohl Stand halten. 

1) Plin. ed. Sillig 1, 405. Strabo ed. Casaub. p. 498. 506. 

2) Dubois de Montpereux 1, 306 ft., etwas abweichend Neumann, die 
Hellenen im Scythenland 1, 577. 

3) Peyssonnel, des peuples barbares, qui ont habite Ies bords du 
Danube et du Pont-Euxin p. 60. 

4) Kunstmann, Marino Sanudo d. Aelt. Abh. d. bair. Akad. CI. 3. Bd. 
7. Abth. 3. S. 817 IT. 

5) Canale della Crimea 1, 291. 259. 2, 337 f. 353. Sonst finden wir 
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Alle diese Notizen hat erst neuerdings Canale aufgefunden und 

veroffentlicht, aber ganz unbegreiflicher Weise dieselben auf Se 

wastopol in der Krim bezogen. Bekanntlich stand an der Bucht, 
an welcher jetzt das russische Sewastopol steht, im Alterthura 

und bis in die zweite Halfte des Mittelalters hinein Cherson, 
spater der tartarische Flecken Aktiar und endlich griindeten die 
Russen im vorigen Jahrhundert an derselben ihr Sewastopol. Wie 
Canale dazu kommt zu behaupten, dass die Genuesen auf den 

Trtimmern des alten Cherson eine neue bluhende Handelsstadt 

gegriindet und ihr den Namen Sebastopolis gegeben haben, ist 

vollig rathselhaft. Sollten die Genuesen einer von ihnen gegrun 
deten Stadt einen griechischen Namen geschopft haben ? sollten 

die sonst so gut unterichteten Manner, welche im vierzehnten 

und ftinfzehnten Jahrhundert Kiistenkarten des schwarzen Meers 

entwarfen, in trauriger Unwissenheit oder in eigensinniger Ver 

blendung an dem alten Namen Cherson festgehalten haben zu 

einer Zeit, wo an der Stelle Chersons langst ein genuesisches 

Sebastopolis bliihte? In Wahrheit verzeichnet keine einzige die 
ser Karten ein Sebastopolis an der krimschen Kiiste und auch 

sonst findet sich von einem solchen weder in Landerbeschrei 

bungen noch in Chroniken oder Urkunden des Mittelalters irgend 
eine Spur. 

— Doch wir kehren zum caucasischen Isthmus zuriick. 

Ob ausser Savastopoli noch andere genuesische Niederlassungen 
dort wahrend des Mittelalters bestanden, lasst sich urkundlich 

nicht nachweisen. Die Erinnerung an die Genuesen ist bei den 
Landeseinwohnern im Norden wie im Siiden sehr lebendig ge 
blieben, namentlich schreibt die Localtradition den Genuesen be 
deutende Einwirkung auf die Verbreitung des Christenthums zu, 
welches in diesen Regionen friiher mehr bliihte als jetzt Nun 
verrathen zwar die der Sage nach von Genuesen herriihrenden 

mittelalterlichen Kirchen, deren Reste sich da und dort fmden, 

Sebastopolis als genuesische Colonie envahnt bci Olivievi 75. 122. Muralt 
a. a. 0. 161. 165. Auch Ag. Giustiniani fflhrt S. als eine der Stadte an, 
wo Genua Handelsprivilegien genoss und Consuln und andere Beamte hielt 

(p. 186, b.). 

1) s. z. B. Feriand in den Lettres edifiantes et curieuses, nouv. ed. 
T. 3. p. 233 f. Rottiers im Joiun. asiat. T. XI. (1827 Oct. Nov.) p. 214—6. 
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sammtlich griechischen oder orientalischen Styl *): aber soviel 
scheint richtig, dass die abendlandischen Monche, welche damals 
im Caucasus missionirten, um so mehr Eingang fanden, als sie 

an den genuesischen Colonien iin Norden und Osten des schwar 

zen Meers und an den oft und viel das Land durchziehenden 

genuesischen Kaufleuten eine kraftige Stiitze hatten 2). 
Von Kolchis aus wendet sicli bekanntlich der Kiistenzug des 

schwarzen Meers gegen Westen Kleinasien zu und wir folgen 

ihm auch bei dieser Wendung. Hier begegnen wir zuerst einer 

grossen Handelsstadt, welche uns langer beschaftigen wird, weil 

die Genuesen und Venetianer dort stattliche Niederlassungen be 

sassen und von dieser Station aus Verbindungen rait dem asiati 

schen Binnenlande unterhielten. Trapezunt vermittelte als 

Hauptstadt einer Grenzprovinz des byzantinischen Reichs gegen 
Armenien und Persien Jahrhunderte lang den Austauseh griechi 

scher und asiatischer Producte, diente aber zugleich den nordi 

schen Waaren, die von der gegeniiberliegenden krirnschen Kiiste 

kamen, zum Stapelplatz 3). Noch hoher stieg die commercielle 

Bedeutung Trapezunts, nachdem es die Hauptstadt eines eigenen 

Kaiserreichs geworden war (1204). Dieser letzteren Periode 

gehort Alles das an, was wir iiber die Betheiligung der Genuesen 

und der Venetianer am trapezuntischen Handel in italienischen 

und griechischen Quellen finden 4). Doch sind gerade die An 

1) Dubois de Montpereux 1, 405. und Atl. S6rie 3. pi. 4. 

2) Yergleiche hiezu auch die Bemerkungen K. Kochs, Reisen in Siid— 

russland und dem kaukasischen Isthmus 1, 333 f. 439 f., und was der 

jenen Zeiten sehr nabestehende Broniovius von den Caucasiern sagt: 
etiamsi christiauos se esse profiteantur et liqueat Genuensium tempore 

plurimos illorum christianos fuisse, attamen presbyteris et templis deinceps 
destituti opinionem solummodo religionis illi nunc retinent (p. 12). 

3) s. die Stellen aus Isstakri, Masudi, Ibn Alatbir, Ibn Haukal bei 

Defremery im Journ. asiat. Nov. et Dec. 1849. p. 461 f. und bei d'Ohsson, 

des peuples du Caucase p. 26. Edrisi trad. p. Jaubert 2, 393. Frahn, 

Ibn Fosslan S. 29. Not. et extr. 13, 380. Stiiwe, Ilandelziige der Araber 

S. 184, 186. 

4) Eine gute Vorarbeit fur die folgende Darstellung, soweit sie die 

Beziehungen der Venetianer zu Trapezunt betrifTt, ist Gius. Canestrini's 

Discorso sulle relazioni commercial! dei Veneziani con 1'Armenia e con 
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fange auch hier dunkel. Wenn in den Vertragen der Kaiser 

von Trapezunt mit Venedig wiederholt die den Genuesen einge 
raumten Vergunstigungen als Muster fur die den Venetianern 

erst einzuraumenden hingestellt werden, so konnen wir daraus 

schliessen, dass die Genuesen vor den Venetianern sich in Trape 
zunt niederliessen. Wie alt aber ist nun die genuesische 
Colonie in Trapezunt? Am 19. Febr. 1345 beklagte sich 

der Doge von Genua Giov. de Murta in einem Brief an den 

Dogen von Venedig Andrea Dandolo dariiber, dass die Befesti 

gungsarbeiten, welche die Venetianer urn ihr Quartier in Trape 
zunt her auffiihren, in das Terrain ubergreifen, das den Genuesen 

gehdre und ihnen notorisch vor 45 Jahren und dariiber von dem 

damaligen Kaiser Alexis 2. eingeraumt worden sei; es sei dies 

geschehen mittelst eines grieehisch und lateinisch geschriebenen 

Diploms, welches das goldene Siegel des Kaisers an sich trage x). 
Hieraus geht mit Sicherheit hervor, dass den Genuesen um das 

Jahr 1300 ein Quartier in Trapezunt angewiesen wurde. Wir 
konnten darin den ersten Anfang ihrer trapezuntischen Nieder 

lassung iiberhaupt finden, wurde nicht der byzantinische Chronist 

Pachymeres bei Erzahlung einer gleichzuberiihrenden Begebenheit 

des Jahrs 1306 versichern, die Genuesen seien von Alters her 

(e£ cxQxaiov) in Trapezunt ansassig. Dadurch wird eine genauere 

chronologische Fixirung wieder unmoglich. Bald nach Einraumung 

Trebisonda mit Beigabe von Documenten, von denen iibrigens bios Eines 

sich auf Trapezunt bezieht, im Archiv. stor. ital. Append T. 9. p. 333 If. 

