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Verfag non gfriebrith Alaimo Wages, AlifiengefeffRaff, Oopa.

iiilgemeine Staatengesthichte.
ZerattogegeDen von Dr. 1k. Eamprecbt,

profeffor ber 6efc4id7te an ber Llninerfitat feip3ig.

SDie Uttgcmcirte Staatengefctidite, a18 Meldidte bet europliifcben etaaten bon
ticeren unb Inert begriinbet, fortgefebt bon Nei ebrcdt unb Fampredt, print befanntlid
feit einigen 3abren in brci Ribteifungen: bie 03efdictte bet europiiifcben etaaten, bie (ifefdidte
bet aufiereuropdifden etaaten unb bie beutftben eanbeggefdtdten. Zit bciben erften
teilungen *ben unter bet Riebartion bon $rofcifor Start eampredt, bie britte unter
ber bon Dr. Kr min Zi II e in ecipAig. Zcr etanb ber SArbeiten in ben einieinen lib
teifungen (ft aurscit bee foigenbe.

I. 6e1C12ici?te bey europiiiict2cit Staaten.
31n 3abre 1903 finb ber ffinftc unb fedfte Vanb ber Coeidicbte V3 aierng bon q3roicijor

St iegler in 931finden erfdienen. Vattb 5 bebanbelt bie nolitirMe deldidte ber Ittcgierung
be8 fjerlogd, bann Iturflirften ttliazintilian I. (1597-1651), &tub 6 Ricrfaffung, Sermattung
unb Rultur be8 Beitrantnett bon 1508 big 1651. acrner ift ber Amite 121aub bee Giieldidte
at at i n 6, bon Dr. F. Ert. artmann in Dien, Aux 41116gabe gclangt.

3m rude bcfnblid ift bie 6Seididte ber fHumlinen bon 13rofeffor 3 o roe in
St3tacreft.

liber ben Miffenfdaftlicbcn &rtgang ber 933crfe bider eibteifung ift bag olgenbe Au
berid)ten: 3n bee lOcidicitte 234 ierng arbeitet i3rofeffor et leiter bereitg an bent fiebenten
58anbe; aid 3nbalt flub bie fitegicrungen ber Sturfiiritcn f erbittanb 99taria (1651-1679),
11Ro Qmanuel (1679-1726) unb Start Wfbredt, alb Railer Start VII. (1726-1745), geblant.
Rion ber mittelattertiMen @cididte $3 et g ieng, bon 13rofeffor irenne in dent, ift ber
Ameite St3ant ins lainifebe fiberfebt morben. 3nAmiftben bat 93rofeffor l3irenne fife bit
Vlagentrine etaatengelcbutte bie aortfebung beg lieerfcg in bit sRetwit, wad* in ;mei
Sadnben big lu been ttInegange beg anoien rogime, iibernommen. 'Bon ibr mitts ber crfte
R3aub (ago bee britte R3aub beg 133efamtmerfe4) bie Beit ben enbe bc6 15. 3abrbuttbertg
big Ant Qinnabmc RIntrocrpeng burl) Wieranber gam* tunfaffen. ;Dee &defier trirb bag
allanuffript biefe8 R3tutbe4 erft etma in Aroci 3abren abidUcten Idnnett, ba ingbefonbere bie
eosialgefcbidte febr cingebenbe R3orarbeitett erforbert. Rion ber aSeldidte R3ebinen8 bat
$rofelfor R3 a d tit an n in 13rag ben Aroeiten i3anb, bee bit nreigitiffe bon ber fpuffitenseit
big bunt $rager aenftcriturs beg 3abre6 1618 umfaffen Mirb, fertiggefIctIt. Zer *Haub be-
finbet fid im SDrurf. Qine Q3eididte be8 bb antinif den St a if err ci cf) e 6 bat 13rofeffor
(13 el l c r in Sena iibernomtnen. ff fir bie 03eldidte t a m b urg 6 flub auct) in bielem 3abre
Dr. 91i rrtift e im nub R3rofeffor STB o § Ito WI in ..tiamburg mit ardibalifden Ztoritubien be-
'Cif Het gdoefen; ba8felbe gilt flit bie @Old)te ber aufa, bie 13rofeffor etieba in
Feiplig bearbeitet. Rion ber 03efdicbte ber 91 ieberianb c, bon q3rofcifor o f in eeiben,
tie in beretaatengeldidte in einer liberfebung beg s13farter8.Doutrouro in gtecnnoor erfd)eint,
iiegt ber Melte iftanb fertig bor. Zie (geldidte D ft err eid 8, bercn aortfebung nad betn
Zobe touber6 bon R3rofeff or Di ebli tb in Mien fibernotnmen morben ift,ntirb nad bent Qrfdeinen
be8 orogen 29erfce be8 23erfafier6 fiber lRubolf bon ttabgburg geforbert merben;
borldufg ift 63rofeffor Ilicblidt mit bent fed)flen R3anbe bcfddftigt. bie fcbmebifibe
@cfcbidtc bane R3rofeffor Stet/en° ro in 0,3otbenburg bag SERanuffript beg fiebenten
23anbc6, ber bie 1geldidte ber 3abre 1718-1771 eraiibIt, !don bor geratuner 3eit fertig=
gefteat; unb nut edtbierigfeiten in bee tiberfebung baben betbinbert, ball ell nod) nidt in
ben SDrud gegeben ift. R3rofeffor etabenoto ift inAmilden Aur Rintlarbeitung beg adten
113anbe8 fortgefdritten, ber bie @Seldicbte bee 3abre 1771-1809 entbaltett toirb. bie
Igefdidte ber erif den Qibgenof f euf d aft bat fed) 43rofcifor Zierau er in
et. (Oaten aur Nrtfcbung ber mittetattertiden R3iinbe feints befannten eerfeil entfd)loffen.
Qin St ermin file bag Qrfdeinen eineg erften f8anbe8 (britten tanbeil beg (efamtuterfett)
farm nod niebt angegeben merben. Zie @Old* Cgerbien4, McIde igrofeffor 3i r e eef
in SIDien fd)reibt, ift fo writ fortgefdritten, bag bet 21bidiuP beg altanuffripte4 laufenben
3abre erroartet Inert= Cann. Viud flit bie fortfebung ber (Oeftbidte Sp an i en , bon
i3rofeffor er in Zrebben bearbeitet, beftebt bie .58ffnuns , bag tin erfter, bie stir
Stagg V. bebanbeInber R3anb im eaufe biefeg 3atire8 lum Zrud gelangt. Unb nidt minber
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7erfag von gitiebrith 2Attbreas rerfl)eo, Afitiennefefffthajf, Oot0a.

toirb bag V.Itanuffript ber Glefebidtte 23 en ebig 6, bon Dr. Str e§f tb ma Or in Wien, in
bittern Sabre in bie 4{3reffe geben. 21n bent 31roeiten 23anbe bet @efcbitbte Wiirttemb erg §
enblitb ift .fterr 21rcbibbireltor et filin in 6tuttgart and im berfloffetten Sabre welter be-
f dttiftigt gentefen.

II. oeictictie ber ait3ereuropiiiict2eit Staaten.
Zie Wrm en ieng ift mid) bem Zobe Dr. 91 a I banbiang bon Dr. Q. Moir}

in Stemuten fibernounnen trorben. Zie Qhelcbicbte qbin a g bat 43rofeffor Conrabn in
9eitnig fibernounnen unb befit fie but feine meitroeilige 23erufung an bie Velinger tto§ticbttle
tuefentlicb gefihbert itt feben. Rion ber defcbidtte 30 an 6 Witt Dr. 92aeyob in §hrunetualb.
iliertin Open erften 23anb bib aunt enbe beg 3abrc0 1904 fertigfleffen; er toirb bag Witertum
819 mum Ilbergang in ben f.fenbalftaat (12. 3abtb.) bebanbein. %tie VInteilnabtne bon q3rofeffor
Sapp er in SElibingen an ber 03efdti(bte 3 en trot ame nit a 0 ift fe§t babin geriiirt toorben,
baft er bie 03eftbidtte ber fliekbe ber often merifaniftb en nub mittelamerilani
feyOen St nit urb filter in einem 23anbe barluftellen ilbernommen bat.4Da0 3rfcbeinen diner
(Deftbiebte ber 83 ere ini g t e tt et aa t en ffebt nod) role bar in begriinbeter 21u6ficbt.

Zeutici2e Canbesgeictilci2tert.
3n biefer 211teilung ift im terbft 1903 ber erfte 29anb ber (iSefcbiltte bon q3outin ern

(big 1523) bon allartin SIB ebr ma nn erftbienen; bet melte ift 1905 au erloarten. 4.3rofeffor
Start 2§ en d in Marburg bearbeitet tine geftbicbte bon .5 elf en unb Zbiirin g en in strei
leIbffiinbigen nebeneinanber berlaufenben Belden. VIrtbibar fR ebIidt in Ziiffelborf bie 133e-
kbidtte bon 331icb =8 er g born tuagange bed 9flitteIalter0 big stir Oereinigung linter preu-
tifcber .fterricbaft. Zion ben iifterreiebifcben Stronliinbern roirb Stele mart ton Zireftor
2:Raper in stab Star nt en bon 2anbelarMitar b. 301 f cb in Magenfurt, CSatilturg bon
13rofeffor Wibmann in ealsburg unb 9lieber. unb #D11 er 3 ft err e 1:0 bon Dr.
331. f§ an Oa in Wien bearbeitet; let3tere0 Wert erftbeint 21nfang 1905. Zie ®efcbicbte
Zir of§ bat lid) Vrofeffor b. ft3 olt e lin i in annebrud 3u bearbeiten bereit ertitirt.
Dr. e. 6 era pr) int in /Riga bearbeitet bie 03elcbicbte bon i b, ft unb Slur=
Ian b, bag nanuirrint Mirb im nikbflen Sabre aunt Zrucf batmen. edgietlid) fcbreibt flit
biefe 21blei1ung $rofeffor 3laimunb St a in b 1 in gaernontit eine weiblinbige 49eItyicbte
b er Zeutfd3en in ben Startpatbenliinbern bon ben hIteften 3eiten big gut
@es ento ar t.

Orptiidift Der turopitifdien Sfaaftn.
18Aer eric)ienen :

eatern. Rion 2iittunt /linter. 6 r8iinbe .4 87,-
1. 58b. (8i8 1180.) 1878. A 15.-. 4. Vb. (Zia 1597.) 1899. A 15.-.
2. 23b. (8ig 1347.) 1880. A 10.-. 5. 23b. (Zig 1651.) 1903. A 16.-.
3.8b. (8i6 1508.) 1889. A 19.-. 6. 8b. (Big 1651.) 1903. A. 12.-.

elcigien. Rion tend iiirenne. 2 Zianbe ..4 26.-
1. 23b. Mid 1319.) 1899. A 10.-. 2. 58b. (3816 1477.) 1902. 16.-.

235Onten. Rion Abolf laduaann. 1. f8b. (38i6 1400.) 1899. 16 16.-
Vinentarr. Rion /.1.1141)1Inunin (Rib. 1 -3) unb Fifftick 2djiifer (58b. 4 u. 5).

5 Zrinbe ./ 48.50
1.83b. (Zig 1360.) 1840. A 7.-. 4. 23b. (big 1559.) 1893. A 11.-
2. Vb. (4319 1397.) 1841. A 6.-. 5. 23b. (*Mg 1648.) 1902. A 18.-
3. 181). (big 1523.) 1848..4 6.50.

VutfCanb. Rion ). Or. niter (i8b. 1-5) unb griebridi I Mau (f8b. 6)..
6 Vinbe . . . . ..... . . . . . . 54.-

1.-5. Vb. (R3on ben iilieften 3eiten big gut 21uffiSfung beg fReitbg.) 1829
big

tab.
1835.
(8on

A 46.-.
big 1830.)6. 1806 1842. 8.-.

Zentldganb. Rion /elk IAN (R3b. 1) unb (8b. 6). ./ 36.-
1. 23b., 1. Vilfte. Mil

Mil
476.) 1883. A 11.-.

1. Vb., 2. VaIfte. 814.) 1888. A 14.-.
Metter. .4 4.
6. §:lb., I. Vilfte. (1740-1745.) 1883. rQ 7.-.
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7erfag von gfriebrith Anbreas rertOes, 4ffitiengefeffrt4aff, Ootl)a.

ettalattb, ton ). 1. gappenber (18b. 1-2), Pinkolb tauli (fib. 3-5)
unb ;tort (s8b. 6-10). 10 Tanbe u.9?egifter 4 105.70

1. Vb. (V(8 1066.)
1154.)

1834. .4 10.-. 6. 1231). Mid
(93i8

1603.)
1688.)

1890..4 18.-.
2. 18b. (bid 1837..4 6.50. 7. Ob. 1892. .4 10.-.
3.186. (Sig

(Zia
1272.) 1858. .4 12.-. 8. 05b. (Via 1783.)

1815.)
1893..4 10.-,

4. Vb. 1999.) 1855..4 9.60. 9. Vb. (Zig 1895..4 10.-.
5. Vb. (Via 1509.) 1858..4 9.60. 10. Vb. (big 1850.) 1897. .4 11.-.
fRegifter au fift. 6-10. 1898. .4 4.-.

Wittniaub. ton N. bkkbergron. ($16 1894.) 1896. A 12.-
Wrattfreid). ton graft alnauber 2dpnibt. 4 tanbe. . . . 38.80

1. lib. (Zig 1328.) 1835. .4 9.-. 3. 86.
SIM

(8i6 1643.)
1774.)

1846..4 8.-.
2. Ob. (93i6 1559.) 1840..4 9,-. 4. (CO 1848..4 12.80.

Rion PROW tiatoutufb. 4 Zeite 39.50
1. star. (von 1774 bit 1792.) 1840. 8. 50.
2. Steil. Mil 1798.) 1842. .4 9.60.
3. Steil. Mid 1811.) 1843. .4 9.50.
4. Zeit. (bid 1830.) 1844. 12.-.

ton fart tillebrad. 2 Zeile unb 9tegifter . . . 4 28.60
1. St (Von

(Zia
1830 MO 1837.) 2. Vluflage 1881. 15.-.

2. Steil. 1848.) 2. 9Iuflage 1882. .4 12.-.
Muifter. 1898. .4 1.60.

eriediettlanb. ton @Ohm dads!' tediting. 4 Zeite u. Regifter A 47.-
1.5teit. 08(81204J 1876..4 8.40. 3. Steil. (bid 1821.) 1878..4 9.60.
2. Steil. (Zia 1470.) 1877. .4 12., 4. Steil. (18i8 1878.) 1879..4 14.-.
fRegifter. A 8.-.

3talien. R3on teturit f to. 5 Zeite 4 38.-
1. Zeit.

Steil.
(Von 568-1125.) 1829. 6.-.

2. (23i6 1268.) 1829..4 6.-.
3. Steil. (bid 1492.) 1829..4 8.-.
4. Steil. Mid 1492.) 1830..4 8.-.
5. Steil. (bid 1830.) 1832..4 10.-.

5iatiett. Ton §. P. t Reiman A 31.50
1. 936. (93on 476 bid Alan 568.) 1897. .4 12.50.
2. 936., 1. Vilfte. (Vie iirla 680.) 1900. .4 9.-.
2. 036., 2. Odlite. (big 800.) 1903. .4 10.-.

itirtijenflaat. Ton thrill t roidj. 2 £9 anbe unb Regifier . . 4 17.40
1. fn. (16. unb 17. 3a(,dunbert.) 1880. .4 8.40.
2. 86. (bon 1700 614 1870.) 1882. .4 8.40.
161egifter. .4 -.60.

glieberianbe. ton S. irk. tleuielbarger. 2 18anbe . . . . 33.-
1. f8b. 1566.) 1879. 15.-. 2. Vb. (816 1648.) 1886. 18.-.

fRieberlanDe. on V. lek. 2 Tanbe A 30.-
1. *b. (VW 1300.) 1902. .4 12.-. 2. Vb. (Zit 1559.) 1905. 4 18.-.

COntattiftlje# Reid). Zon Pinot= alinktifeu. 7 Zeite . 83.40
1. Steil. (Via 1453.) 1840..4 11.50. 5. Steil. (Zia 1774.) 1857..4 12.-.
2. Steil. (VW 1574.) 1854..4 11.70. 6. Steil (big 1802.) 1859../i 12.-.
3. Steil. (VW 1623.) 1855..4 11.20. 7. Steil. (Zig 1812.) 1863..4 13.-.
4. Steil. (Vie 1669.) 1856..4 12.-.

ifterreigh. Ton Mao @tufts Braila* 5 R3iinbe . . . . 36.-
1. Slib. (Von 1218 big 1526.) 1834. .4 6.-.
2. 936. (CO 1619.) 1837. .4 6.50.
8. Vb. (18i0 1648.) 1842..4 7.50.
4. 8b. (Via 1740.) 1848..4 9.40.
5. V). 08i0 1849). 1850. .4 7.60.

Efterreid). Ton attune uber. 5 Tanbe A 55.-
1.86. (VW 1279.) 1885. 11.-. 4. Vb. MPS 1609.) 1892..411. -.
2. 381). (93i4

Mil
1437.)
1526.)

1885. A 10.-.
11.-.

5. Vb. OM 1648.) 1896. 12.-.
3. *b. 1888. .4

Wolett. ton litkarb Napa( (Zeit 1) unb beak @faro (Ur 2-5).
5 Zeite 4 48.-

1. Steil. (Ton 850 6i6 1300.) 1840. 10.-. Me§lt.)
2. Steil. (bid 1386.) 1863. .4 9.-.
8. Steil. Rig 1430.) 1869. .4 9.-.
4. Steil. (SO(0 1455.) 1875. 10.-.
5. Zeil, 1. Vale. (V(e 1480.) 1886. .4 10.-.
5. Steil, 2. balite. (8i4 1506.) 1888. 10.-.
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7erfag von gitiebri0 Anbreas trifles, AfittengefeffRaff, (boilja.

13i/tinge. Son fieioridj 2djafer. 5 R3anbe .4 42.-
1. Vib. (VII 1383.) 1836. A 6.50. 4. Ob. (Zig 1667.) 1852. .A 9.-
2.1/36. (Vie 1495.) 1839. A 8.50. 5. 86. (Vie 1820.) 1854. A 10.-
3. Vb. ()BW 1580.) 1850. A 8.-.

$reuten. Zion Salm lbolf §atolD 53Ieoiel. 5 Xeite . . . 34.80
1. Zeit. (CO 1640.) 1830. A 7.50. 4. Steil. (Zie

Mid
1756.) 1851. A 5.70.

2. Zell. (8i0 1688.) 1837. A 7.-. 5. Zeil. 1763.) 1854. A 5.60.
3. Leif. (Zig 1739.) 1841. A 9.-.

Zion Pisani!. 2 R3anbe A 23.-
1. Vb. (Von 1763 We 1772.) 1882. A10.-
2. 8b. (Vie 1786.) 1888. A 13.-.

tRufilanb. on 2trolil (RD. 1-2) unb 'halt german (R3b. 3-7).
7 Zanbe. A 58.80

1. Vb.
Vb.

(21118 1224.) 1832. A 6.-. 4. 86. UM 1741.) 1849. A 9.60
2. (5810

(Z(a
1505.)
1682.)

1839. A 6.-.
10.-.

5.
6.

Seb.
Vb.

Mie
(23i0

1775.)
1792.)

1853. A 9.60
3. R3b. 1846. A 1860. A 8-
7. *lb. Mrgiiniung0banb.) (bon 1791 8(8 1797.) 1866. .A 9.60

NufganD. Rion friiker. 1. R3b. (Zio 1725.) 1896 . . 4 12.-
eatigen. )lion Q. gu.reitiger (R3b. 1-2) unb dry. latlje (R3b. 3).

3 R3anbe. A 31.60
1. Vb. (V(O 1555.) 1830. A 7.60.
2. Vb. 08(0 1831.) 1831. .4 8.-.
3. 8b. (bon 1806 MO 1866.) 1873. A 16.-.

ed)tllebett. Rion Ora (Sultao %diet (R3b. 1-3) unb ftielnitij ferbituna
lorlfoo (R3b. 4-6). 6 R3anbe. A 44.40

1. Ob. (CO 1520.) 1832..4 4.50. 4 238. (NO 1680.) 1855. A 9.40.
2. Vb. (V(O

(6i0
1611.)
1654.)

1834. A 4.50. 5. Vb. (V(O
(V(e

1697.) 1875. A 12.-.
3. Vb 1836..4 6.-. 6. Vb. 1706.) 1887. A 8.-.

ed)Wei8. 13011 )olionneo Dimmer. 2 R3anbe. A 18.-
1. 238. (8i4 1415.) 1887. A 9.-. 2. 8b. (Z(g 1516.) 1892. A 9.-.

epode**. on friebridi gUilryelm Wile (Ob. 1), triuridi Stiffer (RD. 2-3)
unb friebridi fUilijelm 53diiremodjer (R3b. 4-7). 7 R3anbe. 75.-

1. ffib. (V(e
(Via

iirla 850.) 1831. A 6.-.
2. 236. 1109.) 1844. A 7.50.
3. Vb. (2:3i8 iirta 1500.) 1861. .4 7.50.
4. Vb. (Vim 1108 6i0 1295.) 1831. A 12.-.
5. Vb. (Vie 1369.) 1890. A 10.-.
6. Vb.

8b.
(Von 1369 6i0 1492.) 1893 .4 16.-.

7. (V(0 1516.) 1902. A 16.-.
X06casta. Zion 31freb non grinned. 2 R3anbe A 27.-

1. vtib. Mott 1530 bi0 1737.) 1876. A. 12.-.
2. Vb. (8i8 1859.) 1877. A 15.-.

Oefitaten. Rion artbur Illeinfifintibt. 1893 A 12.-
233firttentherg. Zion tt ant griebridi Malin. 1 8anb. . 16.-

1.
1.

Vb.,
Vb.,

1. tiilfte. (Via
(23(0

1268.) 1882.
1887.

A 8.-.
2. Vilfte. 1496.) A 8.-.

3ebe fiinberobteitung *tub jcber Sanb fft ein3e1tt fkinflt4 ein
Sec

toms
cum,Oates eremplar ber flier aufgefii4rlett 13iinbe Ser tliefe6td7te

piiffe4en Stactten, wirb fair 211!.800.- firth 2112. 1288.- geliefert.

Pa* tanbtogegidiftn.
23i0er ericienen:

6;efitidne edderienti. Rion 6. ffriuryagru. 2 Zanbe. . . A 16. -
6erdjidjte bon iBrannfebtveig unb .0annober. Rion (9. non Vint.

mum. 3 ainbe 24. -
1Befeljitljtc bon efts nub Tileftpreuten. Rion ff. Manger. Zanb 1.2. 914( ...... . ... . . . . 4 3. 80
6erdjitijte Der in Der Orentifthen probing eadffen tiereinigten

6ebiete. Rion (4.)arobo. . . ... . . . 4 8.40
Strebitte non Witintern. lion }g. ivirynnang. 1. Zanb. (R3i6

1523.) 4 5. -

A

e.
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Vorwort.

Hafs und Eigendtinkel haben den meisten bisherigen Darstellern

der rumanischen Geschichte die Feder gefuhrt, und was dabei heraus-

gekommen ist, das lafst sich leicht erraten: lauter verkehrte, der

Wahrheit widersprechende Anschauungen, die sich Unkundige mit

bewunderungswiirdigem Eifer angeeignet und verbreitet haben.

Nur so war es moglich, dafs man ausposaunen konnte, die

Rumanen seien nicht romanischen Ursprungs und seien, ohne eine

Spur zuruckzulassen, aus den Gegenden nordlich der Donau nach

dem Suden gewandert, um den eben erst heranziehenden Magyaren

Platz zu machen. Man erzahlte, die ArAtainen im Siiden hatten

keine politische Rolle in dem zweiten bulgarischen" Reiche gespielt,

nur um die dortigen Slaven nicht in ihrem Stolze zu kranken, und

bezeichnete die Rumanen als eine der Kultur unfahige Nation, die

alles, was sie jetzt besitzt, von den Magyaren und Neugriechen

entlehnt habe. Ja, noch vor kurzem hat ein Rektor der Athener

Universitat behauptet, ein Volk, das aus acht Millionen Bauern

besteht , dessen Glieder durch gemeinsame Sprache , Bleidung,

Sitten usw. verbunden sind und in dieser Hinsicht fast einzig da-

stehen, sei keine eigentliche Nation, sondern nur ein verachtliches,

dem baldigen Untergange verfallenes Volkergemisch.
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Auf der anderen Seite vernimmt man aber durchaus entgegen-

gesetzte, nicht minder falsche Tone. Die Rumanen gelten manchen

als die echten und ausschliefslichen Nachfolger der R0 m e r, und

nicht als die der Romanen auf der Balkanhalbinsel; ihre heutige

Sprache verrate am beaten so sagen sie , welches die Mutter-

sprache gewesen sei; das Barbarentum sei spurlos an ihnen voraber-

gegangen: bier wie dort, auf dem rechten wie dem linken Donauufer,

hatten sie sich unausgesetzt als Vertreter der alten Kultur behauptet;

alle Entdeckungen der neueren Zeit seien zuerst bei ihnen in Er-

scheinung getreten ; die heilbringende franzosische Revolution sei

durch Bauernaufstande im rumanischen Siebenbiirgen eine geraume

Zeit vorher angekandigt worden, und was sich Riihmliches mehr

sagen lafst.

Unparteiische Stimmen rind dagegen nur schwach vertreten,

aber es lassen sich auch einige solche anfahren.

Wie jeder gebildete und normal fahlende Mensch, liebe auch

ich mein Volk. Aber theses Geftihl hat gar nichts zu tun mit der

Geschichte der romischen Kolonisation, mit den Mafsregeln Kaiser

Aurelians, mit den Verhaltnissen in dem bulgarischen oder wa-

lachischen Reiche, mit der Eigenart der magyarischen Ausbreitung

in Siebenbiirgen, mit der franzosischen Revolution und unseren

Bauernaufstanden: ich liebe mein Volk, weil es das meinige ist,

und das ist alles.

Aber um Geschichte zu schreiben, dazu brauche ich nicht

Liebe und Hafs; ich brauche nur Quellen und dasjenige Mafs ge-

sunden Menschenverstandes, das notwendig ist, um sie zu be-

leuchten. Was ich hier biete, das ist das Ergebnis einer solchen

vorurteilsfreien Betrachtung der authentischen Quellen; die in ihnen
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enthaltene Wahrheit erscheint (lurch mich nur in einer organischen

Gestalt, zusammengefugt zu einem lebendigen Kulturbilde, das

keine Liicken aufweist.

Das vorliegende Ruch ist aber andrerseits nicht eM Repertorium

fur den, der sich fiber Einzelheiten unterrichten will. Solche Dinge

gibt es auch in der rumanischen Geschichte genug, um viele, recht

viele Foliobande mit Sinn und Unsinn zu Men. Diese Einzel-

heiten verdienen wohl studiert zu werden, weil es fur die mensch-

liche Natur eine Notwendigkeit ist, die Wahrheit iiberall zu suchen,

und weil sich nur auf Grund solcher Feststellungen der geschicht-

lichen Wahrheit fin einzelnen ein klarer Buick fiir das Ganze, Grofse,

Charakteristische und Weltgeschichtliche gewinnen lafst. Jedoch

von einem Faktum zum anderen auf den bequemen, lediglich

chronologischen Pfaden sich armlich fortzuschleppen, eine kritische

Seminararbeit mit der anderen zu verknilpfen, insoweit solche Er-

zeugnisse menschlichen Scharfsinnes Bich uberhaupt miteinander

verkniipfen lassen, das pafst nicht fur eM Volk, das eine wirkliche

Geschichte besitzt. Schone biographische Portrats auf leeren

weifsen Wanden aneinanderzufugen, war auch nicht mein Zweck.

Ich hatte vielmehr eine doppelte Absicht im Auge.

Erstens wollte ich die Entwickelung der rumanischen Nation

nicht in ihren mehr oder weniger grofsen Individuen darstellen,

sondern die Nation selbst als lebendiges Wesen betrachten und

ihren inneren Werdegang verfolgen. Grofse and kleine Per-

sonlichkeiten kommen dabei nur in dem Mafse zur Geltung,

wie sie gerade zu diesem grofsen Werke unter den vielen
Millionen einer zweitausendjahrigen Entwickelung beigetragen

haben.
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Zweitens wollte ich diese Entwickelung in ihrer Beziehung

zu den Nachbarvolkern schildern, um so die Einwirkungen, die

andere Volker auf die Rumanen ausgeubt baben, wie diejenigen,

die von ihnen ausgegangen sind, fur das Verstandnis der Welt-

geschichte, die als Bulturgeschichte gewifs existiert, nutzbar zu

machen.

Inwieweit mir dies gelungen ist, hat der unbefangene Leser

zu beurteilen; jedenfalls habe ich das ;Beste gegeben, was ich

geben konnte.

Dank schulde ich schliefslich noch Herrn Dr. Armin Tille

in Leipzig, der das ganze Werk hinsichtlich der Ausdrucksweise

und des Stiles einer Durchsicht unterzogen hat. Nur so war es

mir als Fremdem mOglich, dem deutschen Publikum ein Buch vor-

zulegen, das, wenn es auch von einem Auslander in deutscher

Sprache niedergeschrieben worden ist und diesen Ursprung ge-

legentlich verrat, doch lesbar rein wird.

N. Jorga.
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Einsetzung des Fiirsten Alexander S. 382. Rtickkehr Peters S. 383.
Walachisehe Verhaltnisse S. 383. Beziehungen Peters zu Sieben-
biirgen S. 385. Dessen Biindnis mit der christlichen Lige S. 386.
Tod Peters; 3lireca der Hirte Fiirst der Walachei S. 386. Die
Sohne Peters und ihr Ausgang S. 387. Petrascu walachischer Fiirst,
Rtickkehr und Tod Mirceas S. 389. Der Abenteurer Jakob Basilikos
wird moldauischer Furst, indem er den neuen Alexander verjagt
S. 390. Seine Ermordung; Regierung Alexanders, seines Sohnes
Bogdan und des Fursten Ioan S. 394. Kulturverhiiltnisse: slavische
Kultur in der Moldau S. 395. Organisation der walachischen Kirche
durch den Patriarchen Niphon S. 398. Die Kirche von Argea S. 399.
Literarische Arbeiten des Fursten Neagoe S. 400. Slavische Buch-
druckerei in der Walachei S. 400. Der Diakon Coresi, seine Tatig-
keit els Buchdrucker; Erscheinen der ersten rumanischen liturgischen
Richer S. 400.
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Bibliographische Einleitung,

Den Versuch, eine rumanische Geschichte zu schreiben, haben zu-

erst Rumanen, die im wesentlichen Chronisten waren , unternommen.
Die Aufgabe des Geschichtschreibers erfallten, wenn auch in beschei-
denerem Sinne: Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, der Furst
Demetrius Cantemir, dor bekannte Verfasser einer Geschichte des osma-
nischen Reiches, und, neben diesen Moldauern, ein Walache, der Stolnic
Constantin Contacuzino: ihr aller Wirken fallt in die zweite Halfte des
17. und in die zwei ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts; die be-
deutendste Leistung ist die Cantemirs, doch dieser konnte seinen
Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor nicht zu Ende fahren, hat die
Geschichte nur bis zum 13. Jahrhundert zusammenhangend dargestellt
und aufserdem nur Bruchstiicke, the seine eigene Zeit behandeln, hinter-
lassen ').

Daneben begannen im 18. Jahrhunderte Fremde, keine Geschicht-
schreiber von Beruf, sondern Lento, die der Zufall zur Donau gefahrt
-hate, Militars, Privatlehrer far europaische Sprachen, zu verschiedenen
Zwecken, mit meter oder minder ernster und methodischer Arbeit, die
rumanische Geschichte zu orforschen. Als erster verdient Jean Louis
Carra Erwahnung, dem the Erziehung der Kinder des Fiirsten Gregor
Alexander Ghica von dor Moldau (1774-1777) oblag: seine Hi s-
toire de la Moldavie et Valachie erschien zuerst imJahre 1777
mit dem falschen Druckorte Jassy" 2); das Biichlein ist in erster Lithe
eine natzliche Beschreibung des Landes und enthalt nur dessen ober-
Ilachliche Geschichte. In den Jahren 1781 und 1782 erschien in Wien

1) Die Werke des D. Cantemir: Operile lui Demetriu Cantemir
sind von der rumb.nischen Akademie 1872-1902 herausgegeben worden.

2) 2. Ausg. Neufchiitel 1781; deutsche Ubersetzungen Frankfurt u. Leipzig
1789, Ndrnberg 1821; rum. Ubersetzung Bukarest 1857.

Jorga, Gearhichto dor Itumanon. I.
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unter dem Titel: Geschichte des transalpinischen Dakiens,
erster oder geographischer Teil, ein Werk, das den k. k. Re-
gimentsauditor Franz Joseph Sulzer, einen Schweizer von Geburt, zum
Verfasser hat. Dieser hatte mohrere Jahre in der Walachei unter
dem Fiirsten Alexander Ipsilanti als Giiterpachter und Kandidat einer
Rechtsprofessur gelebt und gab als scharfsinniger, aber ilbermfitigor
Autodidakt in seiner Publikation den wichtigsten Beitrag zur Kenntnis
der rumanischen ntransalpinischen", d. h. donauischen, tiirkischen"
Zustande im 18. Jahrhundert. In dem ge ograp h is chen Teile
hatte er schon oft wesentliche Fragen der alteren rumanischen Ge-
schichte nach seinem Vermogen erlfiutert; er bearbeitete aber auch
einen zweiten hi st o ris ch en Teil. Doch dieser ist niemals im Drucko
erschienen; das Manuskript, fiir the Zeit des Verfassers beachtens-
wert, findet sich in der Bibliothek des evangelischen Gymnasiums von
Kronstadt in Siebenbiirgen. Nach langjiilnigem Aufenthalt in dor
Moldau, wo er ein in Ffirsten- und Bojarenhausern hochgeschatzter
Arzt war, schrieb Dr. Andreas Wolf, in seine Heimat Siebenbilrgen
zurfickgekehrt, Beitrage zu einer statistisch-historischen
Beschreibung des Ffirstentums Moldau I); der sehr wichtio-e
erste Teil enthalt statistische und geographische Daten; der zweite ist
eine kurze, ziemlich gelungene, mehr als jede andere ihresgleichen nach
einheimischen Quellen gearbeitete Geschichte des Ffirstentums Moldau.

Als angebliche alte ungarische Vasallenlander erweckten die Moldau
und Walachei the Aufmerksamkeit zweier deutsch-osterreichischer Forscher,
the sich mit der Geschichte Ungarns beschfiftigten: es waren Gebhardi
und Johann Christian von Engel. Das Werk des ersten, ein ziemlich
kleiner Band, bietet, obgleich fleifsig gearbeitet, nur wenig Neues, da-
gegen hat Engel Vortreffliches geleistet. Er kannte alle fremden Quellen
der rumanischen Geschichte, darunter auch viele ungedruckte, stand in
Verbindung mit einer grofsen Anzahl von Schriftstellern und Samm-
lern und erhielt ungemein viele Beitrage; dazu standen ihm in deut-
schen und lateinischen Ubersetzungen the bedeutendsten rumanischen
Chroniken zur Verfiigung. In zwei dicken Minden grofsen Quart-
formats behandelte er the Geschichte beider Ffirstentilmer 2): der erste

1) Gedruckt bei Hochmeister in Hermannstadt, 1805.
2) Bis 1801 geschrieben; 1809 als Bd. IV', IV des 94. Teiles dor All-
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enthalt die ungemein wichtige Literatur" und dann the altere und
neuere Geschichte der Walachei", bis 1716; im zweiten findet sich
der Schlufs der letzteren sowie die ganze moldauische Geschichte. Das
Werk, auf Grund der Quellen mit grofser Sorgfalt gearbeitet, enthalt
sehr viele wertvolle Angaben.

Der Korrespondent Engels, Gheorghe §incaT, ein siebenburgischer
Rumiine, Direktor der Staatsschulen mit rumanischer Unterrichtssprache
in seiner Provinz, hatte sich wie der ihm befreundete MOnch Samuel
Clain viol mit dor Geschichte seines Volkes beschaftigt und schrieb
gleichzeitig mit Engel seine Hr onica Ro ml nil o r, die sich auf viel
ungedrucktes Material stiitzt und oft Engel scharf angreift, §incaT

versuchte sein Buch zu veroffentlichen, aber dieses gelang ihm nur
zu einem kleinen Teile; erst spater, im Jahre 1863, erschien zu Jassy
in drei Minden die ganze §incaische Chronik ') : es ist eigentlich ein
Annalenwerk, wo man durcheinander Gutes und Schlechtes, Bekanntes
und Unbekanntes findet.

Ohne die Arbeiten der siebenbiirgischon Schule und der deutschen
Gelehrten zu kennen, schrieb der verstandige Grieche Dionysios Pho-
teinos (Ooretveo), ein Hauslehrer, etwa fiinfzehn Jahre nach Engel,
eine Geschichte des alten Dakiens", Iaroeia Tijg nciActi daxicts , zu

der er ausschliefslich inlandische Quellen benutzte 2). Heute ist nur
noch der gleichzeitige und der angehangte beschreibende Teil von Wert.

Schon im Jahre 1837 begannen die Rumiinen selbst von neuem
sich mit ihrer Geschichte eifriger zu beschaftigen; der geistreiche
Mihal Kogalniceanu, damals Berliner Student, schrieb eine Histoire
de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques transdanu-
biens, meist in Anlehnung an Engel. Neues ist nicht darin 3).

Dasselbe gilt von der breit angelegten, niemals vollendeten Ge-
schichte der Walachei des Bukarester Professors Aaron Florian 4).

gemeinen Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland
und England ausgefertiget" veroffentlicht.

1) Neue Ausgabe des rum. Unterrichtsministeriums, sehr schlecht von To-
cilescu besorgt. Bukarest 1886. Auch 3 Bande.

2) Gedruckt in Wien 1819. 3 Biinde ; rumanische Ubersetzung, Bukarest
1859.

3) Neue Titelausgabe 1854.
4) 1835-1839; 3 Bantle. Er verfafste auch ein etwas besseres Kompendium.
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In dieser Zeit erschienen in der Archiva Rom aneasca des
Kogglniceanu 1), in dem Magazinul istoric pentru Dacia des Lau-
rian und Bglcescu 2) und in der grofsen Sammlung desselben Ko-

L etop is(qele MoldoveT 3) zahlreiche Urkunden und die
moisten Landeschroniken; noch im Jahre 1 852 begann Teodor Codrescu
in Jassy, unter dem Titel Uricariul, ohne jeden Plan, ohne Anmer-
kungen und Kritik moldauische neue und alto Urkunden herauszugeben 4).
Auf Grund theses neuen Materials schrieb Laurian eine zweibandige
Istoria Romanilor, zunachst als Schulbuch, doch wurde sie auch
in anderen Kreisen viel benutzt 5). Das patriotische Work latinisiertu
stark und gibt aufserordentlich viel genaue Zeitangaben.

Ununterbrochen wurden jetzt neue Quellen zu Tage gefUrdert: solbst
in den Zeitungen, im Romlnul des C. A. Rosetti, im Buciumul und
in der Tromp eta Carpaplor des Cesar Bolliac erschienen zahlreiche
urkundliche und erzablende Quellen. Teulescu, Direktor des Bukarester
Archivs, verOffentlichte manche Akten in der Archiva Romang 5).
Sein Nachfolger, der Dichter Aricescu, griindete eine Revista istoricg,
a Archly elor, in der ein Aktenrepertorium und ein Rechnungsbuch
erschienen 7). Die noch in den bisch5flichen Archiven von Hull und
Roman befindlichen Akten wurden vom Bischof Melhisedec in den
Chronikena dieser Bischofssitze 5) verwertet und teilweise auch ab-
gedruckt. Wertvolle auslandische Quellen zur rumanischen Geschichte
verOffentlichte der Tesauru de monumente istorice des Papiu

"). Zwischen 1865 und 1867 erschien in Bukarest the grofse Samm-

1) 1841-1845; 2 Bande. Vorher V e n el in , Wlachisch-bulgarische Akten,
russisch. 1840.

2) Bukarest 1845-1847. 5 Bande.
3) Annalen der Moldau", Jassy 1845-1852. Eine franzosische tibersetzung

der Stellen, welche die allgemeine europaische Geschichte betreffen, von dem-
selben unter dem Titel: Fragments des chroniques moldaves et valaques pour
servir a l'histoire de Pierre le Grand, Charles XII, Stanislas Leszcynski, De-
metre Cantemir et Constantin Brancovano", Jassy 1845; ein ausgezeichnetes
Quellenwerk.

4) Seine Sammlung ging bis zu einem XXV. Bande, welcher 1895 erschien.
5) Jassy 1853. Das Buch erlebte drei Ausgaben.
6) Bukarest 1860.
7) 3 Biinde. Bukarest 1874-1876.
8) 1869, 1874-1875; jede in 2 Minden.
9) Bukarest 1862-1864. Es sind meistens schon vorher gedruckte Stiicke.

galniceanu:

Da-
rianu
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lung von rumanischen und slavischen Akten des hochbegabten, aber
leider romantisch veranlagten B. P. Hasdeu, eines universalen Geistes,
der sich mit erfundenen Schwierigkeiten qualte: Archiva istorica, ').
Seit 1862 begann Wickenhauser, ein Czernowitzer Beamter, die Ur-
kunden der zahlreichen Bukowiner Kloster in deutscher tbersetzung
herauszugeben.

In diesem neuen Stadium der Quellensammlung schrieb Hasdeu
eine Istoria critics, a Romani lor, von der aber nur ein thinner
Band in prachtvollem Quartformat 1872 erschienen ist 2); er bietet
bier glanzend, aber in einem prophetischen Tone geschriebene Es-
says" fiber the dunkle frilheste rumanische Vergangenheit.

Spater wendete sich Hasdeu mehr der Philologie zu 3). Aber
nach dem Tode des Freiherrn Eudoxius von Hurmuzaki, eines Rumanen
aus der Bukowina, kam dessen reicher literarischer Nachlafs, ein Er-
gebnis langjahriger Forschungen in den Wiener Archiven, in den Besitz
der rumanischen Akademie 4), und diese begann die Documente
privitoare la istoria Romftnilor 5) und die deutsch geschriebenen
Fragmente zur Geschichte der Rumanen 6) herauszugeben. Die

sehr zahlreichen Akten besitzen einen hohen Wert und anderten the
bis dahin gewonnenen Ergebnisse in vielen wesentlichen Punkten, und
weitere Forschungen in anderen europaischen Archiven bereicherten
diese prachtvolle Sammlung von acta extera, die (im Anfange wissen-
schaftlich schlecht besorgt) sich nunmehr ihrem dreifsigsten Bande 7)
nahert, unaufhOrlich. In den Fragmenten" schildert Hurmuzaki
in einem kraftigen Stile die Geschichte des bulgarisch-walachischen
Reiches, die Griindung der Fiirstentiimer im 14. Jahrhundert und
liefert Beitrage zur Geschichte des 16. (Ende) und 17. Jahrhun-

1) 1865-1887; Bd. P, P, II, III; ein Heft des IV. ohne Jahr.
2) Neue Ausgabe 1875 ; spatere Vbersetzung von Frederic Dame.
3) Cuvent e den ba t r Cu 1, alto rumanische Texte mit aberreichen

Glossen, 1878-1879. Magnum Etymologicum, ein grofs angelegtes all-
gemeines Repertorium far rumanische Sprache, auch Geschichte und Kultur;
each drei 3 Banden bei dem Buchstaben B abgebrochen.

4) Im Jahre 1866 begriindet.
5) Seit 1876.
6) Seit 1878.
7) Hauptwerk: 12 Bande, oft in mehreren Teilen, so dais man 19 ziihlen

mufs. I. Supplement 5 Bde., II. Supplement 3 Bde.
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derts. Eine eigene Zeitschrift fur Geschichte, Archaologie und Phi-
lologie" (Revista pentru istorie, archeologie si filologie) wurdo
von Gr. G. Tocilescu im Jahre 1882 begriindet; die Anna len der ru-
manischen Akademie, historische Sektion, gestalteten sich zu einer wert-
vollen Spezialpublikation; auch in der Columna lui Traian Hasdeus
erschien manches Historische.

Mit zahlreichen grundlegenden Anmerkungen bogleitote der Parisor
Professor fur rumiinische Sprache an der Ecole des langues orien-
tales", Emile Picot, seine Ausgabe der Urecheschen Chronik ') , die

eigentlich eine Geschichte der Moldau bis 1600 ist. Der verdiente
C. Erbiceanu veroffentlichte 2) neugriechische Quenon fiir die Geschichte
der Rumfinen 3).

In diesem Zeitpunkte verfafsten Tocilescu und A. D. Xenopol
Darstellungen der ganzen rumanischen Geschichte; der erste schrieb
ein Schulbuch, das zuerst im Jahre 1886 erschien und seitdem melt-
rere Ausgaben erlebt hat 4); seinerzeit war es trotz der zahlreichen
Fehler, des mangelnden Uberblickes fiber die Tatsachen und der ge-
ringen Erkenntnis der Zusammenhange brauchbar; jetzt ist es vollig
veraltet, da der Verfasser die neueren Forschungen nur in geringem
Mafse herangezogen hat.

Das Werk von A. D. Xenopol, Professor der rumiinischen Geschichte
an der Universitiit Jassy und in der letzten Zeit auch Philosoph 5), im
Jahre 1888 begonnen 6), umfafst sechs Biinde, oder, wenn man auch
die Geschichte der Regierung des Ffirsten Cuza 7), wie es der Verfasser
will, obgleich Methode und System darin andere sind, mit den iilteren
Banden zusammen als ein Gauzes betrachtet, sogar deren acht; eine
umfangreiche imponierende Arbeit, worm es an Scharfsinn, interessanten
Stellen, modernem Verstiindnis fiir das Leben der Volker nicht mangelt;
aber leider ist dieses so neue Buch fiir den inliindischen Forscher fast

1) Chronique d'Ureki, Paris 1878.
2) Besonders in den Cronicaril greci caril as scris despre

Bukarest 1888.
3) In Istoria Mitropoliel Moldaviei, 1887, hat er zahlreiche Akten

caber die neue Geschichte aus dem Jassyer Metropolitanarchive zum Druck befordert.
4) Manual de istoria Romilnilor.
5) Les principes fondamentaux de l'histoire, Paris 1901.
6) Istoria Romanilor din Dacia Traiana.
7) Domnia lui Cuza-Voda. 2 Bde., 19(12.

Ro-
mani,
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unbrauchbar, da die tatsachliche Information ungeniigend ist; denn der
Verfasser hat es verschmaht dio zahlreichen, in dem Staatsarchive , in
der reichen Bibliothek der Akademie und anderswo aufbewahrten Akten
und Handschriften zu benutzen. Die im Jahre 1896 in Paris erschie-
none franziisische Ausgabe ') leidet noch mehr an diesen Mange ln, da
sie auch das reicho, nach der rumanischen Ausgabe verOffentlichte Ma-
terial aufser acht Hirst.

Neuerdings hat D. Onciul in mehreren Studien 2) die altere Ge-
schichte der Rumanen behandelt, und seine oft von den unserigen ab-
weichenden Ansichten verdienen stets Beriicksichtigung. J. Bogdan
hat in Cronicile moldoven4tI pgna la Urechig" 3) und in den

CronicI inedlite" (1895) die alten slavischen Chroniken der Moldau
herausgegeben, und in den Docurnente regoste privitoare la rel4iile
TeriT-RomInqt1 cu Brarvul §i Ungaria" (1902) die in Kronstadt auf-
bewahrten alten Fiirsten- und Bojarenbriefe, zum grofsen Teile in

rurnanischer Ubersetzung, veriiffentlicht. Der verstorbene Professor
V. A. Urechia hat unter dem zu viel versprechenden Titel von Istoria

manilo r eine Unmasse von natzlichen und unniitzen Akten aus
der Phanariotenzeit, und zwar aus der Periode von 1774 bis 1821,
veroffentlicht 4). In meiner vom Ministerium des Unterrichts gefOrderten
Sammlung Studil §i documente privitoare la Istoria Romanilora 5) habe
ich selbst endlich in- und auslandische Materialien fiir die rumanische
Geschichte herausgegeben. Im Ganzen rechtfertigt, wie ersichtlich,
auch der gegenwartige Stand der Quellenpublikation die Abfassung
einer neuen, im Geiste der Zeit geschriebenen rumanischen Geschichte.

1) Histoire des Roumains. 2 Bde.
2) Teoria lui Rosier", Intemeiarea principatulul 1OriT-Romanest1", in-

temeiarea Moldovel ", ,,Iuga-Voda" in der Zeitschrift Convorbir1 literare",
seit 1882; Originile principatelor", Bukarest 1899.

3) Die moldauischen Chroniken vor Urechig, Bukarest 1891.
4) Mehrere Bande, in Serien geteilt.
5) 5 Bde., von 1901 an.

i

                     



Die Bildung des rumanischen Volkes.
(Ethnographisch-historische Einleitung.) 1)

I. Die thrakischen Ahnen.
Bibliographie: Uber die Thraken und alle ihre Zweige liegt in den

drei Abhandlungen von W. Tom a s c h e k (Die alten Thraken , eine ethnolo-
gische Untersuchung; Wien , Tempsky , 1893-1894; Sitz b. der wiener
A k a d., philos.-hist. Klasse, Bd. CXXVIII, CXXX, CXXXI) das ganze Material
gesammelt vor. Die Geschichte der Geten behandelt Robert Rosier, ein origi-
neller, unabhangiger Forscher, ein interessanter Schriftsteller und ein geschickter
Polemiker, in einem speziellen Werkchen, das aber nur bis zur Griindung des
dakischen Reiches geht. In seinen Rumanischen Studien" (Leipzig 1871), die
viel gelesen, kritisiert und benutzt wurden, werden mit derselben Kraft der
Darstellung und derselben Farbe des Ausdruckes die vorromischen Ereignisse
auf den beiden Ufern der Donau geschildert. Die dakischen Kriege wurden in
den Arbeiten von Dierauer und De la Berge aber K. Trajan erlautert (der
letztere gibt auch Nachrichten fiber die Provinz Dakien). Speziell aber den
ersten Krieg handelt das Buch von Petersen. Endlich besorgte Conrad Ci-
chorius eine neue Reproduktion der Reliefs der Trajanssaule (von den friiherea
behalt die von Froehner, Paris 1872-1874, 5 Bande , ihren vollen Wert),
die ein kritischer Kommentar begleitet. Zwei Bande davon bind bereits er-

1) Diese Prolegomena erschienen dem Verfasser als notwendig , nicht so
wohl darum, well man bisher die rumanische Geschichte mit der Skythenzeit
vor %Emig Dareios zu beginnen pflegte, sondem auch aus anderen wichtigeren
Griinden. Erstens ist der Ursprung des rumanischen Volkes dunkel , und
jedem Forscher drangen sich auf diesem Gebiete Fragen auf, die keine end-
galtige Losung gefunden haben. Dann vertritt das kleine gegen elf Millio-
nen zahlende rumanische Volk die ganze ostliche Romanitat, und dessen
Werden erscheint nur dadurch verstandlich, dais man sich aber das Leben
und Streben des ganzen romischen Elementes im europaischen Osten unterrichtet.
Endlich hangt, streng genommen, alles, was in den nichtgriechischen Provinzen
Ostroms von den Illyrier -, Thraken- und Dakenkriegen bis zum walachischen
Aufstande der Briider Peter und Ash es ist ein Zeitraum von mehr als tausend
Jahren geschehen ist, mit der Ausbildung des neuen Volkes zusammen.
Aber diese Erlauterungen sind andrerseits doch nur als Einleitung zu betrachten.
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schienen; der dritte, der die Geschichte der dakischen Kriege enthalten soli,
befindet sich in Vorbereitung. Das Denkmal von Adamklissi wurde im Jahre
1895 von Gr. G. Tocilescu in einem illustrierten Werke beschrieben; von ibm
selbst riihrt eigentlich nur die Chronik der Ausgrabungen nebst etlichen, meist
naiven historischen Erklarungen her; der architektonische und archaologische
Teil bind Eigentum der Wiener Gelehrten Benndorf und Niemann. In dieser
Publikation wurde das Denkmal als ein trajanisches, das die Eroberung Dakiens
verewigen soil, hingestellt. Bedenken dagegen erhob Adolf Furtwangler, der
in dem ebenso grofsen wie groben Monumente von altertiimlichem, naivem
Charakter eine Erinnerung an die Siege des Crassus sieht, die dieser fiber die
Thraken in der Dobrudscha sowie fiber die Thraken und Bastarnen an den Do-
naumiindungen davontrug (Intermezzi, vgl. noch von ibm Adamklissi in
den S i tz b. d. Miin ch ener A k ad emie 1897, S. 248ff.). Tocilescu vertei-
digte seine Meinung in einer miindlichen Mitteilung an die rumauische Akademie
und Benndorf in: Archaologisch-epigraphische Mitteilungen aus

s ter r eich, XVII, 19211. In der Festschrift far Wachsmuth mischte sich
auch Petersen in the sehr scharfen Auseinandersetzungen, und bisher schlie-
fsen Cichorius und noch einmal Furtwangler (a. a. 0. und in den Abhandlungen
der bayrisehen Akademie, Jahrgang 1903) die Rollie. Tatsache ist es, dafs man,
urn fiir die Dedikation des Trajan an Mars Ultor eine Stelle an dem Denk-
male zu finden, zu den verwegensten Hypothesen greifen mufs man mufste
sogar annehmen, dafs ein Teil, durch vertikale Scheidung von dem audem
entstanden, auf der Nordseite des Tropaeum, der andere, die Fortsetzung der
durchgebrochenen Zeilen, auf der siidlichen Seite gestanden hatte. Wenn man
zur Not Aber das altertiimliche Aussehen der romischen Uniformen in den
Reliefs hinweggleiten konnte die Barbaren, die man dort sieht, haben keines-
wegs denselben Typus wie die Daken auf den Bildern der Trajanssaule. Das
Tropaeum auf der Miinze von Tomi hat keine Bedeutung; solche allegorische
Abbildungen findet man auch an Miinzen von M. Aurel und Verus. Gegen
die Bastarnentheorie Furtwanglers ware dagegen einzuwenden, dafs, welche Be-
deutung man auch dem ohne dauernde Eroberungen von Crassus gefiihrten
Kriege beilegen wollte, ibm fiir seinen 27 v. Chr. gefeierten Triumph de
Thraecia et Geteis" (Jung, Romer and Romanen S. 33, Anm. 1) gewifs nicht
die Ehre einer solchen grofsartigen Trophae zuteil geworden ware. Die traja-
nischen Erinnerungen schmiegen sich auch zu eng dem Denkmale in der Do-
brudscha an. Endlich weirs ich nicht, ob vor dem Tropaeum Alpium, das dem
Augustus in den Jahren 7-6 v. Chr. errichtet wurde, ein ahnliches Denk-
mal von einem romischen Sieger oder fiir einen solchen iiberhaupt erbaut
worden ist.

Zum Schlusse der Bibliographie ist noch des umfangreicheu Werkes von
Tocilescu: Dacia innainte de Romani, Bukarest 1880 (Separatabdruck aus
den Abhandlungen der rumiinischen Akademie, erste Serie, Bd. X) zu gedenken;
es ist ein wines, ohne Kritik zusammengeworfenes, mit unnotigen Zitaten iiber-
hauftes Sammelwerk, worin man alles und doch nichts finden kann.

O

                     



10 Einleitung.

In der letzten Zeit der Republik hatte das Romerreich wader im Nor-
den noch im Osten eine standige und fest° Grenze; sie schwankte noch
in halberoberten Landern bin und her und ping von don friedlichm
oder kriegerischen Gesinnungen der noch nicht vollstandig bezwungenen
und bezahmten Barbaren ab. Aber in dieser kritischen Zeit, als das starke
Lomertum nach oilier neuen Form fiir sein innerstaatliches Leben suchte,
umgaukelten den Romer Zukunftsbilder von 1Velterobening und voll-
standiger Unterjochung der Barbaren. In der unzahlbaren Menge der
Germanen, die wait hinten in unerforschten Fernen ihr wildes Leben
trieben, sah man kiinftige Kampfer fiir das Wohl des riimischen Welt-
reichs. Urn wie viol leichter midst° es diesem, durch fortwahrendes
Gluck verwOhnten Vo]ke erscheinen, die ganze thrakische Rasse in
den Bannkreis des grofsen Rom hineinzuziehen.

Die Barbaren", die gegen diese Weltherrschaftsplane ihr freies
Dasein zu verteidigen batten und es nicht an Widerstand fehlen lie-
Isen, erschienen nur dem zivilisierten Gegner als eine einzigo ein-
fOrmige und zu verachtende Masse. In Wirklichkeit waren es alto VOlker,
bar scharf durch Sprache, Tracht, Giitterkultus, Vergangenheit und
alien, tief eingewurzelten Hafs vonoinander getrennt.

Sie gehOrten vier Stammen an, die wenigstens in ihrem geschicht-
lichen Auftreten auf europiiischem Boden nicht gleichen Alters sind:
Gallo-Illyro-Thrakon, Germanen, Slaven und ural-altaische Volker. Die
zuerst genannten sind auch die zuerst bekannten; sie batten sich
mehr in die Kultur des Altertums eingelebt und sich natiirlich auch
den lichtbringenden Wogen des Moores, dem befruchtenden Wellen-
schlag des mittellandischen helleno-lateinischen sfidlichen Moores
am moisten genahert. Nur durch diose erste, infolgo der Erlebnisse
der letzten Jahrhunderte ein wenig geschwachte, zerstfickelte Mauer
hindurch konnten die Welteroberer die Unterjochung der Germanen
ins Auge fassen.

I. Die Illy rier. Westlicb, nOrdlich und Ostlich von dem rOmischen
Italien wohnten noch in den ersten Jahren des neuen Kaisertumes die
gallo-illyrischen VOlkerschaften, die 'Algrotit yiv7i, von deren Niederlagen
und vollstandiger Unterjochung die griechischen Moister der Geschicht-
schreibung bald zu sprechen Gelegenheit hatten. Es scheint so zahl-
reich sind die Namen fiir die kleinen Viilkerschaften als ob sic nur
das ihrem Stamme charakteristischo Klanleben geflihrt und keine ge-
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meinsame hOhere Organisation besessen hatten. Langsam, durch kleine
Kiimpfe, deron Erinnerung nur konfus und schwach ist, sanken sic nach
heldenniiitigen Ausfallen aus den Bergen und vereinzelten Heldentaten
zu Boden. Sie teilten dann in der Stellung als Unterworfene das Schick-
sal jener Gallier, die bis an den Fufs des Gebirges heran wohnten und
in ihrem zisalpinischen Gebiete im Padus, dem Alpenbegrenzer, ihre
sfidliche Stiitze gefunden hatten. Nachdem dies alles in zither Aus-
dauer durch geeignete, aber wenig gerCtuschvolle Mafsnahmen erreicht
war, wurde als ewiges Sieges- und Herrschaftszeichen, wie in alien
durch Romer eroberten Gebieten, die breite Heeres- und Handelsstrafse
durch die alpinen Landschaften von Gallen, dem Geschenke Cilsars an
sein Volk, nach den schon vorher erworbenen Provinzon Illyricum und
Makedonien angelegt; eine doppelte Expedition im Jahre 15 v. Chr.
fiihrte das Work vollstandig zu Endo. Die Legionen fanden bei bei-
den Zfigen nur verschiedene Abzweigungen desselben Volksstammes.
Die dicht am Meere wohnenden Illyrier waren von alten Zeiten her
die Fischer und Seeriiuber der balkanischen Kfiste bis zu den ionischen
Inseln, wo das offend, sichere und reiche Meer flutete. Sie waren
auch, wie die Alpenjitger, kein einheitliches Volk, und aufser den
eigentlichen Illyriern" zahlte man zu ihnen noch verschiedene Viilker-
schaften, wie die Bylliones odor Bullini, die Taulantii, die Parthini, die
Phrygi u. a. Bei den Illyriern, wenigstens denen im engeren Sinne,
mar die politische Organisation weitor vorgeschritten als bei den Alpen-
volkern, und die Rumor trafen bei der Bozwingung dieser ihnen ver-
lialtnismdfsig ahnlichen Barbaren nicht wilde Hauptlinge fiber Krieger-
banden und Wanderschwarme, sondern solche Staatsoberbaupter, die

sie des KOnigsnamens ffir wiirdig Molten. Im dritten Jahrhunderte
v. Chr. besafs Agron, Konig der Illyrier", Sohn des Pleuratus,
eine grofsere Wehrmacht an Fufskampfern und Seeleuten als die

Horrscher, die vor ihm bei den Illyriern regiert batten" 1), und mischte
sick gem in die Angelegenheiten der griechischen und epirotischen
Nachbarn, wie spater die bosnischen Ffirsten in die Wirren der
Stadte des adriatischen Ufers. Die Witwe Agrons, der im Sieges-
und Weinrausche vor Freude erstickte, Teuta, nannnto sich offen eine
KOnigin der Seerauber, die keinen froundschaftlichen internationalen

1) fik,..4(eadtvxOnov; P ol ybius II, § 2.
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Verkehr kenne 1); den klagenden Riimern antworteto sie ohne Um-
scbweife, dafs den Konigen nicht erlaubt sei, die Illyrier an dem
Gewinne auf dem Meere zu hindern". Die Vertroter des Senates or-
fuhren dies bei der Riickkehr an ihrem eigenen Leibe, und im folgen-
den Jahre, nach einem beinahe gelungenen Angriff auf Dyrrachium,
traten die Krieger Teutas in Corcyra als Verteidiger, Herrscher und
Ausbeuter auf. Bald aber erschienen die romischen Befehlshaber, wur-
den frberall mit Jubel von den bedrangten Griechen und auch von et-
lichen, den Illyriern verwandten Volkern empfangen, gaben den be-
setzten und belagerten Stadten die Freiheit zuriick und zwangen the
fluchtende SeekOnigin zu einem Vortrag, kraft dessen sie tributpflichtig
wurde, ihr Land grOfstenteils verlor und besonders ihr Pldnderrecht auf
dem Meere aufgeben mufste 2). Nach weniger als einem Jahrhundert,
als the alto Pliinderungslust der Illyrier auf dem Festlande nach Ma-
kedonien hin einen Ausweg gefunden hatte 3), herrschte in Scodra
Gentius, rex Illyriorum", Sohn eines zweiten Konigs Pleuratus. Die

Romer behielten wahrend dessen Regierungszeit ihr erobertes Illyri-
cum, und gegen Perseus, den makedonischen Konig, kftmpften in dem
rOmischen Heere als Verbfindete die Bullini, die Bewohner von Apol-
lonia und Dyrrachium, wahrend Gentius ein Bilndnis mit dem letzten
Herrscher von Makedonien schlofs und die Cavii, die sich als socii
der Romer bekannten, beunruhigte 4). Der Krieg mit Gentius wurde
in dreifsig Tagen beendet: der KiMig hatte nicht den Mut seine
Hauptstadt zu verteidigen; er ergab sich den vordringenden Feinden
und wurde mit seiner Familie und mehreren principes Illyriorum"
seines Anhanges nach Rom geschickt 5). Im Jahre 35 v. Chr. be-
gann Augustus als Triumvir einen Vernichtungskrieg in den Bergen
entlang der Adria gegen die Illyrierstamme, die nicht mehr Tribut
leisten wollten und das Rauberleben wieder begonnen hatten. Nach
der Ausrottung der Japyden kam die Reihe an the Pannonier, die zum
ersten Male the Kraft der rtimischen Waffen erfuhren. Dio, der fiber
ihr als romische Provinz eingerichtetes Land zu befehlen hatte , be-

1) Ibid.
2) Ibid. § 12.
3) Ibid. II, § 70.
4) Li vius XLIV, § 30.
5) Ibid. § 32.
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schreibt die Pannonier als ein wildes, genufssiichtiges, in der Feld-
arbeit faules Volk. Hier gab es keine novletg , wie bei den Japyden,
die dem Moore und den rOmischen Ansiedelungen benachbart waren, son-
dern nur sparliche DOrfer, xthttat, in der weiten Ebene, der heutigen
unendlichen Pufsta der Magyaren, einem Tummelplatz fiir Wilde Pferde;
nur einmal wird eine Stadt Siskia, an der Save, genannt, von otarken
Mauern" geschiitzt. Wahrend seine Stellvertreter die Unterwerfung
der reichen Landschaft weiterfiihrten, nahm sich der Caesar" selbst
dor Dalmaten an, die ebensowenig wie die stammverwandten Japyden
die Wohltat romischer Eroberung anerkennen wollten. So war das
erwiinschte Ziel zwar nirgends vollstandig erreicht, aber es fehlte nicht
mehr vial daran ').

Jetzt, in der Zeit des Augustus, gait es nur der Provinz feste
Grenzen und vollstandige Sicherheit zu verleihen. Nach einem Feld-
zuge dos Tiberius konnte sich der neue Herr der rOmischen Welt riihmen,
dafs or, durch die Bezwingung der Dalmater und Breuker, der letzten un-
abliangigen Trimmer der illyrischen Rasse, und der verwandten Panno-
nier die Grenze Illyriens bis an die Donau ausgodehnt und auf these
Weise durch den machtigen mitteleuropaischen Strom eine neue Verbin-
dung zwischen den ostalpinischen und westbalkanischen Landers her-
gestellt babe 2). Durch Tiberius, sagt sein Lobredner Velleius Pater-
culus 3), traten Rhaetien, Vindelizien, Norikum ein regnum"
Pannonien .und die Scordisker als novae provinciae" in das Reich ein,
und wurde die Anerkennung der Zugehorigkeit den Illyriern und Dal-
maten abgerungen. Von der einverleibten mittleren Donau aus wollte
endlich Tiberius die Eroberung Bahmens. wo sich ein starker, feindlich
gesinnter Germanenstaat gebildet hatte, unternehmen, um dann durch the
Zorstampfung der zahlreichen losen unsteten Germanenvolker den grofsen
Traum der Weltherrschaft bis an die Elbe zu verwirklichen 4).

Ein unerwartetes Ereignis vernichtete these grofsen Hoffnungen.
Zwei reiche Provinzen Pannonien und Dalmatien die sich schon
seit langem romische Sitten und romische Sprache angeeignet batten,

1) Dio Cassius XLIX, § 35ff.
2) Jung, Rom. und Rom. S. 5.
3) II, § 109.
4) 6 n. Chr.
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erhoben sich, durch die schlechte Verwaltung zum Aufsersten getrieben,
in verzweifeltem Aufruhr und sandten Tausende erfahrener Soldaten
gegen Makedonien und damit auf den Weg, der sie schnell nach Italien

man ffirchtete sogar nach Rom fiihren konnte. Das bellum
germanicum pannonicumque war unglaublich schwer zu beenden
und forderte ungeheuere Anstrengungen von seiten der Romer. Aber
Tiberius, der Imperatorsohn, war solchen Schwierigkeiten gewachsen; im
Sommer des zweiten Jahres beugten sich die Pannonier vor dem Sieger.
In den Bergen verteidigten sich die Dalmaten, die auch beinahe ,aus-
gerottet" worden mufsten, Linger mit wunderbarer Hartniickigkeit, aber
auch hier feierten schliefslich die Romer den Sieg fiber ihren aus-
dauernden Mut. Flint* Tage spiiter kamen vom entfernten Germanen-
lande die Nachrichten von der Varuskatastrophe. An die Elb- und
Ozeansgrenze, an die Romanisierung Germaniens war nicht meter zu
denken, ja die Zeit des schweren Verteidigungskampfes war jetzt schon
nahe gekommen ').

Die neuen, durch das entscheidende Ereignis im Teutoburger
Waldo geschaffenen Verhaltnisse machten es zuerst notwendig, eine
EmpOrung der Balkanvolker, wie die vom Jahre 6 n. Chr., dauernd
zu verhindern, haltbare Grenzen in diesem Gebiete zu finden und die
Barbarei mi5glichst durch friedliche oder kriegerische Mittel zu ver-
drangen, d. h. eine abgerundete, in sich geschlossene Romania in
diesem griechisch-thrakischen europaischen Osten zu bilden.

II. Die Thraken. An den Kriegen mit Makedonien, the der grie-
chischen Frage die Li3sung gaben, beteiligten sich natiirlicherweise auch
die Thraken, die fiir den halb hellenischen, halb thrakischen Kinfig
Partei nahmen und mit ihm die Folgen der Niederlage teilen mufsten.

Ehemals, in der vormakedonischen Epoche, waren sie die Bewohner
des Landes, das sich von dem Strymon (der heutigen Maritza) bis zum
Meere, und von den Berghohen des Balkan bis zu den Fluten des Ar-
chipelagus erstreckte 2). Aber sie waren nicht ein Volk, das in strong
geschlossenen Grenzen leben konnte; im Gegenteil: im Kampfen, im
Kultus der Gutter, im politischen Leben trifft man bei ihren als Haupt-

1) Vgl. Mommsen II, 36ff. Als Quelle Velleius und Appiani Illy
ricum. Vgl. Dio Cassius LIV, § 31.

2) Strabo VII, § 4.
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zug denselben Hang zum Aufserordentlichen, zum UngewOhnlichen, die-
selbe poetische Schwarmerei, die sich nicht zu beherrschen vermag.
Die Odrysen sind der Verehrung des Dionysos ergeben, dor mysti-
schen und bakchantischen Verehrung, die von den Thrakern zu den
Griechen iiberging und sich so stark von der harmonischen Reli-
gion der Hellenen unterscheidet. Unter ihnen gibt es Stdmme, dio
daavara-orrEs sind, aber keine ruhigen Gliiubigen an die unsterbliche
See le, die als belebende Flamm° sich zu both erhebt, urn jemals in
der Ewigkeit vollstandig und fur immer untergehen zu konnen. Nein,
in ihrem Unsterblichkeitsglauben zeigen sie sick wieder exaltiert und
grausam: Zalmoxes, der Teflait4-tc. , ist gekommen, um der leidenden
Welt die gute Botschaft der clOavacia zu bringen: ihm mfissen von
Zeit zu Zeit die durch ihn Geretteten Rechenschaft fiber ihr irdisches
Treiben ablegen, und dann mufs der begluckte, obgleich unglfickliche
Sendbote auf den Spitzen dor vier Lanzen, auf die er fiillt, verbluten.
Aber unglucklich Mite sich der Erwahlte der Gutter, der als Bote
seines Volkes zum Himmel steigen konnte, nicht. Bei den Thraken im
allgemeinen war das Leben, wie bei den ersten Christen, nur ein kurzer
Augenblick der Priifung, ein dunkler, schmerzlicher Durchgang zur
Seligkeit des wahren ewigen Lebens unter dem Schirme der anwesen-
den Gottheit. An der Wiege des Kindes, das zum Bingen mit den
bOsen Machten berufen war, wurden Tranen vergossen, und orgiastibche
Freudenrufe ertanten nur beim Grabe des ErlUsten, in welches die
Verandten, ohno mit Wehmut zuriickzublicken, mit hinabzusteigen
bereit maren ').

Sie verachteton nicht den Tod, wie die tapferen Romer und Grie-
chen: sie liebten und suchten ihn auf alien ehrlichen Wegen; darum
waren sie mit keinem anderen Volke in der Lust an Kampf und Gefahr
zu vergleichen. Als Hirtenvolk dem Ackerbau waren nur die nie-
deren Klassen, die vielleicht anderen Blutos waren 2), ergeben , war
ihnen das Wandern zur okonomischen und dann zur seelischen Not-
wendigkeit geworden; Stadte grandeten sie nicht, urn sich nicht unter
demselben Himmel gefesselt zu Mien; von einer xthiun zur anderen,

1) Herodot IV, § 94ff.; V, § 4-5.
2) Tomasehek, Die alten Tliraker (Separatabdruck aus d. Sita.-Ber. d.

"Wiener Akademie I, 1893).
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auf der platten thrakischen Ebene und in den engen Bergpfaden des
beschiltzenden Hamus, Hirer Wiege und ihrem Zufluchtsort, ging ihr frohes
Wandern zu immer neuen, unbekannten, sie in Versuchung ffihrenden
Zielen. Als ein Volk der Kiiste, auf der sie durchaus nicht fiberall
von den Griechen zuriickgedrangt wurden, verstanden sie es wohl, sich
Kahne zu bereiten und diese zu benutzen, und auf dem engen Meerarme,
der Europa von Asien scheidet, fanden sie leicht einen Wog nach anderen
Bergen und Talern, wo sie in der Uppigkeit des leichten Lebens die
Riickkehr zur alten Heimat vergafsen. &Witch erreichten sie mit den
ciyaat und den Pferden gleich den spateren Walachen Ma-

kedonien und Thessalien, wie ihre Verwandten, die Galaten, die spater
dieselben Abenteuer wiederholten. Im Kampfe bebte der Feind vor
don hohen Gestalten in schwarzen Chlamyden, aus Hanf roh gewebt,
mit blitzendem Schilde und nungeheuerer" Framea 1).

Schon friiher waren the Thraken gewifs auch den nordlichen Ab-
hang des Balkans hinuntergestiegen, wo wir spater das Mysenland, ge-
nannt nach einem ihrer Stamme, und die romische Provinz MOsien
finden. Aber hauptsachlich durch das Vordringen der makedonischen
Macht in dieser Gegend dehnten sie sich bis zum ruhig fliefsenden
breiten Ister, der seinen Namen von den illyrischen Istrii bekam, aus,
soweit eine feste Grenze fiir ein Hirtenvolk iiberhaupt mOglich ist.
Im Beginne des sechsten Jahrhunderts v. Chr. 2) unternahm der Perser-
kOnig Dareios einen Feldzug gegen jene Skythen halb arischen, halb
turanischen Ursprungs, ein buntes Gemisch von zerstfickelten Nationen,
the auf der ganzen Steppe, die keinen kfinstlichen Unterschied der
Weltteile kennt, die alleinigen Herren waren. Im Altai konnto der
orientalische Dynast diese seine Feinde treffen; or zog es vor, zu ihnen
fiber die Donau und das Karpathengebiet zu gelangen. Nach einem
Jahrhundert erzahlten die Griechen der pontischen Kiiste, the sich an
dem Kriege beteiligen mufsten, dem alten Geschichte-Erfrager Herodot,
dais der grofse flaatiltilc des ganzen festen Landes" S) das Odrysen-
heim besucht habe, um dann zu den dOavariCovres fitat zu ge-
langen, und an ihrer Grenze den machtigen, Men Istros zu sohen, als

1) Livius XLIV, §§ 35-36, 40.
2) Gegen 508, nach Maspero.
3) mkt% .1* i)luteou.
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Giirtel des Skythenlandes und der dunkleren Barbarei 1). Die Skythen
waren folglich in dieser Epoche auch die Bewohner des spateren Da-
kiens, dessen Fliissen sie bleibende Namen gaben: dem Pyretos, viel-
leicht dem jetzigen Prut, dem Tiarantos oder Olt, den dazwischen ilie-
fsenden" Araros, Naparis, Ordessos. Sie benutzten nicht nur diese
prachtvolle schwarze Erde, the der Kultur noch harrte, als Weideplatz,
sondern auch das kaukasische" Gebirge der Karpathen war fiir sie kein
Hindernis; der Zufall hatte ihnen gelegentlich irgend eines Krieges oder
einer weiter ausgedehnten Jagd das Gold, das sie bisher nur in dem
Flufssande blitzen gesehen hatten, in dem felsigen Ursprungsorte ge-
zeigt, aus dem die reifsenden Quellen ihre leichte kostbare Beute
raubten. Diese Entdeckung wirkte, wie gewOhnlich, auch hier Wunder,
und ein Klan der Skythen, die Agathyrsi, naherte sich den thra-
kischen Gebrauchen" , d. h. denen der untergebenen Bevolkerung von
Thrakien: sie setzten sich fest an den Ufern des morastigen Maris, des
jetzigen Mures, Maros, und begannen in dieser entlegenen dunkeln Zeit
die Arbeit in den siebenbiirgischen Goldbergwerken, die spater die Daker
and Romer fortsetzten und the dem Lando zur hOchsten Wertschatzung
verhalf 2). Beim Kriege gegen Dareios unterstiitzten those vollstandig ab-
gesonderten und vielleicht stark gemischten Bergskythen ihre wilden Ver-
wandten nicht, und in der Folge sprach man von ihnen in den Pontus-
stadten als von einer selbstandigen VOlkerschaft, die in Goldschmuck
prangto und ein wastes Vergniigungsleben mit freiem Weibergenufs

Als Dareios die Geten in the Geschichte einfiihrte, bedeutete dies
kine wenig freundliche Beriihrung der Parser mit diesen ,,tapfersten
and gerechtesten der Thraken" ; sie wollten den Weg versperren und
wurden zur Seite geschoben unterjocht", sagt Herodot, obgleich das
nun bis zur baldigen Niederlage und Flucht der Eindringlinge in die
Waste dauerto 3). Erst nach langer, der Vergessenheit ganz anheim-
gefallener Zwischenzeit traten die Geten infolge neuer kriegerischer Ver-
wickelungen auf der Balkanhalbinsel abermals ans Licht. Durch Thu-
kydides wird uns etwas von dem wunderbar schnell entstandenen, aber,
mach thrakischer Weise bald wiedor in Nichts zusammengesunkenen Mi-
litarreich der Odrysen iiberliefert. Dieser Klan besafs das Heiligtum

1) Herodot IV, § 90f.
2) Herodot IV, § 49, 102-103, 125.
3) IV, 93.

Jorga, Ueschidite der Raminen.

fiihrte.
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des Dionysos; hier entstand auch rd flaableta, eine konigliche Haupt-
stadt ffir ganz Thrakien, abor die Kfinigskrone hatte nicht die Dauer
des Gotteskultus. Das Odrysenreich fiel in uns wenig bekannten Kriegen
mit Makedonien, an dessen Stale Sithalkes, der Thrakerkonig, ein
Reich aufrichten wollte; in dem Kriego mit diesem viol starkeren
Gegner werden alle thrakischen Stamme in dem Hoer() ihres flactiliwg
erwahnt, und darunter natfirlich auch die tapfersten der Nation, die
Geten, zu Pferd als gewandte Bogenschiitzen. Sithalkes hatte das
ganze Gebiet bis zur Donau in seinen Hamden, die von den Griechen
erbauten und bewohnten Pontusstadte mit inbegriffen; und violleicht
gehorchte man ihm nosh in weiterer Ferne: wenigstens wird von seinen
Einkiinften an Gold in Ausdrficken gesprochen, the an das Gold ffir-
dernde Volk der Agathyrsen erinnern I).

Philipp II., Honig von Makedonien, machte dem freien Leben der
Thraken ein Ende 2), und damit wiederholte er das Wagespiel des
Dareios gegen the Skythen, deren unmittelharer Nachbar er geworden war,
mit wechselvollem und unsicherem Erfolge 8). Um dem Joche des neuen,
fremden Herrschers, der am sildlichen Donauufer gebot, zu entgehen und
ihm den Zins von Herde und Feld nicht zahlen zu milssen, suchten sich
die Geten ein neues Heim jenseits des Flusses, wo ihre Anwesenhoit
bald durch geschichtliche Zeugnisse festgestellt wird. Wie spator der
tiirkische Sultan sich erst der vollstandigen Ruhe an der nfirdlichen
Grenze vergewisserte, bevor er sich zu einem grofsen Kampfo auf asia-
tischem Boden entschlofs, so wollte der junge Alexander, der Sohn
Philipps, nur nach Eroberung dos Donaugobietes seinen Flug nach den
persischen Ruhmgefilden wagon. Aber auch er trat in die Fufstapfen
des besiegten Dareios. Alle feindlichen Abteilungen auf seinem Wege
zerstreuend, kam er an die Donau; auf dem andern lifer standen,
mit Bogen und Sicheln bewaffnet, die Geten, bereit, ihn nach alttbra-
kischer blutiger Art zu empfangen. Wahrscheinlich in der Gegend
von Calara§1, wo die Donau die grofse morastige Insel Borcea bildet,
trat Alexander in der Nacht, kleine Fischerfahrzeuge benutzond, auf
das linke Ufer, wo auf einem fruchtbaren Felde die reifo Slat schon
wogte; es wird auch eine Stadt" in der Nahe erwahnt, eine be-

1) Thukydides II, §§ 29, 97-98, 100-101.
2) Rosier, Die Geten und ihre Nachbarn. Wien 1864. S. 19.
3) Ebenda S. 20-21.
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festigte xthitty. Aber der Feind war nicht mehr zu entdecken; er
hatte sich mit Familie und Habe dem allmachtigen Schutze der retten-
den Wiiste anvertraut, und the traurigen Erinnerungen aus dor Perser-
zeit bewahrten ferner das eigentliche Skythenland vor eberfallen der
Kulturvulker.

Als der makedonische Konig den Boden Europas verlassen hatte,
waren seine Befehlshaber an der unteren Donau nicht einmal so gliick-
lich wie ihr Herrscher. Mit den Skythen vereint, errangen die Geten
rachende Siege; sie hatten sich in der Zeit der Verteidigungskampfe
besser organisiert, und als aus don Triimmern des grofsen ephemeren
Odrysenreiches ein Kiinigreich Thrakien in hellenischer Form fur den
alten Lysimachos orstand, hatten auch die Bewohner der unteren Donau
einen kOniglichen Ffihrer an Hirer Spitze, den edelmiitigen Dromichaites,
der the Geten ihre alto Schwelgerei abzulegen lehrte und sie zu einem
recht soldatischen, mannlichen Leben erzog. Ein solcher Mann durfte
nach Ausdehnung seiner Macht durch Zertriimmerung der neuen ma-
kedonischen Staatsbildung streben, und the Hellenen vom Pontusufer,
die in Emporung ausbrachen, waren mit seinem Regimente mehr als
mit dem des Lysimachos zufrieden gewesen. Dieser wollte den Neben-
bulder verdrangen, fiel aber dabei in die Gefangenschaft der Geten,
die ihn in ihre Hauptstadt 7-121c an der unteren Donau sollte dies
nicht der erste Beim sein ffir die spatere griechische, genuesische und
schliefslich rumiinische Stadt Chele, Chi lia? schleppten.
Dromichaites wufste zu verzeihen, und mit diesem Akte der Grofsmut
scheidet or aus der Geschichto 1).

In diesen Verwickelungen hatte sich the makedonische Macht bereits
als geschwacht erwiesen, sie war fiir die benachbarten freien Volker
im Ernste nicht mehr gefiihrlich. Das Verderben der Geten we-

nigstens in dor Ebene wurden vielmehr neue Barbaren, einer an-
deren Rasse angehOrig, die noch in der ganzen Frische jugendlicher
Unternehmungslust standen.

Im Beginne des dritten Jahrhunderts, unmittelbar nach dem Feld-
zuge des Lysimachos, im nachsten Jahre nach dem Tode des makedoni-
schen Konigs, brachen wilde Horden von Kelten in the Balkanhalbinsel

1) Rekonstruktion, nach Arrian und anderen sparlichen Quellen, in der
vortrefflichen Abhandlung von Rosier S. 28 ff.

Xfidn,
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ein 1). Ein Teil dieser grausamen Gast° traf noch die Tribal lier und
Geten bei ihrem Verteidigungskampfe, schob sie beiseite und bot dem
Nachfolger des Lysimachos seine Hilfe an. Es entstand sogar ein kel-
tischer Staat in Thrakien, aber die Thraken vermochten bald ihr Land
von den verhafsten Fremden zu saubern, und bei den Geten und ihren
Nachbarn wurden die alten Zustande wiederhergestellt 2).

Schlimmer ging es den Geten, als durch ein anderes eindringen-
des Volk wieder eine neue Rasse in don Landschaften an der unteren
Donau zum Vorschein kam. Von der Weichsel her, durch unbekannte
Ursachen vonvarts getrieben, nahmen die germanisch en Bastarnen
den Weg nach den reicheren sadlichen Gegenden. Sie besetzten das
spatere Bessarabien", das tartarische Budjak, zwischen dem Tyras im
Osten und dem Pyretos im Westen; sie nisteten sich auch auf den
Inseln der Donaumiindung ein, und nach der grofsten dieser Inseln
nahmen sie such den Namen Peucini an. Die ganze Ebene bis zu den
moldauischen Karpathen war ihnen untertan, mit all dem, was sich noch
vom alten skythischen Volke oder von neueren sarmatischen Misch-
vOlkern darin vorfand. Als starke, kriegs- und beutelustige Barbaren
blickten sie sehnsiichtig auf das bliihende Thrakien jenseits des Flusses
und benutzten jede Gelegenheit, um diesen Boden zu betreten. Die ma-
kedonischen Konige, durch die Romer und ihre Verbandeten, the Dar-
danier, bedroht, verschmiihten die Hilfe der gefarchteten Nachbarn
nicht, und die Bastarnen kamen bald unter ihren p rin cip e s , beritten
und zu Fufs, urn die feindlichen Thraken auszurotten. In den ersten
Regierungsmonaten des Perseus dessen Vorganger Philipp noch hatte
sie gerufen vollbrachten sie auch das Werk: ihr Lohn war Geld
und die Hoffnung auf ein neues und besseres Siedelungsgebiet. Ein
unglficklicher Zufall zwang sie endlich, auf dem gefrorenen Flusse ihre
Winterquartiere zu suchen 3).