Die venetianischen Documente, welche seiner Darstellung zu Grunde liegen, 

lagen mir durch die Giite des Herrn Dr. Thomas in genauen Abschriften 

aus dem Original vor; aus demselben Vorrath hatte schon Jos. Miiller Ein 

zelnes edirt Sitzungsberichte der Wiener Akad. 1851. Bd. 7. S. 334 ff. 

1) Dieser Brief ist im Auszug initgetheilt von Marin 6, 86 f. und von 

Maslatrie, archives des missions scientifiques et litt^raires 2, 348 not. 

(s. auch Romanin o, 153 f. Canale della Crimea 2, 467.). Das Diplom 

selbst, auf welches er hinweist, ist verloren; als sein Ausstellungsort wird 

im Brief die terra Ar^eroni angegeben, was alle Herausgeber mit Erzerum 

iibersetzen; diese Stadt bildete aber nie einen Theil des trapezuntischen 

Reichs, welches in den Zeiten seiner grossten Ausdehnung auf der Seite 

gegen Annenien hin nicht einmal bis Paiburt reichte s. Fallmerayer, Gesch. 

des Kaiserthums Trapezunt S. 300. 
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jenes Quartiers traten die Genuesen mit einem neuen Begehren 
vor den Kaiser von Trapezunt. Es erschien ihnen als eine Un 

gehorigkeit, dass ein so kleiner Fiirst ihre Waarenballen durch 

Zollbeamte untersuchen und eine Abgabe davon erheben liess, 

wahrend der Kaiser des grosseren byzantinischen Reichs ihnen 
Zollfreiheit garantirt hatte. Sie schickten desshalb eine Ge 

sandtschaft nach Trapezunt, urn sich Erleichterung fur ihren 

Handel auszuwirken. Kaiser Alexis 2. war aber nicht geneigt 
etwas nachzulassen. Nun stellten sich die Genuesen, als wollten 

sie alle Handelsverbindungen mit Trapezunt abbrechen ; wer von 

ihnen dort ansassig war, rustete sich die im Hafen ankernde 

Handelsflotte zu besteigen und mit Hab und Gut abzufahren. 

Alexis war klug genug einzusehen, dass das Abbrechen des 

Verkehrs mit Trapezunt den Genuesen selbst mehr Schaden brin 

gen wiirde als der trapezuntischen Staatscasse ; so erklarte er 

denn sie gerne Ziehen lassen zu wollen, nur miissten sie die auf 

den eingefiihrten Waaren noch ruhenden Abgaben vollends be 

richtigen. Dessen weigerten sie sich aber entschieden und be 

eilten sich nur um so mehr mit der EinschifFung ihrer Giiter. 

Nun bot der Kaiser Militarmacht auf, um sie zu zwingen, es 

kam zu einem blutigen Kampf, in welchem die Genuesen hart mit 

genommen wurden. Sie suchten sich durch Anzunden der Vor 

stadt Luft zu machen, aber ungliicklicherweise ergriff das Feuer 

auch die am Ufer aufgehauften kostbaren Waaren, mit denen sie 

ihre zwolf im Hafen liegenden Schiffe wohl hatten fiillen konnen. 

Diese Einbusse an Leuten und Giitern bestimmte sie denn doch 

wieder Frieden zu machen und den trapezuntischen Zoll sich noch 

langer gefallen zu lassen 1). Dies begab sich im Jahr 1306. 
Die Misshelligkeiten erneuerten sich aber bald wieder. Der trape 
zuntischen Chronik des Michael Panaretos zufolge wurde im 

Jahr 1311 das Seearsenal in Trapezunt von den Lateinern nach 

einem hitzigen Gefecht in Brand gesteckt2). Unter diesen La 
teinern werden wir Niemand anders als die Genuesen verstehen 

1) Pachym. 2, 448—450. 

2) Fallnierayer, Originalfragmente zur Geschichte Trapezunts Abth. 2. 
in den Abh. der Munchn. Akad. hist. CI. Bd. 4. Abth. 1. (1844) S. 15, 45. 



Die italienischen Handelscolonien am schwarzen Meer. 7Q1 

konnen. Denn bald darauf folgten rasch aufeinander zwei Frie 

densschltisse zwischen Trapezunt und Genua (1314—1316), bei 

welchen Kriegsschadeu zum Austrag kamen, die der genuesiche 

Admiral Aeelino Grillo und Andere angerichtet hatten x). Auch 

bei diesem erneuten Kampf scheint der Sieg schliesslich auf 

Seiten des Kaisers gewesen zu sein; denn die Genuesen rnussten 

die sehr bedeutende Entschadigungssumme von 500,000 Com 

nenaten zahlen, und wahrend ihnen bisher das den Landungsplatz 

Daphnus beherrschende LOwencastell (Leontocastron) 2) zum Quar 

tier gedient hatte, mussten sie nunmehr ein -neues Quartier in 

ungiinstigerer Lage auf dem Territorium des Seearsenals (Darsena), 

welches sie nach dem Obigen niedergebrannt hatten, sich ge 

fallen lassen 3). In beiden ebengenannten Friedensschliissen nun 

wird ein genuesisches Consulat mit Gerichtshof als bestehend 

vorausgesetzt; der Kaiser verspricht der Ausiibung der Juris 

diction durch dasselbe kein Hinderniss in den Weg legen zu 

wollen. Die Consuln fiir die genuesische Colonie in Trapezunt 
wurden in Genua durch das Officium Gazariae ernannt 4): denn 

dieser Behorde waren nicht bios, wie der Name anzudeuten 

scheint, die krim'schen, sondern iiberhaupt alle pontischen Nieder 

lassungen, unter ihnen mit specieller Auffiihrung Trapezunt unter 

geben 5). Neben den Consuln standen zwei Rathe, ein weiterer 

von 24, ein engerer von 6 Mitgliedurn 6), theils zur Unterstiitzung 

der Consuln bei ihren vielen Regierungs- und Jurisdictionsge 

schaften, theils zur Bildung eines demokratischen Gegengewichts 

gegen die consularische Gewalt. Uebrigens war auch durch eine 

1) Canale storia dei Genovesi 4, 353 f. Fallmerayer Orig. fragm. 

Abth. 2. S. 15. 

2) Ueber diese l.ocalitat s. Fallmerayer Orig. fragin. Abth. 2. S. 84. 

Der von den Genuesen herruhrende gewaltige Unterbau des Kastells ist 

noch erhalten. 

3) Die Stelle des Friedensschlusses voin 24. Marz 1316, welche diej 

besagt, ist in der Originalfassung bei Fallmerayer a. a. 0. mitgetheilt. 

Canale 4, 354 iibersetzt nicht richtig: un territorio ad uso di Darsina; der 

Originaltext Iautet: territorium, quod dicitur Darsena. 

4) Canale, Crimea 1, 241. 

5) Off. Gaz. p. 307. 

6) ib. p. 337. 350. 
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andere Institution dem Missbrauch der letzteren vorgebeugt: die 

Anitsfiihrung der Consuln unterlag namlich regelmassig nach dem 

Ablaut ihrer Dienstzeit der genauen Untersuchung zweier hiezu 

an Ort und Stelle gewahlten Auditori und wahrend der Amts 

dauer konnte gegen sie Beschwerde erhoben werden bei dem 

Hot' der Generalsyndicatoren in Kaffa, welcher zur Fiihrung von 

Untersuchungen gegen alle Colonialbeamten (den Consul von Kaffa 

allein ausgenommen) ermachtigt war 1). 

Auch die Anfange der Venetianischen Colonie in 

Trapezunt entziehen sich der chronologischen Fixirung. Der 

erste uns bekannte Vertrag zwischen Venedig und Trapezunt, der 

vom Jahr 1300, nennt bereits einen Bailo der Yenetianer daselbst, 

spricht von ihrer Kirche daselbst u. s. w. Also muss die Colonie 

vor 1306 gegriindet sein; wie lange vorher, konnen wir nicht 

bestimmen. Im Ganzen sind funf solcher Vertrage auf uns ge 

koinmen, namlich ausser dem von 1306 noch welche aus den 

Jahren 1319, 1364, 1367 und 1391 (oder 1392) 2). Ihr Haupt 
inhalt besteht aus Tarifbestiinmungen, wovon wir nur soviel an 

merken, dass die Venetianer in den Abgaben, welche sie als Ein 

gangs- und Ausgangszoll oder beim Ausladen und Wagen der 

1) Canale, Crimea 1, 255. 259. 261. 