III. Die D aker. Die Geten waren jetzt nicht mehr the Herren an
der Donaumfindung. Von getischen Siegen fiber the Bastarnen unter
KOnig Roles oder Oroles sprechen zwar gelegentlich die romischen Schrift-

1) 280 v. Chr.
2) P oly bins IV, §§ 45-46. Vgl. Rosier a. a. 0. S. 34ff.
3) Besonders nach Li v iu s XL und XLI. Vgl. Zeufs, Die Deutschen und

die NachbarstAmme. Miinchen 1837. S. 127ff.
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steller 1), aber das endgiiltige Ergebnis war doch ihre Niederlage. Ein
Teil von ihnen blieb unter fremder Horrschaft auf dem ererbten Boden
sitzen, ja von Tyrigeten, Geten an dem Flusse Tyras (Dniester), ist
noch in der Zeit von Strabo, Plinius und Ptolemaus die Rede 2); sie
waren die Feldarbeiter, die Ernahrer des kampfenden, trinkenden oder
schlafenden Herrschervolkes. Andere hingegen irrten auf dem linken
Ufer der Donau umher, in den Gegenden, wo sie Alexander der Grofse
getroffen hatte. Aber der grOfste, tapferste Teil des berahmten thraki-
schen Volkes, das nicht gewOhnt war, andoren zu dienen, das die
Waffen nur far sich selbst trug, ging in die Berge, nach den kar-
pathischen Hohen und Talem, die ihnen den Hamus, die Wiege ihres
Stammes, in Erinnerung bringen mufsten. So entstand, wohl nach
irgend einem Klan benannt, die neue Nation der Dake n, deren Name
bald ruhmvoll bekannt wurde, wahrend der der Geten nur noch in
der archaisierenden literarischen Sprache der Griechen ein kanstliches
Leben fiihrte 3).

Gleichzeitig mit dem ersten Erscheinen der Bastarnen in Thra-
kien vollzog sich die Unterwerfung des makedonischen Reiches durch
die Romer. Jetzt , konnte man glauben, mufsten the Nachrichten
fiber die Balkan- und DonauvOlker reicher und zuverlassiger werden.
Das ist aber nicht der Fall: all Makedonion rOmische Provinz wurde,
da brach in Rom das Zeitalter der schweren inneren Kampfe an, und
zur Befestigung der nenen Grenze fehlton deshalb die notwendigen
Krafte. Die Tatigkeit der Romer beschrankt sich auf kleinliche, op-
portunistische Mafsregeln, zu denen der Augenblick zwang, und diesel
politische Schwanken spiegelt sich in der Diirftigkeit der Quellen ab.
Bis zur Donau kamen zwar ab und zu die rOmischen Feldherren, wenn
sie rebellische Thraken oder Sarmaten"scharen verfolgten, aber von
einer Festsetzung in dem erworbenen Gebiete war nicht die Rede: nur
die griechischen Stadte am Pontus mufsten den neuen Herren die ge-
wohnten Steuern zahlen 4).

Das Pontusufer war aber schon vorher eine Beute der Daken ge-
worden, the Olbia einnahmen und ihre Herrschaft bis nach Apollonia

1) Justin XXXII, § 3.
2) Zeufs S. 280.
3) Daca als Personenname, Zeufs S. 697.
4) Rosier a. a. 0. S. 41ff.
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ausdohnten. Bastarnen, Sarmaten" odor Skythen hatten sich dem star-
keren Nachbarn angeschlossen, um mit ihm an Pliinderungs- und Er-
oberungsziigen teilzunehmen. Im Weston waren diese glOckbegfinstigten
Daken bis zum Saume des finsteren Herzynischen Waldes vorgedrun-
gen, wo sie mit den ratselhaften Anartos in Beriihrung kamen '). Die

verschiedenon glans, deren Namen niemals vollstitndig erloschen, Costo-
boci, Buridenses oder Buri im heutigen temeschwarer Banat, Caucoenses
in den Karpathen, Cotenses, die an den dakischen KOnig Cotison er-
innern 2), und auch andere hatten sich die Hande gereicht, um ein ein-
ziges Reich zu bilden und es zu erweitern. Boirebista der echte
Name lautete wahrscheinlich Burobostes 3) - war Krmig der Daker, und,
wie friiher in dem odrysischen Reiche, fand sich noben der Acta 2eta
ein Heiligtum des Monarchen; Deceneus wurde Oberpriester des nouen
Kultus, welcher mit einer strengeren Moral, der die grofsen Trinkfeste
zum Opfer fielen, verbunden war. Im Si Wen fand Boirebistas in Thrakien
Verbiindete und hatte hartnackige Feinde zu besiegen und zu vernichten,
wie die Teurisci und Boii. Den Rtimern aber ward schliefslich diese
neue Organisation des thrakischen Elementes, nOrdlich von Hirer make-
donischen Provinz, dock zu gefabrlich, urn sic dulden zu konnen, und
in den letzten Jahren seines Lebens hatte schon Casar, so hoifst es,
den Gedanken gehabt, an der unteren Donau das militraische Work,
das ihm am Rheine gelungen war, zu vollbringen: an beiden Grenzen
wollte er durch neue Mmische Eroberungen den langsam vordringenden
Germanen einen starken Legionendamm entgegensetzen.

Mit Casars Tode loderten aber the Flammen des Burgerkrieges
wieder auf, und die Daker konnten unangefochten die gewonnene Stel-
lung behalten; nur konnten sie, als echtes thrakisches Volk, unter-
einander nicht im Frieden leben. Teilfiirsten bekriegten sich gegen-
seitig unaufhorlich und filhrten damit schnell die Schwachung und
Zerstfickelung des Boirebistaschen Reiches herbei. Sonst batten die
Daker das Triumvimzeitalter leicht zur Ausdehnung bis an den Minus
benutzen kOnnen; doch innerlich gespalten, vermochten ihre Herrscher,
Cotyson und die anderen genannten und ungenannten, nur den erbitterten
Mmischen Parteifithrem heuchelnd ihre Hi lfe anzubieten. Antonius hat

1) Caesar, Bell. Gall. VI, § 25.
2) Ptolemaeus III, § 8, 5.
3) Torn as ch ek a. a. 0. II, S. 15.
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sich der Daker bedient '); auch der junge Oktavius nahm diese Hilfe an,
und man sagte ihm nach, dais er dakische Verschwagerungsplane nicht
verscbmahe 2), aber als alleinherrschender Augustus schickte er seine
Truppen, nach der Eroberung Pannoniens, gegen die Daker, verjagte sie

wie es vor ihm Crassus getan hatte 2) aus der thrakischen Ebene,
und zum ersten Male erschien ein romisches Heer in Dakien selbst,
dessen Bewohner den Forderungen des Siegors nachgeben mufsten 4).
Es scheint sogar so, als ob ein Teil von diesen unruhigen Nachbarn
zwangsweise in das Mysenland so nannte man jetzt das istrische
Thrakien verpflanzt worden sei, um bier als ruhige Landbebauer zu
leben. Kurz darauf warf sie eine grofse Bewegung der die Daker mit
einschliofsenden Sarmatenwelt von Weston in ihre Berge, und ihre ehe-
maligen fruchtbaren Felder blieben seitdem im Besitze der Jazygen.
Durch diese Jazygen, durch die rUmischen Besatzungen, wie auch durch
die Ostlich wohnenden sarmatischen Roxolanen und die immer ver-
heerungssiichtigen Bastarnen an der unteren Donau in the Enge 5) ge-
trieben, safsen sie, gleichsam belagert, in der bergigen Landschaft
zwischen dem Olt, den Biharbergen und den nordwestlichen AnhOhen,
die Siebenbfirgen begrenzen; auf dem Kamme der Karpathen hatten
sie ihre engen Hirtenwege, the sie durch primitive Befestigungen
schfitzten 6), und nur wenn das Gluck ihnen lachte, stiegen sie herab,
um sich wieder an dem sonnigen Leben in den breiten Mem zu erfreuen.
In den Tagen dos Erfolges batten sich immer viele gefunden, the die
KOnigskrone des grofsen Reiches tragen wollten; jetzt in dem beschei-
denen, armlichen Leben gehorchten sie gem alle einem Manne, und in
dem beschfitzten Hatzegtale entstand eine neue Hauptstadt, ein Boll-
work fiir schwere Tage: Sarmisagethusa mit den hOlzernen Mauern.

Der thrakische Konig Rhemetalkes hatte Tiberius wahrend des
grofsen Barbaronaufstandes unterstiltzt; vom Jahre 46 n. Chr. an gab
es aber nur die romische Provinz Thrakien 7). Als Crassus the linter-

1) D io LI, § 22.
2) Suotonius, Octavius § 63.
3) Dio LI, § 23ff.
4) Monumentum Ancyranum V, 47-49; Dio LIV, § 34, 36.
5) Uber die Bastarnen in dem Zeitalter des Augustus s. Dio LI, § 22-23.
6) Jung, Fasten der Provinz Dakien, S. 143.
7) Tomaschek S. 83; Velleius § 112.
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werfung des Landes bis zur Donau bogann, gab es an den Gestaden
des Flusses Reiche" der Geten und gemauerte Stadte, wovon eine,
Genukla, dem Konige" Zyraxes gehOrend, die eroberten Fahnen des.
C. Antonius als Trophaen besafs 1). Durch Ausrottung, Verpflanzung,
Ansiedelung von Veteranen wurde dies alles vernichtet, und nur den
Dakern, die durch die Donau geschiltzt erschienen, waren noch etlichs
Jahrzehnte freien Lebens gegOnnt.

Wahrend der Imperatorenanarchie, the nach des Tiberius Tode die
Verbreitung der romischen Macht erschwerte, erhoben die gedemfitigten
Daker ihr Haupt aufs neue und fanden in den durch dasselbe Ge-
schick getroffenen Sarmaten und Bastarnen Genossen bei ihren pliin-
dernden Einfallen in das Land rechts der Donau, wo noch keine neuen
Bollwerke entstanden waren und wo der wahrend mehrerer Monate ver-
eiste Flufs feindliche Uberfahrten mehr erleichterte als verhinderte.

Im beschrankteren Mafse wiederholten sich jetzt die Ereignisse
der augusteischen Zeit, wo die hellenischen oder halbhellenischen Be-
wohner der Seestadte von diesem oder jenem golungenen liberfalle der
Geten" bei Trosmis und anderswo zu sprechen wufsten. Einmal, als
bald nach den faulen Zeiten des Vitellius, gastronomischen Andenkens,
MOsien von seinem Heere entblast war, das anderswo zu Bfirgerkriegs-
zwecken verwandt wurde, gingen dakische Scharen fib0r the Donau, be-
machtigten sich der verlassenen Winterdorfer der cohortes und alae
und wollten schon the Legionenlager selbst zerstUren, als ein durch-
ziehender romischer Befehlshaber, Mucianus, gerade noch rechtzeitig zu
ihrer Verteidigung eine. Nach seinem Siege wurde der bedrohten sfid-
danubianischen Provinz ein neuer, erprobter Vorsteher gegeben, und,
wie gewohnlich in solchen Fallen, snchten die Daker sich vergessen
zu machen 2).

Aber schon unter Titus, dem Sohne und Mitregenten Vespasians,
wurden die den Dakern benachbarten Sarmaten wieder unruhig, und
ein mosischer General fiel durch ihre Hande 3). Domitian wollte diese
Schmach rachen; Oppius Sabinus, sein Stellvertreter, wurde durch die
Barbaren besiegt. Cornelius Fuscus, der nach ihm den dakischen"
Krieg fiihrte, hatte kein besseres Schicksal, und erst dem dritton der

1) D i o a. a. 0.
2) Tacitus, Historiae III, § 46.
3) Josephus, De bello iudaico VII, § 4, 3.
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rOmischen Bofehlshaber, Julianus, gelang es, den neuen dakischen Konig,
Dekebalus, einen wiirdigen Gegner der rOmischen Macht", zu besiegen.
Er drang in Dakien selbst ein, und zwar durch the Banatgegenden, er-
rang den Sieg bei Tapae", offnete sich den Weg nach der Eisenpforte
der Karpathen und damit den zur dakischen Hauptstadt, und bewog
den Konig, bei dem mit den Germanen in der Nahe kampfenden Casar
um Frieden zu bitten. Seine Bitto wurde aber abgeschlagen, denn
Domitian hoffte darauf, vielleicht einen wahren dakischen Triumph
verdienen zu k8nnen. Die germanischen Gegner vereitelten these fiber-
triebenen Hoffnungen; die westlichen Nachbarn der Daker, die neuen
Bewohner des durch Boirebistas eroberten Bojohemum, die Quaden und.
Markomannen, Vertreter der suevischen Gruppe, besiegten vielmehr den
ebenso fibermiltigen wie cbarakterschwachen Kaiser. Das rOmische
Hoer mufste jetzt einen Angriff der Daker befiirchten, und so erhielt
denn Dekebalus nun eine Friedensbotschaft. Er trat in die rOmische
Klientel, wie manche von seinen Vorgangern nur in der Stunde der
Gefahr; dafiir wurde er durch Stipendien belohnt und erhielt auch the
verlangte Gnade, dais er allerlei romische Kriegs- und Friedens-
meister", the zur Entwickelung seines Vo lkes und zur Starkung seiner
Macht beitragen kOnnten, aufnehmen diirfe ').

So konnte denn jeder, der Sieger" wie der Besiegte", trium-
phieren; jeder bekam durch diesen Frieden, was er dauernd bekommen
konnte und wollte.

Nach wie vor blieb aber Dekebalus ein unsicherer Freund; sein
Stolz verbot ihm sich dauernd unterzuordnen; es schwebte ihm gewifs
bei seinen Befestigungsarbeiten und Unterhandlungen mit den sarma-
tischen und germanischen Nachbarn, wahrscheinlich auch mit den stamm-
verwandten ,,Mosen" jenseits des schiitzenden Flusses, ein Herrschafts-
traum vor, wie er bei Marbod in Erfilllung gegangen war; er ffihlte
in sich the Kraft, um aus diesen zahlreichen kfihnen MischvOlkern, die
in seinen Bergen hausten, ein grofses Barbarenreich zu griinden, das von
den ROmern zwar die Kulturmittel zu entlehnen, um sie gegen sie zu
verwenden, aber nichtsdestoweniger die alten Traditionen, den alten GOtter-
kultus, the alto getische Tracht der braccati" und pileati" und the alto

1) Dio LXVII, §§ 6-7, 9, 10; Suetonius, Domitianus § 6; Orosius VII,
§ 10.
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ngetische Sprache", in welcher zum Zeitvertreibe kein geringerer als Ovi-
dins gedichtet hatte, heilig zu bewahren hatte. Zum zweiten Male hegte
ein Barbar solche gewaltige Plane fiir die Zukunft, und each Him ist
keiner von den unzahligen ficiataEig dieser dunklen, rauhen Welt dazu be-
fdhigt gewesen, wenn man nicht bis zu don gotischen Konigen des fiinfien
Jahrhunderts hinuntersteigen will. Es ware, wie zu Boirebistas Zeit, ein
einziges Reich von der Hercynia bis zum Pontus und zu der skythischen
Steppe gewesen, nur dafs es die Donau als seine sadliche Grenze anerkannt
hatte und zu der rinnischen, statt zu der schon verblahenden und er-
blassenden hellenischen Kultur, in ein Lernverhaltnis getreten ware.

Dekebalus wufste die kurze Zeit, die ihm die Verhaltnisse gininten,
vortrefflich zu benutzen. Wo nur armliche Miler bestanden hatten, er-
richtete er Steinbauten durch romische, in Sold genommene Architekten;
(lie kaiserlichen Soldaten begegneten nicht mehr halbnackten Barbaren,
mit primitiven Waffen ausgeriistet; trotz aller Anstrengungen der
Kiinstler, die filr die Trajans-Siegessaule arbeiteten und die edlen Reimer-
gestalten sehr in Gegensatz zu den plattnasigen, durch hervorspringende
Backenknochen, durch wallendes wildes Haar und die ungekammten
Barte kennbaren Barbaren zu bringen bestrebt waren, lafst sich doch
in den beiden kampfenden Parteien eine gewisse, durch die entlehnte
Kultur bewirkte Ahnlichkeit nicht verkennen. Das Volk des Dekebalus
ging einer grofsen Entwickelung entgegen, als ein neuer, durchweg

gesinnter Casar diesem gefahrlichen Zivilisationsprozesse Einhalt tat.
Trajan, ein Hispanier von Geburt, kein verweichlichter Hauptstadt-

paradekrieger, wurde von dem alten Nerva als Sohn und Nachfolger
adoptiert. Als er in dieser Eigenschaft proklamiert wurde, befehligte
er die Legionen in Germanien, und seine reichen Erfahrungen mufsten
in ihm die Uberzeugung wecken, dafs das bisher gilltige System dor
offenen Grenzen, der wilsten Phinderungszone, nicht mehr beizubehalten
war '), wenn nicht die wichtigsten Interessen gefahrdet werden sollten.
Als Ziel seiner kiinftigen Regierung setzte sich dieser Wiederhersteller
kriegerischer, stolzer und ruhmvoller Zeiten the Befestigung der Gron-
zen : am Rheine wie an der Donau, die darn durch eine Militarstrafse
verbunden werden sollten 2). Er begann sein schwieriges Werk noch
bei Lebzeiten seines Adoptivvaters, kam bis zur Donau, legto neue

1) Di o, LXVIII, 3.
2) Jung, Romer und Romanen, S. 16, Anm. 2.

risch
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Strafsen an, errichtete oder verstarkte die Verteidigungslinie der Ka-
stele und holzernen hurgi und machte auf diese Art einen tber-
fall seitens der Daker fast zur UnmOglichkeit.

Nach Nervas Tod() blieb Trajan nur kurze Zeit in Rom. Aber
keine dringende Gefahr war es, die ihn nach der Donaugrenze berief,
Dokebalus hatte sich keiner beleidigonden Unternehmung erkahnt; er
blieb nur der immer Unzuverlassige, wio the Miner sein ganzes Volk
jederzeit als unzuverlassig betrachteten. Diese Daker konnten sich,
dachte man, zu jeder Stundo wieder als Feinde entpuppen, und der
Kaiser meinte mit Recht, dafs ein dauernder Friede an dieser wiehtigen
Grenze wohl die Anstrengung einiger Jahre und das Opfer etlicher
tausond Menschenleben wort ware. tbrigens waren die Daker nicht
sehr zahlreich; bier war nicht von einer sich immer erneuernden Feindes-
front wie bei den Germanen die Rede; die thrakischo Rasse hatte ihre
grofse geschichtliche Rollo schon ausgespielt; die meisten lebten hoff-
nungslos unter dem harten romischen Jodie, und wenn zur Bekampfung
dieser Veilkerreste in den Karpathen oinige Anstrengung gemacht worden
ware, hatte das Reich eine viel leichtere Stellung gegeniiber den Ger-
manen gehabt. Wenn die Daker in jedem beliebigen Winter in Miisien
sengend und brennend erscheinen konnten, war es da moglich, vor den
Mosiorn und ihren unterworfonen Verwandten sich vollstandig sicher zu
fallen und das Werk der Romanisierung zuversichtlich zu verfolgen?

Per erste Krieg mit den Dakern begann im Frith ling des Jahres
101, im ersten Jahre eines neuen Jahrhunderts. Per Zweck ist ein-
leuchtend gonug: Trajan wollte nUrdlich von Miisien eine Provinz Da-
kien, mit oder ohne oinheimische Konige und Fiirsten, errichten.
Und die Feindseligkeiten wurden im Jahre 102 nicht abgebrochen,
ehe das Ziel erreicht war.

Per Vorwand zum Kriege ist uns unbekannt 1). Vielleicht glaubte
Trajan, dafs ein solcher gegen treulose Barbaren gar nicht n6tig ware.
Er brach von dem blithendsten, vollig gesicherten Toile MOsiens, von
Viminacium an der Donau, auf, abersehritt den Flufs und fand sich in
den banatischen Gegenden, wo keine Strafso und, nur durch Pfade ver-
bunden, kleino dakische Ortschaften bis zum Bergpasse des Eisernen

1) In dem Panegyrieus des Plinius" ist mit keinem Norte von einer
.dakischen Verwicklung die Rede.
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Tores zu finden waren. Die Feindseligkeiten entwickelten sich in der
bierorts jedorzeit, bis zur jiingsten Vergangenheit, fiblichen Weise.
Die einfallenden Romer finden keinen Weg, keine Lebensmittel, keinen
Feind: von weitem sieht man nur gelegentlich, wie sich the unbewaff-
note Bevolkerung in die schfltzenden Berge fliichtet und auch ihre
Herden mitnimmt. Aber in der Nacht, bei dem Durchzuge durch
enge Passe, oder wahrend der schweren Arbeit des Baumfallens im
Walde und der Strafsenanlage durch einzelne Abteilungen, erscheinen
plOtzlich die einheimischen Krieger, die alles durch unsichtbare Spione
genau beobachtet und in dem Dickicht the Spuren der Fremden ver-
folgt haben. Kleine ROmerkorps verschwinden plOtzlich, um in den
Qualen eines langsamen Brandes durch Fackeln, die durch erbitterte
Barbarenfrauen gehandhabt werden, zu sterben, und auf der holzernen
Umzaunung der Pfahlbauten und Befestigungen treffen the Legionare
und die ihnen helfenden Germanen und Sarmaten abgeschlagene KOpfe,
die an einen Kriegskameraden oder Freund erinnern. Nur einmal
bei Tapao der Pforte zur Hauptstadt, die jenseits des Gebirges
angstlich auf den Ausgang des Ringens harrt, ward, wie gewOhn-
lich zwischen Romern und Dakern, eine Schlacht geschlagen, die bei
den romischen Geschichtschreibern als eine sehr blutige das klingt
wie ein verschleiertes Gestandnis der Niederlage bezeichnet wird.

Vielleicht deshalb mag der Kaiser seinen Marsch unterbrochen haben,
aber beim Abzuge Refs er ein bleibendes, Rh the Zukunft nfitzliches Zeichen
seines Wirkens zurfick: das vom Walde gelichtete, auf Strafsen befahr-
bare Land. Es ist sehr wohl moglich, dafs im Winter ') darauf die den
Dakern verbfindeten Sarmaten auf den Rossen der Wiiste der Provinz MO-
Bien einen Besuch abgestattet haben. Jedenfalls war the Rfickkehr der
rOmischen Truppen ffir das folgende Jahr 2) gesichert. Durch kleinen
Krieg, durch Razzias der berittenen Auxiliarien, the sich filr die Belam-
pfung der ihnen gut bekannten Daker besonders geeignet erwiesen, durch
plOtzliche tberfalle der Bergdorfer, wo die Schatze des KOnigs und the
Mitglieder seiner Familie versteckt waren, war mehr als durch schone,
regelrechte Schlachten zu erringen. Ohne fiir seine Hauptstadt farchten
zu milssen, war Dekebalus dennoch durch den hartnackigen Kampf des
Kaisers so geschwacht, dafs er sich den rOmischen Bedingungen unterwarf.

1) Wie Ci c h o r i us, Die Reliefs der Trajanssaule II (Berlin 1896), annimmt-
2) 102 n. Chr.
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Kein ruhmsfichtiger Prahler im hellenischen Sinne, hatte or, der kluge
Barbar, vom Anfange an schon durch allerlei Botschaften von haarigen
und koiffierten Dakern comati und pileati, heifst es in der Sprache
der Archaologen durch Indianerlisten und gefahrliche Drohungen,
wie die der Skythen gegen Dareios einen Frieden gesucht, der
ihm zur Sammlung der Krafte und Ausbreitung seiner Macht dienen
sollte. Aber was er versprach, war fiir Trajan ungeniigend und wurde
mit Verachtung zuriickgewiesen; wozu er sich schliefslich verstehen
mufste, war nichts antleres als was der Kaiser von dem Kriege erwartet
hatte: Dekebalus wird die Werkmeister, die rOmischen Waffen und die
Gefangenen zurfickgeben und die tberlaufer nicht mehr zu sich locken;
die Befestigungen werden geschleift; das von ihm okkupierte Land

jenseits der Karpathen ') wird abgetreten; er wird keine anderen
Freunde und Feinde kennen als die Romer, d. h. sich von jedem sarma-
tischen oder germanischen Bfindnisse fern halten. Auf den Knieen vor
seinem Sieger, versprach Dekebalus, the schlauen Augen zu Boden ge-
senkt, dies alles heilig zu halten, und noch etwas, was alles andere
an Demiitigung iibertraf: in Sarmisagethusa war fortan ein romisches
Lager zu dulden, und die im Lande neuerrichteten Tenveai, praesidia,
hatten fiber die Treue des dakischen Konigs zu wachen. So war
er eigentlich kein rechter Konig mehr, aufser in den Herzen seines
tapferon Volkes: fiufserlich war er nur ein geduldeter Vertreter der
Besiegten, von Ehren umgeben und der Macht beraubt, eine Art
indischen Rajahs, der sich grofsartig kaiserlich" nach den
Vorschriften des einfach gekleideten und betitelten britischen Offiziers,
der ihm zur Seite steht, zur Tauschung des eingeborenen Volkes,
bewegt 2).

Fur den Sieger war Dakien eine rfimische Provinz, mit einhei-
mischer, eigener Regierung. Urn the militfirischen Verbindungen zu
sichern and sie zu erleichtern, liefs er den Bau einer kostbaren, ffir
diese Zeit grofsartigen Briicke fiber den Strom in Angriff nehmen. Der
pons Tr a i an i, ein Work des beriihmten Architekten Apollodorus von
Damaskus, verband aber nicht die Donauufer in der Gogend von Vimi-
nacium. Diese Bergroute betrachtete der Kaiser vielleicht nach den ge-

1) rj xftspa iaboxvia.
2) Dio LXLII, 6ff. Vgl. die Bearbeitung derselben Quelle durch Petrus

Patricius, S. 123.
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machten Erfahrungen als ungeeignet, und urn seine Truppen in das
Innere Dakiens zu werfon, schien ihm ein Weg in der Ebene unter den
HOlien des walachischen Oltlandes bequemer. Hier hatte er auch, was
dort fehlte, einen Brfickenkopf auf dem linken Ufer in Drobetae, das
gewifs von den Rtimern in alteren Zeiten, unter den Flaviern wahr-
scheinlich '), gegriindet worden war.

Es kommt noch etwas hinzu, was these Wahl erklart: auf dem
Flusse kreurten die kleinen Fahrzeuge der mOsischen Flotille, und in
den westwarts von Turnu-Severin gelegenen Katarakten, die bis zu
unseren Tagen ihren alten gefahrlichen Ruf behielten, ware fiir ihre
zweckmafsige Venvendung in Zeiten der Gefahr ein starkes Hindernis
vorhanden gewesen. So wurde denn der Punkt, wo heute the regel-
mafsig erbaute, freundliche rumanische Stadt Turnu-Severin in dem
breiten Strome sich spiegelt, zur eberbrfickung gewahlt. Bald diente
the Briicke nicht nur dem gewOhnlichen militarischen und administra-
tiven Verkehre: im Jahre 105 brach der Krieg mit Dekebalus von
neuem los, und zwar war dies der letzte, den der tapfere Konig und
sein Volk bestehen sollten.

Dekebalus, der in der Erbauung der Briicke ein Zeugnis fiir seine De-
mutigung und sein Abhangigkeitsverhaltnis erblicken mufste, hatte seit
dem Abzuge des Kaisers seine Zeit nicht unbenutzt gelassen. Dakischo
Boten gingen wie frillier zu den befreundeten Nachbarn, um sie zu einem
grofsen Verteidigungs- und Verdrangungskampfe unter seine Fahnen und
fliegenden Drachen zu rufen. Selbstverstandlich besafs er die Waffen, die
ihm 'Omer verkauft oder gefertigt hatten, noch; die metallenen Schilde,
die Schwerter, wie auch die Maschinen, die sick verbergen liefsen, waren
nicht zuruckgegeben worden, und wer konnte denn die von ihm auf-
genommenen Deserteure ausfindig machen, wer von seinen romischen
Beaufsichtigern hatte sich getraut die undurchdringlichen Walder zu be-
treten, um zu erfahren, ob die Holz- und Steinburgen zerstiirt oder, im
Gegenteile, erganzt und neu befestigt wurden? Da klagten die Jazygen in
Rom, dafs wahrend der Kriegsvorbereitungen des unversOhnlichen Dakers
ein Stuck von ihrem Lande verloren gegangen ware, Grund genug,
um durch eine feierliche Erklarung des Senates den Dekebalus als hostis

1) Tociles on, Monumentele museulul din Bueuresa I, S. 105, Anm. 2.
mit falseher Auslegung.
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zu bezeichnen. Und, weil the Zeit drangte, und die Nachrichten von
der grofsen VOlkerverschwOrung sehr beunruhigend klangen, brach der
Kaiser eilig auf, bestieg sein Schiff in Ankona 1), und war bald wieder
an der Donau.

Der zweite dakische Krieg gleicht dem ersten, nur dais wahrend
der zwei Jahre 105 und 106 grhfsere Anstrengungen gemacht werden
mufsten, um das Ziel zu erreichen. Vor sich fand Trajan zuerst die
oltenischen Gegenden, durch die er bis zum Vulkan- oder zum Rothen-
turmpasse vordrang, ohne anderen Lenten zu begegnen als Vorrat
bringenden und fufsfallig um Schonung bittenden ehemaligen Untertanen
des Dekebalus. Um einen Weg nach Siebenbiirgen zu gewinnen, liefs
Trajan eine Strafse durch die Karpathen anlegen, und, sobald ihm der
Zugang freistand, richtete er seinen Marsch nach der dakischen Haupt-
stadt". Es war wahrscheinlich keine andere als die alte Sarmisage-
thusa: in den Reliefs der Trajanssaule, die, soweit man sie nach Er-
zahlungen und Skizzen in Rom erraten konnte, wahrheitsgetreu sind,
sieht man, in Marmor tief und scion eingegraben, lange Kampfe
zwischen Romern und Dakern vor einer grofsen, mit stattlichen Stein-
mauern umgebenen Stadt, und ein soldier militaiischer Bau konnte
nicht von bout() zu morgen durch wunderbare Hande, deren Arbeit
den rhmischen Offizieren, die im Lande befehligten, verborgen geblie-
ben ware, entstehen. Es war im Gegenteil viol leichter, durch eine
dakische Verschwhrung den Vertreter des Kaisers von Sarmisagethusa
zu verjagen, oder in einem Aufruhr mit seinen Soldaten zu thten,
und noch einmal nach der starken, langsam nach rhmischem Muster
eingerichteten Festung den Hauptsitz der Verteidigung zu verlegen.
Abermals zischten die Drachen, unter denen the Schiitzen und Sichel-
trager des Dekebalus zu kampfen gewohnt waren 2), auf den ver-
starkten Mauern der getischen" Khnigsstadt 3).

Wie im ersten Kriege the Schlacht von Tapae, war in dean zweiten
die Belagerung und Einnahme Sarmisagethusas das glanzendste, ob-
gleich nicht das nfitzlichste Ereignis. In der Men Landschaft unter
der Cetatea ColuluI, in den Hatzeger Bergen, wo bis heute keine

1) Nach Cichorius und gegen Benndorf, Monument von Adamklissi
Wien 1895.

2) Vgl. Ammianus XVI, § 12.
3) S. die entgegengesetzte Meinung bei Cichorius II, 40.
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Dorfer oder Wohnungsgruppen bestehen", und, wenn der Hirte vor dem
Kriege sich flfichtet, nur verlassene Strohhfitten in der grandiosen
Natur zu finden sind, wimmelte es wieder, nach langwierigem, schwerem
Felsenklettern, von Zelten, Schildem und Fahnen, the the heilige Person
des Mars umgaben. Dekebalus tat alles mogliche zur Rettung seiner
Hauptstadt; er hatte gewifs schon langst, als er die Annaherung
des Feindes erfuhr, seine ersten Forderungen, worin the Abtretung
des Landes bis zum Istros I) enthalten war, fallen gelassen, aber zur
Anerkennung der bisherigen Abhangigkeit und der noch schlimmeren
Nergabe auf Gnade und Ungnade, wollte er sich nimmermehr ver-
stehen. Bis zum aufsersten wurden die Mauern verteidigt, und als
alle Hoffnung geschwunden war, schlich sich der Konig durch ge-
heime, ihm wohlbekannte Bergpfade fort, in das Innere des Landes,
wo andere Krieger seiner Befehle harrten. Die stolzen pileati aber,
die er in der Festung wie in einem Gefangnisse verlassen hatte, fan-
den in dem heiligen Gifte eine unverschliefsbare Pforte zur Freiheit.

Durch Dekebalus und rein in der Ferne auftauchendes Hirtenheer
liegann der Kleinkrieg von neuem, und wieder mufsten Kavallerie-
abteilungen die Walddickichte, the engen TE ler und Klfifte durch-
suchen, in wilder, hOchst gefahrlicher Menschenjagd. Das dauerte
lange, aber der Kaiser war unermfidlich; um neue dakische Feldzfige
zu verhindern, mufste ihm Dekebalus als gedemutigter Gefangener
oder als Toter vor das Ant litz gebracht warden. Das gelang end-
lich: irgendwo, in dem Lande der einsamen Felsen, wurde er mit
seinen fliichtenden Smala und seinen zwei Kindern getroffen, und the
sonst hilfreichen Berge zeigten ihm keinen Ausweg mehr. Den fand
er aber konnte emu dakischer Konig anderes tun? in dem alt-
gebrauchlichen Selbstmorde des Besiegten: die Mmischen Jager fanden
ihn am Boden liegend, durch einen tiefen Schnitt am Ha lse vor wei-
terer Schmach gerettet, und sie konnten nur seinen schOnen, energi-
schen Kopf, durch dessen schmerzliche Zuge der verklarende Ausdruck
der vollbrachten Pflicht leuchtete, dem triumphierenden Kaiser, dem
Imperator zum vierten Male", als Trophae zu Ffifsen legen. Es gab
kein Dakien mehr, und Rom konnte im Herbste des Jahres 106
einen Dacicus anderen Schlages, als Domitian es gewesen war, feiern.

1) TilVTE X41Pav peXQL roD 'Icrreov xoptaaaaac (D i o).
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Dabei drohte iibrigens nicht nur von einer Seite Gefahr, denn the
Bemiihungen des Decebalus, Verbiindete zu finden, waren nicht erfolglos
geblieben. Die benachbarten Barbaren, d. h. die Sarmaten, wufsten,
dafs er der starkere und kiligere war und ffigten sich deshalb seinen
Wfinschen. Roxolanen mit langen, krummen Sabeln und Bogen be-
waffnet, in enge Mantel und faltige braccae eingehiillt, auf dem
lockigen Haupte eine kleine, runde Mfitze tragend, drangen in the heu-
tige Dobrudscha ein. Es bedurfte eines langeren, wechselvollen Rin-
gens, urn the bartigen Barbaren zu bandigen, und viele unbekannte
blutige Schlachten wurden neben den sarmatischen Ochsenkarren Du-
cunt sarmatici barbara plaustra boves 1) geliefert. Aber als dies
alles voriiber war, errichtete, durch das Beispiel des Kaisers ermu-
tigt, wahrscheinlich der mtisische Befehlshaber und Sieger mit Hilfe
der ihm zur Verfiigung stehenden zahlreichen Soldatenhande und we-
niger unerfahrener Kiinstlermeifsel das grofse D enk m al von Ad am -

klis si, und zwar neben den Verteidigungswallen und in der Rich-
tung auf Tomi, die Metropolis der pontischen Stadte" 2): nicht weit
davon wurde eine Siegesstadt, ein lebendes Tropaeum Traiani, durch
die Bemiihungen desselben Offiziers geschaffen, und der Kaiser vergafs
seinorseits nicht, an dor namlichen Stolle der im Kriege gefallenett
Soldaten zu gedenken 3).

Die romische Provinz Dakien und the ostliche Romania bis znr
Teilnng des Reiches.

I. Errichtung der Provinz Dakien. So war denn die ganze
illyrisch-thrakische Welt unter die romische Herrschaft gekommen. Bis
zu den Sarmaten waren the romischen Waffen vorgedrungen, und diese
solbst waren vorlaufig keine ernstlichen Nebenbuhler des rOmischen Reichs.
Auf der anderen Seite schienen die Germanen zu ruhigem Nachbar-

1) Ovidius, Tristia. Elegia X, 34.
2) Tocilescu, Neue Iuschriften aus der Dobrudscha. Wien 1884. S. 4.
3) Das Monument von Adamklissi. Sidle oben S. 9.

Jorge, Geschichto der Bunianen. I.

II.
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leben geneigt; Trajan konnte sich nach seinen dakischen Erfolgen v011ig
den asiatischen Kriegen zuwenden, die ihm neue Ehren und dem ro-
mischen Staate eine Sicherung der dortigen Grenze einbrachten. Darum
vergafs or aber die Konsolidation der neuen Verhaltnisse nOrdlich vom
Hamus nicht.

MOsien schien ihm durch die Donau gehOrig begrenzt zu sein,
und aus der neuen thrakischen Eroberung bildeto er eine neue Pro-
vinz , welcher der einzige Ehrenlohn fiir die harten Kampf° der
Besiegten der ehrliche Name der Daker als Bezeichnung gegeben
wurde. Das rOmische Dakien ging so weit wie die romischen Krieger
die Barbaren unterworfen oder ausgerottet batten: es erstreckte sich
bis zu den Bergen der Sarmaten: westlich davon in der Theifsebene,
safsen die Jazygen, Ostlich in der russischen Steppe mit ihren walachi-
schen Fortsetzungen die Roxolanen. Das Dakerreich war eine Berg-
festung gewesen; Gebirge gaben auch die Grenzen fur die neue Pro-
vinz her. Mit MOsien hing sie in dem Punkte zusammen, wo neben
der Briicke die Bergketten des linken und rechten Donauufers sich
bei den Katarakten von Orsova unter den Wel len des Flusses, der das
felsige Hemmnis nicht zu beseitigen vermocht hat, die knorrigen
Hands reichen. Um sich aber der nmuntenischen" fruchtbaren Felder
jenseits des Olt zu versichern und eine Ost Eche Grenze gegen die
Ebene zu haben, wurde eine befestigte Strafse dem Wasser ent-
lang erbaut. Anders Strafsen folgten in dem heutigen Siebenbiirgen
dem Laufe der grOfseren Flasse: dem Olt, Maros und Samos, welch
letzterer mit dem Maros durch die Strafse von Apulum (Karlsburg)
bis nach Napoca (Klausenburg) und welter bis zu dem entlegensten
Vorposten , Porolissum (Mojgrad), in Verbindung stand. An der
Donau wurden the alten mosischen Kastelle verstarkt und neue, in
Oescus (Gigen), Ratiaria (Artier), Nicopolis ad Istrum, an der Miindung
der kleineren sadlichen Nebenflasse der grofsen Wasserader, als
ulpische" SchOpfungen errichtet, wiihrend in ganz Illyro- Thrakien, um
die Romanisierung des Landes durch Verdrangung der barbarischen
Uberreste wie auch des hellenischen Einflusses von Makedonien und
dem Pontus her schneller herbeizufiihren, zahlreiche neue Gemeinden,
mit meistenteils militarischen Bewohnern, Veteranen und Veteranen-
familien, entstanden: Remesiana (bei Nisch), Ulpiana, Pantalia, Serdica
(Sofia), Traianopolis, Plotinopolis, Anchialos am Meere, Nicopolis ad
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Mestum, Beroe 1). In Pannonien und Thrakien bildeten sich zugleich
ganz neuo Zustande 2).

Im eigentlichen Da lien war nicht so sehr von einem Sprach-
kampfe wie in den schon vorher eroberten Gebieten, als vielmehr von
einer Ersetzung des ehemaligen autochtonen Elementes the Rede.
Wenn man von den 200 000 Soldaten Boirebistas erzahlt 3), miissen
wir dies entweder fur eine starke tbertreibung des Erzahlers halten,
oder annehmen, dafs dabei die sarmatischen und germanischen Ver-
biindeten des dakischen KOnigs eingerechnet sind. Zweimalhunderttausend
Krieger: das gibe fiir das ganze Volk eine Zahr von mehr als einer
Million, und, wenn man nun bedenkt, dafs the Dalder nur einen Teil
von Siebenbiirgen und den walachischen Bergen bewohnten und dafs
viel spater, etwa im 18. Jahrhundert, the dortige BevOlkerung these
Zahl trotz aller Kolonisationen und eines bliihenden Stadtelebens kaum
ilberschritt, so mufs die Angabe eine gewaltige Ubertreibung enthalten.
Das ganze dakische Volk konnte kaum mehr als 100 000 Seelen zah-
len: der Hirte braucht viol Land, und theses Land, selbst mit dem von
den walachischen Weideplatzen gebildeten Anhange, war sehr eng.
Es kam dazu, dafs das Volk in erbittertem Kampf° gegen Trajan eben
fiinf Jahre lang fast mit dem Tode gerungen hatte : die Manner waren
in den Schlachten vor einem ilberlegenen Gegner dahingesunken, dem
Siege waren Metzeleien gefolgt, die DOrfer hangs des Weges, den
the Romer gezogen waren, standen in Flammen, und wir wissen aus
dem Vorfalle in der KirishOhle wahrend des Getenkrieges des Crassus,
dafs die Romer in solchen Fallen gar nicht zart mit den Vertei-
digungslosen umgingen. Wie man das so oft auf der Siegessaule
im Bilde trifft, gingen endlich ganze Scharen von Besiegten, the in
ihrem Vaterlande nichts mehr als den verhafsten romischen Ansiedler
sahen, zu don sarmatischen Nachbarn fiber, urn hier frei zu leben
und sich gelegentlich rachen zu kiinen: aus den zerstorten DOrfem
retteten sich obdachlose Frauen und Kinder und suchten, gegen the
Harte des Klimas und the Gefahren des Weges ankampfend, ein

1) Jir e6 ek, S. 12. De 1a Berge, Essai sur le regne de Trajan. Paris
1877. S. 62 ff.

2) De la Berge a. a. 0.
3) Dierauer, Beitrage zu einer kritischen Geschichte Trajans. Leipzig

1868. S. 64.
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neues Heim bei den hilfreicben, oft verschwagerten Barbaren. Ubri-
gens war dies auch eine Notwendigkeit geworden, da in dem langen
Kriege die Lebensmittel aufgezehrt worden waren. Und jedenfalls kann
eine im dakischen Sinne bevalkerte Provinz, das heifst eine von Hirten
durchzogene, nicht ohne weiteres auch als eine nach romischer An-
schauung bevolkerte gelten, die Stadte und Ackerbau treibende Dorfer
enthalt. Wenn Gallien durch Casar in einem solchen Zustande er-
obert worden ware, wurde es keinen derartigen Zuzug fremder Kolo-
nisten gebraucht haben, weil dort das barbarische Leben urn viele Stufen
holler stand; bier mufste man im Gegensatz dazu das Land erst wirt-
schaftlich heben, und dazu war das sparliche, zurfickgebliebene, ein-
heimische Element weder zureichend noch fahig.

Die neuen Kulturelemente strenaten aus alien Gegenden des lie-
sigen Reiches herboi, je nachdem sie Lust zur Festsetzun,g unter diesem
neuen Himmel filhlien. Es war soeben die Zeit gekommen, wo die
verschiedenen Nationalitaten, die unter dem Szepter der Casaren leb-
ton, ihre Vorurteile und die sie absondernden eberlieferungen abzu-
streifen begannen und sich dieses allgemeine romisch-griechische Me-
dium bildete, das die gleichzeitige rasche Verbreitung des Christen-
tums einer neuen, nicht nationalen, Religion far the neue aufkei-
mende internationals Welt ungemein befardert hat. Uber eine solche
Verpflanzung von allerlei Valkerelementen haben wir allerdings keine go-
naueren
Einwandorung

Nachrichten, weil die Kolonisation Dakiens durch eine derartige
als ein Unikum in der ramischen Geschichte dasteht 1).

An dem sadlichen Donauufer, in Illyrien, urn die artlich und zeitlich
naheren Gegenden in Betracht zu ziehen, wurde vorher die Romani-
sierung nur durch Beamte und besonders durch Soldaten betrieben; nach
der dimissio orhielten the Veteranen herrenlose, dem Fiskus zugefallene
Lander, in der Nahe der canaba e, wo sie so lange unter den Waffen
gestanden hatten, oder auch nicht solton in entlegenen Landschaften,
wo das verfagbare Land grofser und bliihender war 2); viele von den
kleinoren Zivilbeamten warden sich nur schwer von den ihnen vertrauten
Orton, wo sie oft Familienverbindungen angeknirpft batten, haben tren-
nen kannen: so blieben sie zuriick und wurden dauernd Einwohner
der Provinz, an deren Regiment sie teilgenommen batten. Das geschah

1) Vgl. aber Const. Porphyr., De adm., § 29.
2) Jirec3ek a. a. 0. S. 12.
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selbstverstandlich auch in Dakien; aber aufser den fremden Arbeitern
in den Bergwerken, die, wie iiblich in collegia organisiert, das Gold und
Salz aus der harten Erde gruben, wurden bier auch andere Fremde durch
Verheifsungen und Verlockungen in dieses entfernte Vorpostengebiet
des rOmischen Reiches gebracht. Nach der Unterwerfung Dakiens",
schreibt Eutropius, versetzte Trajan dorthin aus der ganzen rumi-

schen Welt eine ungeheuere Menge von Menschen, urn die Felder zu
bebauen und die Stiidte zu bewohnen" '). So kamen aus Italien, wo
Lento genug ihres Gliickes harrten, oder aus den LPgionen als ruhige,
fleifsige Ackerbauer und Handwerker verschiedener Berufsarten oder
als milssige Conquistadoren und Goldsucher Ga llier, Asiaten,
ter um nur diejenigen aufzuziihlen, die auf den steinernen Denk-
miilern ein Zeichen Hirer Anwesenheit hinterlassen haben. Fur sie,
das bunte Vtilkergewirr, das nur in der lateinischen Sprache der Herr-
scher so wie sie von ihnen gesprochen wurde ein Bindeglied
besafs, wurden durch die Halide der niemals untatigen siegreichen
Soldaten Stiidte, die ersten wahren, unbefestigten und keinen militii-
rischen Zwecken dienenden Stadte gebaut, und es entstanden in dieser
schonen wilden Landschaft, deren Erde das vergossene Blut kaum
eingesogen hatte, blfihende Ansiedelungen, als municipia auf der State
alter verbrannter Dorfer oder als neugeschaffene kaiserliche Kolonieen.
Aufser den zahlreichen Ansiedlungen an den Flufsnergangen, den
militiirischen Poston, den zahlreichen dav a e der dakischen Hirten, in
denen die Vergangenheit noch fortlebte, entstanden Stadte wie Ulpia
Traiana, das aus seiner Asche wiedererstandene Sarmisagethusa, Apulum,
wo der vir consularis, der den Kaiser vertrat, residierte, Potaissa,
zuerst nur Militarlager, Napoca, Porolissum diese lagen der grofsen
Landstrafse entlang Ampelum, Brucla, wohin man neben anderen
Bergarbeitern die Pirustae aus Dalmatien berufen hatte, und Tierna
(Zerna). Es fehlte weder an Thermen wie zu Germisara wo

man den Nymphae salutares, die Genesung spendeten, opferte, noch an
Tiergarten und Villenkolonieen in den neben den Stiidten befindlichen
v i ci. Freilich mit Ausnahme derer, die in keiner grofseren rtimischen
Ansiedelung fehlen durften, sah man in der neuen Provinz, trotz
ihres Reichtums, stolze offentliche Gebaude noch nicht: fur deren

1) VIII, § 3: Traianus , victa Dacia, ex toto orbe romano infiuitas eo
copias homiuum transtulerat, ad agros et urbes colendas.

Agyp-
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Auffithrung ware ein hingeres ruhiges Leben notwendig gewesen. Doch

angenehm zu leben, bequeme schone Steinhiluser zu bewohnen, den
Fufs auf kiinstliche Mosaiken zu setzen, hubsche Standbilder vor
Augen zu haben das verstanden die reichen dakischen Kolonisten
ebenso gut wie ihresgleichen in anderen Provinzen. Nach wenigen
Jahren schon war die Provinz Dakien mit Stddten besetzt, auf Fel-
dern und Hugeln prangten Kornahren und Weinreben als Lohn fiir
eine bier ungewohnte Arboit und dem Schopfer dieser neuen Kultur-
state, dem noch lebenden und berrschenden Kaiser Trajan zu Ebren
ward eine Gedenkmiinze geprdgt 1). Aber vollstandig ruhten hier die
Waffen dock nur selten, und in den besten Zeiten behielt die Er-
oberung Trajans wie vordem die griechischen Stadte am Pontus,
mit denen jedoch Dakien nicht in direktem Verkehre stand den
Charakter eines bedrohten Vorpostens; ihre Stadte beherborgten den
nachbarlichen Barbaren, der morgen schon als Feind auftreten konnte.
War ihre Zahl auch nicht grofs, so waren doch auch Daker in dem
ihnen Jahrhunderte lang gehiirigen Lando zuriickgeblieben, und, um
die Gefahr fern zu halten, um eine Uberrumpelung zu verhiiten, zwang
Rom ihre Sane, von deron Treue niemand ilberzeugt war, in der weiten
Ferne, in Britannien, gewohnlicher in Afrika, unter den kaiserlichen
Fabnen, in Vexillationen und Kohorten, the den riihmlichen dakischen
Volksnamen Daci, Dacisci, Dagi behielten, zu dienen, und bei-
nahe immer blieben diese abgerissenen Zweige dort, wohin sie der Wind
getrieben hatte. Die in der Fremde lebenden Daker, die wahrend
der Kriege Ausgewanderten und die, bis zu denen selbst nach ihrer
spateren systematischen Ausbreitung die romische Macht niemals ge-
drungen ist, tobten unaufh6rlich an den natiirlichen und kflustlichen
limit e s 2), und zwar um so eifriger, jo mehr die vorschreitende Kultur
ihre Beutelust weckte. Unter Commodus mufsten die ri)mischen Be-
fehlshaber sogar eine Verpflanzung vornehmen: zwOlftausend von sol-
chen Acixot nr2ocrogoot wurden als Besiegte in der Provinz, die sie
als Feinde batten betreten wollen, angesiedelt, und erst in dieser
spateren Zeit brach die Hartndckigkeit des dakischen Bauernklans zu-
sammen; man konnte ihnen Frieden gewahren, nachdem sie feierlich

1) De la Berge S. 60.
2) Uber den limes s. Karl Torma, A- limes dacicus felsii. Budapest

1880.
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versprochen batten, einen vierzig Meilen breiten Men Landstrich zwi-
schen ihren Diirfern an der Theirs und der Provinzialgrenze zu las-
sen '). Die legio XIII gemina, deren Eintreffen in Dakien sie
kam aus Pannonien mit den Eroberungskriegen.zusammenfiillt, hatte
andauernd genug zu schaffen, um the Schopfung Trajans zu erhilten
und zu erweitern.

II. Kaiser Hadrian. Das Andenken Hadrians wird, soweit Da-
kien in Frage kommt, durch the bekannte Erzahlung Dios, dafs er aus
Neid fiir seinen Vorgiinger und Adoptivvater die grofsartige Schopfung
des Apollodorus den er iibrigens umbringen liefs 2) bis an die
Pfeiler zerstOrt hatte, besudelt. Aber gewifs nur ungerechter Weise.
Dazu brauchen wir nicht auf die offiziellen Lobpreisungen und Bauwerke,
die in Dakien unter seiner Regierung errichtet wurden, zu verweisen;
eine so sinnlose Behauptung wie diese fiillt nicht durch bedeutungslose
Tatsachen, sondern durch ihre eigene Haltlosigkeit. Hadrian war ein
guter Kenner der Donaulandschaften, unter Domitian hatte er als Of-
fizier in Moesia inferior gedient, so dafs ihm the damals den romischen
Waffen zugefilgte Schande lebhaft in der Erinnerung haften mufste 3).
In dem Kriege gegen Dekebalus hatte er Kaiser Trajan sogar begleitet, als
moralisch verthichtiger Freund, und hatte dabei aus eigener Anschauung
die Schwierigkeit des grofsen Eroberungswerkes viel zu gut kennen ge-
lernt, um an (lessen Vernichtung kleinlicher, unwiirdiger Motive wegen
denken zn konnen. Man beschuldigt ihn dazu, an eine Verschenkung der
bliihenden Provinz gedacht zu haben: dazu hatte nur ein verzweifelter
Krieg gegen die b'nachbarten Barbaren einen passenden Vorwand ge-
geben, und statt einem solchen zu begegnen, erfahren wir nur von
einer larmenden Unzariedenheit des Konigs der Roxolanen an der iist-
lichen dakischen Grenze; der Kaiser kam selbst nach Mosien, als Be-
schritzer, nicht als herostratischer Zerstorer,, erganzte dem Barbaren-
konige sein, wie er vorgab, abgenagtes" Stipendium, und legte, um
in der Zukunft the Provinzialen solchen Sarmatengelfisten nicht aus-
gesetzt zu wissen, das Regiment in die starken Hand° des Turbo, der
gleichzeitig die Verwaltung Pannoniens bekam 4). Unter der nachfol-

1) Dio LXXII, § 3.
2) Dio LXLX, § 4.
3) Spartianus, Hadrian.
4) Spartianus a. a. 0. §§ 5-7; Orosius VII, c. XIV.
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genden Regierung des Antoninus werden Germanen- und Dakierkriege
erwahnt, aber nur fiiichtig und so, dais man der Uberlieferung wesent-
liches Gewicht nicht beilegen kann '). Unter den Dakiern der Erzah-
lung des Capitolinus, des kaiserlichen Biographen, mOgen vielleicht
die uns schon bekannten freien Daken, Acixot nec;aopot, die Unver-
sohnlichen, zu verstehen sein.

III. Die Germanen an der dakischen Grenze. Mark Aurel.
Von den Germanen ware in der Tat ein Uberfall zu gewiirtigen gewesen, aber
mit ihren eigenen Kraften waren sie wohl nur im Stande die verhafste
Grenze zu beunruhigen und the entlegensten Strafsen unsicher zu machen;
als I a trun culi, und nicht als gefarchtete host es standen sie den
Eroberem gegenfiber. So zahlreich die gentes S armat arum waren,
eine ernste Gefahr far Mmische Provinzen bildeten sie niemals. Nur bei
den Germanen war die bewegende, bedrohliche und durchdringendo
Kraft des Barbarentums. Veranlafst durch innere Umwalzungen, durch
Kampfe um neues Land, dessen sie bei ihrer Vermehrung und bei der
Steigerung ihrer Kulturbedarfnisse bedurften, zogen die Germanen
immer weiter nach Siiden, in langsamer Wanderung oder auch in ge-
waltsamer Volkerflucht. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.,
etwas mehr als ein halbes Jahrhundert nach den Siegen Trajans, des
Germanicus und Dacicus", standen dicht an der Grenze neue
Barbaren germanischen Blutes; the Markomannen westlich und ostlich,
gegen the Theifs ihre Verwandten, die Quaden. Unter zwei Haupt-
lingen, durch die namlichen Verhaltnisse wie jene Germanen zur Wan-
derung getrieben, kamen die Astingen, ein Stamm der Vandalen, und
begehrten Ackerland in Dakien. Abgewiesen, warfen sie sich mit Ein-
willigung der Mmischen Provinziallegaten auf die Kostoboken, und als
sie damit ihren Landhunger noch nicht gestillt hatten, setzte ihren
Wanderungen und Kriegen ihre endliche Untorwerfung von seiten der
verwandten Lakringen eM Ziel. Diese Germanen brachten aber auch
the benachbarten thrakischen und sarmatischen Valkerschaften in Be-
wegung; die Banater Buren, die nOrdlich von ihnen wohnenden Kosto-
boken jenseits der dakischen corona montium, die Kotini 2); andere Daker
von den Ausgewanderten, und endlich die Reiterscharen der Jazygen

1) Capitolinus, 5.
2) Identisch mit den Korrievcrot des Ptolemaus und den Gothini des Taci-

tus; s. Z e u fs, Register.
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schlossen sich ihnen an. Die Donau wurde ftberschritten and die Plan-
derungsszenen, die sich auf der masischen Ebene abspielten, vielleicht
auch woiter 1), machten die Anwesenheit des Kaisers dringend natig. Ein
freier Dakenhauptling, der Tarbos genannt wird ist nicht ein tara-
bostes, ein pileatus gemeint? brach in die ramische Provinz ein bis
zur dekebalischen Sarmisagethusa, die nicht meter zu erkennen war, und
forderte Geld von den Romern, in denen er freche Eindringlinge erblickte.

Der Kaiser Mark Aurel machte die endgilltige Losung dieser Schwie-
rigkeiten zu seiner Lebensaufgabe und fiihrte dies Werk unter unge-
heueren Anstrengungon, die an die rOmischen Leistungen der besten Zeit
erinnern, zu Ende. Ein Teil der Gegner begehrte nichts anderos als eine
neue Heimat, und these waren bereit sich in die Stellung von fo e d erati
zu fiigen, unter der ausdriicklichen Bedingung, dafs man sie nicht durch
dieses Zugestandnis der Rache ihrer bisherigen Notverbiindeten preis-
geben diirfe; so die Buren, und nicht nur diese. Aber die Quaden,
und besonders the Markomannen, erbitterto und mutige Gegner, mufsten
in einem hartnackigen, systematischen Ausrottungskriege bekampft wer-
den. Als sie sich zum Verzicht auf ihre Eroberungstraume gezwungen
sahen, beschiltzto der siegreiche Mark Aurel die donauischen Provinzen
durch Schaffung einer neutralen unbewohnten Zone gegen Dakien und
Mosien hin und durch Beschrankung des Handelsverkehres mit den Bar-
baron auf bestimmte Zeiten und Orte. So war denn durch Vertrage,
die von Commodus, dem Sohne und Nachfolger des Triumphators, erneuert
wurden, das Gleichgewicht in diesen Gegenden wieder hergestellt; die
freien Daker fanden ein jetzt erwiinschtes Heim in dem romischen Da-
kien; die etwas abgesonderten Stamme, wie z. B. die Kostoboken, ver-
schwinden (lurch die vandalische Eroborung aus der Geschichte; ebenso
geht es den Buren. Was the Gormanen betrifft, so behalten diese
meistenteils die erworbene Stellung, aber was fiir uns am interessan-
testen ist, wir mfissen

konstatieren.
die Anwesenheit vandalischer Stamme nordlich

von Dakien Sie ersotzen an dieser bedrohten Grenze
bald die fur die Ramer viol bequemeren Sarmaten, deren Name da-
durch seine friihere Bedeutung einbilfst 2).

Im ramischen Reiche folgte dann eine Reihe verdorbener oder

1) Die fragmentarische, aber reiche Erzahlung dieses germanisch-sarmati-
schen Krieges bei Dio vgl. die Vita Antonini Philosophi.

2) Vgl. Pausanias X, 34, 5.
LXXI-LXXII;
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unfahiger Herrscher, aber die Tragikomodie spielte sich nur in Rom
ab, wo man den gottlichen Augustus in seiner wahren menschlichen
Gestalt sah und als Menschen beurteilte. In der Provinz schritt the
inner° Entwickelung, die eine neue Welt heraufziehen liefs, immer
weiter fort, ohne von den Ereignissen in Rom wesent]ieh beeintrachtigt
zu worden. Seit Hadrian blieben die Legionen auf dem heimatlichen
Boden und wurden aus Provinzialelementen erganzt eine Tatsache
von unberechenbaren Folgen. Der Romanisierungsprozefs war auch
durch die frillier° Expatriierung der ausgehobenen barbarischen Soldaten
geftirdert worden; jetzt aber, nach dor Heeresreform, wurde die Bildung
einer romanischen Gesellschaft auf dem alten nationalen Bodon der
Barbaren, deren jfingere Generationen in ihr aufgingen, moglicli, und
das in den castra, canabae und geschenkten Landereien erlernte Vul-
garlatein begann in jeder Gegend eine spezielle Farbe anzunehmen;
dadurch entstanden langsam die verschiedenen romisch-barbarischen
Sprachen , die jetzigen romanischen, und die durch eben diese Spra-
chen von einander verschiedenen neugeschaffenen Nationen haben die
ganze spatere europiiische Geschichto beeinflufst. In den besiegten und
dann auf riimischen Boden verpflanzten VOlkern oder denen, die mehr
oder weniger anstandig bettelnd in besseres Land eingezogen waren,
liegt ein anderes wichtiges Element fur die Vorbereitung der Zukunft;
filr Dakien und Mfisien, wo the rihnische Sprache spater aufkeimte, hat
man ein bestimmtes, ausdrfickliches Zeugnis einer neuen Dakerkolonisation,
und zwar in nicht bescheidenem Umfang. Als die Kostoboken durch
die Astingen ersetzt wurden, konnten sie schwer eine andere Heimat
als Dakien finden, und ebenso ging es mit den westlich ansassigen
Buren, die langsam einwanderten. Jetzt hatte Rom den dakischen
Stamm wirklich zu seiner Verffigung, und im ganzon trug er die Waffen
fur riimisch-kaiserliche Zwecke.

IV. D as Christentum. In dieser Zeit vollzog sick wunderbar schnell
die Verbreitung der Universalreligion des Christentums, und sie selbst,
durch das entstehende Viilkergemisch mit lateinischer Sprache begfinstigt,
pragte theses romische Zeichen tiefer in die gemischte Masse ein. In der
trajanischen Zeit war der neue Glaube in Kleinasien schon sehr verbreitet,
und dasselbe mufs man von dem gegenilberliegenden europaischen Ufer an-
nehmen. Wenn allerlei Nationen das Ihrige zur Kolonisation Dakiens bei-
trugen, mufsten sich notwendigerweise auch Fromde christlichen Glau-
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bens in der neu begriindeten Provinz einfinden. Dafs man keine christ-
lichen Inschriften gefunden hat man glaubt aber doch in etlichen
Zeichen auf Grabdenkmalern Spuren des geheimen Knits entdeckt zu
haben bildet keinen Gegenbeweis. Bis ins 4. Jahrhundert trug man

was- man auch sagen mag so gefahrliche Uberzeugungen nicht
gem zur Schau und mit seinem Christentum prunkte man nicht auf
Grabsteinen, die jedermann sehen konnte. Ubrigens sind Ausgrabungen
auf der Statte alter rOmischer Ansiedelungen noch so selten und un-
genfigend vorgenommen worden, dafs man aus den sparlichen Funden,
die moistens gelegentlich aufgedeckt wurden, keine zu weit gohenden
Schlufsfolgerungen ziehen darf, besonders wenn die innero Notwendig-
keit des geschichtlichen Werdens das Gegenteil verlangt. Die geschicht-
liche Notwendigkeit ist beweiskraftiger als die gelegentlichen zweideu-
tigen Erwahnungen in christlichen Schriftstellern z. B., dafs der Apostel
Andreas in Skythien" gepredigt babe damit ist vielmehr das grofse
Barbaren-Skythien als die riimische Scythia minor, die heutige Do-
brudscha, gemeint; oder dafs Daken und Sarmaten" neben Germanen
und Skythen" in der Zeit Tertullians schon ') die Gottheit Christi er-
haunt hatten 2).

Die dakischen und mOsischen Thraken wie auch die benachbarten
oder mit jenen zusammenlebenden Barbaren empfingen das Christentum
in la t einischer Form, und in der rumanischen Sprache werdon ale
wesentlichen Stiicke des Glauhens und des Ritus mit Ausdriicken latei-
nischon Ursprungs bezeichnet: so z. B. Dumnezefi (Domine-Deus), truce
(crux), biseric (basilica), botezare (baptizare), botegiune (baptizatio),
cuminecaro (communicare; das Abendmahl), sint (sanctus in Kompositen-
formen), altar (altare), Inger (angelus), pagin (paganus), cretin (chri-
stianus) 3).

Durch die bokannte Reform Caracallas, the nur eine gesetzliche
Anerkennung eines scion bestehenden Zustandes war, bekamen alle
Einwohner des romischen Reiches the konstitutionelle Gleichberech-
tigung. Und die entnationalisierten Barbaren, die sich von jeher in die

1) 3. Jahrh.
2) Euseb us, Hist. cocks. III, § 1: Tort ul I i anus, Adversus

daeos, § 7.
3) VgI. G. Chitu, in der Zeitschrift Columna hit Traiau", 1882, und-

0. Densusianu, Histoire de la langue rournaine. Paris 1903. S. 261.

Iu-
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Kulturformen ihrer Besieger mehr oder weniger hineingelebt batten,
verdienten gewifs diese Beforderung. Im 3. Jahrhundert iiberwog
schon das nicht-riimische Element in den Grenzheeren, und aus den ro-
manisierten Barbaren erwuchsen selbst fiir Rom neue, eigenartige Ca-
saren: so war Maximinus ein Thrake, Claudius stammte aus Dar-
danien, sildlich von dem donauischen Miisien gelegen, Diokletian aus
Dalmatien; Decius, Aurelian, Probus, Maximianus, Valentinianus waren
samtlich Pannonier, romischen oder barbarischen, wahrscheinlich ro--

rnisch-barbarischen Blutes; Galerius wurde in Sardica geboren, und
die Mutter des Gallienus entfloh von dem inirdlichen Ufer der Donau
vor den karpischen Vernichtungsscharen '). Dakien schenkte zwar Rom
nur einen Kronpratendenten, aber man sieht in den Inschriften, wie
sich the dakischen Namen: Ucadine, Epicadus, Nando, Bituvantes,
Sutta, Aia immerfort vermehren, und dais auch hier der wichtige
Entwickelungsprozefs vor sich ging, kann keinem Zweifel unterliegen.
Wie in Gal lien ein Gallorinnertum, entstand hier, auf den beiden Ufern
der Donau, durch die schliefsliche Vermischung derer, die sich so lange
bekriegt batten, ein thrakorom an i s c h e s Substrat der Volkermischung
far the Zivilisation der romisch-hellenischen alten Welt.

V. Die Goten an der Donau. Aber um an der Donau wie
am Rheine neue Volker zu haben, mufsten neben der Schwachung
oder Vernichtung des kaiserlichen Verwaltungsorganismus, der, konser-
vativ wirkend, das Werdende in die Formen des Gewesenen presste und
sich fiber die Veranderungen hinwegtauschte, immer neue Invasionen
kommen, urn durch neue Verbindungen und none Volkerehen die Na-
tionen der christlichen Zeit entstehen zu lassen.

Mit dem dritten Jahrhundert kamen fiir die Donaulandschaften wieder
kritische Tage. Durch unbekannte innere Revolutionen waren the Goten
von dem nordlichen Meere her gegen die Donau getrieben worden; ein
zahlreiches Volk, mit dem sich keiner von den frilher auftretenden ger-
manischen Stammen vergleichen lafst. Scion unter Caracalla scherzte
man in Rom fiber den Titel Geticus, der dem Kaiser als Morder seines
Bruders Geta anhaftete, und auch als Name eines Goten"-Besiegers
butte gelten kiinnen 2). Damals waren sie noch, wenigstens in ihrem

1) Lactantius, De mortibus persec., § 9.
2) Capitolinus 6.
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Verhaltnis zu den Etimern, friedliche Barbaren, the sich unbemerkt in
kleinen Scharen in den benachbarten Provinzen eine bossere Heimat
suchten, und als mutige, billige Soldaten gepriesen wurden. Maxi-

min, der kfinftige Kaiser, ein Gote von Geburt 9, wurde in einem Orte
Thrakiens an der Grenze der Barbaren" 2) gegen das Jahr 200 geboren;
er war in seiner Jugend Hirte und la t r o es waren also auf

Boden schon damals die Verhaltnisse so, dafs die Bewoh-
ner, romanisierte Barbaren oder barbarisierte Romanen, ein solches
Lebon fiihren konnten; selbst spater, nachdem er als romischer Soldat
und Offizier mit der Kulturwelt in engere Beriihrung gekommen war,
vergafs er, auf seinen Giltern lebend, keineswegs seinen Ursprung,
und unterhielt lebhafte Verbindung mit den Goten" und Alanen",
die ihn noch als Stammesgenossen anerkannten an dem Grenz-
flusse" (ripa). Nach der gordianischen Epoche aber wurden diese
Skythen", an deren Anwesenheit Ostlich von Dakien und am nord-
lichen Ufer dor unteren Donau man sich schon gewohnt hatte, plotz-
lich unruhig, und schoben the Karpen, einen tberrest der ostlichen
freien Daken 4), iiber den Flufs; der verzweifelte Einfall dieser letzten
Barbaren zerstOrto die verarmten griechischen Stadte an der Donau und
am Schwarzen Meer° vollstandig 5).

Kaiser Philipp zwang the Karpen zur Unterwerfung, wahrscheinlich
indent er ihnen die Ansiedlung auf romischem Boden erlaubte 9. In den
Biirgerkriegen der traurigsten Period() des rbmischen Kaiserreichs fanden
die Goten jedoch Gelegenheit zu neuen Riiuberfahrten, und bald iiber-
fluteten sie in immer erneuten Unternehmungen nicht nur die benach-
barten Provinzen, sondern die ganze Halbinsel, deren befestigte Stadte
selbst sie sich anzugreifen erdreisteten, ohne ihrer Piratenzfige auf
griechisch-bosporanischen Schiffen 7) auf dem Schwarzen Moore zu ge-

1) Capitolinus, Maximinus, 2.
2) De vico Threiciae vicino barbaris."
3) Ebend., 4.
4) Gegen sie kainpften Caracalla and Macrinus, nach Di o LXXVIII, § 13,

welcher sie einfach Daken" nennt.
5) S. z. B. Maximus et Balbinus § 16; Pe trus Patricius S. 124.
6) Zosimus S. 22.
7) Rappaport, Die Einfalle der Goten in das romische Reich bis auf

Konstantin. Leipzig 1899. S. 54-55. Eine gewissenhafte Seminararbeit, welche

ro-
mischem
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denken. Es schien, als ob die Aufliisung dos Reiches im Anzuge
ware, so schrecklich waren diese kiihnen Krieger und so geringe Mittel
standen der elenden romischen Regierung zu Gebote, um ihnen mit
Erfolg begegnen zu konnen. Kaiser Decius fiel durch ihre Hande.
Von Osten, von den tanaischen Gegenden kommend, waren sie unter
Claudius bis zum Dniester vorgedrungen; von hier aus bereiteten sie
einen neuen Beutezug vor, aber ihre carrago wurde bei Naissus
(Nisch) von dem Kaiser aufgehalten; sie erlitten eine ungewohnte
Niederlage. Allein an ihre Vernichtung war nicht ernstlich zu den-
ken; sie entflohen nach der Donau zu und bahnten sich kampfend
den Weg. Trotzdem batten die Riimer einen glanzenden Erfolg zu
verzeichnen, der sich nur mit den Siegen Mark Aurels aber die Vor-
ganger der Goten vergleichen liefs. Der Kaiser selbst spricht an-
geblich in einem Brief°, dossen Inhalt aber rhetorisch wiedergegeben
wird, von mehr als 300 000 erschlagenen Barbaren, was natiirlich nur
mit der entsprechenden Reduktion angenommen werden kann 1). Die
zahlreichen Kriegsgefangenen lernten, nicht unwillig, die Felder Ord-
lich und sildlich von der Donau bebauen, und so verwandelten sich
die Heroen der Zerstiirung in friedliche incolao der romischen Land-
schaften, wenn sie nicht als treffliche auxiliares unter die Fahnen
traten 2).

Nur wenige Jabre vergingen, und wieder mufste ein romischer
Casar an die Donau kommen, um Ordnung zu schaffen: die jenseits
des Flusses zuruckgebliebenen Goten batten unter ihrem Konige die
Festungen in Mosien angegriffen. Aurelian, der Nachfolger des Clau-
dius, warf sie zurfick, drang in Dakien ein, blieb ihnen auf der Spur,
und vernichtete etliche Banden 3). Verbiindet mit den Besiegten waren
auch Teilo der benachbarten germanischen Volker. Nachdem die Haupt-
macht der eigentlichen Skythen" aufgerieben war, wendete sich der
Kaiser auch gegen diese schon einmal an der Donau besiegten Auxilia-
rien, die um Frieden bitten mufsten und ihn auch ohne Entziehung
der gewohnlichen Stipendien TOM Kaiser erhielten. Das waren the in

in der bekannten Art alles erklaren zu konnen glaubt, mit etlichen wichtigen
Resultaten im einzelnen.

1) Claudius § 8; vgl. Rappaport S. 80, Anm. 1.
2) Zosimus I, S. 46.
3) Vopiscus § 22.
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Pannonien wohnenden juthungischen Vandalen. Die dakischen Van-
dalen, die neben den Goten, wie friiher neben deren Vorgangern lob-
ten, traten alsdann auch ihrerseits in das romische foedus. Sio

gaben dem Kaiser Kfinigssane als Geifeln, lieferten dem romischen
Heere eine Hilfstruppe von 2000 Reitern, gelobten die Bestrafung der-
jenigen, die den Flufs fiberschritten hatten, und erhielten daffir neben
dem iiblichen Jahrgelde das Recht, in den Donauprovinzen zu er-
scheinen, um die notigen Einkaufe zu besorgen '). Es scheint, als
ob mit diesen Ereignissen die Kampf° an der pannonischen und da-
kischen Donau abgeschlossen gewesen waren.

Aurelian wendete sich hierauf den asiatischen Angelegenheiten
zu, um das aufstrebende Reich der Araber in Palmyra zu vernichten,
und kehrte nicht nach Rom als Triumphator zurfick. Bevor er aber
diese letzte Unternehmung began, hatte er noch (lie Verhaltnisse in
Dakien geordnet.

Vor ihm existierte namlich, wie in besseren Zeiten, eine P r o -
vin z Dakien, die aus Verwaltungs- und Verteidigungsriicksichten in
drei Sprengel eingeteilt worden war. Die Dacia in f eri or wird nur
einmal erwahnt. Spider werden drei Dakien in den Inschriften ge-
nannt, die aber einen gemeinsamen Prises hatten, keine eigenen Trup-
pen beherbergten, und deren Vertreter sich im c on cilium trium,
D a ciar um zusammenfanden, der bekannten Provinzialvertretung, deren
Zweck besonders die Ehrung der kaiserlicheu Offiziere und dor Kultus-
des Herrschers war. Porolissum und Apulum, beide in dem heutigen
siebenbilrgischen Berglande, sowie das weniger bedeutende Malva in
der oltenischen Ebene, wahrscheinlich an der Donau gelegen, waren
die Residenzen der drei Unterbefehlshaber 2).

Die Goteneinfalle gingen durch Dakien wie durch andere benach-
bade Provinzen, ohne zu einer plotzlichen Niederlassung in Masse zu
fiihren. In den ostlichen Steppen war Land genug, um die Pferde
dieser Berufskrieger zu ernahren. Die Verheerungszfige ausgonommen,
wo die Goten die Ernte von den Feldern raubten und die Mauorn
der Stadte umtobten, kamen sie hierher wie nach Mosien nur in

1) Fragmente des Dexippus, gleichzoitiger Schriftsteller, Bonner Ausg.,
S. llf.; Zosimus S. 42-43, 271.

2) Jung, Fasten, passim.
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kleineren Scharen oder gar als einzelne abgesonderto Faith lien, die

um Land baten und es auch erhielton. Maximinus selbst ist ein

Beispiel filr diese unaufhOrliche unbemerkte Kolonisation, die natur-
gemafs die Streitkrafte der grOfseren unsteten Masse nicht stark ver-
minderte. Die Eltern des lainftigen Casar, ein Gote und eine Alanin,
kommen von ,,Skythien", dem Lando der sick einander ablosenden
Barbaren, nach dem romischen Thrakien, wo sie sich dem Hirten-
leben solche AnkOmmlinge brachten, wie es aus dem Leben von
Claudius 1) ersichtlich wird, ihre zahlreichen Ochsen-, Schaf- und
Pferdeheerden moist mit widmeten. Der Sohn, der sich schon in
dieser romischen odor romanisierten Umgebung die lateinische Sprache
ziemlich angeeignet hat, hiitet das vgerliche Vich. You Taten- und
Beutelust the charakteristischo Eigenschaft solcher heifsbliitiger
NeurOmer wird er Soldat, Centurio und steigt hOher auf in der
militarischen Laufbahn; er scheidet nach treuen Dienston aus dem Heere,
verlangt und bokommt Landereien auf der SULU°, wo er in seinem
ontlegenen thrakischen Dorfe die Kinderjahre vorlebt hat. Das Wei-
tere, was mit ihm geschah, interessiert an dieser Stelle nicht.

Die Provinzialen hatten keinen Abscheu vor diesen wilden Nach-
barn, the oft nur nach Tracht und Sprache Barbaren waren. In Da-
kien wie in Mosien, in Rhatien wie in Gallien hatte man sick im dfitten
Jahrhundert mit dieser Ubersiedelung von Barbaren als mit einem
tagtaglichen Vorkommnis l.lngst vertraut gemacht. Die Beviilkerung war
in dieser Grenzlandschaften dunn gesdt, und der Kaiser hatte viol Land
zu vergeben, besonders nachdem die Plunderer viele Grundbesitzer durch
Totschlag oder Gefangennahme beseitigt hatten. Von dem romischen
Burger, der oft selbst keine allzu lange Reihe von zivilisiorten Ahnen
hatte, lernte der nicht viol gefiirchtete Gast eine bessere Art den Acker
zu bestellen, und bald verschwand der Unterschied zwischen dem alten
und neuen Bewohner des einem jetzt internationalen Rom gehOrigen
Landes. Solbst in den ersten Zeiten hatten the unteren Klassen der
romischen Bevolkerung keineswegs the Verschwagerung mit den krill-
tigen, schonen, im Grunde mildgosinnten und liebreichen Kindern der
eingewanderten Barbaren verschmaht.

In Gallien und Italien, wo die Bevolkerung so dicht bei einander

1) Kap. 10.
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lebte, wo die Sitten viol feiner waren und der Unterschied zwischen
Riimern und Germanen scharfer zum Ausdruck kam, in solchen Pro-
vinzen, in denen the bei dem grofsen Volkergeschiebe des vierten Jahr-
hunderts durch die rOmische Verwaltung notgedrungen aufgenommenen
feindlichen Krieger eine Teilung der Acker, eine di visio agrorum
verlangten und jeder der Landbesitzer einen betrachtlichen Tell seiner
ererbten Scholle abtreten mufste, selbst dort sind the beiden Rassen
nicht lange einander feindlich geblieben. wie viol mehr in den Donau-
provinzen, wo aufser den Burgen, die zu Stadten geworden waren, das
nnbebaute Land neuer Arbeitskrafte harrte?

Nicht erst in der gefahrlichen Krisis des dritten Jahrhunderts, wo
Karpen mid Germanen nach ihren Niederlagen massenhaft angesiedelt
wurden, sondern auch vorher schon waren Tausende von Barbaren auf
dem Boden Dakiens und MOsiens als friedliche Untertanen des Kaisers und
Lehrlinge der Kultur heimisch geworden. Spater trifft man keine Spur
von ihnon mehr, wie auch the Nachbardaken", nachdem sie in der
rOmischen Provinz angekommen sind, spurlos verschwinden. Es ware
ein grofser Irrtum, wenn man von der Bevakerung der Donauprovinzen
in diesem dritten Jahrhunderte wie von Romern" sprechen wollte; es
war ein mehr oder weniger romanisiertes Volkergemisch, das sich durch
die harten Zeitlaufe jedem Ungemach gewachsen fnhlte, aber auch liber-
al' nur wesontlich dieselben Zustande finden konnte und deshalb Heber
in der neuen Heimat blieb.

Die germanische Jugend, die immer auf den Pfaden des Krieges
schreitend dem Herkommen gemafs unter eigenen erwahlten Herzogen
.oder Klientelhauptlingen in den Kampf zog, suchte bei ihren Ziigen
auf dem Festlande oder auf dem Moore, vor dem sie, die Nachfolgerin
der Seerauber in nordischen Meeren, sich nicht fiirchtete, the Pliin-
&rung der Stadte oder die Versanungsstipendien des Kaisers; vom
Lande verlangten sie nur das far sich und far ihre Pferde Notige.
in der etwas eintonigen Geschichte der gotischen Heldentaten ist
nicht von Grausamkeiten the Rede; the Krieger suchen Istros, Tyras
.oder Tomi in der nur an der Meereskiiste und an der Donau von
Hellenen und Halbhellenen bewohnten Scythia minor 1) zu fiber-
xumpeln; sie ziehen, die bekannten rOmischen Strafsen oder the Lifer-

1) Zosimus I, § 34.
Jorg a, Geschichte der Ituninen. I.
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harken benutzend, bis nach Anchialos, nach Markianopolis und Phi-
lippolis; in anderer Richtung bis Athen; jenseits des Schwarzen Meeres
gilt. ihr abenteuerlicher Zug wie nach Jahrhunderten der der an
der Miindung derselben Flfisse wohnenden Kosaken nur den rei-
chen Hafen, und nachdem sie dort einen vergeblichen oder lohnen-
den Besuch abgestattet haben, kehren sie zurOck, um im nachsten
Friihjahre wieder dasselbe gefahrliche und erfrischende Spiel zu wie-
derholen. Aber es lohnt sich bei dem Vergleiche mit den Kosaken
des 16. und 17. Jahrhunderts etwas linger zu verweilen. Diese
waren auch wilde, geffirchtete Krieger, die Feuer und Schwert mit
sich fiihrten; sie waren auch, strong genommen, kein eigentliches Volk,
denn Kosake konnte jeder kiihne Abenteurer werden, wenn er sich
the kosakische Lebensweise angeeignet hatte, und es ist bekannt, dafs
ebenso Alanen und sonstigo Nachbarvidker fur andere und ffir sich
selbst zu Goten" geworden sind. Fiir Po len wie fur Moskovien, fur
the rumanischen Lander an der Donau, aber besonders filr the Pro-
vinzen des tiirkischen Reiches, das im Umfange und in der Organi-
sation etwa dem despotischen , militarischen Reiche der Miner ent-
sprach, waren sie eine schreckliche Geifsel Gottes. Vollig nach goti-
ocher Art, ohne jemals von gotischen Heerfahrten gehOrt zu haben,
unternahmen sie ihre Sommerfahrt, die sic ernahrte, berauschte und
bereicherte. Jassy, die moldauische Hauptstadt, sah sie oft in ihren.
Mauern; die Jahrmarkte an den Ufern des Dniester erhielten grausa-
men Kosakenbesuch; Caffa in der Krim, Samsun in Kleinasien wur-
den von ihnen gepliindert; am Bosporos sah man sie sengen und
brennen, und der Sultan erhielt, wahrend der hellen Nachte die rote
Glut des Himmels in der Ferne erblickend, die Kunde von ihren Siegen
und von ihrer Einladung zum Kampfe ').

Aber zahlreich, wie man
nicht;

nach der Chronik ihrer Abenteuer fol-
gem konnte, waren sie sie erreichten Grofsartiges, well ihnen
der Krieg nicht Nebensache oder Notwehr, sondern alles war: sie
lebten filr den Krieg und im Kriege wiinschten sie zu sterben. Vie

oft tobten ihre blitzschnellen Reiterscharen fiber den moldauischen,
walachischen, siiddonauischen Bodon! Und donnoch wurde das Land,

1) S. Jorga, Chilia §i Cetatea-Alba, S. 26-27; Hurmuzaki XI, Vor-
rede; Pretendent1 Domnesti, in den Jahresberichten der rumanischen Akademie
Bd. XIX; Studil si documente, IV, Vorrede.
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trotz des Schadens, den es in Dorf und Flur erlitt, nicht vollstandig
ruiniert, und keineswegs entvolkert. Die Bewohner waren ja Acker-
bauer und Hirten zugleich; wenn die Acker brach liegen mufsten oder
die Ernte verloren ging, ernahrte sie die Herde, und der rumanische
Bauer hafste deshalb these Fremden nicht, die ffir seine Armut
nicht weiter verhangnisvoll waren und deren Mut er aufrichtig bewun-
derte. Nicht selten verliefs er seine gewOhnliche Beschaftigung und
wurde fur the Dauer eines Zups, um sein Gluck zu versuchen, selbst
Kosake. Man mufs annehmen, dafs bei dem Durchreiten der uner-
mildlichen Scharen der Goten in manchem Romer der Karpe , Sarmate
und Daker wieder erwacht ist; each dem Siege oder Niederlago der
Kriegsgenossen kehrte er zum Bauernhandwerk zurfick.

Eine unbedingte, unversohnliche Feinclin der Barbaren war also
the stark gemischte, lateinisch sprechende BevOlkerung Dakiens nicht.
In vici und pagi zerstreut, lebte sie nicht nur in den engen Grenzen
der rOmischen Provinz, sondern weit dariiber hinaus und verliefs Heim
und Famine monatelang, um in dieser immer von Barbaren besuchten
walachischen Ebene oder in dem moldauischen Hfigelland mit ihren Her-
den herumzuschweifen. Vor der Ankunft der Goten standen diese daki-
schen pastor es, ihrem Berufe nach Nachfolger und ihrem Blute nach
oft genug Nachkommen der Daker, mit den Sarmaten in freundlichen
Beziehungen, ja sie bezahlten jenseits des Olts den roxolanischen Haupt-
lingen einen Weidezins, urn die bliihenden Taler durchstreifen zu konnen.
Der Goie" war ffir den Kenner sehr oft nur derselbe Sarmate und,
wenn er ein wirklicher Germane war, verschlofs er sich nicht der Sitte
des Landes, sondern nalim die romische Kupfermiinze von dem in Lamm-
felle gehiillten, mit dakischer Kopfbedeckung geschfitzten und mit daki-
schen Sandalen alles hat sich bis heute auf den rumanischen Bauern
unverandert vererbt einhergehenden Provinzialen, der vom Hirten-
berufe lebte.