2) Von dem ersten, zweiten, vierten und funften lagen mir Copien aus 

den Originalien durch H. Thomas mitgetheilt war; das Wichtigste daraus 

hat schon Jos. Miiller in den Wiener Sitzungsberichten a. a. 0. ausgehoben. 

Der Vertrag von 1319 war ubrigens schon vorher durch einen vollstandi 

gen Abdruck im Arch. stor. Append. IX p. 374—378, sowie durch Inhalts 

abrisse bei Marin 4, 146 ff. und Fallmerayer Gesch. v. Trapezunt S. 319 f. 

bekannt. Er tragt als Datum das Jahr der Welt 6827, welches genau dem 

Jahr Christi 1319 entspricht, bei Marin aber durch Druckfehler ins Jahr 

Cristi 133 (sic) verwandelt ist. Daraus macht Depping hist, du commerce 

2, 89 f. etwas vorschnell die Zahl 1303 und spricht von den Vertagen der 

Jahre 1303 und 1319 als von zwei verschiedenen. Was endlich den Ver 

trag voin J. 1364 betrifTt, so ist er im griechischen Original erhalten und 

von Pasini Codd. Manuscr. Bibl. Taurinensis 1, 222 ff. edirt; Ieider ist die 

beigegebene lateinische Uebers. sehr fehlerhaft • z. B. wo das Orig. von 

Waaren spricht, die gewogen oder nicht gewogen werden (<?«* Juyfo, artu 

fuel's), macht die Uebers. daraus Waaren, die der Abgabe unterworfen sind 

oder davon frei u. s. w. 
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Waaren oder beim Yerkauf zu zahlen hatten, den Genuesen 

gleichgestellt wurden und dass fast jeder neue Vertrag eine 

Herabsetzung dieser Abgaben dem vorigen gegenuber brachte. 

An der Spitze der venetianischen Colonie stand nach diesen Ver 

triigen und nach anderen Documenten ') ein Bailo (mit einer 

Besoldung von 500 Ducaten jahrlich), ihm zur Seite 2 Rathe 

Cconsiliarii), die in Trapezunt selbst gewahlt wurden, unter ihm 
wie gewohnlich ein Personal von Schreibern, Dollinetschern. 

Marktmeistern, Stabtragern, Ausrufern u. s. f. Fur die Befriedi 

gung der religiosen Bediirfnisse der Colonialgemeinde sorgten 
lateinische Priester und Monche 2), welche in einer den Vene 

tianern eingeraumten Kirche Gottesdienst hielten. Wie die Ge 
nuesen hatlen auch die Venetianer nicht durch die ganze Zeit 

ihres dortigen Aufenthalts ein und dasselbe Quartier. jm yertrag 
des Jahrs 1319 wurde ihnen ein Areal im Uml'ang von 227 
Schritten angewiesen, dessen Begranzurigslinie so besehrieben 

wird, dass wir annehmen lniissen, es habe einen Theil des 

Quartiers niiturnfasst, welches urspriinglich (ura 1300) den Ge 

nuesen eingeraumt, aber im Jahr 1316 ihnen wieder genommen 
worden war. Jenes Areal namlich befasste einen Theil des 

Leontocastron und reichte an einer Stelle bis zur Spitze des 

Meidanplatzes, auf welchem eben das Leontocastron sich erhob 3). 

So geschah es denn, dass die Genuesen spater (1345) wie wir 
wissen sich dariiber beklagten, die Befestigungsarbeiten der Vene 

1) Von dem Folgendcn ist Einiges dem friiher schon citirten Brief des 
Giov. Beinbo entnommen. 

2) Die Franziscaner liatten ein Kloster in Trapezunt s. Wadding citirt 
bei Fallmerayer, Gesch. v. Trapezunt S. 352. 

3) Das alte genuesische Quartier wild im Vertrag von 1316 mit fol 

genden Worten beschrieben: Cavo di Maidano quod dicitur seu dici con 
suevit Leo Castro. Vom venetianischen Quartier wil d im Vertrag von 1319 

gesagt, es gelie per medium Londo castro, es reiche an einer Seite bis 
zum capud mei (des kaiserliehen) Maitanui, oder wie eine andere Lesart 

lautet, caput viae Maitamu. Meidan hiess und heisst noch jetzt ein grosser 

langlicht viereckiger Platz auf dem Plateau oberhalb der Rhede von Trape 
zunt s. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient 1, 48 f. Orig. Fragm. zur 

Geschichte Trapezunts Abtli. 2. S. 89 f. Hamilton, Reise in Kleinasien 
Bd. 1. S. 229. 
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tianer greit'en in ein Territorium iiber, das vertragsmassig ge 
nuesisch sei. Die Genuesen betrachteten namlich die Verleihung 
des Leontocastron immer als zu Recht beslehend, auch in der 

Zeit wo ihnen statt desselben der Darsenaplatz zugewiesen war, 

und ruhten nicht, bis sie jenes wiederbekamen. Sie erreichten 
auch dieses Ziel, doch ereignete sich zuvor noch Anderes, was 
uns zu erzahlen obliegt. 

Gegen beide Handelsnationen erhob sich im Jahr 1343 die 

Bevolkerung von Trapezunt, welche aus Handelsneid und Bigotterie 

einen Widerwillen gegen die Franken hegte und durch einen 
Vorfall in Tana noch besonders aufgeregt worden war. Dort 

hatte ein Franke einen Landeseingeborenen erschlagen (woriiber 

unten Mehreres), das trapezuntische Volk furchtete nun ahnliche 

Gewaltlhaten und Uebergriffe von Seiten der stolzen Fremdlinge 
und erschlug in tumultuarischem AngrilF die Meisten derselben, 
worauf der Rest in Deniuth sich gebeugt haben soli *). Die 
Genuesen rachten sich dafttr, indern sie im Jahr 1348 Kerasunt, 

die zweite Hauptstadt des Reichs, eroberten, pliinderten und ver 

brannten, im folgenden Jahr aber von Kaffa aus zwei Kriegs 

schiffe gegen Trapezunt selbst sandten, welche einen Sieg iiber 
die ihnen entgegengesandten trapezuntischen SchifFe erfochten. 

Freilich mussten nun fur diesen AngrifF wieder die in der Stadt 

angesiedelten Colonisten biissen; sie wurden gepliindert und ein 

gekerkert. Allein nur einen Monat nachher schickten die Genuesen 

wieder 3 Galeeren aus Kaff'a sammt einer Barke aus Amisus 

und imponirten damit dem altersschwachen Kaiser Michael so, 

dass er ihnen ihr altes ungerne verinisstes Quartier auf dem 

Leontocastron wieder einraumte (1349), welches sie sofort bis 

zum Untergang des trapezuntischen Reiches behaupteten 2). Weite 

ren Vortheil zog die genuesische Colonie in Trapezunt aus einem 

Rachekrieg, welchen im Jahr 1380 Megollo Lercari gegen den 

trapezuntischen Kaiser Alexis 3. fuhrte. Jener Sprossling eines 
alten genuesischen Geschlechts gieng im kaiserlichen Palast als 

1) Niceph. Greg. 2, 687. Fallmerayer Gesch. von Trapezunt S. 188 f. 

2) Das Bisherige aus Panaretos bei Fallmerayer Orig. Fragm. Abth. 2. 

S. 22 f. 51. 
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ein gern gesehener Gast aus and ein, kam aber einmal iiber 

dem Schachspiel mit einem der begiinstigtsterj Iloflinge in Streit 

und erhielt von diesem eine Ohrfeige. Da er durch Dazwischen 

tretende von augenblicklicher Rache gehindert wurde und auch 

vom Kaiser nichts als begutigende Worte erlangte, beschloss er 

sich in eclatanter VVeise Genugthuung zu verschaffen, riistete in 

Genua mit Hiilfe seiner Yerwandten und Freunde zvvei Kriegs 

schiffe, verheerte die trapezunlischen Kiisten, schlug alle gegen 

ihn auslaufenden kaiserlichen SchifTe, ubersandte dem Kaiser ein 

Fass voll abgeschnittener Nasen und Ohren seiner Unterthanen 

und ruhte nicht, bis Alexis selbst ihm entgegenkam und jenen Be 

leidiger auslieferte. Stolz versehmahte es Lercari, den in seine 

Gewalt Gegebenen todten zu lassen, da aber der Kaiser sich zu 

Allem willig zeigte, was zur Wiederherstellung der Ehre des 

genuesischen Namens dienen konnte, so verlangte der Genuese 

die Erbauung einer YVaarenhalle fur seine Landsleute, welche mit 

grossen Privilegien ausgestattet sein sollte; eine Inschrift an der 

Pforte sollte den ganzen Anlass zur Errichtung des Baues auf 

die Nachwelt bringen. Der Kaiser erfiillte dieses Begehren und 
hielt von da an gute Freundschaft mit der Colonie in Trapezunt 

sovvohl als mit dem Consul der Genuesen in KafFa !). Erst mehrere 

Jahrzehende spater(1417) entspann sich wieder ein Krieg zwischen 

Trapezunt und Genua aus uns unbekannten Griinden; drei Galeeren 

unter dem Befehl des Cosma Tarigo kampften in demselben gliick 

lich gegen den Kaiser Alexis 4., nahmen ein festes Kloster ein, 
das sofort in einen Waffenplatz fur die Genuesen umgewandelt 

wurde, und zwangen den Kaiser zur Leistung von Entschadi 

gungen 2). Kurz darauf nahm der Kaiser den Genuesen abermals 

ihr Castell, gab es aber auf eine kategorische Erklarung der 

Commune Genua hin zuriick 3). 

Die Wiedereinriiumung des Leontocastron an die Genuesen 

(1349) musste bei der oben beschriebenen Lage des venetiani 

schen Quartiers Collisionen mit den Venetianern herbeifiihren. 

1) Agost. Giustiniani p. 148 f. (Fogl. p. 483 f. Bizar. p. 145.). 

2) Stella p. 1275. Not. et extr. XI, 79—81. 

3) HopC nacli einer genues. Archiv. IJrk. in den Sit/.ungsber. d. Berl. 

Acad. Febr. 1862 p. *8 !'. 
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Sei es aus diesem Grunde, sei es wegen des langen erbitterten 

Kriegs zvvischen Genua und Venedig in den Jahren 1350—1355 % 
stockte der Verkehr zwischen Venedig und Trapezunt langere 

Zeit. Als er wieder aufgenommen wurde, bat der Gesandte des 

Dogen Lorenzo Celsi, Guglielmo Miehiel, auch um ein neues 

Quartier fur seine Nation in Trapezunt. Der Kaiser Alexis 3. 

erkannte, dass dies hohes Bediirfniss sei und verwilligte den 
Venetianern zuerst (1364) einen Platz unterhalb des Klosters 

des hi. Theodorus Gabras 2); da aber dieser den Venetianern 

nicht convenirte, raumte er ihnen statt dessen im Jahr 1367 

einen andern an dem Bergvorsprung ein, welcher von der Kirche 

des hi. Kreuzes seinen Namen hatte; iiberdies versprach er einen 

Theil der Mauer, welche das neue Quartier umgeben sollte, sammt 

einem Thurm auf seine Kosten auft'uhren zu lassen 3). Dieses 

Quartier war es ohne Zvveifel, in welchein der bekannte casti 

lische Reisende Clavijo im Jahr 1405 die Venetianur traf; er 

schildert es als wohl umrnauert und von starken Thurmen ver 

theidigt, wie das danebenliegende genuesische: beide lagen am 

Meer unweit der Bazare in der Vorstadt 4). 

Der Waarenumsatz war in Trapezunt wohl ebenso stark als 

in Tana. Wie nach Tana, so giengen von Venedig jahrlich (zu 
einer bestimmten Zeit) 6—8 Handelsgaleeren dahin ab, deren jede 
nach Marins Berechnung Waaren im Werth von 100,000 Zecchinen 

fassen konnte 5). Es lasst sich denken, dass die Ausfuhrartikel 

an Menge und an Werth bedeutend ttber den Einfuhrartikeln 

standen. Das trapezuntische Reich selbst bot vor Allem Alaun 

von ausgezeichneter Qualitat, dann kunstvoll gewobene und ge 

stickte Zeuge aus Leinen, Wolle und Seide, endlich Wein, Wachs 

und Honig 6). Kostbarere Waaren aber kainen aus dem Hinter 

1) in welchem auch Angesichts von Trapezunt ein Seegefecht vorfiel 

(1352). s. Panaretos bei Fallmerayer Orig. Fragm. Abth. 2. S. 25, 53. 

2) s. den Vertrag dieses Jahres bei Pasini Codd. Tauiin. 1, 224. 

3) s. den Auszug aus dein Vertrag von 1367 bei Jos. Muller a. a. 0. 

Ich beniitzte die Copie des H. Thomas. 

4) Clavijo p. 83. 

5) Marin 4, 104. 5, 193. Canestrini a. a. 0. p. 346 

6) Fallmerayer, Geschichte von Trapezunt S. 318—321. Fragmente 
au» dem Orient 1, 282. Pegolotti p. 369 f. 
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lande Persien nach der Hafenstadt Trapezunt, um dort auf die 

SchifFe geladen zu werden. Die italienischen Kaufleute begaben 

sich selbst von Trapezunt aus an Ort und Stelle in die Haupt 

stadte Tauris und Soltaniah und holten in den reichen Bazaren 

und auf den grossartigen Messen derselben nicht bios die ein 
heimischen Producte Persiens (Seide, Edelsteine, Perlen aus dem 

persichen Meerbusen), sondern auch was von Erzeugnissen In 

diens und China's zur See und den Tigris herauf oder zu Land 

durch Karawanen dorthin gebracht wurde, so namentlich die 

feineren Gattungen von Spezereiwaaren, welche man viel lieber 

und viel haufiger iiber Persien spedirte, als iiber Aegypten und 

Syrien 2). In 12 bis 13 Tagen konnte ein Kaufmann zu Pferd 

den Weg zwischen Trapezunt und Tauris zuriicklegen, wahrend 

der Waarentransport durch Karawanen immerhin HO bis 32 Tage 

in Anspruch nahin 3). Dass dieser Transport durch Kastelle ge 

schiitzt war, welche die Genuesen init Erlaubniss der Konige 

von Armenien in gewissen Zwischenriiuinen an der Heerstrasse 

angelegt hatten, 
— es werden als solche Paiburt, Erzerum, 

Bayesid genannt — dies ist eine Behauptung 4); die lediglich 
auf der unsicheren Tradition der Morgenlander beruht; wie diese 

oft griechische oder saracenische Bauten des Mittelalters fur ge 

nuesische ausgibt, so auch hier 5). Die abendlandischen Kaufleute 

brauchten im Gegentheil von Seiten der Landesobrigkeiten von 

Ort zu Ort Sieherheitsescorten und hatten dafiir grosse Auslagen, 

1) Beide Stiidte sind genannt Off. Gaz. p. 348. 

2) Clavijo p. 109—115. Ambr Contarini in den Viaggi alia Tana 

p. 70. Kamusio 2, 83, b. Sanuto seer. fid. cruc. p. 23. Marin 4, 166—172. 

3; Pegolotti p. 11. Das Colonialamt in Genua gestattete den einzel 

nen Kaufleuten niclit, Thieie und Treiber zum Waarentransport zwisehen 

Trapezunt und Kaffa zu miethen, vielmehr sollte dies durch eine von den 

genuesischen Beholden in Trapezunt und Tauris gewahlte und beeidigte 
Commission geschehen. Off. Gaz. p. 359. 

4) James Brant im Journal of the royal geographical society of Lon 

don. Vol. 6. p. 188. Hitter, Asien Bd. 18, 1. S. 866. 

5) s. die Bemerkungen Hamiltons, Keise in Kleinasien fibers, von Kie 

pert Bd. 1. S. 177, 503. Bekanntlich gab es auch in der zweiten Halfte 

des Mittelalters keine Konige von Armenian . welche zwisehen Trapezunt 
und Tauris zu gebieten gehaht hatten. 

5 Staatswissenschaft 18/4 
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wodurch die Transportkosten bedeutend gesteigert wurden 1). Schon 

im dreizehnten Jahrhundert finden wir einzelne italienische Kauf 
leute auch als feste Ansiedler in Tauris: einer derselben, 

ein Pisaner, dessen Name bald Jolus, bald Ozolus geschri^ben 
ist, machte sich als Beschiitzer und Beralher der abendlandischen 

Monche verdient, welche in Tauris dem Missionswerk oblagen 2). 