VI. Dakien nach seiner Raumung durch Kaiser Aurelian
(c. 271). Aurelian hatte sich wahrend seiner Anwesenheit in Dakien davon
liberzeugt, dafs das Land zwar ffir das Reich, nicht aber fur die romische"
Bevolkerung und lateinische Sprache verloren soi. Wahrscheinlich war
von den Berg- und Donaustadten, the sich niemals richtig eingelebt
hatten und die immer nur in Inschriften, niemals aber in den erzah-
lenden Quellen Erwahnung finden, nichts anderes fibrig geblieben, ale
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Legionsquartiere und dorfahnliche Marktorte fiir einheimische Bauorn
und fromde Krieger. Man darf mit Bestimmtheit annehmen, dafs etliche
ohomaligo municipia und coloniae ganz verfidet waren, findet man
doch selbst im 14. Jahrhundert in dem sonst so bliihenden dicht-
bevolkerten 'fallen, wo jedoch die Banden der Kondottieri, auch das
Bauernland nicht verschonend , wilteten, in einer Stadt wie Piacenza
wahrend langer Zeit nur drei Einwohner, und auf dem Hauptplatze
das Unkraut in derselben iippigen Wucherung wie auf den brachliegen-
den Foldern 1)1 In dor tatsachlichen Hauptstadt Apulum mufste Decius,
der ungliickliche Kaiser, der spater durch die Goten fiel, eine neue
Kolonie errichten, und diese colonia nova gedenkt des r e s tit ut o r
der Provinz rfihmlich in einor Inschrift 2). Was Reichtum, Sklaven,
eine offentliche Stellung in der Provinz und Sinn fur bessere Lebens-
art behielt, wohnte in steter Furcht unter dem Schutze der Soldaten
in den noch haltbaren Festungen und Lagern. Im Innern des Landes
grub man seit geraumer Zeit kaum noch stolze Romerinschriften in
den Stein 2), ein Anzeichen des Todes, wenn man bedenkt, wie schreib-
selig the Lento waren.

Der Biograph Aurelians sagt nur in losem Zusammenhange mit
dem Abschnitte, worm these Nachricht gegeben wird, auch folgendes, wor-
fiber moderne Gelehrte und moderne Politiker so viel Sinn und Unsinn
zu sagen wissen: Nachdem der Kaiser gesehen hatte, dafs Illyricum
verfidet und Moesia verloren war, verliefs er, das Heer und the Be-
wohner herausziehend, das jenseits der Donau gelegene, von Trajan
goschaffene Dakien, weil er die Hoffnung aufgegeben hatte, es noch
langer halten zu kfinnen; the von dort herausgebrachte Menge setzte
er in Mosien fest und nannte the Provinz, welche jetzt the beiden
Mfisien scheidet, sein Dakien" 4). Das hoifst jede andere Erklarung
ontspricht nicht der natfirlichen Entwickelung der Zustande: nachdem
Aurelian die Goten, Juthungen und Vandalen auf dem linken Donau-

1) Jo rg a, Thomas de Saluces. Paris 1893. S. 95.
2) Corpus Inset. lat. DI, 1 nr. 1176.
3) Eine Inschrift von Sarmisagethusa in Ephemeris epigraphica IV, nr. 190.
4) Cum vastatum Illyricum ac Moesiam dependitam videret, provinciam

transdanuvinam Daciam, a Traiano constitutam, sublato exercitu et provinciali-
bus, reliquit, desperans earn posse retineri, adductosque ex ea populos in Moesia
conlocavit appellavitque suam Daciam, quae nunc duns Moesias dividit"; § 39.
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ufer geschlagen und zu einem Frieden, durch den sie foederati wur-
den und sich als solche ffihlten, gezwungen hatte, verliefs er das Land
mit den frilher dort dienenden Soldaten und raumte die noch vorhande-
nen unnfitz gewordenen Festungen. Die Verwaltung folgte den Legionen
nach, und mit den Beamten, the hier nichts mehr zu schaffen hatten, ver-
liefsen die Provinz alle diejenigen, the nur unter dem Schutze der kai-
serlichen Adler auf dem gefahrlichen Boden Dakiens wohnen konnten.
Diese fanden eine Zuflucht in den Stadten am siidlichen Flufsufer; den
Soldaten wurden neue mosische Garnisonen angewiesen, und die Be-
amten fungierten seitdem in dem neugeschaffenen Dakien Kaiser Aure-
lians. Den Bauern auf dem platten Lande, den Hirten auf dditi Berg-
htihen, diesen Gefahrten und Verwandten der neuen Barbaren, war dies
alles vollstandig gleichgiiltig, und the Fortdauer des riimischen Elementes
auf beiden Ufern der Donau sie war jetzt wieder ein Grenzflufs
wurde durch die Mafsregel Aurelians, der nur schon vorhandenen Tat-
sachen offizielle Anerkennung verschaffte, nicht beeintrachtigt. Wie in
Britannien ging auch bier durch die einfache Zuriickziehung der Legionen
das langsame, aber erfolgreiche Romanisierungswerk, das wahrend bei-
nahe droier Jahrhunderte getrieben worden war, nicht zu Grunde.

Es ist sehr leicht moglich, dafs in den Vertragen, die Aurelian
mit den Barbaren abschlofs, ihnen die Festsetzung auf dem verlasse-
nen Donauufer zugestanden wurde, und dafs die Goten und die Van-.
dalen ihre Ansiedelung als foederati angenommen haben. Durch
die verzweifelte Mafsregel des Kaisers wurde tatsachlich die Ruhe an
der neugeschaffenen Grenze wiederhergestellt; denn als bei der Erwith-
lung des Kaisers Tacitus ein Konsul im Senate the von den Bar-
baren drohende Gefahr hervorhob, wurde der Goten als Bedroher selbst
nicht andeutungsweise gedacht I). Aber diese Feinde Aurelians, die iibri-
gens den Weg nach Asien fiber das Meer nicht vergessen hatten, er-
schienen wieder unter Probus, in welchein Rom einen Soldatenkaiser,
der rastlos die angegriffenen Grenzen durcheilte, pwonnen hatte. Pro-
bus hat die Germanen besonders durch Ansiedlung bezahmt, und kein
romischer Herrscher hat so wie er the BevOlkerung des Reiches durch
Barbarenzuschfisse vermehrt. Das ganze Volk der Karpen nach sei-
ner Heimat an den Donaumfindungen jetzt Bastarni" genannt wurde

1) Vopiscus, Tacitus, § 3.
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in Thrakien" aufgenommen, fern von seinen gewohnten Angriffspunkten.
Auch ganze Gruppen gotischer Stamme, Gepiden und Greuthungen,
nahmen Provinzialboden in Dakien oder anderswo, durch d e di ti o,
nach einer Niederlage , oder auf Grund frei geschlossener amicitia
in Besitz. Aber trotzdem setzten die Rauberbanden, die keinen Acker-
boden wollten und die Sklavenarbeit des Bauern verschmahten, das
ihnen nicht mehr abzugewOhnende Leben fort I).

Dennoch ging ein betrachtlicher Teil des Goten- und Vandalen-
volkes in einer besseren Heimat zu rOmischer Kultur fiber, und Fa-
milienverbindungen zwischen ROmern und Goten wurden immer hau-
figer: ltatte doch Aurelian eine gotische virgo regali s, eine Konigs-
tochter, dem kiinftigen Gegenkaiser Bonosus, einem ausgezeichneten
Trinker, der den besten bei den Germanen glich, zur Frau gegeben,
und auch eine Mitgift, in Kleidern und gemiinztem Gold und Silber
bestehend, geschenkt 2). Sarmatenkriege in Pannonien, mit grofsem
Blutvergiefsen unter den einfallenden Barbaren und starkerer nach-
heriger Ansiedlung von Gefangenon, hatte Carus, der Nachfolger dos
Probus, zu bestehen 5); es sind mit diesem archaistischen Namen wahr-
scheinlich die Vandalen gemeint, denn the Jazygenherrschaft war in
diesen Pufstagegenden schon langst voriiber.

Diokletian gab dem Reiche einen Festungsgiirtel, der wenigstens
Einfalle verhindern sollte 4). Leider sind uns aber die Beziehungen
dieses Kaisers zu den Goten und ihren Nachbarstammen nicht be-
kannt 5) ihre Stellung zu den rOmischen Provinzialen und der Pro-
vinz bleibt fiir diese Zeit in Dunkel gehiillt. Um etwas Licht fiber
diesen interessanten Veranderungsprozefs zu verbreiten, mufs man be-
reits in das Zeitalter Konstantins heriibergreifen 6).

Als der Mann, dem es vorbehalten war dem Reiche eine dor Zeit
besser entsprechende Organisation zu geben, durch den Vertrag mit
seinem Nebenbuhler Licinius, mit dem er vor den Augen der Barbaren

1) Probus §§ 16, 18; vgl. Proculus § 12; Zosimus S. 61.
2) Bonosus §§ 14-15.
3) Carus § 9.
4) Zosimus II, § 34.
5) Unklare Erwahnung von Kriegen gegen die Karpen, Bastarnen, Sar-

maten" bei Orosius VII, § 25.
6) Vgl. Rappaport S. 105-107.
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in Moesia superior und Thrakien gerungen hatte, the ostlich von
Illyiicum gelegenen Provinzen fur sich nahm, fand er bald Gelegenheit,
seine unbezwungenen Nachbarn kennen zu lernen. Wahrend der ver-
flossenen Jahrzehnte waren die Steppengoten nicht aus ihrer unend-
lichen Wilste gewichen, und KiMig Rhausimodos ein Rhausimuth,
dessen Namen an dem Rhaus der antoninischen Epoche erinnert
fiihrte seine Krieger vom Tanais und dem Maotischen Meere bis zur
Donau, wo sie ein Kastell diokletianischer Herkunft, mit Holzzinnen
auf alten Steinmauern, stiirmen wollten. Dies gelang jedoch nicht;
auf ihrem Riickzuge folgte ihnen der Caesar und besiegte sie in den
Waldern", wahrscheinlich in dem Sumpfdickicht von Siidbessarabien,
durch welches sie ihren Weg nehmen mufsten. Der schon feststehen-
den Sitte entsprechend wurden die Gefangenen auf dem rOmischen
Ufer angesiedelt '). Ubrigens ist dies auch alles, was er gegen die
Goten unternahm, und was fiber seine Erfolge gegen die Sarmaten"
in spateren Quollen berichtet wird, mufs grOfstenteils darauf bezogen
werden 2): von einer Brucke fiber die Donau, deren hier und da bei
weniger untorrichteten Geschichtschreibern Envahnung geschieht, ist
keine sichere Spur erhalten, und die Wiedererbauung der kolossalen
trajanischen Ruine zu Turnu-Severin oder die Errichtung einer anderen
bei Odd in der Kleinen Walachei ist, wenn wir die damaligen Verhalt-
nisse kaum anzunehmen. Eine Wiedergowinnung Dakiens
ware ein zu verwegener Traum filr den hochst niichternen und prak-
tischen, keineswegs der versunkenen Vergangenheit huldigenden real-
politischen Kaiser gewesen: the Goten kamen fur ihn nur im Osten,
in der Scythia minor in Betracht; nur hier hatte er mit ihnen zu
schaffen. Konnte man in dieser Richtung etwas Bedeutendes von dem
Manne erwarten, den man beschuldigte, er habe durch Anlegung von
Garnisonon im Innern the Wache an der Grenze geschwacht und so
den Barbaren den freien Eintritt ins Reich gestattet 5) ? Nicht ein-
mal die Donaugrenze schien ihm verteidigungsfahig, und der Re-

1) Zosimus II, § 21.
2) S. die Exzerpte de Constantino im Anhange zu Ammianus cap. 32.

Auch in Anonymus V alesii, Mon. Germ. Hist., Auetores antiquissimi IX,
S. 10-11 werden diese Sarmatenkriege" zu ungeheueren Siegen und Bar-
bareniibersiedelungen vergrofsert. Vgl. Rappaport S. 112ff.

3) Zosimus II, § 34.

berficksichtigen,

                     



56 Einleitung.

staurator der civitas Tropeensium", der sich in ihrer Nahe ein arm-
seliges Denkmal zur Erinnerung an seine Taten errichten liefs, ist
wahrscheinlich auch deijenige, auf dessen Befebl die dobrudschaer
Erdwalle, sildlich von der jetzigen Eisenbahnlinie, angelegt wur-
den ').

Die Bruderkriege nach dem Tode Konstantins konnten der Auf-
merksamkeit der Barbaren, in deren Nahe sie sich oft abspielten, nicht
entgehen, und, wie gewOhnlich, fielen auch jetzt germanische Verhee-
rungen zeitlich mit dem Ringen urn the Kaiserkrone zusammen 2)_
Constantius, der gem als ein zweiter Mark Aurel gelten wollte, traf
in Pannonien Vandalen, the in den offiziOsen Berichten und bei deren
Abschreiber, Ammianus Marcellinus, Quadi" heifsen, und neben ihnerr
eine starke Volkerschaft, der der altertrimliche, um ein Jahrhundert
verspiitete Name Sarmaten gegeben wird. Es sind dies bekannta
Rauber, in Hornpanzer ngleich Federn" ganz wie die Verbfin-
deten der Romer gegen die Daker in den Reliefs der Trajansiiule

unermfulliche Reiter mit langen Speeren. Sie wohnen in
Holzhfitten, sind einem Konige nebst etlichen sub r e guli untertan
und halten Sklaven anderen Ursprunges , die sich als Lim i g an t e s
gegen ihre Herren erhoben und sie zu bezwingen vermochten. Nebel'
ihnen wohnen nOrdlich in den Bergen die Victohali" wieder
eine gelehrte Benennung und die gegen Dakien ansiissigen Tai-
falen, die dem Kaiser gegen the unfreien, aufriihrerischen Sarmaten
Hilfe leisteten. Aus diesen reichen, aber nicht sehr zusammenhangen-
den Notizen 3) liifst sich nur der eine Schlufs ziehen: dafs sich nam-
lich wahrend der Gotenwanderungen in diesem Donaugebiete ein
eigenartiges, slavische oder ural-altaische Bestandteile enthaltendes
Mischvolk in den Feldern Nordpannoniens gebildet hatte, das sich
von den Germanen deutlich unterschied. Hire aufgezwungenen Wohn-
sitze noch einmal verlassend, kamen die Limigantes zur Gronze und
erhoben mit ihrem Kriegesrufe mar h a, marha vor dem eben an-
gekommenen Kaiser ein furchtbares Geschrei, bei dem die angeblich

1) Tocilescu, Adamklissi S. 315-317. Dber die Hilfe der Chersoniten
in den Sarmateniniegen s. Cons t. Porphyr ogene t es, De adm. Imp. S. 251.
Vgl. Procopius, De aed., S. 392.

2) Zosimus III, § 1.
3) Ammianus XVII, § 22.

eingehilllt,
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um Verzeihung bittenden sogar die s ell a regalis mit dem Goldpolster
erbeuteten 1); die Soldaten konnten ihren kaiserlichen Herrn kaum
aus den Handen der wilden schreienden Menge rotten.

Gegen die gotischen la t r un culi errang endlich derselbe Kaiser
im Verein mit seinem Bruder Constans einen Sieg und machte aus
dem verodeten Triismis wieder ein Bollwerk gegen die Raubgeluste
dieser lastigen Gast° der heutigen Dobrudscha 2).

Durch die Bemiihungen dieser Herrscher, vielmehr aber infolge
Ermattung und inneren Haders, sowie durch den Verlust zahlreicher
Elemente, die bis in the entlegensten, fast zu Asien gehOrigen Winkel
Thrakiens verpflanzt wurden, hatten die Goten ihren furchtbaren Namen
einigermafsen verloren, und das Land bis zum Hamus und weit dar-
iiber hinaus war nicht mehr der Schauplatz ihrer Kiiegsfahrten. In
der Zeit Konstantins binhte das rOmische neudakische Gebiet wie nie-
mals zuvor, und Serdica, die Hauptstadt der Dacia me diterran e a und
der bedeutendste Punkt in der ganzen Gegend, stieg zu einer solchen
Hohe empor, dafs es mit Konstantinopel, dem Neuen Rom" des Kaisers,
verglichen werden konnte: ein christliches Konzil (343-344) konnto
unbehelligt seine Beratungen in der schOnen Balkanstadt halten 3).
Aus Dakien stammten bekannte Generale, die sich, wie Maximianus,
eine Krone erwarben, geschickte Rankeschmiede, wie der Notarius Paul
Catena, Maximinus von Sopianae, aus einer Familie romanisierter Kar-
pen, der eine hohe Stellung im Staate errang und infolge seiner Laster
jammerlich zu Grunde ging 4) Erscheinungen, die das zu Ende ge-
fiihrte Romanisierungswerk, mit oder ohne hellenische Farbung, be-
zeugen 5).

Man glaubte schon, dafs durch die letzten Siege und fo e dera
the gotische Frage endgiiltig gelUst sei; die langjahrigen Feinde wurden
schon als eine gens am i c a, als ein verbiindeter Gormanenstamm,
wie the Franken, betrachtet 6). Als Valens einen neuen Zug gegen

1) Ebend. XIX, X, 4ff.
2) T o ci 1 es cu, Neue Inschriften (aus den Arch.- epigr. Math.). 1894.

S. 85.
3) Jireeek, Das Piirstentum Bulgarien. S. 360.
4) Ammianus XXVIII, I.
5) Vgl. Eutropius IX; Ammianus XV, III, 4.
6) Ammianus XXVII, V, 1.
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sie unternahm, bestimmte ihn dazu einzig und allein der Umstand,
dafs sie einem Nebenbuhler Hilfe gewart hatten, nachdem dieser sich
brieflich als gesetzmdfsiger Erbe des Reiches vorgestellt hatte. Valens
bewies grofse Ausdauer bei der Zfichtigung der Goten, obwohl sie mehr-
mals um Verzeihung und Frieden, um ruhige comm ercia baton: drei
Jake lang dauerte der Feldzug, wobei in Marcianopolis Wintorquar-
tiere bezogen wurden. Einmal wurde der Flufs wie gewohnlich
in den Kampfen mit Goten in dem unteren Laufe bei der Festung
Daphne, das zweite Mal in der Nahe von Noviodunum, einem kleinen
Gronzposten, fiberschritten. Schliefslich, nachdem man Ddrfer nutzloser
Weise verbrannt, einen Preis auf BarbarenkOpfe gesetzt und barba-
rische Familien in die Gefangenschaft geschleppt hatte, bot sich doch
noch die Golegenheit zu einer Schlacht, und der besiegte Hauptling,
der Richter" Athanaricus, kam auf eine Insel in den Donaumiin-
dungen, um einen neuen Vertrag zu beschwOren 1); noch einmal wurde
die Donau als Grenze bestimmt.

Diesen Vertrag haben die Barbaren langere Zeit ehrlich beob-
achtet. Wenn man bedenkt, dafs die einst unaufhaltsamen Goten den
zweijdhrigen Verheerungszug dos Kaisers fiber sich ergehen liefsen,
ohne sich der alien siegreichen Abenteuerlust zu erinnern und etwas
auf dem Meere gegen die Angreifer zu versuchen, so erklart sich auch
diese ungewhhnliche Beobachtung der Vertrage als ein unzweifelhaftes
Zeichen der Schwdche und inneren Zerrfittung. Als untor Valentinian
die plebs", die auf den pannonischen und mOsischen Feldern Hire
Ernte sammelte, von aufgeregten wilden Scharen getotet odor ge-
fangen genommen wurde, und die dortigen Stadte sich nur mfilisam
zur Gegenwehr rfisten konnten, waren es nicht Goten, die dies ver-
ursachten, wie das schon die Lags des Ortes erraten lafst. Die

Feinde, the sich von dem jungen Theodosius, einem Kaiser der bes-
seren kiinftigen Zeit, nur mit Mflhe zuruckdrangen liefsen, bestanden
aus Vandalen, die durch die Ermordung eines ihrer Konige in Ern-
pfirung geraten waren, und Sarmaten" oder Limiganten" freier Art.
Wahrend theses Barbarenbfindnis die Miner in Schrecken versetzte und
demiltigte der Kaiser des Westons dachte einen personlichen Zug

1) Ammianus a. a. 0. IV, V; Eunapius S. 47-48; Zosimus
S. 185-186. Vgl. To c i 1 escu, Inschr. aus d. Dobrudscha. S. 49.
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gegen sie zu unternehmen 1) blieben ihre b'stlichen gotischen"
Nachbarn in notgedrungener Ruhe 2).

VII. Endo der Gotonherrschaft. Vielleicht hatten sclion da-
mals die ural-altaischen Stamme, die Reste der machtigen Skythen, das
germanische Joch abgeworfen. Man darf nicht an eine Invasion asiatischer
Hunnen denken; theses Volk wohnte von jeher bis an das Kaspische
Meer, in Gegenden, die sich geographisch in europaische und asia-
tische nicht scheiden lassen. In Balamer wenn dieso bei Jordanes
erwahnte PersOnlichkeit geschichtlich ist erstand den Mongolon ein
Fiihrer, und durch ihn errangen the unterworfenen Hunnen einen voll-
standigen Sieg iiber Hermanrich und andere ihrer gotischen Herren,
denen the Beriihrung mit den Romern, was ihre \Viderstandskraft an-
belangt, nicht viol Nutzen gebracht hatte. Hermanrich, der fiber die

bis zum Don in vielen und reichen Dorfern wohnenden Goten,
Greuthungi" genannt, gebot, tOtete sich, um der Schmach zu entgehen,
und sein Nachfolger suchte sich vergebens mit angeworbenen Alanen
und Hunnenscharen gegen ihre Hauptmacht zu verteidigen. Einen
kleinen Sohn dieses zweiten besiegten und getoteten KOnigs brachten
einige Fiirsten seines Stammes nach Bessarabion, wo Athanarich, dor
Thervingenrichter", eine verteidigungsfahige Stellung im spateren Bud-
schak fand. Durch eine verwegene flberfahrt fiber den Flufs in dor
Nacht wurden die kampfenden Goten verscheucht, und Athanarich zog
iiber den Pruth, wo zwischen diesem Flusse, dem Sereth und der
Donau ein zweiter a n g ulu s den ungliicklichen Barbaren eine Zu-
fluchtsstatte bot. Dem bekannten Beispiele der Muter folgend, liefs
Athanarich in der grofsten Eile ein kleines v allum, dessen Spur noch
Mute vorhanden ist, graben, und bier erwartete or, bebenden Herzens,
die grofse entscheidende Schlacht.

Der grOfste Tell der Goten war aber zu demoralisiert, um an
einen Kampf zu denken. In dichten Scharen kamen sic durch the
walachische Ebene das Land der Taifalen 3), the sich dieser
Flucht anschlossen, zur Donau und verlangten bittend und dro-
hend von den romischen Befehlshabern the Ilberfahrt. Dor Kaiser,
der gegen die Perser Krieg fiihrte, hatte sic genehmigt, unter dor

1) Zosimus S. 190-192, nach der verlorenen Erzahlung von Eunapius.
2) Ammianus xxrx, VI, 1ff.
3) Sie wurden auch in Constautius' Zeit erwahnt ; Zosimus S. 97.

ostlichen,
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Bedingung, dais die Barbaren nackt", d. h. ohne Waffen, den Reichs-
boden betraten. Die kaiserliche Verwaltung war aber im vierten Jahr-
liunderte nicht mehr im stande, eine solche Mafsregel prinktlich durch-
zuffihren, und so kamen denn die Goten, wie es ihnen beliebte, in die
bliihende mosische Provinz, urn bald bis nach Konstantinopel ihr altes-
Handwerk der Phinderung zu betreiben. TJnaufhorlich drangten sich
Elie Scharen an den niemals gut besetzten Ufern der Donau, und die
bekanntesten Hauptlinge mit Ausnahme derer, die the hunnische
Herrschaft anerkannten, und des Athanarich, der mit seinen Schatzerr
in den karpathischen Kaukasus" firichtend, .die Sarmaten riberfallen
hatte 1) kamen einer nach dem anderen in das ersehnte rettende-
Paradies der Pliinderung: Gruthungen, Therwingen und Taifalen, die
germanischen Gaste der Steppe, ohne Unterschied der Gruppe und der
Religion. Der Kaiser mufsto endlich auf der Schreckensbiihne erschei-
nen, er wurde bei Adrianopel vollstandig geschlagen, getritet und ver-
brannt. Es schien , als ob aus der ostlichen R om a n i a eine Go ti a
werden mrifste.

III. Das romanische Element im Osten
zwischen Byzanz und den Barbaren bis zum geschichtlichen Auftreten

des rumanischen Volkes.

Die kluge Politik des besten Kenners der Donaubarbaren, des
Kaisers Theodosius, gab dem Reiche die beinahe verlorenen, unaufhrir-
lich von den Barbaren durchstreiften Gegenden zurrick; durch ver-
srihnliche Haltung und Kampf 2) hielt er die Hunnen fern, die hier
und da sich persrinlich nach rrimischen Reichtrimern erkundigten, und
ward als neuer Kaiser Herr bis zur Donau. Aber das bliihende Mrisien
und Thrakien war nicht mehr zu erkennen, so lang und grausam war
es verwristet und entvrilkert worden. Nur die grtifseren Stadte standen
noch; the armere BevOlkerung suchte in den Bergen ihre Zuflucht,
wie es die transdanubianischen Bewohner schon frillier gemacht hatten,.
und mancher ruhige Ackerbauer war jetzt zum Hirten geworden.

1) S. Odobescu, Le tresor de Pietroasa (Paris 1889-1900, 3 Bde.).
2) Zosirnus S. 219, 218, 221.
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Die Hunnen unter Attila, der das Hunnenreich griindete und (wie
Ammian von den ihnen verwandten germanisch - turanischen Alanen
schreibt) den vielen, unter sich ganz verschiedenen unterjochten Vfilkern
den Namen seiner Krieger aufzwang, ad gentilitatem sui vocabuli
tr ax it 9, taten fiir die VerOdung der westlichen Halfte der Balkan-
halbinsel dasselbe, was fur die Ostliche the Goten getan hatten. Attila .

verheerte ganz Mo esia sup erior und die nachstliegenden Provinzen;
in Pannonien, auf der freien Ebene, die ffir Pferdezucht und Pferdetum-
meln wie geschaffen war, hatte er seine kOnigliche Residenz errichtet.
Das Land, welches der Ausbeutung durch ihn harrte, war noch ein
bliihendes zu nennen: es hatte noch nviele" Stadte und Kastelle und
war mit einer zahlreichen romischen Bevolkerung besetzt, die sogar noch
den Ackerbau kannte. Ja einmal erhob der KOnig die Klage, er besitze
infolge der Aufnahme der Flfichtlinge durch die Byzantiner nicht genug
ROmer", um die Felder auf dem von ihm eroberten Gebiete bebauen,
Hirse ffir seine Krieger ernten und das Bier ffir dieselben oder den
,einheimischen" yibog bereiten zu kUnnen 2). Der Hunnenkonig ver-
stand auch befestigte Mauern zu erstiirmen: so fielen ihm Constantia,
Margus, durch den Verrat des beinahe unabhangigen Bischofs das gegen-
iiberliegende Sirmium, Viminacium und Ratiaria in die Hande; die
Grenze verschob sich sndlich his nach Naissus, das dem Geschicke
anderer mOsischer Stadte nicht entging und von Grund aus geschleift
wurde. Der Donau entlang, die keine feste Grenze mehr bildete, dran-
gen die Hunnen bis Novae (Svi§tov) im Osten vor: selbst Sardika ward
dem gefiirchteten Barbarenkonig zum Ziel seiner beutereichen Aben-
teuer 3). Am siidlichen Ufer blieben nach dem Besuche der Hunnen
nur zerstOrte Hauser und Tempel zuriick, in deren Trfimmern einige
Kranke und Verwundete schmachteten und auf die Gelegenheit war-
teten, um geheilt, gerettet zu werden. Die romische Verwaltung hatte
vollstandig aufgehOrt zu funktionieren; the kaiserlichen Offiziere er-
schienen in der Wilste, dort, wo the Gebeine der Gefallenen und Hin-
gemetzelten bei Regen und Sonne bleichten und verdorrten, nur noch,
um don Barbaren aufserordentliche Tribute zu leisten oder ihnen
lingo auszuliefem. Hingegen im westlichen ehemaligen Dakien, d. h.

1) Ammianus XXXI, ii, 6.

2) 24(paovrac `Pcopaibt rip, oevcacurov iceot7vrtc.
3) Priscus S. 140-142, 171, 183, 186, 207.

Flficht-
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im Banate, und in Pannonien, wo die Hunnen-Goten in ihren xthgat
in Faulheit und Verschwendung prafsten, langten unaufhorlich bei der
Riickkehr der kaum rastenden Krieger none Zuschfisse von arbeiten-
den riimischen Untertanen, lateinischer oder hellenischer Sprache, an l).
Die meisten sahen darin eine Verbesserung ihres Schicksals, und das
erklart sich leicht: zu Hause hatten sie eine ungeheuere Last von
Steuern zu tragen, fanden als Entgelt keine Gerechtigkeit, wenn sie
nicht den bevorzugten Klassen angehorten, und koinen wirklichen Schutz
gegen die Barbaren; selbst konnten sie kaum die Waffen tragen, denn
es schien den ebenso mifstrauischen wie tyrannischen Beamten zu ge-
fahrlich, die Eingesessenen der Provinz zur Erfiillung dieser Pflicht an-
zuhalten. Bei den Barbaren dagegen hatte man wenigstens im Kriege,
wo auch die ehemaligen Untertanen und Burger Roms gegen ihre
Stammverwandten oder gegen feindliche germanische, slavische, tura-
nische Volker kampften, die Hoffnung, durch Tapferkeit und aus dem
ErlOs der Beute die Froiheit wiederzuerwerben. In Friedenszeiten
stand ihnen alles zur Verffigung, und fiir die Sicherheit sorgte die

Kraft und der Ruhm des geffirchteten Hunnenkiinigs. Vie le fanden
Wohlgefallen an germanischen Frauen und grandeten ein neues Heim,
eine rOmisch-barbarische oder griechisch-barbarische Familie: dieser
stand the Zukunft offen, weil sie sich in alle mOglichen Verhaltnisse
zu filgen verstand 2). Die riimische Organisation pafste fiir ruhige,
siegreiche Zeiten mit bliihendem Stadteleben; fiir die verarmten Land-
schaften, fiir die verwilderten, der Zivilisation entfremdeten coloni
und s er vi war sie zu kompliziert, zu gelehrt und zu wenig praktisch.
Der Provinziale fiihlte sich in den barbarischen Formen, the einfach,
gerecht und mit der Ausnahme der kriegerischen Unternehmungen so-
gar freundlich waren, wohler als in dem veralteten, dadalischen Orga-
nismus des Reiches, wo alles die schwere, ermattende Luft des ver-
fallenden Staates atmete.

So konnte das ganze ostliche Romertum, das unsaglich mehr als
das westliche unter den Barbarenwanderungen gelitten hatte, nur ein
k 1 eine s Volk hervorbringen: d as r uma nisch e. Und zu dessen
Bildung fehlte es im fiinften Jahrhundert sogar an den notwendigen

1) Priscus S. 190.
2) Priscus S. 190ff. VgI. dazu ahnliche Falle bei Jung, Romer and

Romanen, S. 232 ff.
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barbarischen Elementen von der thrakischen aileron Basis gar nicht
zu reden. Die Germanen wohnten nicht in Dakien selbst; sie erschie-
nen in den romischen Landschaften sadlich der Donau nur, urn zu
rauben, und sic lebten moistens auf Kriegszfigen, bis zu ihrer Ender-
flung unter Alarich, der sic durch Illyricum nach Rom selbst
Die Hunnen waren, kaum zahlreich genug , um Pannonien besetzon zu
kOnnen, und bei ihrem kurzen Aufenthalte blieben sie infolge des fiber-
menschlichen Grausens, das sic der armen notleidenden romischen plebs
einflasten, vollig von ihr geschieden. Die Slav en mufsten kommen,
um die Bildung eines romanischen Volkes im Osten zu. ermoglichen.

Die Grandung barbarischer Staaten im Abendlande war fiir das

romische Reich, trotz aller rhetorischen Klagen und Restaurationsgelfiste,
eine Erlosung. Die neue Hoimat im Westen fanden gerade die ge-
fahrlichsten Feinde Ostroms: das gauze gotische Volk die West-
goten unter Alarich, die Ostgoten unter Theoderich suchten Italien
auf; vom Gotenjoche befreit, verjagten die Langobarden, Pannonien und
the angrenzende Ausbeutezone verlassend, die byzantinischen Eindring-
lingo" und traten als Nachfolger ihrer germanischen Brdder auf; die

Vandalen, fiber deren Kampfe mit den Goten uns nur Jordanes etliche
Nachrichten iiberliefert '), wurden Spanier und Afrikaner; mit ihnen
zusammen zogen the Alanen an den Rhein. So standen den ROmern
von Byzanz, wenn sie die Herrschaft fiber die Donau- und Hamuslander
neu begriinden wollten, nur einige mongolische und tiirkische Stamme
entgegen, die nach der Zertriimmerung des hunnischen Reiches die
alten Irrpfade der Steppe gingen: das waren die Avar en, the wieder-
erstandenen Turanen in der pannonischen Pufsta, und die Slav en. Die
Anwesenheit der Gepid en, eines Restos der Goten, in Dakien, von dem
Jul und Olt 2) bis zu den nardlichen Nebenthissen der Theirs, ist uns nur
durch Jordanes bezeugt, der sie als the eigentlichen Beherrscher der
fraheren romischen Provinz bezeichnet: sie waren aber wenig zahlreich,
besetzten mehr das alto Vandalenland an der sirmischen Donau und
spielten, trotz der Wertschatzung, the ihnen Jordanes zuteil werden lafst,
nie eine grofse Rolle. Nach Barbarenart, d. h. durch Planderungen,
gewannen sie unmerklich eine vorabergehende Bedeutung, und durch

1) Kap. CXXII.
2) Inca, Olt. Vgl. Zeufs S. 439.

fiihrte.
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innere Reibungen mit ihren langobardischen Nachbarn mit diesen
stiefsen sie in dem ihnen von Justinian eingeraumten Gebiete siidlich
der Donau bei Sirmium und jenseits der Drau, in der Gegend, the

the sirmische Insel" hiefs '), zusammen gingen sie, als herrschendes
Volk wenigstens, zugrunde. Gegen the Mitte des sechsten Jahrhunderts
waren sie schon in die antiquarische Rumpelkammer far ehrgeizige,
gelehrte Chronisten und Rhetoren versunken 2).

Es unterliegt ffir den unbefangenen Quellenforscher keinem Zweifel,
dafs unter dem sehr verbreiteten Namen der Sarmaten auch s la visch e
VOlker mit zu verstehen sind: die nordischen Sarmaten gegen the
Weichsel bin waren gewifs Slaven. Tacitus, im ersten Jahrhundert
n. Chr., weirs sehr gut, dafs the Von ed i, Nachbarn der Germanen im
Nordosten, sich von diesen wesentlich unterscheiden 3). Bis zum vierten
Jahrhundert aber war dieser betrachtliche Teil der Barbarenwelt den
ROmern nicht naher und genauer bekannt geworden, denn die Germa-
nen standen ja dazwischen. Nachdem aber the zuerst an the Donau
kommenden Germanen: Bastarnen im Osten, im Westen Quaden und
Markomannen, dann in einem zweiten germanischen Vorstofs: Goten in
der ostlichen Steppe, Vandalen, Taifalen, Gepiden gegen die dakischen
Berge und Pannonien hin, in unaufhorlichen, blutigen Kriegen gegen
die Legionen aufgerieben worden waren, wurden slavische Stamme, doch
unter dem allgemeinen Namen dor Sarmaten mit begriffen, gelegent-
lich am Mmischen oberen Donaulimes sichtbar. Unter Attilas eisernem
Szepter lebten sie wie die anderen benachbarten Barbaren, und die
Kunde ihrer Taten verlor sich in der von der gemeinsamen Aktion der
grofsen Pliinderungsgenossenschaft. Als nach dem Tode des hunni-
schen Herrschers sich seine Untertanen nach ihren Stammen wieder
zerstreuten und the wieder frei gewordenen Germanen in einem oder dem
anderen Teile des Mmischen Kaiserreiches eine dauernde oder voriiber-
gehende Heimat fanden, entstand in den skythisch-sarmatischen Landern
fiber der Donau ein Vakuum, und die zOgernden sanftmiltigen Slaven
wurden in dasselbe hineingerissen. Sie kamen aber nicht in der klas-

1) Menandrus S. 304, 310, 386; Procopius, De hello vand. I, 2;
III, cap. 34ff.; Hist. arcana S. 108.

2) Zeufs a. a. 0.; die Berichte fiber ihr Schicksal aus mittelalterlichen
Quellen.

3) Germania 46.
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sischen Barbarenweise, in wildem Rossegetrabe, dramatisch mit bluten-
den Handen don Vorhang der Weltgeschichte aufreifsend; sie erschienen
vielmehr langsam, ruhig und sicker, in enggeschlossener Sippschaft, die
Ackerwerkzeuge auf den Kriegskarren mit sich fiihrend, von zahlreichen
Ochsen- und Schafherden begleitet. Eine solche Wanderung in kleinen
Abteilungen bis zu einer geeigneten Siedelungsstatte und nicht woiter
konnte in den grofsen Men Talern, auf der unendlichen unbesetzten
Steppe, neben den diinngesaten Diirfern der romischen Provinzialen,
unbemerkt vor sich gehen. Erst nachdem die Kunde von den neuen
besseren Ackern an der Donau bis zu der zuruckgebliebenen slavischen
Masse gedrungen war und ein Stamm nach dem anderen sich auf den
Weg machte, so dafs an den Flufsufern ein grofses Gedrange ent-
stand, erst da erfuhren die ROmer Naheres fiber die AnkOmmlinge und
zwar nicht nur durch Biwakreden und Erzahlungen der Gefangenen in
den Stadtchen und Kastellen der vernachlassigten Nordgrenze.

Wahrend Justinian, der none Diokletian des anbrechenden Mittel -

alters, seine grofsen romantischen Restaurationsplane im westlichen
Romerreich fiir kurze Zeit verwirklichte, vernahm man im ostlichen
Reiche iiberall the Kunde von grofsen kriegerischon Wanderungen: in
den ehemaligen Gotengegenden tauchten die slavischen Sclavini und
Antes (Wenden?) auf, these the Ostgoten, jene die Westgoten in ihren
im vierten Jahrhundert innegehabten Stellungen ersetzend 1). Im vierten
Jahre der Regierung Justinians wurde ein gewisser Chilbudius zum
Prafekten in Thrakien ernannt, um the schon ilblichen Einfalle dor
Slaven zu bekampfen. Langere Zeit bekriegte er die Barbaren in ihrem
eigenen Lande wie ehemals Kaiser Valens, und zwar auf demselben
Boden in der Nahe der Donaumiindungen aber zuletzt wurde er besiegt
und getiitet. Dann, um den Sieg zu feiern, fuhren sich die Sclavini und
Anten gegenseitig in die Haare, wobei ein Vertrag mit Neurom ge-

1) Jo rd an o s S. 62-63. Die Slavenansiedelungen beginnen nach diesein
gleichzeitigen Berichterstatter um Novietunensis civitas ", d. h. Noviodunum.
Die falsche Lesart zweier Handschriften: noviet sclavinorum unensis", wobei
Sclavinorum" vom Rande in novietunensis" durch einen Abschreiber hinein-
gebracht wurde, gab in der alteren rumanischen historischen Literatur Ursache
zu vielen iiberfliissigon Debatten, wobei sich besonders der romantische Basel-
erfinder Hasdeu auszeichnete: er wollte namlich ein Sclavinum rumunense"
dem heutigen Slaveni entsprechend, daraus machen, und somit die erste Erwah-
flung der rwnanischen Nation hinein- und herauslesen 1

Jo rga, Geochichte der Iturninon. I.
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schlossen wurde. Bald darauf bot ihnen Justinian the walachische
Ebene zur Siedelung an und als emporium die Festung Tunis viel-

leicht den Ort, wo im spateren Mittelalter Nicopolis Minor an der Olt-
mandung, das heutige Turnu-Magurele, stand. So wollte sich der
Kaiser diese rothaarigen Barbaren gewinnen, die milde Getter der Fliisse
und Quenon vorehrten, in der Demokratie" lebten, die als Helfer bei
der Feldarbeit romische Sklaven zu gewinnen suchten und, obgloich sie
von hunnischen Sitten" nicht ganz frei waren, keineswegs als schlechte
Lento und tbeltater" gelten konnten. In diesen Anto-Sklavinen glaubte
er eine Wehrmacht gegen die viel gefahrlicheren tdrkischen Stamme
gefunden zu haben, eine Art Erganzung zu den grofsen Befestigungs-
werken, Grenzkastellen und Emporiumstad.ten , the er auch an der
Donau wie iiberall an den limites errichtete und erneuerte '). In der
Tat werden von dieser Zeit an nur noch wenige Einfalle in Thrakien
verzeichnet, aber desto haufiger und grausamer werden die Raubzfige,
the Sclavinen" in don Gegenden sildlich von Pannonien, in Illyricum
his an das Adriatische Meer unternahmen. Diese Planderungen waren
aber nicht das Werk der walachischen Sclavinen: ihre Irrlieber waren
vielmehr andere slavische Stamme, derselben westlichen Abteilung an-
gehorend the Serbo-Kroaten , die sich neben den Gepiden in der
pannonischen Ebene angesiedelt hatten. Sie kamen nicht als refine

Beutejager wie ihre germanischen und hunnischen Vorganger, nahmen
vielmehr das bessere Land in Besitz, schickten sich an dort zu fiber-
wintern" und haben wirklich in einigen Jahrzelinten bier im nordwest-
lichen Teile der Balkanhalbinsel und an der ganzen dalmatischen Kiiste
ihren Zweck erreicht: das ganze Land gehorte ihnen, wie es schon
friiher in Altdakien dor Fall gewosen war 2).