Eine grossere kaufmannische Genossenschaft daselbst, aus Ge 

nuesen gebildet, tritt vom Jahr 1341 an ins Licht der Geschichte 

zunachst durch Anordnungen, welche das Officiuin Gazariae fiir 

diese Commune im genannten Jahr traf und welche das Bestehen 

eines genuesischen Consulats (zugleich fur ganz Persien), eines 

Handelsamts (officiuin mercanciae) und eines Raths von 24 Mit 

gliedern in Tauris voraussetzen; doch durfen wir aus einer Stelle 

in dem Statut schliessen, dass die Colonie nicht eben stark war, 
es heisst namlich, die Beschlusse des Raths sollen auch dann 

Giiltigkeit haben. wenn statt 24 bios 16 oder gar bios 12 Mit 

glieder aufgebracht werden konnen 3). (Jni jene Zeit war das 

grosse tartarisch-persische Reich, welches der Chan Hulagu auf 

den Triimmern des Chalifats von Bagdad gegrundet hatte, bereits 

in Stiicke gegangen. Denjenigen Theil desselben, in welchem 
Tauris lag, die Provinz AdhSrbeidschan hatte der Fiirst Hasan 
der Kleine an sich gerissen; im Anfang des Jahrs 1344 folgte 
ihm in der Regierung sein Bruder Eschref, ein unheimlicher wort 

briichiger Tyrann. Ohne einen Namen zu nennen erzahlt der 

genuesische Chronist Stella von dem Fiirsten, welcher im Jahr 

1344 Tauris und das umliegende Gebiet beherrschte (qui impe 
rator vocabatur Toris et circumstantium provinciarurn) er habe 

1) Pegolotti p. 10 f. zahlt auf, was die Kaufleute zwischen Erzerum 
und Tauris zu crlegen hatten. 

2) s. die pabstlichen Dankschreiben an ihn aus den Jahren 1289 und 1291 
bei Mosheim hist. eccl. Tartar, p. 97 105. 

3) Off. Gaz. p. 348—350. 

4) Daraus macht Giustin. fol. 131, welcher bier den Stella ausschreibt, 
ungeschickter Weise l'imperatore dei Tartari nominato Toris. Oderico aber 
p. 173 glaubt, Toris sei nichts als ein Schreibfehler fur Tanae , sodass der 
Chan von Kiptschak, zu dessen Gebiet Tana gehorte, gemeint ware, — 
eine sehr gewagte Conjectur, die um so ungerechtfertigter ist, als die Ge 
nuesen im Jahr 1344 wegen eines Conflicts mil demChan Tana geraumt hatten. 



Die italienischen Handelscolonien am schwaizen Meer. 709 

an den Dogen und die Commune von Genua einen Botschafter 

iriit der brieflichen Versicherung geschickt, dass er Friede mit 

den Genuesen halten und denselben zuriickerstatten wolle, was 

er und seine Untergebenen ihnen geraubt; durch diese Versiche 

rung haben sich die Genuesen tauschen lassen, der Fiirst sei 

nun iiber ihre Kaufleute hergefallen, habe die Einen getodtet, 
die Andern gefangen gesetzt und ihnen Giiter im Werth von 

iiber 200,000 Pfund Groschen nach Genuesischer Wiihrung ab 

genommen. Wir konnen diese Nachricht bios auf Eschref be 

ziehen, welcher im besaglen Jahr in Tauris regierte und um sei 

nes grausamen heimtuckischen Characters willen auch von seinen 

Unterthanen verabscheut wurde l). Die Furcht vor Angriffen 
ahnlicher Art sowie die Thatsache, dass Tauris um jene Zeit 

wiederholt belagert und erobert, gepliindert und gebrandschatzt 

wurde, bestimmte wohl die Genuesen einen festen Punct ausser 

halb der Stadt sich zu verschaflen, wohin sie sich und ihre 

Waaren bei drohender Gefahr fltichten konnten. Clavijo sagt 

von einem Berg eine Stunde von Tauris, die Genuesen haben 

dort ein Kastell bauen wollen und den Grund und Boden dazu 

bereits von dem Landesherrn gekauft, welchen Clavijo Soltanvays 

nennt: dieser habe ihnen aber den Kastellbau verboten, weil 

solches Kaufleuten nicht gezieme. Wir erkennen in dem Sol 

tanvays des Clavijo mit Leichtigkeit den Sultan Oweis (Ouveis, 

Avis, Veis), welcher in den Jahren 1357 bis 1374 Tauris und 

Adherbeidschan beherrschte 3). Bald nach dessen Tode iiber 

schwemrnte Timur Persien und unter diesen Sturmen verlieren 

wir jede Spur genuesischer Niederlassung in Tauris. Dass die 

Venetianer Tauris gleichfalls haufig des Handels wegen be 

sucht haben, leidet keinen Zweifel 4); aber eine von ihnen dort 

gegriindete Colonie lasst sich meines Wissens nicht nachweisen. 

1) s. die Erzahlung bei Stella p. 1081 , F.schrefs Charakteristik bei 

Hammer, Geschichte der llchane 2, 337 IT. 

2) Clavijo p. 109. 

3) Rampoldi, annali musulmani T. 10. p. 82. 90. 94. 96. 104 f. 160. 

d'Ohsson hist, des Mongols 4, 742 ff. Hammer, Geschichte der llchane 

2, 291 u. sonst. Herbelot, Bibl. orient, s. v. Avis. 

4) Off. Gaz. p. 347 unten. Marin 4, 172. 
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Indem wir uns nuninehr zur Nordkiiste Kleinasiens 

zuriickwenden, verfolgen wir dieselbe von Trapezunt aus in west 

licher Richtung, immer bei den Stadten verweilend. wo die Ita 
lienei' Colonien besassen. Kautn diirfte unter diesem Gesichts 

punct Kerasunt unsere Aufmerksamkeit verdienen, da es schwer 

halten wird aus den Quellen nachzuweisen, dass hier die Genuesen 

eine Niederlassung gehabt haben, wie Depping und Serristori be 

haupten *). Wohl aber haben wir Grund bei dem jetzigen Sam 

sun, dem Simisso des Mittelalters, zu verweilen, iiber welchem 

die Karte der Laurentiana vom Jahr 1351 die genuesische Flagge 
wehen lasst. Der Waaren- und Personenverkehr in dieser Stadt 

war nicht unbedeutend; viele Kaufleute aus Aegypten und Syrien, 

welehe nach dem Norden zogen, besclilossen hier ihre Landreise 

durch Kleinasien und schifften sich nach dem gegeniiberliegenden 
Kaffa ein 2). Eigentlich bestand Simisso aus zwei Stadten, wel 
ehe einen Steinwurf weit von einander lagen und deren Bevol 

kerungen einander von ihren t'esten Mauern aus feindlich beob 

achteten, die eine von Turken bewohnt und beherrscht, die andere 

eine christliche Oase mitten im tiirkischen Lande bildend3). 
Letzterer hatten sich die Genuesen in einer nicht genauer zu 

bestirnmenden Zeit bemachtigt, jedenfalls vor 1H17, in welchem 
Jahre ihr Consul daselbst zuerst erwahnt wird 4), und sie blieben 

Herrn derselben 5) iiber anderthalb Jahrhunderte lang wohl bis 
zu der Periode, in welcher alle Christenherrschaft an der Nord 

kiiste Kleinasiens durch den tiirkischen Eroberer Mohammed '2. 
zernichtet wurde. Noch sieht man in der Stadt ein altes Ge 

1) Depping hist. <lu commerce 1, 130. Serristori, illustrazione di una 
carta etc. p. 24. 

2) Schehabeddin Not. et extr. p. 363. 

3) Ahmed Arabs, vita Timuri ed. Manger 2, 287. Clavijo p. 82. Schild 

berger p. 64. 

4) Off. Gaz. p. 366.; wieder kommt er vor in einem Dckret des Jahrs 

1398, wo bestimnit wild, er solle nicht, wie manche andere Colonial 
beamte am schwarzen Meer, voin Consul von KafTa, sondern vom Officium 
Gazariae in Genua ernannt werden s. Canale, della Crimea I, 241. (Canale 
liest hier Limisso, gewiss falsch); vergl. auch Muralt in Ermans Arcliiv 
Bd. 18. S. 165. Canale a. a. 0. 2, 349 unten. 

5) Clavijo a. a. 0. Schildberger a. a. 0. Ducas p. 163. 
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nuesenkastell 1) und die eben entwickelten geschichtlichen Ver 
haltnisse machen wahrscheinlich, dass es diesen seinen Namen 

mit Recht fiihrt. Wundern konnte man sich, dass Sin ope bei 

der Sicherheit seines Hafens, bei seiner geschickten Lage zwischen 

Constantinopel und Trapezunt, bei seinen natiirlichen Verbindun 

gen mit Sudak und Kaffa, bei dem ergiebigen Fischfang an sei 
ner Kiiste, bei dem Metallreichthum seiner Umgebung keine be 
deutendere Rolle in der Geschichte des Levantehandels der Italiener 

spielt und dass von Niederlassungen derselben an diesem Handels 

platz so wenige Spuren haben. Alles reducirt sich namlich auf 

2 Uikunden. eine undatiite venetianische, enthaltend einen Be 

schluss, welcher von dem Zwolferrath der venetianischen Colonial 

gemeinde in Sinope in der Kirche S. Maria daselbst unter dem 
Vorsitz des Consuls Grignuolo gefasst wurde 2), und eine genuesi 
sche votn Jahr 1429, welche einen Consul dieser Nation in Si 

nope namhaft macht3). Aber die damaligen Emire von Sinope 
aus seldschukischern Stamme trieben Seerauberei in grossem 
Maassstab und bereiteten dem Handel der Italiener vielmehr Hinder 

nisse als dass sie denselben forderten. sie lauerten den von Tana 

und KafFa kommenden Handelsschiffen auf und kaperten deren 

viele 4). So konnte von einem ununterbrochenen friedliehen 

Handelsverkehr mit Sinope keine Rede sein. Aber weiter gegen 
Westen von Sinope aus lag noch eine Handelsstadt, in welcher die 

Genuesen als Herren frei srhalteten und walteten wie in Siinisso; 
ich tneine Samastri, das alte Amastris, das jetzige Atnasserah, 

dessen Mauern und Thiirme noch heute durch die daran ange 
brachten Wappen und durch ihren Baustyl verrathen, dass die 

Genuesen ihre Erbauer vvaren 5). Wann und wie die Genuesen 

in den Besitz dieser Stadt gekommen, dariiber schweigt die Ge 
schichte. Noch im Jahr 1346 bildete sie einen Bestandtheil des 
Reichs der Palaologen, nachdem sie friiher zum nicanischen ge 

1) Ritter Erdkunde 18, 1. S. 800. 

2) Marin 4, 90 f. aus Filiasi VI. 

3) Olivieri p. 75. 

4^ Stella p. 1076. Giustin. fol. 129, b. Fogl. p. 441. 

5) Ritter a. a. 0. S. 770 f. 

5a 
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hort hatte; dann nach einer kurzen Periode tiirkischer Herrschaft*) 
wurde sie jedenfalls vor 1398 genuesisch, in diesem Jahr wird 
das Consulat daselbst erstmals erwahnt 2) und wenige Jahre dar 

auf bezeichnet s.ie auch Clavijo, der sich auf der Durchreise nach 

Trapezunt da aufhielt, als eine genuesische Stadt3). Samastri 

gehorte zu den bedeuteren Colonialstadten am Pontus, fur welche 

die Consuln in der Mutterstadt selbst ernannt wurden; aber die 

Oberleitung, wenigstens soweit es sich um die Vertheidigungs 
anstalten handelte, war dem Consul von Kaffa anvertraut; er 

sorgte fur Anwerbung und Bezahlung von Mannschaft fur das 

Kaslell und iiberzeugte sich von Zeit zu Zeit durch Inspectionen, 
ob dasselbe vvohl ausgeriistet sei 4). Als Handelsstadt muss Sa 

mastri mit seinem jetzt wenig besuchten Doppelhafen zur Zeit 
der Genuesenherrschaft bliihend gewesen sein; welche Waaren 

iibrigens hier zu Markt kamen. welche Verbindungen die Stadt 

unterhielt, daruber sucht man vergebens in den mittelalterlichen 

Quellen Aufschluss; anzunehmen ist jedoch, dass in dem Transit 

verkehr zwischen Constantinopel und Trapezunt eine Hauptquelle 
der Bliithe dieses Emporiums lag 6). 

1) Diese drei Daten entnehme ich aus Georg. Acrop. p. 20. Canta 
cuz. 2, 589. Phrantzes p. 82. 

2) Canale, della Crimea I, 241. 348. 351. 353. 375. 

3) Clavijo p. 80. 

4) Canale 1, 241. 246. 2, 349. Weitere Erwahnungen von Samastri 
als genuesischer Colonie bei Olivieri p. 75. 122. Muralt a. a. 0. S. 161. 

Ag. Giusiniani fol. 182. 186. Ducas p. 163. 

5) Wir haben nunmehr die Nordkuste Kleinasiens durchwandert, nach 
dem wir fruher die Sudkiiste (Kleiriarnicnien) und das von den Sultanen 
von Iconium beherrschte Binnenland in den Kreis unserer Untersuchung 
gezogen hatten. Noch sind einige Stadte im westlichen Theile Kleinasiens 
zu erwahnen, welche von den italienischen Kaufleuten besucht wurden. 
Es moge gestattet sein dies hier nachzuholen, ehe wir Kleinasien fiir im 
mer verlassen. Als der Burgunder Bertrandon de la Broequiere im J. 1432 
durch Brussa kam, traf er dort genuesische nnd florentinische Kaufleute, 
nicht bloss solche, die vorubergehend sich da aufhielten, um auf den reichen 
Bazaren dieser Stadt seidene oder baumwollene Stoffe, edle Steine oder 
Perlen oder Seife zu kaufen, sondern auch fest angesiedelte, sodass er bei 
einem derselben logiren konnte (Mem. de I'institut T. 5. Paris an XII. 

p. 550—552). Brussa war bekanntlich die Hauptstadt des osmanischen 
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Mit Samastri schliessen wir unsere Musterung der siidlichen 

Kustenlander des schwarzen Meers. Noch bleibt uns die Be 

trachtung der Westktiste tibrig. Indem wir hiebei den kleinen 

Strich uberspringen, welcher zum byzantinischen- Reich gehorte, 
wenden wir uns sogleich zu der grosseren Nordhalfte dieser 

Kuste, die von den bulgarischen Konigen beherrscht wurde. Bul 

garien war hauptsachlich wegen seines Reichthums an Getreide 

von unsern Italienern frequentirt. Eine Anordnung des Officium 

Gazariae in Genua vom 22. Marz 1316 giebt uns die erste 

Kunde von commerciellen Beziehungen der Genuesen zu diesem 

Konigreich. Genuesen waren auf bulgarischem Gebiet mit Gewalt 

Theils von Kleinasien. Sudlich von diesem liielt sich lange in Unabhangig 

keit von den Osmanen eine Reihe kleiner seldschukischer Ffirstenthumer 

(Hammer Gesch. des osman. Reichs 1, 40. Zinkeisen I, 56). In einem 

derselben Mentesche, welches nngefahr der antiken Landschaft Carine 

entsprieht, genossen die Venetianer Privilegien durrh einen im Jahr 1414 

mit dem Landesherrn Eliasbeg (vergl. Ducas p. 18. 80. 116. Hammer 1, 

344. 424) abgeschlossenen Vertrag (Komanin 4, 70). Es befanden sich im 

Gebiete dieser Kleinstaaten zwei bedeutende Handelsplatze Altoluogo 

(d. h. eig. ayio; dAoyos, 'n SFoXoyo) ziemlich genau an der Stelle des alten 

Ephesus (s. fiber die Lage von A. hauptsachlich Ludolfi de Suchen itiner. 