Die einst so machtigen Hunnen waren keineswegs vernichtet, wie
das iibrigens auch nicht denkbar ware. Wie spater die Tataren, die,
nachdem ihr Angriff auf die in romanisierten Kulturformen sich ent-
wickelnden Staaten der westlichen Germanen zurdckgeschlagen worden
war, the Stoppenheimat wieder aufsuchten und aus den Donaugegenden
verschwanden, so geschah es auch mit der militarischen Aristokratie
der hunnischen Diirferbesitzer und Kriegsbefehlshaber. In Pannonien,
das den emporten deutschen Stammen als Erbteil zufiel, wuchs das

1) Vgl. Pro cop iu s, De aedificiis II; De bello Gothico III, cap. 14ff.
2) Proco pius, De bello gothico III, cap. 29, 35, 38ff., 40; IV, cap. 4, 26.
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Pufstagras auf den Triimmern kimiglichen Ringes" ; aber die

ehemaligen Gefahrten Attilas behielten in der russischen Ebene bis
zum Kaukasus, wo the ,,ephtalitischen" Hunnen eine standige Gefahr
far das Perserreich bildeten, ihr Hirten- und Rauberleben bei, als
Araher dieser zweiten Waste, und pragten, obgleich in viel schwiiche-
rem Mafse, ihr Herrscherzeichen kleineren Volkern, fremden Ursprungs
oder der namlichen Rasse angehOrig, auf. Es ritten so nebeneinander
und gelegentlich gegeneinandor, in unaufhOrlichem Toben und Turn-
meln, die turanischen Stamme, die , einander so ahnlich in A.ussehen
und Sitten, ihre Bundesverhaltnisse so oft umgestalteten, dafs die Ost-
lichen Romer, Politiker wie Geschichtschreiber, the Tarken" , im

sechsten Jahrhundert die Hauptgruppe, nicht von den Bulgaren in der
grofsen Bulgarei am Atelflusse (Wolga) zu unterscheiden vermochten,
noch von den Utiguren und Kutriguren, die in Konstantinopel als besiegt
und vernichtet galten, endlich von den Obancovirat, ObaQxovvri oder
Hunniwaren '), denen die nachste Zukunft in den norddonauischen Lan -
dern gehorte. So wird unter den Kaisern des sechsten Jahrhunderts, vor
Justinian und wahrend seiner Regierung, von den ,,Hunnen und Bulgaren"
gesprochen, welche in Thrakien miter Nationalhauptlingen, kleineren
&linen des alten Heiden Attila, wie Balach, kampften: einige davon
traten zum Christentume aber, kleideten sich in romische Uniform und
traten den Barbaren, ihren Briidern von ehedem , entgegen; grofse
Massen von solchen Bulgaren" nach dem Ausdrucke gleichzeitiger
Schriftsteller wie spaterer Kompilatoren wurden in Armenien and der
Lazike angesiedelt. Einem Gepidenfiirsten von kOniglichem Blute, dor
es bis zum magister des illyrischen Heeres brachte, wird the Ehre zu-
geschrieben , die unbezahmten Turanen endgflltig von der rOmischen
Grenze zunickgeworfen zu haben 2); auf diese blutige Art wurde nein
tiefer Friede in Thrakien wiederhergestellt" (Eleik &Oda lv rfi eecixn)

selbstverstandlich nur bis zu den Slaven vorstOfsen 3).
Wahrend aber die Donaulinie durch die Sklavinen und Anten besetzt

1) Menandrus S. 401; Theophylakt S. 284; Jordanes S. 127.
2) Theophanes, Kompilator des 9. Jahrhunderts, I, Bonner Ausg., S. 247,

269, 338-339; Marcellinus Comes and Victor Tennennensis in Mon.
Germ. Hist., Auctores antiquissimi XI, S. 103, 104, 108, 205.

3) Vgl. das bei Zeufs unter Avaren" and Bulgaren" angesammelte
Material.

deb
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wurde, ging ein tiirkisch-tatarischer'Stamm, die Avar en nach inneren
Kampfen in der Stoppenwelt vom Dnjestr gegen Westen vor: ein ge-
knechteter Stamm man denke an die Limigantes, se rvi der Sar-
maten und spater Herren ihrer Herren erzwang sich die Freiheit
und behielt noch Kraft mug, um an die Griindung eines Krieger-
reiches fir Hirtenlamige oder Chaganen, Khane, aus ihrer Mitte denken
zu konnen. Im Jahre 551, wie gewohnlich angenommen wird, ist nach
langer Unterbrechung wieder von Hunnen", die neben den Sclavi"
oder Sclavini in Thrakien pliindern, the Redo: sie drangen bis zu den
langen Mauern des Kaisers Anastasius vor, und nur das Erscheinen einer
byzantinischen Flotte rief sie, nachdem sie Thrakien und Illyrien vollstan-
dig gepliindert batten, zuriick. Sie gaben sich als das grOfste, tapferste
Volk aus, die gewOhnliche Empfehlung der Barbaren, und obgleich sie
nicht Landererwerb zu Kulturzwecken ersehnten, gab ihuen Justinian, um
sie anzusiedeln und ihrer etwas sicheror zu sein, Pannonia secunda, von wo
the Hauler gegen Norden aufgebrochen waren. Flier waren sie von der
riimischen Grenze, jenseits deren der Reichtum der Stadte und Felder den
faulen blutthirstigen Wilden in Versuchung fiihrte, durch das Reich der
Gepiden auf der sirmischen Insel zwischen der Drau und San geschie-
den ; und diese Art der Ansiedlung ist nicht ohne Absicht geschehen ').
Aber sie konnten das Einschiebsel natiirlich nicht dulden und suchten,
nachdem sie den koniglichen Sitz Attilas eingenommen hatten, auch
die siidliche Grenze des von dem grausamen KOnige beherrschten Reiches
zu erlangen. Im Bunde mit den Longobarden bezwang der grofse
Chagan Baian die Gepiden, und nun begann eine gauze Reihe von
Kriegen, um the Erbschaft" der Besiegten anzutreten, das heifst die
rOmischen Garnisonen von Sirmium und Singidunum, die Vorposten in
dieser Gegend, zu vertreiben und nach Siiden hin ihre Stellung einzu-
nehmen. Trotz der langjahrigen, wahrhaft heldenmiitigen Gegenwehr der
Byzantiner der Kaiser gab nur nach schweren Opfern und mit grofsem
Schmerze den Befehl, the Grenzfestungen zu raumen zog endlich das
Avaronheer mit dem goldstrahlenden Konige dor neuen Hunnen" an der
Spitze in the verOdeten, von den Einwohnern verlassenen Stadte ein 2).

1) Vgl. Menandros S. 282, 285, 287-288; Theophanes S. 360, 362,
380, 396-398.

2) Menandros S. 303-305, 312-313, 332-338, 352, 386ff., 405 bis
407, 424-427; Theophanes S. 585; Theophylakt S. 40.
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Avaren und Slaven, Barbaren" und Sclavini" wie man sie
in Konstantinopel unterscheidend nannte ') lebten in keinem freund-
lichen Verhaltnisse zueinander: der Chagan wollte den Slaven den ta-
tarischen Zins aufzwingen, urn sich ihrer, wie Attila mit den germa-
nischen Volkerschaften getan hatte, als Kriegshelfer und Ernahrer im
Frieden zu bedienen. Die Avaren, denen diese Forderungen von den
Slaven gewohnlich 2) abgeschlagen wurden, unterstatzten die Romer"
gegen die Donauanwohner, befreiten die romischen Gefangenen, fuhren
auf kaiserlichen Schiffen die Donau hinab und brandschatzten die skla-
vinischen Dorfer und Acker'). Als im siebenten Jahrhundert, unter
Kaiser Mauritius, die byzantinischen Befehlshaber Priscus und Petrus
gegen die Sklavinen ihre immer erneuerten Beute- und Zachtigungs-
zilge unternahmen, die slavischen Ansiedelungen in dem vormals traja-
nischen Dakien vernichteten, die Barbaren in die Gefangenschaft trio-
ben, die Hauptlinge, actexot, dieser Demokratie beim Schmause fiber-
fielen, um in dieser Barbarenart den zahlreichen Feinden zu imponieren
und die siiddonauischen Provinzen vor ihren Einfallen zu sichern, spielten
die Avaren eine zweideutige Rolle, die sich aus Hirer Stellung erklart.
Der Chagan lids die rtimischen Offiziere nach dem Zwecke ihrer An-
wesenheit in Gegenden, die doch ihm gehorten, fragen, spottete aber
ihre nicht ernst gemeinten Jagdvorwande, belcam Komplimente wie
.,Vagabund aus dem Osten" zu horen, unternalim kriegerische Demon-
strationen gegen die Byzantiner woboi er Dalmatien beunruhigte
oder sogar (lurch die moldauischen, vielleicht auch marmarosischon Passe
bis nach Scythia Minor und Tomi kam und ward bei Singidunum
und Sirmium, der schwachsten Stelle seiner Position, von den llinnern",
die sich mit ihrer Flotille der Festungen bemachtigten, angegriffen.
Schlachten wurden gegen Avaren und Gepiden in den Theifssumpfen,
in der /Nine von Widin bei den Donaukatarakten auf dem linken Ufor
geschlagen. Aber der Chagan war doch kein unerbittlichor Hunnen-

zur Not erwies er die Gefalligkeit, auf die nheiligen Bucher"
der Nachbarn zu schworen, und beschonkte, in einem trou beobachteten
Waffenstillstande wahrend der Osterzeit, seine Gegner mit allerlei fri-
schem Vorrate, woboi er als Gegengeschenk Spezereien aus dem Morgen-

1) Theophanes S. 415.
2) S. aber Th eop h yl ak t S. '246, 264: Slaven im Avarcudienste.
3) Menan d r os S. 287-288, 405.

konig:
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lande bekam. Und schliefslich kohrte man zum Frioden und zu der
natiirlichen Donaugrenze zuriick '). Nach dem Todo des Kaisers Mau-
ricius, der in diesen Gebieten als Restaurator auftrat, with fibrigens
die Reichsgrenze trotz gelegentlicher Wiedererwerbszfige, wie z. B. der
gegen die Slaven von 649 einer war 2), hinter die Donau zuriick,
und der Kaiser verzichtete auf die Fortsetzung des kostspieligen, ge-
fahrlichen und unniitzen Kampfes gegen die unzahlige Menge der Feinde.
Wahrend gegen the vordringenden Araber die viel reicheren asiatischen
Provinzen, die Inseln und die Hauptstadt selbst verteidigt werden
mufsten, zogen die Slaven langsam und sicher fiber die Grenzo und
liefsen sich in MOsien hauslich nieder. Ms die Bulgaren hierher kamen,
fanden sie sieben seit langer Zeit angesiedelte slavische Stamme vor
und vermochten nichts weiter, als ihnen den eigenen barbarischen
Namen zu gegen, wobei sie selbst als turanisches Volk von der Bild-
flache verschwanden 3). Diese letzte tiirkische Flut, die im siebenten
Jahrhundert begann, dauerto bis zum Jahre 1000, berfihrte Gebiete
nOrdlich und sfidlich von der Donau, blieb aber fur die jeweilige Be-
vOlkerung mit Ausnahme der Ungarn ohne ernste ethnogra-
phische Folgen. Deshalb geniigt hier ein kurzer tberblick fiber die
Bulgaren sowie Petschenegen und Komanen.

Durch innere Umwalzungen in dem tiirldschen" Steppenreiche
um die Mitte des siebenten Jahrhunderts werden die Bulgaren, die
e chten Bulgaren, auf die geschichtliche Biihne geschoben. Wie die
Avaren gegen ihre Herren, so erhoben sich die Bewohner der Atelufer
gegen die Avarenhauptlinge und errangen sich die Freiheit. Ein sol-
cher Sieg mufste eine Verdrangung der Besiegten mit sich bringen oder
einen Auswanderungszug nach den verlockenden Gegenden des Siidens
und Westens, wozu ein unwiderstehlicher Drang alle Barbaren trieb.
Die sarmatischen" Karren wurden ffir die grofse Reise vorbereitet,
und Konig" Kubrat, den die Byzantiner als Chrobatos kennen, trat
als kriegslustiger Hauptling an die Spitze seines kleinen Volkes, das
ein rOmisches Kanaan suchte. Nach seinem Tode wurde, wie nach
dem Tode Attilas, nach turanischer Sitte auch das Erbe an Kriegsvolk
unter seine Sane verteilt, gerade wie the Kriegsbeute und die Herden.

1) Theophylakt und sein Absehreiber Theophanes, passim.
2) Theophanes S. 530, 532-533.
3) Theophanes S. 549.
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Es waren fiinf Brfider, und jeder ging, wio die Sohn() Atti las, seinen
eigenen Weg: in Pannonien bekamen die Avaren bulgarische Helfer,
auf den entlegenen Schlachtfeldern des Westens zeigten bulgarische
Soldlinge ihren Mut. Aber dem dritten Sohne Kubrats lachte das
Gluck in grOfster Nahe: mit seinem Volkchen suchte sich Asparuch
einen geschfitzten Lauerwinkel und fand ihn zwischen dem Dnjestr,
dem Pruth und der Donau, im sfullichen Bessarabien , wo er durch
unwegsame Moraste und Schilfdickichte besser als durch Graben und
Mauern gedeckt war. Die ,,rOmischen" Poston im ostlichen Mosien
erstatteten dardber dem Kaiser Bericht, und die Gefahr wurde als so
ernst betrachtet, dafs der Kaiser personlich die Eindringlinge von den
Donaumundungen zu verdrangen suchte. Er kam aber nicht bis zum
Kriegsschauplatze, und seine Truppen zOgerten so lange, auf diesem un-
bekannten skythischen" Terrain ihre Pflicht zu tun, dafs die Bulgaren
den Mut fafsten, den fliehenden Soldaten nachsetzten und sich der
slavischen DOrfer am Schwarzen Meere und an der Donau bemachtigten.
Wie es in solchen Fallen iiblich war, wurden die Barbaren zum FO-
deratfrieden eingeladen und wurden so durch formlichen Vertrag Be-
wobner des Reichsbodens in OstmOsien und in der Umgegend der alten,
starken Festung Durostorum, die bis jetzt als Drstor (Silistrien) fort-
besteht. Sie trafen hier in den Stadten und Kastellen eine Lateinisch
und Griechisch sprechende Bevilkerung, kaiserliche Truppen in den
Kastellen und Burgen, in den Hamusschluchten, die sie bald erreichten,
romanisierte Thraker und Germanen neben verwilderten Provinzialen,
die sich ihnen angeschlossen hatten, und in zahlreichen Ansiedelungen,
den slavischen Dorfern neueren Ursprungs, Leute, die unter ihren Bo-
jaren fnr the griechischen Chronisten accexot und sogar 611716s. 1)
Ackerbau trieben. Alle waren Anhanger des Christentums.

Die Bulgaren hauchten diesen heterogenen Elementen neues Leben
ein; sie verteilten sie unter the Fahnen der einzelnen Woewoden", der
Kriegsherzoge, und zogen sie an den Hof dos neuen barbarischen Casars,
des Zaren, der notwendigerweise, als barbarischer Erbe der romischen
Welt, auch als Bewerber um das kaiserlicho Konstantinopel auftrat. Das
war ales, was sie mitbrachten. Ales ander°, Sprache, Sitten und zu-
letzt im achten Jahrhundert den Glauben, iibernahmen sie von

1) Theophylakt S. 257.
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ihren Vorlaufern auf mOsischem Boden, und zwar besonders von den
zahlreicheren und den Herrschern, was die Kulturstufe anbelangt, naher
stehenden Slaven. So entstand und entwickelte sich in dem ro-
mantischen Traume nach einer neuen Weltherrschaft fiber den Osten
das bulgarische Zarenreich, eine ungeschickto und naive Nach-
ahmung des byzantinischen Musters. Als im elften Jahrhundert Ba-
silius der Bonlyczeozrovos dem schon verfallenden Staate ein Ende
machte und die alte justinianische und mauricianische Grenze an der
Donau wiederherstellte, blieb auf dem Boden, wo das Bulgarenreich
bestanden hatte, kaum etwas anderes iibrig als die Erinnerung an grofse
Krieg°. ilbrigens scheint sich dieses erste bulgarische Reich dauernd
nicht sehr weit nach Westen ausgedehnt zu haben 1).

Hauptstadt blieb, selbst in der Zeit der grofsen Zaren, Preslav,
die slavisierte Markianopolis, und erst, nachdem diese alto Residenz und
das ganze ostliche Bulgarien von Kaiser Tzimiskes im zehnten Jahr-
hundert erobert worden war, fluchteten sich die Herage", die Kron-
pratendenten und die hohe Geistlichkeit nach dem Siidwesten, wo unter
Basilius ein zweiter Krieg fiir die Freiheit unternommen wurde. SG

endete bei Dyrrhachium, in dem abhangigen kroatisch-serbischen Lando,
an der adriatischen Kiiste die grofsartige militarische SchOpfung, die
drei Jahrhunderte vorher dort, wo die Donau sich in das Schwarze
Meer ergiefst, ihren Anfang genommen hatte 2).

Die langdauernden Kampfe zwischen Bulgaren und Griechen um
die kaiserliche" Herrschaft in Osteuropa riefen wiederum neue Be-
werber um die reichen Lander an der Donau herbei. Oder vielmehr,
ein unwiderstehlicher ,Zug nach Osten" drangte alle in der Steppe
weilenden barbarischen VOlkerschaften vorwarts, und die Verwickelungen
am Schwarzen Moore und am Hamus beschleunigten nur das Erscheinen
der zunickgebliebenen Slaven und Tiirken". So kamen nach der
Reihe, die einen, um bleibende Sitze zu erobern, the anderen, um nur
ihren Namen auf den Gedenkblattern der byzantinischen Chronisten
zunickzulassen, die Ugren, die Russen, die Petschenegen und ihre Zwil-
lingsbriider, the Komanen.

Aus der russischen Steppe riefen als Helfer wahrscheinlich zuerst

1) fiber die Ansiedelungen der Bulgaren s. Theophanes S. 514ff.
2) Quellen and Darstellung dieses westlichen Reiches" in der Notiz,

JireCeks: Archiv fur slavische Philologie XXI, S. 545ff.
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the Byzantiner selbst jene finnisch-tfirkischen Barbaren herbei, die dor
Gesichtsfarbe, Korperbildung und den rohen Sitten nach ihren Ver-
gangern an dieser Kulturschwelle glichen und sich dor Reichsgrenze
nither in der Gegend der grofsen Flfisse befanden. Dio eigentlichen
Ogoren treten dabei deutlich erkennbar hervor, und bald wurde ffir the
Bulgaren das skythische Messer" (pcizat2a) zur Zuchtrute Gottes 1).

Die Ankommlinge waren nicht reino Tfirken: bei ihnen war viel-
mehr das tfirkische Blut mit einem iiberwiegenden ursprfinglichen finni-
schen vermischt. Wie die Fenni des Tacitus, ihre Urahnen 2), trieben
sie mit Vorliebe das Jfigerhandwork und the Fischerei. Sie waren
keine ausgezeichneten Reiter wie ihre Nachbarn von echtem skythi-
schem Blute, aber ihre Pfeile fanden immer ihr Ziel und liefsen sie
geffirchtet erscheinen. Als sio durch eine Bewegung der Kazaren und
'Jun ihnen iiberlegene turanische VUlkerschaften nach Westen
geschoben wurden 3), fanden sie, wio die Bulgaren, eine gesicherte Zu-
flucht in den Siimpfen an der Donaumfindung, von wo aus sic Ostlich
und westlich, der Meereskfiste entlang, am unteren Sereth, Pruth,
(Tur la, tfirkisch: Dnjestr) und selbst am Dnjepr, ihrem Baruch",
herumstreiften. linter Kaiser Leo dem Philosophen, gegen Endo des
neunten Jahrhunderts, als Byzanz gegen die Bulgaren kampfte, erschien
eine nrtimische" Flottille auf der Donau, Gosandte des flaat2rbc be-
traten das linke lifer und versprachen den Bewohnern dieses Atel-
kus" 4) schOne goldene Mfinzen und eine reiche Beute an Kleidern,
Geraten und. Gefangenen, wenn sie mutige Unterstatzung gegen den
KOnig von Pre-slav leisten warden. Die Mazaroi" (Magyaren) liefsen
sich die Sache nicht zweimal sagen: vor ihrem unerwarteten Einfalle

zum ersten Male genossen the neuen Barbaren die Ansicht eines
Kulturlandes, wenn auch eines solchen im Zustande des Verfalles
schlofs sich Zar Simeon in Silistrien ein. Aber nachdem die Griechen
feige und opportunistisch ihren Friedensvertrag mit dem Bulgaren-
herrscher unterzeichnet batten, ate dieser chic furchtbare Bache an

1) Vita S. Clementis, episcopi Bulgarorum, 10. Jahrh., Ausg. Miklosich,
Wien 1847, S. 34.

2) Germania § 46.
3) Const. Porphyrog., cap. 37.
4) Eigentlich Insel in einem grofsen Flusse "; Z eufs S. 751; Rosier,

Rom. Studien, S. 155.

Toll"
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den verachteten Foinden. Von der einen Seite drangen die Bulgaren in
die ungarischen Dorfer ein, von der anderen die eigens dazu gedun-
genen Tiirken, die, bis zum Chaganenkastelle Sarkel am Dnjepr ihre
Macht ausdehnend, unter dem Kriegsnamen von P atzinakit en bei den
Byzantinern, von P etsch en eg en, Bisseni, bei anderen Nachbarn bekannt
waren. Durch einen kombinierten Anbriff, wahrend die Manner auf
Jagd- oder Beuteziigen waren, wurden die magyarischen Ansiedelungen
in Sildbessarabien vollig zerstort, und the wehrlosen Frauen und Kinder
entzogen sich fliichtend dem Gemetzel oder der Gefangenschaft. Die

Folge davon war selbstverstandlich eine none Auswanderung 9: von
Konstantinopel vielleicht wurde ihnen als neues Ansiedelungsgebiet Pan-
nonien angewiesen.

In der grofsen fruchtbaren Ebene an der Mitteldonau waren die
Avaren als leitendes Volk schon langst wieder verschwunden. Das
neue westliche Reich der frankischen Germanen, auf alto Kultur und
Uberlieferungen gestfltzt, hatte sich these Gegend, wo eine andore Welt
begann, als Ostliche Grenze ausersehen, und die Karolingische Mark
wurde auf den Triimmern des Avarenreiches errichtet 2).

Wo die Macht des Markgrafen aufhOrte, war das Land im Besitze
der frei gewordenen Sklavinen" von ehedem: hier wie anderswo lebten
the demokratisch" organisiert in ihren DOrfern unter Gauhauptlingen,
die in den frankischen Annalen als ,,duces" bezeichnet werden, und
das mufs Woewoden bedeuten. Durch die Vereinigung dieser zerstreuten
Krafte entstand in diesem Gebiete ein m or avi sc h es Reich, aber these
Schopfung eines energischen Fiihrers, Sviatopluk, konnte ihn selbst
nicht fiberdauern. Als Ersatz fiir the Mahren erschienen die Bulgaren,
welche the moisten Serbenstamme unterjocht oder in sich aufgenommen
batten, vom Silden her kommend, und die Drau bedeckte sich mit
den Prahmen des slavischen Imperators 3). Die Jectores" des Zaren
herrschten an der pannonischen Donau, wie an der Theifs, fiber Slaven,
Reste der Germanen und Tiirken, wie auch iiber rumanische Hirten,

1) VgI. Porphyr., cap. 37, 40; die byzantinische annalistische Erwah-
nung in den Kompilationen, welche den Namen von Georgius Monachus Symeon
(S. 701 und 853), Leo Grammaticus (S. 877), Pseudo-Theophanes continuatus
(S. 359) tragen; Ked renos IL S. 255-257.

2) Zeufs S. 736ff.
3) S. z. B. Mon. Germ. Hist., Script. I, S. 216, 360.
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von ihren neugebauten oder wiederhergestellten SchlOssern aus, the in
den Bergen odor in der Nahe ungangbarer Si mpfe lagon.

Die Magyaren die Volkslieder zahlen sieben Fahrer unter dem
Herzog() Arpad, der aber sehr wahrscheinlich ') schon gestorben und
durch seinen Sohn ersetzt worden war, schlugen den viol langeren,
aber sicheroren Steppenweg ein, wo sie nur friedliche SlavendOrfer
fanden, und stiegen so, ohne die Bergschluchten betreten zu massen 2),
in das pannonische Hunnenparadies herab. Nach der Legende, die
uns in einer sehr spaten, aus dem zwolften oder vielmehr dreizehnten
Jahrhundert stammenden, von einem anspruchsvollen, dem Namen nach
unbekannten Notar des KOnigs Bela herriihrenden Version abermittelt
wird 3), stiefsen die Eroberer, deren Heldentaten uns bis in die klein-
sten goschichtlichen und ortlichen Details erzahlt werden, auf mehrere
bulgarische und walachische Herzoge (duces"), gerade wie in der
Zeit des asenischen Reiches, welches von blacchischen" Hirton far
bulgarische Bojarensprofslinge geschaffen wurde 4). Der Enkel von Kean,
welcher zuerst das Zarenland verlassen hatte, Salan, auch ein erdich-
toter Name, herrschte von der Donau bis zu den Po len und Ruthe-
nen" und wohnte im Schlosso Zom lum" (Sem lin), aufser welchem
dieser dux tytulonsis" auch Borsoa und ander° befestigte Ortschaften
besafs. Menumorout war der Beherrscher des Eisornen Toros, durch
welches man in das heutige Siebenbiirgen gelangt, und in den Biharer
Bergen, wie auch im ganzen KOrOs und Szamoslande gehorchte man

1) Porphyrogenetes, cap. 38, S. 172.
2) Nestor, Ausg. Leger, S. 19.
3) Der Verfasser fiihrt anch annales chronici" and codices hystorio-

graphorum" als Quelle an, aber wohl nur, tun damit zu prahlen. Alles, was
er sagt, stammt aus den stolz verschmahten Liedern der ioculatores", mit
Ausnahmo der naiven Erkitirungen der geographischen Namen. Die letzte Aus-
gabe des Anonymus findet sich in der magyarischen Sammlung der Quellen
fiber die Landeinnahme. Vgl. die Studien von K aindl im Archiv fiir osterr.
Desch. Jahrg. 1901.

4) Der Name der Blacci" ist in der lateinischeu Kanzlei der Zaren von
Trnowo iiblich, und der Anonymus hatte gewifs viele solcher Briefe in Htinden
gehabt. Spater kommt er bei ungarischen Chronisten (Simon do Keza) und
Urkundenschreibern vor ( terra, Silva Blacorum et Bissenorum "; Z imm e r

ono- W e rne r, Urkundenbuch I, S. 27, 35, 55; J. 1223-1231). Der bei
dem Anonymus genannte Szathmfir wird nur im 13. Jahrh. urkundlich erwahnt;
Pi6, Streitfrage, S. 23.
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seinen Befell len. Glad war am Tumbs, in Keve und Orsova der Ver-
treter seines griechischen und bulgarischen Kaisers". Endlich in dem
Lande jenseits der Berge der nterra ultrasilvana" stand der
Wlachenherzog Gelou zum Kampfe bereit, wobei er von einem unabhang,ig
kampfenden magyarischen Bandenfahrer getotet wurde. Nachdem durch
Kampf und Vertrag, die Ungarn das Land erworben hatten, sandte
nach dem Volksliede der Ahnherr der kfinftigen Konige Grenzwachter,
wie die Szekler, bis in die entlegensten Karpathenwinke].

In dem gleichzeitigen Stile wiirde der prahlende Bericht also
lauten: Miihsam verdrangten die Eindringlinge die letzten Spuren
der bulgarischen Herrschaft und wurden so zu Viilkerbeherrschern in
Pannonien. Von dort aus mischten sie sich als Siildlinge in der
Art dor Avaren in die balkanischen Wirren. Erst als man schon
das Jahr 1000 n. Chr. zahlte, machte der Papst, bei welchem Gesandte
des magyarischen Oberhauptlings erschienen waren, aus dem dux
Stephan einen apostolischen KOnig fiir die ungarischen Lander. Um

dieselbe Zeit dehnte sich auch der neue pannonische Staat fiber die
siebenbiirgische Grenzo aus, wobei sich im westlichen Winkel, nordlich
vom Maros, eine zweite Alba des Kimigs auf dor Ste lle einer bulgarischen
Weifsenburg, Belgrad heute noch wird die Stadt von den rumani-
schen Bauern Balgrad genannt erhob I). Bis zum vollstandigen
Besitze des nur erst betretenen Landes aber waren noch lange Kampfe
und grofse Kolonisationsanstrengungen

Die Petschenegen, die Bezwinger der Magyaren, wurden auch ihre
Nachfolger auf dem ateluzischen Boden. Dies kleine Gebiet, welches nur
einem Viilkchen von Jagern und Fischern als Heimat dienen kann, wurde,
besser gesagt, nur ein Anhangsel zu der viel grOfseren petschenegischen
Steppe, wo diese gefiirchteten Barbaren, bOse Kerle" fiir ale ihre Nach-
barn 2), ihre unzahligen Herden von Ochsen, Pferden und Schafen wei-
deten Zu dem westlichen Angulus" ihres weiten Herrschaftsgebietes,
wo sie bis Drstor an der Donau die Nachbarn der Bulgaren waren,
fiihrte sie in ihren beweglichen Hausern 4) nur im Sommer der Hirten-

1) Vita S. Stephani in Florianus, Fontes domestici (Budapest 1881 bis
1885) I, S. 23, 75.

2) men amain; Const. Porphyrogenetes cap. 8.
3) Ebend. cap. 3.
4) vifintror; Leo Diaconus S. 157.

.).
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beruf, aber die walachische Ebene war ihnen offen bis zur zerstiirten
Trajansbrucke, wo das neue Tiirkenureich der Magyaren begann, und
in das unverteidigte Siebenbiirgen kamen sie nicht selten durch die
bekannten Karpathenpfisso 1), um die Getreidelieferungen und die Horde-
zehnten der untergebenen Dorfer in Empfang zu nehmen. Bulgaren
waren nirgends in dieser Ebeno herrschaftsberechtigt. Wenn eine by-
zantinische Quelle von der Bonlyaeia lx.ei0Ev toil Yareov unter KiMig
Crum spricht trifft man kurz vorher eine Erwahnung der Bon lyagia
geradezu als Heiseziel derselben byzantinischen Kriegsgefangenen: ixti-
15'Ev kann den Sinn von cis neben dem gewohnlicheren von t r an s
haben, und vielleicht dachte der Chronist bei dieser, in der ganzen
mittelalterlichen griechischen Historiographic vereinzelt dastehenden,
naheren Bezoichnung Bulgariens an das in Byzanz gar nicht unbekannte
Grofsbulgarien an dem Atelflusse.

Nachdem sick die Volkorverschiebung an den Donaumiindungen
vollzogen bade, benutzten die den Barbarenzwistigkeiten viillig gleich-
gilltig zuschauenden Byzantiner Petschenegenscharen, wie sie friiher
magyarische Scluitzen angeworben batten. In den Kriegen mit den
Bulgaron erscheinen kaiserliche Flottillen, von den D rung a r i en be-
fehligt, an der unteren Donau, und nach Empfang von Goldzahlungen
iiberschreiten die zum Sommeraufenthalte hier weilenden Reiter den
Flufs, urn mit fremden Horden und Gefangenen zurtickzukehren. Unter
dem porphyrogeneten Geschichtschreiber, welcher uns so wertvolle No-
tizen fiber die ntirdlichen Nachbarn des Reiches in seinen Erinnerungen
und Kompilationen hinterlassen hat, war diese Besoldung der Patzi-
naldten" kein aufsergewohnliches Eroignis: die Lento kosteten wenig,
standen im Rafe der TJniiberwindlichkeit und waren viel g,offigiger als
die anderen: sie entfernten sich auch gleich, um im Herbste den Weg
nach Schlofs Sarkel zu nehmen. Ackerbau betrieben sie gar nicht,
Gesamtherrscher haben sie niemals gehabt, was politischen Ehrgeiz
ausschlofs, und fur ihr Tummeln und Wandern war es auf dem ber-
gigen, mit Stadten besaten Boden des Balkan viel zu eng.

Nach dem Tode des schreibseligen Kaisers Konstantin glaubte man
aber in Byzanz ein geeigneteres Element, um Barbaron durch Barbaren

1) S. Vita S. Stephani S. 23, 75.
2) Simeon Magister, S. 615. In Georgius Monachus, S. 818: ne(mtv roil

thrvouillov ist ein Mifsverstandnis.

t),

                     



78 Einleitung.

zu bekampfen, gefunden zu haben: Nikephoros Phokas rief die Ru ss en,
die Slaven vom Dnjepr, die Tauroskythen" der gelehrten Ausdrucksweise,
welche unter dem Namen der fremden erobernden Rhos", wie die siid-
donauischen Slaven unter demjenigen der dieselbe Rolle spielenden Bul-
garen, politische Einheit und militiirischen Ruhm erlangt batten. Swiatos-
law fand auf dem Wasser des Tutelarflusses, dann auf dem Meere, end-
lich in den Donaumiindungen einen Weg nach Drstor, wo er keinen
Widerstand von der Seite der ihn von Byzanz abschliefsenden Petsche-
negen zu ffirchten brauchte. Er kam gliicklich an, und nach vielem Bin-
gen, wobei er immer die Oberhand behielt, nahm er die Stellung des Zaren
ein, dessen Familienglieder gefangen oder vertrieben wurden, und resi-
dierte in Pres lav, wo ihm in der Nahe das bekannte, fur Hui freundliche
Meer, das far sein Volk die zweite Heimat war, entgegenlachte. Per
Kaiser in Konstantinopel mufste sich die Sache gefallen lassen, aber
als der energische Tzimiskes den Thron bestieg, mufsten sich die Ein-
dringlinge, die den Weg zur Rfickkehr vollstandig vergessen hatten, zur
Verteidigung nach schwierigem Kampfe fiel Pres lav in die
Hande der Kaiser lichen", und nachdem Drstor wieder erschien fur
die Belagerung der alten, wichtigen Grenzfestung eine byzantinische
Flottille auf der Donau wiedererobert war, nahm der triumphierende
Kaiser die wankende Krone dem jungen, eben erst wieder eingesetzten
letzten Zaren der Ost lichen Bulgaren vom Haupte. Auf der Ste lle, wo
Swiatoslaw, im goldenen Schuppenpanzer, verzweifelt um Beute, Ebro
und Leben gekampft hatte, erstand das neue Kastell Theodoropolis,
als Schlufsstein des Eroberungswerkes.

Als der russische Held nach dem entfernten Vaterlande am Dnjepr
floh , hatte er, wie zu erwarten war, von den auf byzantinische Ein-
flfisterungen herbeieilenden Petschenegen eine Schlappe erlitten '), ob-
wohl Banden desselben Volkes mit ihm zusammen auf dem mOsischen
Boden gekampft batten 2). Aber trotzdem sie die Ungam auch spater
beunruhigten 3), batten sie dock bereits ihre elastische Kraft verloren,

1) Vgl. such N e s to r S. 59.
2) Fur den ganzen Krieg ist Leo Di aconus und der Kompilator K e-

dr ono s mit dem russischen beinahe gleichzeitigen Chronisten Nestor zu ver-
gleichen. In spateren griechischen Quellen finden sich nur etliche erganzende
Einzelheiten.

3) Vita S. S te p h a ni a. a. 0.

riisten:
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und bald erkannten die nach Westen vordringenden tfirkischen Volker-
schaften in den uzischen Komanen, die von dem selben Schlosse

Sarkel kamen, ihre neuen Herren.
'Vie es nur selten bei solchen VOlkern der Fall ist, sanken jedoch

die Petschenegen aus Hirer leitenden Stellung in tragischer Weise
herab, infolge von unerwartoten Verwickelungen, die von den byzanti-
nischen Geschichtschreibern genau ilberliefert werden. Die Nomaden
hatten zu lange in Beriihrung mit dem griechischen Neurom gestanden,
um nicht mit der Zeit ihren Nachbarn Organisationselemente zu ent-
lebnen, und so erstand endlich ein Alleinherrscher ffir die kriegerischen
Hirten, welcher sich die ehemals unabhangigen Hauptlinge der drei-
zehn Stiimme ebenso unterwarf, wie viel spater der krimische Khan als
Kaiser der tatarischen Nation" die Stammsultane. Ein soldier pe-
tschenegischer Khan" war in der Mitte des zehnten Jahrhunderts
Tyrach, und er fand in dem tapferen Kegen einen gefahrlichen Neben-
buhler, der ihn einmal bis in die Donausfimpfe des Angulus" zu-
rfickdrangte. Der Sieger mufste sich aber bald vor dem Khan ilfichten,
der alle Kraft° seines Volkes, in der ganzen Ebene, von der Grenze
Ungarns und Pannoniens bis zum Dnjepr, gegen ihn zum Kampfe
aufrief '). Nur zwei Stamme entschieden sich fiir den kiihnen Re-
bellen: er erlag der Ubermacht und, wie die Goten vor den Hunnen,
Iliichteten sich die Kegenischen Petschenegen vor der grausamen
Bache des beleidigten Tyrach auf romischen Boden: so kamen gegen
20 000 Fliichtlinge auf eine Insel in der Nahe von Drstor, d. h. in die
Sflmpfe, die ostlich von dieser Stadt der gespaltene Flufs bildet 2).
Kegen selbst wurde nach Konstantinopel geschickt und er erhielt durch
die Taufe einen Kulturfirnis: ein griechischer Monch fibte am Donau-
ufer dieselbe feierliche Handlung bei den zurfickgebliebenen wilden
Scharen, und als Joederati" nach alter Sitte bekamen die neuen
Burger Ostroms nicht nur Felder fiir ihre Sklaven, sondern auch droi
Verteidigungsfestungen gegen ihre Verwandten jenseits der Donau.

Diese forderten die Auslieferung der Fliichtlinge, und als ihnen
dies abgeschlagen wurde, kamen sie selbst in ungeheuerer Masse, urn

1) Nuovrat rigs neenv7larpou 47(6 ro0 Bogvcraevovi. norapop xat pi-
nt Tficvvovtac 47r2op(vac natatrac; gleichzeitiger Bericht in Ke dr eno s II,
S. 582.

2) Die heutige Insel Borcea, von Calgraai bis Eir§ova.

JE
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die Ungeborsamen zu bestrafen. Um den Einfall zu verhindern, eilten
mit den kaiserlichen Barbaren Michael, Befehlshaber der Stadte am
Ister", die Truppen des bulgaiischen Thema herbei, und dazu kamen
Verstarkungen vom Weston" ; eine Flottille von hundert Fahrzeugen
erschion, um zu verhindem, dafs neue Feinde auf dem Flufswege zu-
strUmten. Aber als der Nordwind eine feste Eisbrucke Her die Donau
gebaut hatte, stellten sich beinahe 20 000 Reiter auf dem Boden der
Dobru. dscha ein, um dem Mangel an Nahrungsmitteln, den darauf fol-
genden Seuchen und endlich dem byzantinischen Heere zu erliegen.
Tyrach und die Seinigen erboten sich, Helfer des allein machtigen Ba-
sileus" zu werden, und der bulgarische dux siedelte sie in der Nahe
von Sofia, Nisch und Oveepolje an, wo die Regierung unter die moisten
die dem friedlichen Bauer notwendigen Werkzeuge austeilte, wahrend
die jungen Mine den Befehl erhielten, nach Asien zu ziehen, um ffir
den Kaiser zu kampfen. Diese wurden aber bald aufriihrerisch und
ihre Stammverwandten verliefsen die ihnen ungewohnte und sie ernie-
.drigende Scholle, um die Sichel mit dem Schwerte zu vertauschen.
Grausame Verheerungen, die alles, was nach Swiatoslaw und vor den
inneren Kriegen geschah, iibertrafen, waren die Belohnung fiir die Ge-
wahr einer Zufiuchtsstatte, und nur durch Massenmorde, durch lang-
same zahe Ausrottung der besiegten Banden wurde dor Unruhe und
damit der Macht und dem Ruhme der Petschenegen ein Ende gemacht.
Alles, was von ihnen nbrig blieb, vermischte sich mit den ihnen bis-
her feindlichen Komanen, die an der ganzen Donau und darither bin-
aus in der Steppe die Stolle Tyrachs flbernahmen 1).

Aber bevor man dazu kam, machte sich noch eine ganze Reihe von
langen, wechselvollen Kampfen gegen die jenseits der Donau sitzen ge-
bliebenen Petschenegen notwendig, und mehr als ein Jahrhundert dauerte
die i7 berfiutungsgefahr von dieser Seite. Der erste von der neuen
Dynastie der Komnenen, Isaak, fand an der Donau eine verzweifelte
Lage vor: wahrend das linke Ufer wie vorher in dem ausschliefs-
lichen Besitze der Barbaren blieb, hatten bulgarische Hauptlinge, durch
Scharen solcher Nachbarn unterstiitzt, mehrere von den byzantinischen
Grenzfestungen in der Dobrudscha an sich gebracht, und Drstor selbst
-mit seinen zwei Zitadellen konnte den andrangenden Rebellen nicht

1) Kedrenos II, S. 412, 413, 465-466, 483, 514-515, 582 ff.
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lange widerstehen. Als nach Isaak, der von den Petschenegen zu leiden
hatte, und nach der darauf folgenden beinahe kaiserlosen Zeit ein zweiter
Komnene, Alexios, den ostramischen Purpur trug, ein Mann, der die Kraft
in sick filhlte die bessere Vergangenheit wiederzuerwecken, besafs das
Reich seit langem keine nardliche Grenze mehr: neben den Khanen und
Stammfiirsten der Tarken" beherrschten von ihren Burgen, Stadten
und xcoponaetc, Marktflecken, aus: Tatos der Silistriote, Chalis, Sestlav,
Satza, der vor Tatos in Drstor ansassig war, und Salomon das ganze Land
zwischen der Donau und dem Moore. Nach etlichen Ausfallen, die
zuriickgeschlagen'wurden, hoffte der Kaiser durch einen personlichen
Zug the ramische Herrschaft in dieser Gegend wiederherzustellen, und
so wurde Drstor vom Lands wie vom Flusse aus belagert: Tatos
entschlupfte auf das linke lifer, um von dort die bereits angesie-
delten Kumanen zu Hilfe zu rufen, aber als er an ihrer Spitze er-
schien, war die Entscheidungsschlacht schon geschlagen, und der Kaiser
befand sich auf dem schmahlichen Wege der Flucht nach Konstanti-
nopel zu.

Urn die Beute entstand aber ein Hader, der zu einem Ausrottungs-
kriege zwischen den beiden nhomoglotten" Valkerschaften fahrte. Far
die thrakischen Landschaften, wo sich dieser Streit abspielte, war das
allerdings ein Ungliick, aber fiir die kaiserlichen Machtinteressen be-
deutete these neue Wendung der Dinge ein glackliches Ereignis, und
im romaischen Lager wurden die verbandeten kumanischen Reiter mit
Jubel empfangen. So kam es an dem letzten Apriltage des Jahres
1091 zu einer grofsen Feldschlacht, in der the Petschenegen vollstan-
dig besiegt wurden; nach dem Siege totete man aus Furcht the un-
zahligen Gefangenen, sogar the Kinder und ihre Mutter" : ,,Nur ein
Tag", so sang man in den griechischen Darfern, und die Petschenegen
batten den Mai gesehen", aber das war nicht ihr Schicksal 1).

Die Kum an enherrs chaft. Wie ihre vernichteten Briider, waren
die Kumanen ein tiirkisches wanderndes Volk, das an das Abenteuerleben
der Kriegsbanditen gewohnt war. Aus ihrem neuen Donaureiche, wo sie
von den Sklaven und Zinspflichtigen die Nahrungsmittel und dazu Wein

1) Die gauze Erzahlung stiitzt sick auf eine einzige Quelle, das Werk der
Anna Co mn en a, der gelehrten porphyrogeneten" Geschichtschreiberin. Es
kommt nur der erste Band der Bonner Ausgabe in Betracht: S. 166, 279 bis
280, 323 ff.