im Bd. 25. der Publicationen des liter. Vereins S. 24 f., Ram. Muntaner 

fibers, v. Lanz 2, 117—119. Maslatrie in der Bibl. de l'^cole des chartes 

S6rie 2. T. 1. p. 486) nnd Palatia (Palatscha) unweit des alten Milet 

oberhalb der Mfindung des Maander. Zu den hauptsachlichsten Ausfuhr 

artikeln gehorten in der ersteren dieser Stadte Alaun, Wachs und Frucht, 

wahrend bunte Tiicher aus Sudfrankreich nnd Anderes eingefuhrt wurden 

(Pegolotti p. 40 f. 370). Hier batten die Venetianer ein Consulat (Bembo 

epist. ad. Andr. Anesinum a. a. 0. S. 600): der Zoll war auf 4 I'rocent 

(bei Wachs auf 2 Procent) festgesetzt. In 1'alatia kam zu Markte gleich 

falls Alaun (Pegolotti p. 370), Wachs nnd Honig, Safran und Sesam, rothes 

Leder, Sclaven u. s. w., wovon Vieles nach Aegypten ausgefuhrt wurde; 

die Genuesen von Chios holten hier viele Waaren und brachten dagegen 

Tiicher, Seife, Zinn, Blei u. s. w. (Piloti a. a. 0. S. 371, 376). Aber auch 

die Venetianer hatten sich Handelsprivilegien von dem Herrn der Stadt er 

worben (Maslatrie a. a. 0. p. 325. 502. Archives des miss, scientif. 2, 343). 
— Endlich war einer der Hauptmittelpuncte des kleinasiatischen Handels 

Sat ali a an der Sudkiiste; seit 1207 zum Sultanat Iconiuni, in der Folge 
zu dem seldschukischen Fiirstenthum Tekke gehorig, zuletzt dem Osmanen 

reiche einverleibt stand diese Stadt mit Ausnahme einer zwolfjahrigen 



714 I*'® italienischen Handelscolonien am schwarzen Meer. 

ihrer Habe beraubt worden. und der Konig Swatislaw 1), selbst 
Miturheber dieser Berauburig, verweigerte sowol die Entschadigung 
der davon Betroffenen als die Bestrafung der Schuldigen. Nun 
verbot das genannte Colonialamt bei holien Geldstrafen alien Ge 

nuesen, Bulgarien unter irgend eineni Vorwand zu betreten oder 

Waaren dahin zu bringen 2). Ob dieser Conflict noch zu Leb 

zeiten Swalislaws — er starb im J. 1322 oder 1323 3) — aus 

geglichen und damit die Handelssperre wieder aufgehoben wurde, 
konnen wir nicht sagen. Gewiss ist, dass auch spater immer 

neue Gewaltthaten, Raubereien und Todtschlage vorkamen. Wir 

Periode cypriotischer Herrschaft (1361—73) wahrend der drei letzten Jahr 

hunderte des Mittelalters unter muhammedanischem Scepter (Maslatrie hist, 

de Chypre 2, 13. Bibl. de l'ecole dcs chartes Serie 2. T. 1. p. 493. T. 2. 

p. 123. Hammer Gescli. d. osm. Iteichs 1, 425.), hatte aber auch judische 
und griechische Einwohner; wie diese beiden Bevolkerungsclassen, so 

wohnten auch christliche Kaufleute in einem besonderen Quartier der Stadt, 
dessen Thore Nachts und wahrend des Donnerstagsgebets der Muselmanner 

geschlossen wurden (Ibn Batuta 2, 259). Unter diesen christlichen Kauf 

leuten, welche von den Griechen ausdriicklich unterschieden werden, sind 

wohl vorzuglich Venetianer und Genuesen zu verstehen; beide Nationen 

verkehrten seit alter Zeit viel niit Satalia (Taf. u. Thorn. 1, 118. 272. 3, 
430. ilon. hist. patr. Chartae 2, 351. Piloti p. 371.), brachten dahin bunte 

Tiichcr und Anderes aus dem Abendland (Pegolotti p. 43), vermittelten 

aber ausserdem auch den sehr lebhaften Waarenaustausch zwischen Satalia 

und Aegypten, von denen das erstere unter Anderm SchifFbauholz und 

Sclaven, das letztere mit den eigenen Producten auch indische und arabische 

Waaren lieferte , sodass Satalia's Magazine immer voll morgenlandischer 

Spezereien aller Art waren (Piloti p. 370 f. Sanut. seer. fid. cruc. p. 29. 

Malipiero annali p. 74 f. Cepione bei Zinkeisen 2, 404.). 

1) in der hier zu Grunde liegenden Stelle Fedixclavus, bei den Byzan 
tinern (Niceph. Greg. 1, 283. 318. 390. Pachym. 1, 430. Cantacuz. 1, 
13. 104. 108. 169. 462) 2^(ptv5oa9U/3o; oder 2<ptvrto&ia/Sos genannt. Er 

fiihrt neben dem Titel imperator et dominator Burgariae noch den zweiten 

imperator de Zagora, welcher auch sonst fur die bulgarischen Konige ub 

lich war (s. Ducange famil. byzant. p. 310. Kunstmann, Studien iiber 

Marino Sanudo d. Ae. in den Abh. der Munchn. Akad. CI. 3. Bd. 7. Abth. 
3. S. 713) und von der Stadt Zagora (s. SchafFarik, slav. Alterth. 2, 218) 
hergenommen ist. 

2) Off. Gaz. p. 382-6. 

3) s. ausser den Byzantinern Yretos, la Boulgarie ancienne et moderne 
1856. p. 95. 
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ersehen dies aus einem Vertrag, welcher am 27. Mai 1387 in 
Pera im Pallast des genuesischen Podesta zwischen der Republik 
Genua (vertreten durch den Podesta von Pera Giov. de Mezano und 

durch die Gesandten Gentile de' Grimaldi und Giannone del Bosco) 
einerseits und dem Bulgarenfusten Juanchus (vertreten durch die 

Gesandten Costa und Jolpani) andererseits abgeschlossen wurde ')• 
Zuvor aber ein Wort tiber Juanchus selbst. Da unter den Nach 

folgern Swiitislaws auf dem bulgarischen Konigsthron keiner die 

ses Namens vorkommt, auch Juanchus im Vertrag nicht als 

Konig, sondern bios als Herr Cdominus) bezeichnet ist, so konnen 

wir in ihm nur einen Dynasten sehen, welcher einen Theil des 

bulgarischen Landes Oielleicht als Vasall des damaligen Konigs 
Sisman) beherrschte, und zwar muss dieser Landestheil ein Kiisten 

land gewesen sein; denn im Vertrag wird verlangt, Juanchus 

solle im Fall des Wiederausbruchs der Feindseligkeiten den ge 
nuesischen Kaufleuten in seinem Land Schiffe anweisen, auf denen 

sie sich rechtzeitig zuriickzieheu konnen. Auf eine weitere 

Fahrte leitet uns die Bezeichnung des Juanchus als filius bonae 

memoriae magnifici domini Dobordize. Dobordiza, unseres Juan 

chus Vater, ist nicht ganz unbekannt in der Geschichte. Einer 

seits hat Canale in genuesischen Archivalacten gefunden, dass 

die Genuesen im Jahr 1375 in Krieg mit ihm vervvickelt waren 2), 
andererseits gedenkt Laonicus Chalcocondylas eines Angriffs des 

Ungarnkonigs Ladislaus auf das Gcbiet des mysischen Fursten 

Dobrolikeus am schwarzen Meer, wobei die zwei zu demselben 

gehdrenden Stadte Varna und Kalliakra (Kavarna) belagert wur 

den 3). Unser Dobordiza war also Herr des bulgarischen Kttsten 

landes, welches unter dem Namen Dobrutscha bekannt ist, wahr 

scheinlich der erste, der dasselbe als ein gesondertes politisches 
Gebiet beherrschte; denn es scheint, das die Landschaft hier wie 

1) mitgetheilt von Silv. de Sacy in Not. et extr. XI, 65—71 und com 

mentirt von demselben in den Mem de l'Acad. des inscript. T. VII. (Paris 

1824) p. 292 — 334. 

2) Canale, della Crimea 2, 59 f. 