Jorga, Geschichte der Rumanen. I.
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und Hydromel bekamen, gingen sie samt ihren Familien fiber den ge-
frorenen Flufs, auf grofsen, mit Leder bedeckten Barren, um auf einem
besseren Boden ein wenig herumzustreifen, oder sie entsandten nur ihre
Sane mit dem Bogen und den grofsen Speeren, the man nur mit beiden
Hamden handhaben konnte, um Ehre und Beute zu gewinnen. Einmal
kamen sie als Beg leiter eines Kronpratendenten, den sie in Cherson, wo
ihr Volk auf der Ebene, die spater bei den Genuesen Campanea" heifst,
auch die Herrschaft besafs, ausfindig gemacht hatten, und die Hamus-
stadte, alte grollende Bulgarennester, offneten ihnen mit Freuden the Tore,
wahrend sie the Berghirten aufserhalb des Beobachtungskreises der
kaiserlichon Klissurarchen" durch die Passe fiihrten. Ein anderes Mal
mufste sie Alexios bei Vidin (13t61;vn) aufsuchen, und nach ibrem
Rfickzuge auf den Flufs verfolgte sie eine Kavallerieabteilung wahrend
dreier Tage und dreier Nachte" bis zu einem anderen Flusse, den
sie auf Pramen fiberschritten. Wider sie gehen die byzantinischen
Truppen bis Branitzovo an der Donau" weit im Westen, wo unter einem
Nachfolger des ersten Konigs Stephan die von diesem vereinten panno-
nischen Hunnen" ihre letzten Auslaufer haben ').

Wie the Petschenegen hatten auch these oft geschlagenen, ihr Blut
verschwendenden Kumanen ein zahes Leben. Nach Alexios kommen
sie wieder als Gaste der Balkan-Halbinsel zum Vorschein: Kaiser Jo-
hannes schlagt sie im Osten bei Berhoe, und etliche Tausende von
ihnen werden, um sie im Zaume zu halten, in Men Gegenden angesiedelt.
Selbst der grofse Wiederhersteller des Reiches, der das Heer neu orga-
nisierte und die Fahnen Ostroms in Gegenden, die seit langem vergeben
und vergessen waren, sieghaft wieder aufpflanzte, Manuel Komnenos,
in welchem das verfallende Byzantinertum einen Herrscber vom Schlage
Justinians oder Mauritius' bewundern konnte, wurde trotz seiner grofs-
artigen Anstrengungen mit den Skythen der Donauebene nicht fertig.
Als the Winterrauber sich der Festung Demnitzikos an den Mtin-
dungen des gefrorenen Flusses bemachtigt hatten, zog Manuel selbst
aus, urn sie zu bestrafen. Zu ungeduldig, urn the Flottille zu erwarten

sie war auf der Donau gegen die TJngarn unterwegs setzte
er seine Soldaten auf funfhundert Monoxylen" fiber, und, nachdem
auf diese Weise auch zwei andere skythische Fliisse fiberschritten

1) Anna Comnena II, S. 8-12, 295, 299, 302; Cinnamus S. 12;
Choniates S. 124.
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waren, fiirchtete er selbst nicht die finsteren Walder des Tenuorman"
am Rande der Karpathen, wo er stehen blieb. In einem Kampfe gegen
the bisher immer ausweichenden Feinde erzwang er, gliicklicher als
der alte, fabelhafte Dareios, einen Sieg fiber the neuen Steppenreiter 1).
Bei dieser Gelegenheit schlofs der Kaiser Freundschafts- und Schutz-
vertrage mit den nachsten slavischen literarisch: tauroskythischen"
Fiirsten: Premislav, Rotislav und besonders mit Jaroslav, dem mach-
tigen Herrscher des neuentstandenen Staates von Halitsch an den
Quenon der Donaunebenflfisse 3). Durch eine neue Befestigung der
justinianischen und nachjustinianischen Burgen wie Chele's, des
hentigen deren Verteidigung dem Grenzdux anvortraut
wurde, ward endlich, fur lange Zeit wenigstens, den Eindringlingen ein
Riegel vorgeschoben.

Aber diese kiihne Unternehmung des niemals rastenden Helden
war nicht the einzige Ursache, die dazu ftihrte, dafs aus dem Tiirken-
reiche in der Donauebene und am nOrdlichen Gestade des Pontus ein
Zufluchtsort fiir zugellose kleine Banden wurde, the bereit waren gegen
mafsigen Sold jedermann ihre grausame Tapferkeit zu vermieten. Im
Westen hatten die Kumanen nach der Festigung des magyarischen
Konigreiches nichts meter zu erbeuten, und mit dem Eintritte der konig-
lichen Offiziere in Siebenbfirgen wurde den neuen Petschenegen these
Zinsprovinz beinahe entrissen. Im Norden hatten die schon von der
Kultur beleckten Barbaren Pannoniens eine slavische Provinz, ein ,,hun-
nisches Tauroskythien" in dem ruthenischen Teile von Marmaros er-
worben, und the russischen Furstentiimer waren stark genug, um ihre
sich immer erweiternden Grenzen gegen Nomadengeldste zu schfitzen.
So kam es, dafs in einem neuen Zuge fiber die Donau die Ma-
gyaren waren jetzt the Angegriffenen the Kumanen mit keinem
Worte erwahnt werden, wahrend als kampffahige Besitzer der spateren
Moldau zum ersten Male the R um anen erscheinen 5).

Nach etlichen Jahrzehnten hatte sich das friihere Verhaltnis zwi-

1) Cinnamus S. 93-95.
2) tber vorhergehende Einfiille und Strafziige ebend. S. 8-9; Choniates

S. 20-21, 124.
3) Vgl. Cinnamus S. 236, 242.
4) Vgl. meine Chilia si Cetatea-Alba", S. 32ff.
5) Cinnamus S. 260.

Chilia 4)
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schen Romanen und Turken Wlachen" und Skythen" in byzan-
tinischen Ausdrficken gerade umgekehrt. Unter der Regierung des
unfahigen Komnenenepigonen Isaak im Jahre 1186 nach der ge-
wohnlichen Zeitrechnung kam vom mosischen Donauufer ein wla-
chischer Fliichtling, der sich erdreistet hatte, mit anderen Hdmushirten
die Fabne des Aufruhis gegen den gesetzmafsigen Basileus zu erheben
and seine armlichen Kleider mit ffirstlichem Gewande zu vertauschen.
Asen eilte mit kumanischen Freunden zum Kampfplatze zuriick, und
these labten sich so kostlich an reicher thrakischer Beute, dais sie fur
ihr ganzes Leben die Riickkehr vergafsen. Die romthschen Scharen
wurden durch ihre Pfeile und Speere verjagt, und As 6n und seine
beiden Briider und Nachfolger, Peter und Johannitius (Ioni0), ver-
danken ihre Erfolge nicht unwesentlich der starken, treuen Mitwirkung
der Kumanen. Als die Kreuzfahrer ein lateinisches Reich in Konstan-
tinopel errichteten und neue Kriege zwischen dem WlachenkOnige
und den edlen Herren vom Abendlande ausbrachen, verliefsen den Jo-
hannitius seine Kumanen auch nicht, und die grofse Schlacht bei Adria-
nopel, aus der der Wlache einen in don kaiserlichen Purpur geklei-
deten Gefangenen mit Bich fiihrte, entschied wesentlich the Geschick-
lichkeit der wilden Reiter: sie wichen anfangs zuriick, um sich
am folgenden Tage wieder zu sammeln und den Feind zu umringen;
von ihrem Pfeilregen iiberschiittet, durch ausgeworfene Seile von ihren
Pferden gezogen, wie das Gras der Wfiste von blutigen Schnittern
dahingemaht, gaben the Lateiner" die Verteidigung auf '). Der Nach-
folger des Johannitius, Borila, hatte in seinem besiegten Heere, das
mehr als 30 000 Krieger zahlte, kumanische Reiter mit grfinen Flam-
men auf den Lanzen 2). Seine Frau war nach Akropolitas so-
gar eine Kumanin. Ein franztisisches Hilfskorps, das aus dem Abend-
lande kam, um das wankende lateinische Kaiserreich zu stiitzen, fand
noch kumanische Krieger und einen kumanischen Hauptling, Konig"
Jonas, in der walachischen Ebene 3). Aus dem Kumanenlande kam
Johannes Ask', der Organisator des bulgarischen Reiches, und immer

1) CinnamusS.808ff. Geoffroi de Villehardouin, Ausg. de Wailly,
S. 213ff.

2) Henri de Valenciennes, ebend. S. 323ff.
3) Albericus Trium Fontium, in Mon. Germ. Scriptores XXIII,

S. 950ff.
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hatte er Kumanen zur Seite 1). Aber schon in dieser Zeit war der
Krieg zwischen den Kumanen und ihren ostlichen Nachbarn, den Ta-
taren, ausgebrochen, und nach langem, verzweifeltem Widerstande mufste
KOnig" Kuthen man denkt an den petschenegischen Fiirsten Ke-
gen das platte Land verlassen, um mit seinem ganzen Volke, vierzig-
tausend an der Zahl, in Ungarn eine Zuflucht zu suchen. Kenig
Bela III. Offnete ihm sein Reich, aber er wurde, wie vor ihm die by-
zantinischen Kaiser, fur die Gastfreundschaft schlecht belohnt 2). Ein
anderer betriichtlicher Teil der Besiegten ging fiber the Donau und
verlor sick in den makedonischen Bergen und den Talern Thrakiens 3).

1) Akropolitas S. 26-27, 45.
2) Rogerius, Miserabile Carmen, cap. IIff.
3) Akropolitas S. 58.

                     



Erster Absehnitt.
Die thessalischen und dakisch - mosischen
Romanen des Ostens bis zur Griindung des

Fiirstentums der Walachei 1).

1. Kapitel.
Ursprung der Pindus- und Karpathenwlachen und
ihre Unterschiede. Das stAdtische Leben an der Donau

wahrend der Barbarenzeit.
Wahr end des greulichen Mordens und Brennens, das fur den

europaischen Osten den grofsten Teil des Mittelalters ausmacht,
wurde nur selten und fliichtig von dem Volke gesprochen, das

1) I. Fur die se Periode ist die Literatur Behr umfangreich; das hat seinen
Grund in der Schwierigkeit der Rumanenfrage", in einer Zeit, fiir die es fast
vollig an Quellen fehlt, und nicht minder in dem verschiedenen politischen Inter-
esse, das den Geschichtschreibern die Feder fart: die Magyaren, welche ihrer-
seits die ausschliefsliche Herrschaft zwischen Theirs und Karpathen beanspruchen,
beliampfen die Kontinuitat des rumanischen Elements auf dem linken Donauufer,
wiihrend die Slaven seine transdanubianische Rolle zu vermindern suchen. Dieser
Gegensatz hat viele Streitschriften hervorgerufen und wird es vermutlich noch
weiter tun.

Die Annahme, dafs die Vorfahren dor Rumlinen den trajanischen Koloni-
sationsboden im 3. Jahrhundert n. Chr. verlassen haben, um nach etwa tausend
Taken als lose Hirtenbanden, die nur Unterjochung verdienten, zuriickzukehren,
fand zuerst in Sulzer (Bd. II, 1 ff.) einen Verfechter, dessen Gedanken durch die
.Ansichten eines Thunmann (ljntersuchungen fiber die Geschichte der
ostli ch en europiiischen Volker, Leipzig 1774) und durch die in Sieben-
biirgen seit langem herrschende Meinung, dafs die verachteton Walachen" neue
Ansiedler des karpathischen Hugellandes seien, beeinflufst warden. In seiner
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die alte Kultursprache der Romer, obgleich in veranderter Form,
beibehalten hatte. Die Eroberer nehmen den Eroberten nach der

1791 erschienenen Commentatio der Trajanskrioge ", einer Preissehrift, die seine
fruchtbare wissenschaftliche Lauf bahn eroffnete, schlofs sich such En gel mit
einigen Abweichungon dem Sulzerschen Urteile an. In dem Konstitutionsstreite
zwisrhen den siebenbiirgigchen Nationalitiiten unter Kaiser Leopold zeigte sich
Ed er, der bosto Geschichtschreiber der Sachsen, sulzeriseh, wahrend die ru-
manisehe Schule durch §in cal (s. oben S. 3) und besonders durch den starken
Raisonneur Petru Major (Istoria pentru inceputul Rominilor in
D a ch i a, Ofen 1812; none Ausgabe, Budapest-Gherla 1883; es folgte eine hef-
tige Polemik mit Kopitar, in der Wiener Liter aturzeitung; vgl. die
Kleiner en S chrif ten Kopitars) vertreten war. Spater fand man, dafs die An-
wesenheit der Ruination in grofseren Massen auf dem rechten Donauufer mit den
Ergebuissen der philologischen Untersuchung ihrer Sprache und Dialekte fiber-
einstirnme (vgl. Onciul, Romanil in Daeia traiana pAna, la inte-
rn eiar e a prin eip a t el o r, Bukarest 1902, welcher eine kritische rbersicht
der Literatur biet(t).

In dem schen S. 9 erwahnten Bache von Rosier (Rumanische Studien) sucht
der polemisch angelegte , von den Ausschreitungen der rumanischen chauvinisti-
sehen Schule aufgereizte fisterreichische Gelehrte die sulzerische Theorie zum
ersten Male historisch- ethnographiseh und philologisch zu begriinden: es fin-
den sich in dem Werke Rogers treffliche Abschnitte, wie derjenige , welcher
dem anonymen Erziihler der ersten magyarischen Eroberungen den Todesstofs
versetzt, aber im ganzen fibertreibt er, and sein Gemalde nahert sich einem
phantastischen Luftgebilde, da ihm die rumanischen Verhaltnisse, Land, Leute
nail Sprache so wildfreind Sind, daft er den richtigen Orientiorungspunkt nieht
zu finden vermag. Rosier gibt mehr Winke zum Nachdenken als dauernd fest-
gestellte Tatsachen und Schlusse. In den ethnographischen Untersuchungen
eines Tomaschek (Zur Kunde der Hamus-Halbinsel, Wien 1882) findet
man dagegen wieder mehr glanzende Hypothesen.

Die erwahnten Werke von Jung enthalten Daten , umfangreiche , sichere
Daten, und das Theoretische tritt bei ihm immer zuruck. Die drei Werke von
L. Pi6 (nor die Abstammung der Rumanen, Leipzig 1880; Der na-
tionaleKampf gegen dasungarischeStaatsrecht; Zurrumanisch-
ungarischen Streitfrage, Leipzig 1881-1886) bringon keine feste , ab-
geschlossene Beweisfiihrung und verlieren sich oft in der broiten Auslegung ab-
liegender wissenschaftlicher Materien. In dem 1891 erschienenen Bache von Tr a u-
gott Tamm wird mehr in klarer , systematischer Form dor Stand der Frage
einem grOfseren Publikum vorgeffihrt. Die drei letzten Schriftsteller haben sich
fiir die Kontinuitat ausgesprochen.

Die Rum an en haben in ihrer neueren Historiographie ein einziges urn-
fangreiehes Buch fiber diese Streitfrage: die T eoria luT R o tiler" von
Xen opol (Jassy 1884; franzosisch als Une enigme historique. Lee Rou-
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Entscheidungsschlacht wie die anderen Rechte so auch jenes, er-
wahnt zu werden. Leise Andeutungen fiber die sich bildende

mains an mo ye n age, Paris 1885), eine interessante Arbeit, die aber (lurch
die im philologischen Teil zutage tretende schwache Kenntnis und dumb die
etwas fliichtige Behandlung eines unzureichenden Materials an Wert verliert;
in den moisten Punkten ist die Widerlegung von D. Onciul in der Zeitsehrift
ConvorbirI literare" des Jahres 1885 siegreich geblieben: Onciul ist Behr gut
orientiert, immer genau und lafst sich niemals von seinen Gefahlen fortreifsen.

Die Magy ar e n haben bisher nur Schwaches geleistet, indem sie mit einem,
dem Suchen nach der geschichtlichen Wahrheit immer schadlichen patriotischen,
unduldsamen, oft bis zur Vehemenz gesteigerten Eifer eine fragliche Kenntnis
der Quellen und eine parteiische Wiirdigung der angestellten Studien vereinigen.
Der gefeierte ungarische Streiter P. Hunf al vy (Die Rum an en and ihre
An spr iiche, Wien-Teschen 1883, und Az Olahok t or tenet e, I) zeigt sich
mehr als ein Polemikor in der Art der Chauvinistenblatter, und twin Versuch, Bich
auf rumanische Quellen gegen die Rumanen zu stiitzen, scheitert an seiner dies-
beziiglichen Unkenntnis, die er mit dem viol begabteren und hesser geschulten
&osier teilt; die rumanischen Schrifton, die er angreift und seine Schule folgt
ihm in dieser Richtung sind schon seit langem in rumanischen wissenschaft-
lichen Kreisen verurteilt.

II. In allem, was die Sprache betrifft, mufs man sieh jotzt an das klassische
Work von Ovidiu Densusianu, Histoire de la langue roumaine,
dessen erster Teil 1903 in Paris ersehienen ist, wenden. Bis in das kleinste
Detail ist die Bibliographie nebst einer genugenden Darlegung der verschiedenen
fiber spracbliche Fragen herrschenden Theorien darin enthalten.

III. "Mu die Rumauen in Istrien gibt es keine zusammenfassende Arbeit, und
man mute sich mit zerstreuten Aufsatzen begniigen: auf rurnaniseher Seito sind
bisher nur die Reise des I o an M ai or escu (Jassy 1874; zweite Ausgabe, Bu-
karest 1900) und die Beitrage zum dortigen Dialektworterbuche von Nanu, Leip-
ziger Dissertation 1895 und in dem Jahrbuche des rumanischen Seminars an der
Universitat Leipzig (von G. Weigand herausgegeben, 1895) zu nennen. Das Baste
ist noch in der Denkschrift von Miklosich: Cher die Wanderungen der
Rumunen (Denkschriften der Wiener Akademie, XXX, 1879) enthalten.

Die rumanische Literatur caber die Ara in i in i (Pinduswlachen, Aromunen,
each der von Weigand vorgeschlagenen Ausdrucksweise) besehrankt Bich auf die
beinahe wertlosen Reisebeschreibungen von B o l i n tin e an u, einem Dichter,
dem Sohne eines Arrtminen, und N e ni t,es c u (Bukarest 1899) und auf die
unvollendet gebliebeuen Studil istorice" des J. C a r agian i, welcher neben un-
annehmbaren Theorien seine persOnliche Kenntnis der Zustande als Pindus-
rumaue verwertet. Besser noch ist T. Burad a, Cercetari despro sees' el e
roman tI din Turci a (Bukarest 1890), ein Buch, welehes don Vergleich
mit den Biichern der auderen Balkanvelker caber die Ethnographie der bestrittenen
Gebiete aushalten kann. Die rumanische Akademie hat durch die Vorsorge
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romanische Nation des Ostens finden Bich in der alteren Zeit nur
hier und da, und erst nachdem sich die sturmenden Wogen des

J. Bian u s das von dem Dr. med. Obed en a r u angesammelte, im dakorumanischen
Sinn° bearbeitete sprachliche Material (Tex t e m a c e do roman e) herausgegeben.
Erst neuerdings hat Pericles Papa ha gi , selbst ein Pindusrumane, in dem
zweitrn Bantle der Mater i al u r! f ol klo ri ce" des rumanischen Ministeriums
und in den Annalen der Akademie (1902) Behr wichtige ethnographische Mate-
rialien veroffentlicht.

Aber dieses Gebiet gehort eigentlich dem dentschen Forscher G. We i g an d
in Leipzig, der die Rumanen des Pindus mehr als eiumal zu Rause was nicht
sehr leicht ist besucht hat und in seinem grofsen Werke: Die Arom unen
(Leipzig 1895; vgl. die Sprache der Olympowalachen, Leipzig 1888) den
Grand zu alien kiinftigen Studien gelegt hat. In den oben erwahnten Jahr-
btichern gewahrt er den Forschungen fiber den araminischen Dialekt stets einen
ausgedehnten Raum. Neben den betreffenden Abschnitten in Densusianus Bache
kann man Mr die Orientierung Bich an die von Weigand verfafsten Aufsatze:
Aramini, Istria, Megleniti in der zu Hermannstadt bei Kraft erscheinonden
Enciclopedia romina wenden, auch an dasWerk von Picot: Les Roumains
de Macedoine (1875), selbstverstandlich nur hinsichtlich der iilteren, spar-
lichen Literatur.

Cher die anderen vom Hauptstamme losgelosten Rumanenfragmente Bind zu
vergleichen: Burada, in Archiva societatel stiintifice literare
din las! V; Weigand in seinem Jahresberichte des Jahres 1900; Picot,
Chants populaires des Roumains de Serbie, aus dem Recueil de
testes et de traductions publie par lee professeurs de l'ecole des langucs orion-
tales vivantes" (Paris 1895).

Das einzige Buch Tibor die bessarabischen Rumanen ist das von Z am f i r
C. Ar bur e , von der rumanischen Akademie 1899 ale Preisschrift herausgegeben
(B a s arabia in se col u 1 XIX), das gewifs auch Ntitzliches enthalt, aber un-
glaublich kritiklos zusammengeschrieben ist.

Fur die Bukowina dagegen gibt es ein sehr gutes Buch, das Bich auf eine reiche
Information stiitzt, dasjenige von G. B ogdan-D nica (Bucovina, Cernauti 1895).

Niemand hat bisher die rumanischen Verhaltnisse in den Landern der un-
garischen Krone in einem soliden, ausgedehnten Buche (vielleicht kame J. Sla-
vic!, Die Rumanen in Ungarn, Siebenbtirgen und der Bitko-
w in a, Teschen 1881, in Betracht) beschrieben. Eine gate ethnographische
Arbeit ist diejenige von Frincu und Candrea, Rominil din muntiT
ap u s e n1 (Bukarest 1888), welche die sogenannten Mott, in dem stidwestlichen
Teile Siebenburgens, behandelt. In S i 1 vestr u M o ld o v an, Te ara n oas t r a,
finden sich neben einer Beschreibung des Landes im westlichen Siebenbargen auch
ethnographische Mitteilungen. Das dicke Buch von E. de Martonne, La V a-
lac hi e (Paris 1902), hat zwar grofsen geographischen, aber weniger ethno-
graphischen und gar keinen historischen Wert.

§i
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Barbarentums geglattet batten, erscheint das scheinbar uber -
schwemmte alte Element der ursprtinglichen Bewohner wieder,
aber in einer Gestalt, die gar nicht an die Vergangenheit erinnert :
ale Barb ar en tauchen die Rumanen aus dem Barbarengewimmel
empor.

Das geschichtliche Auftreten der Rumanen vollzog Bich, ob-
gleich die Zusammensetzung und organische Entwickelung dieses
Volkes einer friiheren Zeit angehort , erst im 11. und 12. Jahr-
hundert. Dieser Prozefs ist Kier zu schildern und zu erklaren.
Der Rahmen, in den das Bild gehort, ist im Vorhergehenden
schon gegeben.

Auf der Balkanhalbinsel batten die romischen Eroberer Griechen
und Thraker vorgefunden : die ersteren wohnten am Meere und
langs der grofsen Handelsstrafsen, die Heimat der letzteren blieb

Um das Konigreich Rurnanien steht es, was die ethnologischon Studien an-
langt, nicht viel besser. Die Arzte N. M a n ol e s cu und Cr a i ni ce an u baben
zwei Werke fiber die Igien a ter a uului roman (Hygiene des rumanischen
Bauern ; in den Publikationen der rumanischen Akademie erschienen) verfafst.
Der verdienstvolle Suczawaer Priester S. F 1. Marian, Mitglied dor Akademie,
hat in semen von diesem Institute herausgegebenen Werken: Die Geburt bei
den Rumanen" (1892), Die Hochzeit bei den Rumanen" (1890), Das Leiehen-
begangnis bei den Rumanen" (1892), V r 6j 1, fa r m ece i e s f a cer i" (Zauber-
spriiche, 1893), und Runianische Volksfeste" (Serbatorile la Romini; drei Bande),
den ganzen Zy-klus des rumanischen Volkslebens beschrieben ; daneben hat er
auch Studien fiber die Verwendung der Farbon in der Kunst (Eintrittsrede in
die Akademie), fiber die popular° Ornithologie (Suczawa, 1. Bd.), Her die popu-
lar° Zoologie (in der Nou a R evis ta R om in 6 , 1901) veroffentlicht. Dazu
kommen Die Hochzeit bei den Rumanen" von Elena Se va s to s (1889), das
grofse Such L. §a in e a n us fiber die Volksmarchen, die erst kfirzlich erschie-
nene Arbeit von Dr. N. Le on fiber die popular° Heilkunde (alle in don Annalen
oder den selbstandigen Publikationen der Akademie).

Die Sinnspriiche (Cimilituri; Ausg. der Akademie) Bind von Artur G o-
r o ve , die Spriehworter von Iuliu Z an n e in einem kolossalen, etwas zu breit
angelegten Werke gesammelt worden. Die erste grofse Sammlung der Yolks-
poesie ist die von V. Alec s an dri , vom Dichter selbst stark umgearbeitet.
Dagegen ist streng wissenschaftlich die von Andrei Bar se an u and J. Ur-
b an Jar ni k 1885 veroffentlichte , der an Wert die viel reichere von G. D e m.
Theo d ore s c u gleichsteht. Die in den letzten Jahren von dem Unterrichts-
ministerium veranstaltete Sammlung: Materia1uri fol k 1 or is t i ce It und 12
ist vollig verfehit zu nennen ; ale ihr Herausgeber wird Gr. G. T oc ilea c u ge-
nannt. Dieser hat aber keinen Anteil daran.
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bis zu ihrem ethnischen Untergange das Gebirge; in den Talern
des Rhodope, des Hamus und der Karpathen standen ihre Hirten-
dorfer. Die Griechen besafsen Stadte, Reichtum und eine alte,
tiberlegene Kultur, die sie fast vollig vor der Entnationalisierung
bewahrte. Die in kleinen armlichen Ansiedelungen zerstreuten
Thraker dagegen konnten sich in den Gegenden, wo sie die rOmi-
schen Soldaten und Handelsleute aufsuchten, nicht halten. So
verlor sich schrittweise in Mogen wie in Dakien in Thrakien
selbst hatte bei dem Erscheinen der Legionen die hellenische Far-
bung der Bevtilkerung schon grofse Fortschritte gemacht die In-
dividualitat dieser zahlreichen, tapferen und begabten thrakischen
Vtilkerfamilie. Was in spaterer Zeit als Thraken erscheint, auf
heimatlichem Boden oder in der Fremde, wo sie angeblich als
christliche Monche ihre bessische" Sprache bewahrt haben sollen,
ist wenig glaubwiirdig und liefse sich weit eher aus einer Ver-
wechselung oder altertiimelnden Richtung in den fraglichen Quellen
erklaren. Die benachbarten verwandten Illyr i e r, bei denen die
Pforte der Barbarei scion lange vorher gesprengt worden war,
batten ein in dieser Beziehung besseres Geschick wahrend die
rtimische Kultur am Meeresgestade einen viel starkeren Aufschwung
als in dem Lande der unteren Donau genommen und Dalmatien
zu einer bliihenden Provinz des Reiches gemacht hatte, bot das
arme, steinige, vegetationslose Hinterland den Ansiedlern wenig
Reiz, htichstens solchen, die in den bosnischen Bergwerken arbeiten
wollten. Trotzdem sie auf den Markten der Herrscher, wie spater
auf denen der Italiener, die nun die Kiiste ausbeuteten, erscheinen,
trotzdem sie als gute Kenner der Passe und Pfade im Gebirge,
als mutige Verteidiger der Handelskarawanen schon in dieser Zeit
wie such spater angeworben wurden, trotzdem endlich manche
aus ihrer Mitte als Auxiliarien in den kaiserlichen Legionen kampfen
mufsten, blieben die Bewohner des Hochlandes Illyrier, und bis
heute, wo sie sich als Schkipetar bekennen und von den Nach-
barn nach einem schon im Altertume gebrauchten Ausdrucke
Albanesen (Arnauten) genannt werden, sind sie in ihrem bergigen
Jagd- und Raubgebiete neben Hirten und Biirgern anderer Natio-
nalitat sitzen geblieben. Dafs sie in fern entlegenen Zeiten unter
rtimischer Herrschaft gestanden haben, dafiir spricht nur eine nicht

.

                     



92 1. Kapitel.

allzu grofse Anzabl von Wiirtern fur haere Kulturbegriffe in ihrer
Sprache und der christliche Glaube, den sie gewifs schon im
Altertume von den romischen frommen Verehrern des alien Volkern
gemeinsamen Gottes entlehnt haben. Die unfreundlichen Berge
hatten sie vor dem Untergange geschiitzt, ebenso wie es anderen
interessanten VOlkerresten gegangen ist: den G- o ten in Clierson,
die jahrhundertelang die Vernichtung ihres Stammes ilberdauert
und sick in verschwindend kleiner Zahl mit ihrem germanischen.
Dialekt in die moderne Zeit herObergerettet haben; den Bask en
in den Pyrenden, wunderbaren Zeugen einer uralten Vergangenheit;
den Rhat or omane n, die trotz ihrer numerischen Unbedeutendheit
eine eigene Form romanischer Sprache besitzen, und nicht zuletzt
den Rumanen im Pindus.

Die illyro- und thrakoromanische Bevolkerung der Balkan-
balbinsel beherrschte in den guten Zeiten ihres Daseins ein ge-
waltiges Gebiet ohne fremde Einschiebsel, namlich das Land
zwischen dem lateinischen Meere, der Adria, und der hellenischen
Welt, die sie vom Pontus fernhielt, wahrend im entlegenen Norden
und asiatischen Osten die germanischen, slavischen und turkischen
Volker ihre Nachbarn waren. Die Einfalle der Barbaren zerrissen
aber diese einheitliche Bevolkerung, und den auseinandergerissenen
Teilen war keineswegs die gleiche Zukunft beschieden.

Durch die unaufhorlichen slavischen Einfalle, die sick vor-
ziiglich auf diesel reiche, von Goten und anderen Barbaren higher
fast unangetastete Gebiet richteten, verlor Dalmatien mit seinem
anhangenden Neben- und Hinterlande den grofsten Teil seiner Be-
volkerung, und nach hartackigem Widerstande der romanischen
Kustenbewohner nahmen endlich im 6. und 7. Jahrhundert die
Slaven das gauze Ufer mit semen zahlreichen, giinstig gelegenen
Stalten in Besitz und ersetzten auch in den engen Talern des
Gebirges die vertriebenen Bauern. Von der romischen Sprache,
die hier so lange die herrschende, wenn nicht die ausschliefslich
gebrauchte gewesen war, blieb nur ein Rest in der 1 i ngu a v ul-
g ar e bestehen, die auf Inseln und in Illifen, wie z. B. in Ragusa-
Dubrownik, bis ins 15. Jahrhundert gesprochen wurde und jetzt
nur noch in schriftlicher t:Tberlieferung lebt 1).

1) Jiredek, Die Romanen in den StAdten Dalmatiens wahrend

                     



Ursprung der I'indus- und Karpathenwlachen. Stiidtisches Leben. 93

Aber im spitteren Mittelalter findet man in den benachbarten
Gebirgen, nachdem romisches Wesen an der Baste schon seit
langem in seiner ursprtinglichen Form erloschen war, eine starke
Bevolkerung von Hirten und Raubern, die von den slavischen Be-
wohnern der Taler W1 a c h genannt werden, und das Wort be-
deutet dasselbe wie Rum bei den Tiirken, namlich Romer. Im
10. Jahrhundert beginnt die geschichtliche Laufbahn dieser ver-
spateten Krieger. Der byzantinische Chronist Cedrenus spricht
von dem bei KaRcei 6evg erfolgten Tode des adfriihrerischen bulgari-
schen Komitopulen oder Bojarensohnes David durch wlachische"
Hande 1). Die MOrder waren Wanderer, 6divat, und der Er-
mordete hatte mit seinen drei Brildern , die ihn tiberlebten, lange
Zeit nachdem das bulgarische Reich von Preslav gefallen war,
einen letzten Verzweiflungskampf gegen die Byzantiner gekampft.
Die Kriegszone fallt in die bergigen Landschaften, die Bich siidlich
bis Makedonien und Thessalien, westlich bis Dyrrhachium erstrecken,
einen bisher wenig hervorgetretenen Winkel der ehemaligen bul-
garischen Herrschaft, wo man eine so zahlreiche slavische Be-
volkerung in dieser Zeit kaum hatte erwarten sollen. Die Art
der Kriegfiihrung gegen Byzanz, die wir hier kennen lernen, ist
ungewohnlich: denn schliefslich fithrten die Bulgaren des Zaren
ihre Unternehmungen mehr oder weniger nach romischer" Art
durch, wahrend jetzt alles in kleine Bandenangriffe, in albanesische
Streifzilge zerfallt. Es verrat sich darin ein neues militarisches
Element, das bisher seinen Charakter nosh nicht verktindet hatte,
und, wenn man bedenkt, dafs noch spat im tistlichen" ponti-
schen Reiche die turanischen Bulgaren, mehr oder weniger mit der
Slavenaristokratie gemischt, die Kriegskaste bildeten 2), und dafs

des Mi ttel al t e r s, 2 Teile, Wien 1901-1902 (Denkschriften der Wiener
Akademie, Bd XLVIIIIX).

1) I, S. 435.
2) Man sieht es sehr deutlich aus den Responsa Nic of ai Pap ae

Mansi, C o n cili a, XV wo gegen Ende des 11. Jahrhunderts, 200 Jahre
nach der Festsetzung in Mogen, die Bulgaren ale echte Tiirken" erseheinen,
mit den asiatisehen grausamen Ziichtigungemitteln, mit der fetischistischen An-
betting des Herrschers, dem sich niemand nahern kann, mit der Polygamie, mit
der charakteristischen Kopf bedeckung (lurch eine turbanartige 1 iga t u ra 1 i n tei,
mit dem tug Pferdeachweif ala Fahne.

,
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durch die letzten Kampfe mit den Russen und die Ausrottungs-
ziige des Tzimiskes diese tiirkischen" Bojaren vernichtet oder
zerstreut waren, so wird es verstandlich, dafs die noch unbezwungenen
bulgarischen Grofsen Bich wo anders Krafte fur den zu erneuernden
Angriff suchen mufsten. Die Wlachen und gewifs auch ihre, in
den Quellen jedoch nicht genannten albanesischen Nachbarn waren
dazu wie geschaffen. Ein Lehrer der Kriegs- und Verwaltungs-
wissenschaft, der einen thessalischen Verwalter des wlachischen
Gebiets, einen liezcov Ta, BXdxcov cOlcidoc, der den charakte-
ristischen rumanischen Namen Nix() NicoliVi, fiihrt, als seinen
Ahnherrn bezeichnet, Kekaumenos, schildert im 11. Jahrhundert
diese ihm gut bekannten Bergbewohner also : Sie leben gewohn-
lich in thessalischen Dorfern, und nur in kleineren Gruppen in
Epirus und in Makedonien 1). Stadte findet man bei ihnen nicht,
aufser wenn sie, wie es nicht selten der Fall ist, durch List einen
byzantinischen Markt uberfallen haben. Im Sommer werden die
Herden, die Familien und gedungene Knechte nach Bulgarien
geschickt, so dafs von April bis September nur die angesehensten
Mitglieder des Volkes zu Hause zu finden sind. Ihre Hauptlinge
werden von den Griechen neOzeti-at, gtzevrat 2) genannt, und
Kekaumenos erwahnt von denjenigen, die in der Zeit Nikolit4s
lebten, den Sthlabetas Karmalakes, den Beeifloog oder Berivol
welch letzter Name bei den Rumanen nicht unbekannt ist. Dem
Kaiser bezahlten sie gewisse Schafzehnten; aber als diese druckender
wurden, lehnten sie sich dagegen auf und zettelten einen Aufruhr,
in dem Griechischen dieser Zeit twai-ov genannt, an. Bei solcher
Gelegenheit sind auch treue kaiserliche Diener, wie z. B. der

gezwungen, sich ihnen anzuschliefsen, so stark sind ihre
Drohungen. Die Unterhandlungen mit ihnen sind ungewohnlich
schwer, weil sie zahe bei ihrem Vorhaben aushalten und daze
frech lugen und fal§ch schworen: Verschwagerungen, Verbriide-
rungen, Adoptionen avvrezviat gewohnliche Mittel, um

beiandere Barbaren zu gewinnen und dauernd zu fesseln, helfen

1) zhEandsaav by 7reicru Tfi 'fiadeq.) xa). maxEdovN, of cY aletovEg
elixti(rctv T2.24tra , Cecaumeni Strategicon, ed. Waisiliewsky und Jern-
stedt; Zapiski" der Petersburger pbilosophischen Fakultat, 1896, S. 96.

2) Bei Anna Comnena II, S. 10: Houtillog rtg gxxetrog riDv BAtixcov.

Nikoli 1,

fair.

,
eta
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ihnen wenig, weil sie sich im Zorne von alien diesen unmann-
lichen Geweben skrupellos lossagen. Im Kriege zeigen sie sich
feig wie die Hasen", was seine Erklarung in der ihnen eigenen
Kriegsart findet, wie wir diese bei dem gleichzeitigen Choniates
geschildert finden: zuerst fliehen sie vor dem tibermatigen Feinde,
um durch Pfeilschiefsen und Speerwerfen Verwirrung in den ihnen
nachsetzenden Reihen zu verursachen; aber bei deren erstem be-
merkbaren Wanken Bind sie wieder zur Ste lle und unter furcht-
barem Kriegsgeheul schwingen sie die Schwerter zum Gemetzel

Diese Eigenschaften kommen auch in den Kriegen der so-
genannten Bulgaro-Rumanen" gegen die Byzantiner unter den
Komnenen und Angeli zum Vorschein, wie auch in den gegen
die lateinischen Usurpatoren" wahrend der asenischen Dynastie,
d. h. unter den drei Bradern, welche die Rebellion beginnen, und ihrem
Neffen. Kaiser Isaak (1185-1195) will eine Tochter des ungarischen
Konigshauses beiraten, aber zu einem Heiratsgute aus seinem eigenen
Schatze so schreibt der moralisierende Oppositionswortfuhrer
Niketas Choniates kann er sich nicht entschliefsen. Es werden
neue Steuern im Reiche ausgeschrieben, und such die Wlachen
werden damit belastet: man sondert aus ihren Herden mehr
Schafe als gewohnlich far den Kaiser aus. Aber sie waren eine
privilegierte Gesellschaft , sie bildeten eine Art besonderen Stand
im Reiche, und das Recht, Klagen direkt vor den Herrscher zu
bringen, wurde ihnen niemals abgestritten. Sie entsenden zwei
'.,czetz-at, Peter und Asen, Herdenbesitzer ohne Familiennamen ; die

werden aber zuruckgewiesen, und einer von ihnen von einem
sehr hochstehenden romischen" Offizier ins Gesicht geschlagen.
Mit dem kaiserlichen Regimente waren die Bergbewohner seit langem
unzufrieden ; das wufste man such in Byzanz schon ldngst und fiefs
darum die Sicherheitsburgen auf dem ganzen Bergkamme gut ver-
sorgen und bewachen 2). Viele von ihnen waren von der duali-
stischen Haresie der Bogomilen angesteckt, und der reine" Bogo-
mile verachtete den ketzerischen Griechen, welcher den neuen
wahren Glauben niemals anerkannte. Auch waren die Erinne-

1) S. 519.
2) Kekaumenos S. 96.

1).
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rungen an die Freiheitskampfe im Hitmus und Pindus aus der
Zeit der vier Bojarensohne, die auf dem Prespasee ihren kaiser-
lichen Hof hielten, keineswegs verschwunden. Als unter Alexios I.
die Kumanen den chersonischen Vetter des Herrschers mit sich
brachten, waren die Wlachen jene uniibertrefflichen Bergfuhrer,
welche die Barbaren auf den Passen begleiteten und die Ver-
teidigungsmittel der Klissuren" vermieden 1). Jetzt stand, um
den Raub der Herden und den beleidigten Stolz ihrer Vertreter zu
rachen, das ganze Hoch land in Flammen, und ehrwi:Irdige Priester
bogomilischen Glaubens beeilten Bich zu erklaren, dafs der heilige
Demetrios aus seinem Aufenthaltsorte Thessalonike in den Pindus
gekommen sei, urn den besseren Christen Krieg und Beuteztige
gegen die Verdorbenen in Konstantinopel zu predigen. Die Briider
Peter, Asen und besonders der jiingste, der hochbegabte Johannitius,
traten an die Spitze des troarog, wobei sie bei allen Neffen und
Verwandten Unterstutzung fanden. In den jenseitigen Kumanen
erstanden ihnen iibrigens Helfer genug, und so waren sie an
Zahl wie an Mut und Kenntnis des Kriegsschauplatzes den Gegnern
tiberlegen.

Was nun folgt, ist eine echt wlachische Epopoe, grofsartig,
blutig und grob. Von einer standigen Besetzung der Ebene, ob-
gleich Akropolitas von der Hamus- und Istergrenze spricht 2)
von einer sicheren Herrschaft im Norden bis zur Donau ist keine
Rede, wie auch im Frieden keine Organisation nachzuweisen ist.
Hier und da in geschiitzten Gebirgsnestern lauern die
principes", die Fiirsten, auf Beute; der oberste Fiihrer, welchen
die Auslander Ziexwv, r o i, nennen, wohnt, seitdem Johannitius sich
zum Gegenkaiser, imperator Bulgarorum et Romanorum,
aufgeworfen hat, in Trnowo, der neuen Hauptstadt, die fur ihn
ubrigens mehr einen Ort zu kurzem Ausruhen ale eine wahre
Residenz darstellt, denn fast immer befand er sich auf Kriegs-
zilgen. Ein anderer Fiirst", der zuerst mit seinen Lenten, etwa
fiinfhundert Hirten, den Byzantinern Hilfe geleistet und spater
seinen Eid mit Fufsen getreten hatte, unternahm seine Streif-

1) Anna Comnena II, S. 11.
2) S. 21.
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ziige von Strumnitza, dann von dem stArkeren Prosakon aus.
In den Bergschluchten in der Nahe sol cher Residenzen weiden die
ihnen von jeher eigenen oder erbeuteten unzabligen Herden, ge-
rade wie bei den Beduinen, welche dicht bei dem Zelte eines
Abd- el- Bader ihre Schafe hiiten. Die Angriffe erfolgen un-
erwartet, blitzschnell"; das Vieli wird nach den Stadten bin
fortgetrieben, die Gefangenen werden ohne Schonung gegen
die Priester oder Wehrlosen zu iiben totgeschlagen. Bei den
Jahrmarkten, den lokalen Heiligenfesten, erscheinen sie ale un-
gerufene Gaste, urn unbezahlte Einkaufe zu machen; Kastelle,
welche einst gegen die Bulgaren" gebaut worden waren und
seitdem unvorsichtigerweise verlassen liegen, uberrumpeln sie und
werden so vollstandig Herren der Passe; reiche Kloster verfallen
nach greulichen Mordszenen dem Feuer.