3) ed. Bonn. p. 326. izQctroneSeuiTo xctiu tr.v tou Eu&ivov netfialCav 

do/SqoTixFto; rou Muaou /'.anav. tn'i KaMiaxoijv ts xai mt BoQvrjy. Ueber Kal 

liakra s. Vrdtos, la Boulgarie enc. et omd. p. 191 f. 
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so oft den Namen von dem ersten Beherrscher erhalten hat. Nun 

hat Engel aus tiirkischen Quellen entnommen, dass um 1388 das 

bulgarische Kiistenland von Varna nordwarts unter einem Dobritza 

Ogli d. h. Sohn des Dobritza stand l). Dies ware eben unser 
Juanchus. Silvestre de Sacy, dessen Untersuchung ich im Bisheri 

gen fast durchaus gefolgt bin, geht nun aber noch weiter und 
will wahrscheinlich machen, dass Juanchus identisch sei mit dem 

Januka-Ban, welcher im Jahr 1382 die Yerlheidigung der Stadt 

Sophia gegen die Tiirken leitete 2). Dem Einwurf, dass Sophia 
tief im Innern der Hamushalbinsel weit ab von dem Kiistenlande 

liege, welches nach dem Bisherigen das eigentliche Gebiet der 
Herrschaft des Juanchus war, sucht dieser Gelehrte dadurch zu 

begegnen, dass er sich viele Miihe giebt nachzuweisen, unter 
Dobrutscha sei nicht immer bios das Kiistenland, sondern zu 
weilen ein weit ins Innere sich erstreckendes Gebiet verstanden 

worden. Die Frage ist aber die, ob gerade Juanchus von der 

pontischen Ktiste bis ins Herz der Hamushalbinsel hinein geherrscht 
haben kann, und wir mtissen dies verneinen, weil sonst fiir den 

bulgarischen Konig und fiir die andern Theilfursten (Vasallen), 
welche doch notorisch damals auch existirten 3), kein Herrschafts 

gebiet iibrig bliebe. Doch wir gehen zu dem Vertrag iiber. 
Juanchus hatte die in seinem Gebiet sich aufhaltenden Genuesen 
mit ihren Familien wie Gefangene behandelt und sich widerrecht 
licher Weise genuesischen Guts bemachtigt, so der Habe eines 
in seinem Lande gestorbenen Lodisius de Guasto. Man versprach 

sich nun gegenseitig das Vergangene zu vergessen, Juanchus 

insbesondere die ursurpirten Giiter herauszugeben, die Genuesen 

in seinem Gebiet mit ihren Angehorigen freizulassen, dass sie 

hingehen konnen wo sie wollen. Fiir die Zukunft verhiess der 

Fiirst die Genuesen freundlich und respectsvoll zu behandeln und 

sie und ihre Habe zu schutzen. Ein genuesischer Consul soli 

ungehindert, ja vielmehr vom Fiirsten bercitwilligst unterstiitzt 
deri in seinem Gebiet angesessenen Genuesen vorstehen und Recht 

1 Gesch. d. Bulgaren in d. allg. Welthistorie Thl. 49. S. 458. 

2) Hammer, Gesch. d. osm. R. 1. 187. 

3) s. Engel a. a. 0. 
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sprechen. Ein passendes Territorium soli den Genuesen einge 

raumt werden, wo sie eine Waarenhalle (logiam) und Kirche 
bauen und sich ungeslort aufhalten konnen. Die Genuesen sollen 

im bulgarischen Gebiet Alles, auch Lebensinittel (wofern nicht 
eintretende Hungersnoth ein Ausfuhrverbot nothig machte) kaufen 
und ausfuhren diirfen wie sie wollen und als Eingangs- und Aus 

gangszoll je 1 Proc. des Werths der Waare zahlen. Leider konn 

ten sich die Genuesen der Vortheile, welche ihnen dieser Vertrag 

gewahrte, nicht lange erfreuen; denn wenige Jahre nach dem 

Abschluss desselben vollendeten die Tfirken die Eroberung des 

bulgarischen Reichs (1390—2), und damit hort jede Spur von 

genuesischen Niederlassungen siidlich der Donaumiindungen auf ')• 
Nordlich derselben land der belgische Reisende Guillebert de 

Lannoy im Jahr 1421 Genuesen angesiedelt in Moncastro, 
dem heutigen Akkerman, welches daniais dem Woiwoden Alexan 

der, Fursten der kleinen Wallachei und der Moldau gehorte 2). 
An den Donaumiindungen selbst sollen die Genuesen Lichostomo 

(jetzt Kilia) besessen und dorl ein Kastell gebaut haben, allein 

diese Nachricht ist einer sehr Iriiben Quelle entnommen 3). Was 

aber endlich die Mittheilung betrifft, welche ein moldauischer 

Starost dem reisenden Abbate Boskowich im Jahr 1702 machte, 
er habe in Sutzava, der alten moldauischen Metropole, nicht weni 

ger als 30 Kirchen voll genuesischen Inschriften und ein Kastell 

mit dem Wappen Genua's gesehen4), so finde ich es iiberaus 

1) Einzelne Stadte, wo solche bestanden, lassen sich nicht mit Sicher 

heit namhaft machen. Auf Grund eines unedirten Werks, betitelt Origine 

delle faniiglie nobili di Genova, fiber dessen Alter und Verlasslichkeit ich 

kein Urtheil habe, behauptet Serra 4, 56, die Genuesen haben Costrice 

besessen, einen Ort zwischen Varna und Kawama (Ekerne), den auch die 

mittelalterlichen Karten verzeichnen. 

2) Voyages et ambassades de Messire Guillebert de Lannoy (ed. Serrure). 

Mons 1840. p. 38. 39. Ueber Alexander vgl. Engel, Gesch. d. Moldau in 

der Allg. Welthistorie Thl. 49. Bd. 4. Abtli. 2. S. 115 IT. 

3) Sie erscheint bei einem Moldauischen Geschichtschreiber des vori 

gen Jahrhunderts Nic. Costin in Verbindmig mit andern aller geschicht 
lichen Wahrheit widerstreitenden Angaben s. Not. et extr. XI. p. 337. 

4) Boscowich, giornale di un viaggio da Costantinopoli in Polonia. 

Bassano 1784. p. 127. u. daraus bei Serra 4, 57. Ueber Sutzava s. Neige 

baur, Beschreibung der Moldau uud Wallacbei. Leipz. 1848. S. 369. 
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unwahrscheinlich, dass die Genuesen in einer vom Meer soweit 
entfernten Binnenstadt wie Sutzava ist (es liegt nordwestlich von 

Jassy) eine so bedeutende Niederlassung gehabt haben sollen. 
Wie die Genuesen, so kniipften auch die Venetianer 

Handelsverbindungen mil der Bulgarei an. Der bul 

garische Konig Alexander war «s, der im Jahr 1352 ihnen com 
mercielle Privilegien in seinem Reich gewahrte. Er verhiess 
ihnen Sicherheit ihrer Habe namentlich auch dass sie bei Schifl 
brtichen und in Sterbfallen nicht sollte von Unberechligten an 

getastet werden , setzte den Zoll auf 3 vom Hundert fest und 

erlaubte ihnen, wo sie wollen ein Terrain zu kaufen und darauf 

eine Kirche und eine Waarenhalle zu bauen. Da iibrigens die 
ser Vertrag sammt einem Brief des Konigs an den damalige'n 
Dogen Andrea Dandolo durch den venetianischen Consul 

von Varna im October 1352 an die Republik geschickt wurde, 
so ist klar, dass die Venetianer schon vor dein Abschluss des 

selben eine Niederlassung in der Bulgarei und zwar in Varna 

hatten ')• 
Wir haben nun die ganze sehr ansehnliche Reihe von Lan 

dern und Stadten an der Ost-, Sttd- und Westkiiste des schwar 

zen Meers an unserm geistigen Auge voriibergehen lassen, in wel 

chen die Italiener Handelsniederlassungen besassen ; nunmehr 

kehren wir zu den Colonien in der Krim und am asow schen Meer 

zuriick, von denen wir bis jetzt bios die Anfange betrachtet haben. 
Sie blieben immer die hervorragendsten unter alien pontischen 
Colonien; weder Trapezunt noch Amastri konnte sich je hinsicht 

lich der commerciellen Bedeutung mit Kaffa und Tana messen. 

Ueber sie fliessen auch die Quellen reichlich genug, urn eine 

zusammenhangendere Geschichte derselben zu ennoglichen, wah 

rend wir iiber die ineisten anderen leider nur abgerissene Notizen 

geben konnten. 

1) s. diese Documente im Auszug bei Marin 4, 174—6. Es ist fast 

iu vermuthen, dass das von Filiasi, menr. stor. de' Veneti VI, 2. p. 236. 

kurz angefiihrte ..Pactum cum Alexand. Imp. Zagorie ann. 1346 actum in 

Varna" dasselbe mit dem Obigen ist, obgleich Filiasi die Jahreszahl anders 

wiedergiebt. 