Fiir alle Schuldigen, Unzufriedenen, Ehrgeizigen ist Z agora 1),
das Reich der wlachischen Hirten, ein sicherer Zufluchtsort:
Kamytzes, ein griechischer Edler, nimmt mit dem W]achen Chryses
an der Verheerung von Thessalien und Griechenland teil; ein
romaischer unbezahlter militarischer Ingenieur zeigt den Hirten zu
Prosakon, wie sie am besten durch hinuntergeworfene Felsblocke
die Schadel der treuen kaiserlichen Soldaten zerrnalmen konnen.
Als die Griechen durch die Lateiner aus dem Besitze Thrakiens
verdrangt werden, rufen sie Johannitius zu Hilfe, und der gute
Mann lafst Bich, als imperator" des orthodoxen Volkes im Oriente,
nicht lange bitten. Ein Kaiser abendlandischen Glaubens stirbt
elendiglich bei ihm in Trnowo. Einen Vertrag mit ihnen zu
schliefsen, ist so gut wie unnotig, denn die wlachischen Vornehmen
gehen zum Zeitvertreibe von einer Partei zur anderen fiber, sie
heiraten, morden, verraten, als wenn sie die gewohnlichsten Akte
des Lebens verrichteten. Asen wird von seinem eigenen Ver-
wandten Ivanko wegen Weibergeschichten getotet, Peter erliegt
einem anderen Morder, die Vettern Borila und Johann Asen be-
fehden sich im Streit urn die Erbschaft der grofsen Imperatoren.
Ivanko wird mit einer sehr jungen byzantinischen Prinzessin ver-
lobt, heiratet aber die Mutter seiner Braut, da er das Familien-

1) Choniates S. 679.
Jorga, Geschichte der Rumanen. 1.
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gluck nicht versaumen mochte. Chryses beschimpft seine Frau,
eine hochgeborene Dame aus Konstantinopel, von ihrem fruheren
Manne besonders zum Zwecke dieser neuen Heirat geschieden, bei
dem Hochzeitsmahle, weil sie nach feiner hauptstadtischer Sitte
sich straubt, so viel zu verschlucken, wie bei den wlachischen
Hirtenschmausen iiblich ist. Die rohe Barbarei der Bergmenschen
vereinigt sich in diesen auf den Fliigeln des Glackes so hoc
emporgetragenen armen, einfachen Hirten mit raffinierter Grau-
samkeit und dem zivilisierten Talent zum Lugen, wie es der ver-
kommene Romer von Byzanz besafs.

Ein solches Leben finden wir niemals bei den anderen
Wlachen" am linken Donauufer: diese sind, wie wir gleich sehen
werden, ruhige, friedliche Ackerbauer, die nur in einigen Ge-
genden notgedrungen dem Hirtenleben huldigen. Seit den grau-
samen Heldentaten des imperatorischen twarogim Hamus und Pindus
sind sechshundert Jahre verflossen, und in verschiedenen Zeiten
haben Reisende, die einander nicht gekannt und benutzt haben,
von dem Juden Benjamin von Tudela im 11. Jahrhundert an-
gefangen bis zum Franzosen Pouqueville im 18., die Berge von
Makedonien und Epirus besucht und sind durch Thessalien ge-
reist, und sie alle haben bei diesem Volksstamme, der ungefahr
stets dieselbe numerische Starke besafs, im wesentlichen die-
selben Eigenschaften gefunden 1). Es gibt kaum ein Ele-
ment, das konservativer ist als dasjenige der Bergbewohner,
und die unzutreffend sogenannten Makedorumanen oder Pindus-
wlachen haben ihre Eigenart niemals verleugnet. Von einem
grofsen Auswanderungszuge wird auch in der besser bekannten
neueren, geschichtlichen Zeit niemals gesprochen: sie bleiben in
ihrer bekannten, scharf abgegrenzten Hirtenzone festgebannt ; heute
wie vormals bis in die entferntesten Zeiten hinab haben sie je
eine Sommer- und eine Winterheimat, die immer dieselbe geblieben
ist. Dafs sie sich vor fremden Barbaren, Slaven oder was sie
sonst gewesen sein sollten, von Mosien nach Thessalien geflachtet
batten, ist nicht anzunehmen. In ihren Bergen wurden sie von

1) Mit Ausnahme der jiingeren Bevolkerungsteile der Arminen oder Pindus-
wlaehen, die sich den Bewohuern der Stadte als Handwerker und Baufleute spater
zugesell ten.
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den Eindringlingen, die nicht allzu zahlreich waren und ihre
friiheren Wohnsitze gewifs nicht darum verlassen hatten, um in
den Schluchten des Balkan vor Hunger und Kalte zu sterben,
niemals aufgesucht, wie auch die Albanesen immer in Ruhe ihre
heimatliche Feste behaupten konnten und darum bis auf unsere
Zeit ethnographisch rein geblieben sind. Sollten ubrigens die ver-
armten und barbarisierten Bewohner der neudakischen Gefilde im
6. Jahrhundert so feingebildet und so zartruhlend gewesen sein,
dafs sie die Nachbarschaft der gewohnlichen Slaven nicht ertragen
und die der wilden Tiere auf den Gipfeln des Gebirges hatten
vorziehen mogen?

Bei Choniates wird ausdriicklich berichtet, dafs die Befreier
des wlachischen und spater des bulgarischen Volkes eine eigene
Sprache redeten. Diese Sprache wird bis heute von den Ma-
kedorumanen", von den ArAminl (Arumanen) gesprochen: es ist
ein rumanischer Dialekt, aber nur, wenn wir den Begriff der ru-
naanischen Sprache Behr weit fassen. Es ist wahr, dafs dieselben
Regeln in der Lautentwickelung im Makedorumanischen und Dako-
rumanischen vorwalten, aber hinsichtlich des Sprachschatzes, der
Auswahl der lateinischen und slavischen Bestandteile, in dem gan-
zen Aussehen erscheinen die beiden Dialekte ale zwei verschiedene
Sprachen, und ein Rumtine aus Bukarest vermag sich mit seinem
Blutsverwandten von Bitolia kaum oder gar nicht verstandlich zu
machen. Die Ahnlichkeit erklart Bich aus der Identitat des Vulgar-
lateins, das den beiden Mundarten in gleicher Weise als Basis dient,
aus der grofsen Verwandtschaft, die zwischen dem dakischen, thra-
kischen und illyrischen Idiome bestehen mufste. Die Verschieden-
heiten sind aber zu grofs, urn sie durch eine einfache Unter-
brechung der Beriihrung, sei es selbst wahrend mehrerer Jahr-
hunderte, erklaren zu k6nnen. Gegen die Annahme, dafs dies
in der Slavenzeit gescheben ware, lafst sich nach der Analogie
der romanischen Sprachen des Westens mit Entschiedenheit ein-
wenden, dafs so friihzeitig die Entstehung der rumanischen Sprache
unmoglich war. Geschah es .aber spater, dann miissen wir uns
fragen, welche neue Einwanderung in Frage kommen konnte,
nachdem doch die Steppe bereits alle ihre kraftigeren Barbaren
von sich gelassen hatte. Und wenn nur Raumtrennung gentigt,
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um sozusagen eine andere Sprache entstehen zu lassen, wie ist es
dann zu erklaren, dafs die Mundart der Szekler, die gewifs recht
betrachtliche Zeit von ibren magyarischen Stammesgenossen voll-
standig getrennt lebten, doch der magyarischen Sprache so ahn-
lich klingt?

Das makedorumanische Element ist von der romanischen Be-
volkerung der illyrischen Gegenden herzuleiten, ebenso wie die
Albanesen einsam als Uberbleibsel der nicht romanisierten Be-
volkerung derselben Provinzen vor uns stehen.

Im Norden der Balkanhalbinsel ging das romanisierte Gebiet
der Donau entlang, von der sirmischen Insel, dem spateren
Frankochorion, einer Erinnerung an die Karolingische Mark, bis
gegen die Donaumundung, wo es erst bei den bis zum Ende
griechisch gebliebenen Pontusstadten aufhorte. Aufser dem
fruchtbaren Donautale besafsen die Romer infolge der Eroberung
und Kolonisation der Gebiete nordlich des Flusses eM Bollwerk
gegen die Barbarei, eine natiirliche Vormauer gegen ihre
Aber das Andrangen der Barbaren war zu heftig, als dafs es da-
durch hatte gehemmt werden konnen, und so ward der Bich ale
nutzlos erweisende Damm ein Spiel der Wel len. Ihn durch
Massentransport des angehauften menschlichen Materials vollig
zu zerstoren ware unmoglich gewesen, und die Behr praktischen
Romer waren nicht gewohnt, aus sentimentalen Riicksichten oder
wegen eines Stadtklatsches in kritischen Zeiten Unmogliches zu
versuchen. Die armen, schon halb barbarisierten Einwohner des
dakischen Bodens blieben deshalb, wo sie waren, ohne sich darum
zu kummern, ob die Provinz in den Staatslisten existierte oder
nicht, ob in diesen Gegenden roman= constabat imperium
oder ob sie mit ihren neuen Herren zur Bar b ari a gerechnet
wurden ').

Es verging nur ein Jahrhundert und, wie vorher Dakien, so
wurde jetzt auch Thrakien von dem romischen Kaiser verloren
gegeben. Das geschah hundert Jahre nach der vielbesprochenen
Mafsregel Aurelians: die gotischen .h o s p it es, durch die Hunnen
von dem nordliclaen Donauufer vertrieben, wollten Bich nicht dazu

1) Vita S. Severini, C. XX.

Einfalle.
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verstehen, ihre freie Heimat, wo sie geherrscht, gegen eine unfreie,
worm sie als Sklaven des Fiskus und der militarischen Befehls-
haber erschienen, zu vertauschen. Gegen einen solchen Stellungs-
wechsel protestierten sie eifrig und blutig durch Verheerungen,
und, nachdem ein Kaiser im offenen Kampfe gegen sie die are
und das Leben verloren, wurden sie die Herren bis zu den Toren
Konstantinopels und bis zu den Engpassen des alten Hellas. Aber
schon vor der hunnischen Zeit, von den unmittelbaren Nachfolgern
Aurelians bis zu Konstantin dem Grofsen, in den unaufhorlichen
inneren Kampfen, die den Provinzialen und den barbarischen
Nachbarn das Kaisertum nur noch als ein vorabergehendes ma-
gisches Licht zeigten, gait die Donaugrenze als verloren, und
Diokletian scheint der einzige von den rilmischen Herrschern
dieser elenden Epoche gewesen zu sein, der an die Wieder-
erwerbung des limes public us 1) dachte und durch neuerbaute
Kastelle die alte Grenze verstarkte. Nach der Schlacht von
Adrianopel vergingen wieder einige Jahrzehnte, bis Theodosius die
ganze Macht in seinen Handen hatte und den unglacklichen
Provinzialen Trost und Schutz gewahrte. Doch unter seinen ge-
kronten Nachkommen fand sich kein wiirdiger Nachfolger und
ebensowenig unter ihren halb barbarischen Generalen, und, als die
Hunnen, die bisher mit der festeren Organisation ihres bunten, mit
unterjochten fremden VOlkern und Flachtlingen angefiillten Reiches
beschaftigt gewesen waren, die bisherige sadliche Grenze nicht
mehr anerkennen wollten und mit den eigenen und dienenden
Scharen die mosischen und neudakischen Provinzen aberfluteten,
waren die Vertrage nichts anderes als leere Entschuldigungsakte
fdr die offentliche Meinung der Zeit und far die Geschichte der
Zukunft. Tatsachlich war wieder die Barbarei in hunnisch-
gotischer Form bis zum Hamus vorgerackt, und was die Romer
behielten, war mit Riicksicht auf die immer drohende Gefahr
meistens unbewohntes Gebiet, wahrend unter dem laMiglichen
Schutze das Leben als richer und beinahe gliicklich erschien.

Literarisch und politisch ist die romanische BevOlkerung jener
Gegenden halb vergessen, und dennoch linden sich bier und da bei

1) Vita S. Severini, ebend.
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den gleichzeitigen Schriftstellern Berichte fiber die Bewohner der
Stadte, die wenigstens einst politische Bedeutung gehabt batten.
Die alten Namen der Donaufestungen und Donaustadte erscheinen
wieder in der Zeit Attilas, der durch ihre Eroberung nur die
Anzahl seiner standigen, arbeitenden Untertanen vermehren wollte.
Margus, Viminacium, andere benachbarte zahlreiche" Stadte and
Burgen mohig Teoveia nleio-ra Ratiaria, welche als
sehr grofse und gut bevolkerte" Ansiedlung charakterisiert
wird tayiavri zai ni:Avdv9 eco7rog Sirmium, Constantia,
Naissus, Novae, Serdica, Odessos, Durostorum, von wo Aetius,
der grofse Beschatzer des westlichen Kaiserreichs, und sein Sohn
Karpileon, dessen Name an die karpischen Daken erinnert, stamm-
ten, das waren alles wichtige Platze, deren Besitz einige Opfer
rechtfertigte '). In den grofseren dieser Zentren fanden sich
Bischofe: bei Priscus diejenigen von Margus, Viminacium und
Sirmium, bei Marcellinus Comes: Vitalianus von Odessos, Domnio
von Serdica, Alcissus von Nicopolis an dem Jantraflusse, Gaia-
nus von Naissus, Evangelus von Pantalia, Laurentius von Lych-
pion , die alle dem katholischen Glaubensbekenntnisse angehorten,
was ihuen die Verfolgungen des Kaisers Anastasius, der far
Eutychius schwarmte, zuzog. Ihr Los ware, nachdem sie als Ge-
fangene nach Konstantinopel gebracht worden waren, ein har-
teres gewesen, wenn man nicht auf ihre Konprovinzialen aus
demselben illyrischen Sprengel, den ill yri c i an us catho liens
miles, Riicksicht genommen hatte 2). Die Erinnerung an den
grofseu arianischen Bischof von Durostorum, Auxentius, einen
Schiller des romisch-gotischen Predigers dieser Haresie, des Apo-
stels Ulfilas 2), war noch lebendig, und in Durostorum hatte unter
Julian der Martyrer Aemilianus fur den Glauben geblutet 4).
Die Kompetenz dieser Bischofe war keineswegs auf Glaubens-

1) Priscus S. 140-142.
2) Ausg. Mommsen S. 98-99; vgl. Victor Tonnenensis in demselben

Baude der Auctores antiquissimi, S. 199.
3) Die Arbeit von Friedrich Kauffmann, Aus der Schule des Wulfila.

Auxenti Dorostorensis epistula de fide, vita et obitu Wulfilae
(Strafsburg 1899) war mir nicht zuganglich.

4) Chron. Pascale I, 549.

;sal
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sachen beschrankt: Viminacium wird dem Attila durch sein geist-
liches Oberhaupt ausgeliefert; der Archipresbyter von Margus ver-
steht die Kriegskunst und scheut sich nicht, die Donau zu iiber-
schreiten , urn mit den Burgern seiner Stadt irgcndwo auf dem
linker lifer hunnische Konigsschatze zu erbeuten 1).

Gewifs waren die Zustande an der unteren Donau auf bei-
den Ufern die gleichen, und es scheint ein lebhafter Verkehr
unter den Angehorigen der verschiedenen Rassen bestanden zu
haben, den die vielen Flufsinseln erleichterten. Es herrschen
hier die in verlassenen Gebieten gewohnlichen Zustande, wie wir
sie an dem oberen Laufe desselben Flusses aus der Vita S. Se-
verini kennen.

Dort in Noricum ist ebenfalls eine ahnliche Sonderherrschaft
der Stadte an Ste lle des zuriickweichenden Reich sregimentes ge-
treten. In den loci, oppida, ruunicipia, castella, in den Burgen, Stadten
und Dorfern, sada die auf sich selbst angewiesene ziemlich dichte
romische Bevolkerung der fortwabrend von den wilden Scharen,
die immer auf der Menschenjagd sind, drohenden Gefahr auszu-
weichen, sich den getahrlichen, aber unvermeidlichen Verhaltnissen
anzupassen. Die alten Mauern stehen noch fest und werden immer
in verteidigungsfahigem Zustande erhalten ; unter ihrem dennoch
schirtzenden Schatten bebauen die Burger ihre Acker, so dafs sich
hier wie im heutigen Sizilien keine eigentlichen Dorfbewohner
finden: man kehrt abends zur Stadt, zum Markte, den man bei
Sonnenaufgange verlassen hatte, zurUck. Bei Angriffen seitens der
Barbaren nimmt jeder die Waffen zur Hand, well jeder weifs,
was ihm , bei einer etwaigen Erstiirmung, bevorsteht: es ist ein
hartes, aber frisches Leben, wie das der vormaligen Pfadfinder in
dem von Indianern durchstreiften Westen Amerikas. Es gibt aber
auch ein Soldatenkorps, das speziell angeworben wird oder auch
noch aus der Zeit, als das imperium bestand", zurackgeblieben
ist. Im letzteren Falle wurden zunachst bei der Armut des Fis-
kus und bei der schlechten Verwaltung der offentlichen Gelder
die st i p endia nicht mehr verabfolgt, und wenn sich die Soldaten
bis zur ersten benachbarten Station des neuen limes publicus

1) Priscus a. a. 0.
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durchschleichen wollten, wurden sie oft von den dazwischen-
wohnenden Barbaren erschlagen ; die etwa am Leben gebliebenen
dienten seitdem als milites op pi dani. Das Reich schickte nicht
mehr seine prae si de s und indices in eine Gegend, die nichts
mehr zum Staatsschatze beitragen konnte, aber eine Verwaltung und
eine Justiz waren doch notig. Als Oberhaupt tritt, gerade wie in dem
viel besser bevolkerten Abendlande, natiirlicherweise der Bischof
hervor, oder, wenn dieser fehlt, ein vir De i, vom Nimbus seines
heiligen Lebens umgeben. Er weifs und kann alles als ein Fur -
sprecher Gottes und Vollstrecker seiner Urteile: er bringt den IIun-
gernden Lebensmittel, flofst den Verzweifelnden Mut ein, bringt Nach-
richten vom bevorstehenden Barbarenbesuche und organisiert den
Widerstand, verkiindigt als Strafe der Siinden die Nieder]age und
ihre schrecklichen Folgen, verschafft den in die Sklaverei Geratenen
durch Sammlung milder Spenden ihre Freiheit wieder, und zwar
alles auf eine so unerwartet erquickende Art, dafs er den Dankbaren
als Wundermann erscheint. Und die Barbaren treten, trotz ihres
Heidentums oder ihres halbchristlichen rohen Arianismus, selbst in
den magischen Herrscherkreis des Wundertb,ters : wie kann man
dem milden Befehle desjenigen widerstehen, der die Kranken zur
Gesundheit, die Toten zum Leben, die Entzweiten zum Frieden,
die Trauernden zum Gliicke ruft und mit seinen zitternden alten
Fingern den scliweren Vorhang, der fur gewohnliche Augen die
gefiirchtete Zukunft verbirgt, leuchtend emporhebt I

So gestaltete sich das stadtische Grenzleben in Noricum und
von Viminacium herab bis Durostorum, und weiter mufs man bei
dein Vorhandensein der zahlreichen und verhaltnismafsig bliihenden
Stadte iiberall dieselben theokratischen stadtischen Verhaltnisse an-
nehmen fur das funfte, wie such fiir die folgenden Jahrhunderte,
fur welche ahnliche Berichte vorliegen, geradeso wie fur die Zeit
Attilas.

In Pannonien bildeten die Nachfolger der Hunnen die Ost-
goten, soweit sie nicht ausgewandert *waren. Aber auch sie
so uniiberwindlich war fur alle Barbarenstamme der Trieb nach
Siiden folgten nach einiger Zeit ihren westlichen Briidern, die
inzwischen Italien, Gallien und Spanien aufgesucht hatten, und
kamen auf das rechte Donauufer wie in eine Palastvorhalle der
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romisch-barbarischen Konigin des Mittelalters. Theoderich, der
zukunftige Stellvertreter des Kaisers in einem kaiserlosen Rom, war
in seinen jungen Jahren ein Barbarenherrscher in Novae (i§tov),
and die Provinzialen hatten gewifs mit ihm dieselben Beziehungen
unterhalten wie im Gebiete des heiligen Severin die Noriker mit
dem Konig Flaccitheus - Fava '). Nach seinem Abzuge kommen
die Slaven in das blendende Licht der Verheerungsztige.

Was sie im Norden der Donau fanden, interessiert die grie-
chischen Chronisten des Ostens nur sehr wenig, und sie berichten
uns in dieser Beziehung beinahe nichts. Die romanische Ge-
schichte des rechten Ufers ist dagegen besser iiberliefert. Erstens
kennen wir genau aus dem bei Prokopios vom stolzen Kaiser
Justinian bestellten Werke caber die militarischen Neubauten an
den Grenzen die Topographie der Donaugegenden im 6. Jahr-
hundert, als die Slaven schon wiiteten. Alte Namen erscheinen in
seinen Listen : Sardica, Naissus, Nicopolis an dem Gebirge, Singi-
dunum, Sirmium, welche beide die Avaren noch im Zaume hielten,
Viminacium, Novae, Ratiaria, Troesmis, Novodunum, Marcianopo-
lis, die griechischen Pontusstadte in der ehemaligen Scythia minor:
Callatis, Constantiana und weiter hinauf 0 dys sos ; die ganze Geschichte
der Grenze bis Trajan aufwarts wird uns dadurch in Erinnerung ge-
bracht. Und noch viel mehr wir sehen, wie ubertrieben unsere
heutigen Vorstellungen von den Plunderungen der Barbaren sind :
eine Menge von dakiachen Benennungen flogar hatte sich so lange er-
halten : so Bregedava, Itadeva, Sicibida auf dem linken Ufer, wo auch
noch Octavum, Lederata, Tunis stehen, Cu mudeva, Aiadeva und Qui-
medava. Es fehlt nicht an Namen, die als slavische zu betrachten sind,
und daneben erscheinen endlich solche, die den Umwandlungsprozefs
der rOmischen in eine romanische Sprache andeuten: so die kleinen
Orte 2:zenvezdaag (siepte casas rum. qepte case), und, wenn nicht
Tethereuliovg (tredecemtilios, trel zecl de teT), wenigstens repeA,-
7o,uotivreg (gemellomuntes 2)). Im ganzen macht die Gegend keines-
wegs den Eindruck der ganzlichen Verodung und Barbarei.

Nach Justinian, wahrend die Avaren quer. durch die ganze

1) Vita S. Severini S. 44.
2) 0. Den su si a n u, Hist. de la langue roumaine, I, S. 390-391.
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Halbinsel von Sirmium und Sigidunum bis Konstantinopel hindurch-
tosen, tritt das mosische Gebiet, besonders der ostliche Teil, in
den Nutzungskreis der Sla yen. In besseren Zeiten kommen, wie
unter Kaiser Maurikios, neuromische Truppen, urn die justinianische
Grenze wiederherzustellen und die Barbaren von der Donau weg
in die inneren Steppen zu jagen. Nach langer Unterbrechung der
kaiserlichen Herrschaft finden sie aber im 7. Jahrhundert, was die
vorjustinianischen Barbaren auf derselben Stelle getroffen und bei-
nahe unversehrt gelassen hatten. Menandros erwahnt im 6. Jahr-
hundert die Bischofe von Sirmium und Singidunum 1), die noch ihre
alte Rolle unter den Barbaren spielen: wo ein Bischof residiert,
Bind die zusammenhangenden Verhaltnisse immer leicht aus sich
selbst zu erganzen. Nach Theophylakt Simokatta (7. Jahrhundert)
behielten die bedrohten Einwohner von Singidunum ihre, auch von
Procopius bezeichneten a gr i 2), aus welchen sie ihre Nahrung
gewannen. Augusta und Viminacium Bind far ihn glanzende
Stadte" 3); Anchialos am Meeresufer erscheint als zwischen Dorfern
prangend. Bei einem schnellen Einfalle durchreiten die hungrigen
Krieger des Chagans Ratiaria, Bononia (Vidin, Bdyn), Akys (Oes-
cus?), Durostorum, Saldapa, Pannasa, Namen, die thrakisch klingen,
Marcianopolis, Tomi, das v a llu m (xcee4), und endlich das ehr-
wardige Tropaion, welches in

Konstantin
seiner Geschichte die Namen der

guten Kaiser Trajan und verbindet 4). In einer Gegend,
dicht am iliimus, wo sich romanische Namen wie Kalvomuntis
(calvos montes) finden, Tuft einer von den Soldaten, die aus dem
am nachsten bedrohten Gebiete herangezogen wurden, in der
Ortssprache" (7z Ivo e i co yAttio-o-li) einem Kameraden, der sein
Gepack verloren hatte, retorna" oder torna, fratre" zu; dies wird
bei der Ahnlichkeit mit einem der ablichen lateinischen Kommando-
worte mifsverstanden, und aus Furcbt vor einem plotzlich auf-
tretenden Feinde zerstreut sich das Heer in den Talern 5). Spater

1) S. 308, 335-336.
2) Procopius S. 268.
3) nOlEcr Accumeat. S. 40.
4) S. 48; vgl. S. 87.
5) S. 99; Theophanes S. 398; vgl. Jiro6ek, Die Romanen, S. 18 und

0. Densusianu I, S. 390.
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kommen auch die Slaven nach Zaldapa und Akys '), Pistos, La-
tarkion, Novae, wo der Martyrer Lupus ale Schutzpatron verehrt
wird, bei dessen Feste man auch den byzantinischen Befehls-
haber urn sein Erscheinen bittet 2). Das Angriffsheer gegen die sla-
wischen Bewohner der Grofswalachei halt seine Quartiere in Du-
rostorum, besucht der Reihe nach, von Novae an, Theodorapolis,
eine Schopfung Justinians, und Koveiaza. In Asimos findet der
Bruder des Kaisers Maurikios eine starke und tiichtige Besatzung,
die ihm unter dem Fahnenzeichen, welches von den Romern banda
genannt wurde", entgegenkommt. Ale Peter diese Soldaten seinem
Heere einverleiben will, protestieren die Einwohner und sagen, sie
standen seit den Zeiten des Kaisers Justin unter dem Schutze
dieser Truppen, die sich, urn nicht vergewaltigt zu werden, in
die Kirche der Stadt" fliichten. Der Bischof verweigert ihre Aus-
lieferung, und, als der Feldherr selbst durch List Hand anlegen
will, werden die Pforten von Asimos verriegelt, wobei unter Ver-
wiinschungen gegen den Frevler der Name des Kaisers, des Sou-
verans des Landes, von den Befestigungen proklamiert wird 3):
man glaubt die gallischen Bischofe aus der Zeit Attilas, die heiligen
Kastellane, vor sich zu sehen.

In denselben Kriegen des Maurikios gegen Avaren und Slaven
finden sich Ereignisse, die sich bei Constantiola, Tomi, das eine
Stadt" (7-1-62.1g) heifst, bei Nicopolis an der Donau und Sicibida,
bei Drizipera ein thrakischer Name , wo der Kultus des
heiligen Alexander bliiht, und bei Vinimacium in der Insel"
abspielen. 3000 Avaren, 8000 Slaven und mehr als 6000 andere
Barbaren" werden bei Tomi nach den Kampfen in den Theifs-
siimpfen angesiedelt. Zu Novae fragt der General Commentiolus
die Einwohner nach der alten Trajansstrafse, die durch den flamus
nach Konstantinopel fiihrt, und es findet sich ein Greis, der sie
ihm noch zu zeigen vermag, obgleich sie seit mehreren Jahrzehnten
niemand mehr benutzt hat. Als Peter, der Nachfolger von Com-
mentiolus, die Donau passiert, halt er seine ersten Quartiere in
Palastolos, und da sein Heer nicht, wie es der Kaiser befohlen

1) Theophylakt S. 272.
2) S. 274.
3) Ebend. S. 274-275; Theophanes S. 424-425.
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hatte, in dem wilden Lande tiberwintern will, tritt er durch Asimos
und Kuriska, beide unmittelbar an dem Flusse gelegen, seinen
Rtickzug an 1). Ein Volk der vai3vat", welches Fahrzeuge in
seinem Besitze hatte, hilft den Riimern und wird von den auf-
gereizten Avaren zum Tode verurteilt 2).

Konstantin der Porphyrogenete spricht von der Trajansbrticke
in ihrer Nahe stand im 6. Jahrhundert die Burg Pontes , von

Constantia, Sirmium und von dem neuen slavischen wir sind
schon im 10. Jahrhundert Belgrad 3), wie auch von Durostorum
und etlichen Platzen am Pontus, wo, fern von den anderen kaiser-
lichen Besitzungen , die Chersoniten in der Krim ganz frei unter
ihrem neoteecov und den ihm helfenden Ilezovreg lebten 4). Zu.

dieser Zeit waren aber schon langst die Bulgaren die Beherrscher
des rechten Donauufers, und sie batten eine zahlreiche slavische
Bevblkerung in der ganzen Ebene bis zu den Hamusbergen vor-
gefunden. Grofse Massen von Slaven , der kroatisch - serbische
Stamm, batten in demselben 6. und besonders im 7. Jahrhundert
den Weg nach der Adria genommen, wo sie sich alles zu eigen
machten. Von Slaven in den Landern nordlich der Donau ist seit-
dem mit keinem Worte mehr die Rede: weder als Feinde oder
Freunde des Reichs, noch als von den Bulgaren unterjochte Brader
kommen sie jemals zum Vorschein. Die Romanen stidlich der Donau,
die Slaven nOrdlich, verschwinden mit dem 7. Jahrhundert aus der
Geschichte: das ist eine unbestreitbare Tatsache, wie auch jene, dafs
die seit dem 10. Jahrhundert im Hamus auftretenden Wlachen von
Stidwesten her aus Thessalien, grofsen Heimat
Maxia bei spateren byzantinischen Chronisten gekommen Bind.

Bei der bulgarischen Eroberung Mosiens wird von sieben
Slavenstammen 5) gesprochen: das ist bei den Turanen, die ur-
sprtinglich sieben Stamme bei jedem Volke annehmen und die
Welt in sieben Klimate" verteilen, eine heilige Zahl 2). Wenn

1) Theophylakt S. 319-320, 322, 324-326.
2) Theophanes S. 438.
3) De adm. imp.. S. 174; De eaerimoniis, S. 797.
4) S. '250.
5) Jire6ek, Gesch. der Bulgaren, S. 118-119.
6) Theophylakt S. 282: von den Avaren.
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man an die Starke des ersten bulgaro- slavischen Reiches denkt,
mufs man annehmen, dafs eine recht grofse Anzahl anderer dem
regierenden Stamme unterworfen war. Die romanische Bevolke-
rung, welche die Slaven antrafen, wohnte besonders an der Donau
und nur in einzelnen ostlichen Talern des Hochlandes, wo man
auf die einheimischen, lateinisch redenden Soldaten des Commen-
tiolus stofst. In MOsien hatte keine eigentliche Kolonisation statt-
gefunden: alles, was bier auf dem Gebiete der Romanisierung er-
reicht wurde, stammt von Veteranenansiedelungen oder Beamten-
kolonien , denn das ganze Pontusufer mit seinen Stadten gehorte
zum hellenischen Sprachgebiete. Aber das geniigt nicht, um die
beinahe vollstandige Aufsaugung des romanischen Elementes durch
die Slaven mit Ausnahme etlicher Reste in den Bergen, welche
sich wahrscheinlich unter den einwandernden thessalischen Wlachen
verloren, zu erklaren. Es kommt vielmehr noch ein Moment hinzu.

Die Einfalle der Slaven, gerade wie diejenigen der Hunnen
und noch viel mehr als diese, batten u. a. auch den Zweck, Sklaven
fur die Feldarbeit einzufangen; einmal helfen die Avaren den
Byzantinern dadurch, dafs sie die romischen" Gefangenen der
Slaven befreien 1). Es ist eine Taktik, die auch spater von
den walachischen Herrschern beziiglich der jenseitigen Bulgaren
in den Kriegen mit den Tiirken befolgt wurde. Das Menschen-
material war unzureichend ; um die zahlreichen slavischen Dorfer
wahrend der Zeit der kriegerischen Tatigkeit zu versorgen und
zu bedienen, waren neue Arbeitselemente notig, and so wuchs
die romanische Bevolkerung am linken Donauufer, mit den Er-
folgen der Slaven Schritt haltend, an. Andrerseits wurden unter
Maurikios grofse Massen von Slaven auf den Reichsboden ver-
setzt. Das waren zwei entgegengesetzte Stromungen, die auf das
gegenseitige Verhaltnis unter den slavischen und romanischen Ufer-
bewohnern nicht ohne Einflufs geblieben sein konnen.

Und es kam noch anderes binzu. Wie es fur das Zeitalter
Attilas durch Priscus bezeugt wird, zogen es viele, Behr viele
von den schlecht geschiitzten, aber desto arger durch Steuern und
Ausschreitungen der Beamten bedruckten Provinzialen vor, zu den

1) Menandros S. 334.
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Barbaren zu fliehen. Wahrend der tatsachlichen byzantinischen
Verwaltung unter Justinian und spater, als die Heerfahrten der
maurikischen Generale auf Kosten der Donauprovinzen und
Thrakiens unternommen wurden nur einmal befahl der Kaiser,
aus Mitleid fair die ausgesogenen Provinzen sfidlich der Donau,
dafs die Truppen sich aus den barbarischen xquat am linken Ufer
mit Nahrung versorgen sollten ') , gingen gewifs recht viele
solcher Ubersiedelungen vor rich; die romischen" Stadte ver-
odeten und nur ihr immer seltener erklingender Name blieb ubrig,
wahrend sich die einst slavischen Hofe in der Walachei immer
mehr bevolkerten.

2. Kapitel.
Das sich bildende rumAnische Volk unter slavischem

Einflusse.
In dem rumanischen Wortschatze findet sich eine Behr grofse

Menge von slavischen Wortern: in keiner nichtslavischen Sprache,
weder im Griechischen, noch im Albanesischen, noch in den ger-
manischen Sprachen ist das Verhaltnis ahnlich stark. Fur den
Fremden, der nur Worte sieht, ohne sich von ihrer dialektischen
Verbreitung und ihrer Haufigkeit in der Benutzung Rechenschaft
zu geben , sind die slavischen Elemente nahezu uberwaltigend.
Ohne jegliches Vorurteil und mit vollstandiger Sachkenntnis er-
wogen, steht die Sache aber anders.

Artikel, Pronomina, Adverbien, Konjunktionen, Prapositionen,
auch fundamentale Verba, also alles, was einer Sprache ihre
eigentliche Physiognomie verleiht, sind grofstenteils lateinischen,
griechisch-lateinischen oder thrakisch-lateinischen Ursprungs, ebenso
wie im Englischen die betreffenden Bestandteile germanisch und
nicht franzosisch sind. Bei den Hauptworten sind die urspriing-
lich lateinischen von den anderen, meist slavischen, durch zwei
Merkmale unterschieden: erstens sind sie bei Ortsbezeichnungen,
Wohnungen, Geratschaften, Farben, Bestandteilen des menschlichen
Korpers und den hauptsachlichsten Beschaftigungsgegenstanden

1) Vgl. Theophylakt S. 250 und 324-326; Theophanes S. 442-443.
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viel starker vertreten; und zweitens sind diese lateinischen Be-
standteile der Sprache viel ergiebiger an Kompositen, was immer
eine altere Einbiirgerung in der Sprache verrat. Slavisch sind da-
gegen die Benennungen fur Sachen, die einem in kultivierten
Verhaltnissen lebenden Volke nicht absolut notwendig sind, also
solche, die zur Vervollstandigung, Verzierung, Bereicherung des
Lebens dienen, and diese fremden Elemente konnen wie eben im
Englischen (oder die arabischen Worte im Spanischen) sehr zahl-
reich sein. Gemiitsbezeichnungen oder Synonyma fiir Geftihlsaus-
driicke werden auch nicht selten dem slavischen Wortschatze ent-
lehnt: z. B. die Worte a iubi und drag far Liebesverhaltnisse
sind slavisch, aber in einigen Gegenden wird auch a iubi pe
cineva (jemanden lieben) gewohnlich mit dem lateinischen Aus-
drucke a placea bezeichnet. Ableitungs- und Verkleinerungs-
suffixe slavischen Ursprungs sind sehr haufig und entsprechen der
slavischen Eigentiimlichkeit, gern Kosenamen zu verwenden und.
Augmentativausdriicke usw. zu gebrauchen.

Im Magyarischen werden Hauptgegenstande des Kulturlebens
mit slavischen Wortern ausgedruckt mit rumanischen nicht,
weil die Fuhlung mit den Rumanen erst dann eintrat, als sich die
magyarische Sprache bereits ausgestaltet hatte, namlich erst durch
das Uberschreiten der Theirs und dann der transsylvanischen Ge-
birge. Solche Gegenstande werden im Rumanischen mit lateinischen
Wortern benannt. Wenn man Kulturelemente untergeordneter Be-
deutung mit slavischen Bezeichnungen bekleidet findet, ist folgende
Erklarung anzunehmen: die lateinische Sprache in den Donau-
gegenden war fur die grofse Mehrheit eine Verkehrssprache, eine
erlernte, folglich eine arme Sprache, wahrend die slavischen An-
kommlinge ihre eigene Sprache mitbrachten, in der sich ihre Ge-
fiihle und Erfahrungen jahrhundertelang abgespiegelt, die Volks-
seele sich scharf und kraftvoll ausgepragt hatte.

Die Namen fur Ortlichkeiten in dem ehemaligen Alt-Dakien
zeigen nicht geringeren slavischen Einflufs, und daraus hat
man die Folgerung gezogen, dais Rumanen und Slaven wahrend
eines langen Zeitraumes friedlich, briiderlich zusammengelebt, und
zwar im Gebirge die alteren Einwohner, die Dako-Romanen, und
tiefer unten in den Talern die spater gekommenen Slaven gewohnt
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hatten. Aber auch bier steht bei genauerem Zusehen die Sache
anders: die Namen der Ortlichkeiten in den rumanischen Gebieten
nordlich der Donau Bind keineswegs tiberall und in jeder Bezie-
hung gleichartig. Es ist zunachst zwischen Gebirgs- und Flufs-
namen einerseits, und zwischen Ortsnamen andrerseits zu unter-
scheiden. Von den Fltissen haben die grofseren, der Pruth, der
Siret, der Olt, wahrscheinlich, vielleicht aucb der Szamos (Somq)
und sicher der Maros (Mures) ihre alten Namen beibehalten und
tragen sie jedesmal, wenn sie bei den byzantinischen Chronisten
erwahnt werden. Dagegen haben die Nebenfltisse, wie die Mol-
dova, Bistri0,, Putna, Praliova, und die kleineren Fltisse, wie die
Cerna, slavische Namen. Was die Berge anbelangt, so sind ihre Be-
nennungen verschiedenen Ursprungs: etliche davon entpuppen Bich
als spgtere gelegentliche Unterscheidungsversuche, so Piatra Catana,
Piatra Craiului (Stein des Soldaten, des lionigs), andere beziehen
Bich auf gewisse Personen oder Lokalereignisse, wie Jepii, usw.;
nicht wenige klingen magyarisch : Ceahlgul, Tartargul, Macradeul;
es gibt auch solche, deren Erklarung unmoglich ist: Paring, Bu-
cegi; ganz wenige tragen auch solche slavische Namen, die in der
heutigen Sprache keinen Sinn mehr haben.

Unter den Ortsnamen finden wir zuerst eine uberwiegende
Anzahl von Dorfnamen, welche nichts anderes als den Namen
des Urvaters der ursprunglichen Gemeinde bedeuten, neben dem
Suffixe -WI oder -enl, das die Zugehorigkeit zu demselben, die
Eigenschaft als Nachfolger dieses Begriinders der Familie und des
Familiensitzes andeutet: so gehen AlbeM, Negre§ti, Badeni,
CindrenT auf einen Albul, Negrul, Badea, Candrea zurtick. Eben-
so wird auch aus anderen Begriffen, wie z. B. aus Curte, Bo-
jarensitz , CurteM, BgieM, von Baie, Bergwerk, ein Dorfname
gebildet. Von der Gestaltung des Bodens oder von anderen Natur-
erscheinungen haben rumanische Ansiedelungen nicht selten ihre
Namen, welche hier auf das Charakteristische der gegebenen An-
lage hinweisen, so Balta, Balta-Albg, Runcu, Movila, Cimpulung,
auf Teich, Weifser Teich, Rodung, Hugel, Lange Aue, oder &-
rata, die Gesalzene, usw. Die Beschaftigung der ehemaligen Ein-
wohner kommt in Namen wie UrdarI, Matasari, Dirvari, CazacT,
Calgra0, Ro§I de Vede es waren Soldatendorfer in der Wa-
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lachei zum Ausdruck. In Vai de a Weh' ihnen! und
ahnlichen seltenen Namen sind Dorfwitze zu Dorfnamen geworden.
Der Nationalitat oder Herkunft der Dorfeinwohner wird in Munteni
(Walachen), Rqi (Russen, Ruthenen), §chei (Bulgaren), Sirbi (Serben
oder Bulgaren) usw. gedacht ; solche Namen gehen aber wahrschein-
lich nicht weiter als bis ins 14. Jahrhundert zurtick, als durch ftirst-
Eche Gunst allerlei Fremde durch Steuerfreiheiten zur Ansiedelung
auf oden Flachen herbeigelockt wurden. An gewisse Lokalereig-
nisse erinnern einige, aber nur wenige Ortsnamen: zu FierAstraU
z. B. ist eine Holzschneidemiihle gewesen, Baneasa war einst das
Gut einer Bitneasit, der Witwe eines Bans aus der Familie Brin-
coveanu, Aroneanu hat seinen Namen vom Kloster Aron -Vocll,
dessen Begrunder der Furst Aron war, new. Endlich haben viele Na-
men von Dorfern , Stadten und Markten, besonders solche der
letzteren Art, welche zunachst einer kleineren bauerlichen Ansiede-
lung angehorten, die mit der Zeit anwuchs, in der jetzigen Sprache
oder in derjenigen der historisch bekannten Vergangenheit keinen
Sinn und verraten sich so als von fremden Volkern gegeben.
Tatarische Namen sind Behr haufig in Siidbessarabien, wo die
Horden vom 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hausten,
magyarische sind stark vertreten in der bergigen Gegend der Mol-
dau jenseits des Sereth, wohin aus Siebenbargen zuerst Szekler kamen
und spitter wahrend der Hussitenverfolgungen fltichtende Ciangai
(Csang6). Der Donau entlang in der grofsen und kleinen Walachei,
dort, wo seit dem 16. Jahrhundert bis 1829 die turkischen Rajas
existierten, Bezirke, die unmittelbar von den tiirkischen Festungs-
befehlshabern verwaltet wurden, haben sich sonderbare Namen mit
den gewohnlichen rumitnischen gemischt. Aber viel zahlreicher
sind die slavischen Ortsnamen, welche an alte Slavenansiedelungen
erinnern, die von den spater angekommenen Rumanen gefunden,
erobert, ersetzt oder langsam entnationalisiert wurden.

Aber hier mufs man immer die Gegend in Betracht ziehen,
weil die Verteilung des slavischen Elementes in der Namengebung
grofse Verschiedenheiten aufweist. Die ganze Berggegend in der
Walachei und der Moldau enthalt nur wenige ursprunglich sla-
vische Namen nicht solche, die mittels slavischer Worte ge-
bildet sind, welche die Rumanen vorher in ihre Umgangssprache

Jorge, Geschichte der Ruralise. L
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aufgenommen hatten, weil letztere in dieser Hinsicht nichts be-
zeugen. Von den mehedinter bis zu den suczawaer Gipfeln be-
sitzen die Namen der Ortlichkeiten diesen Charakter. Wenn man
dagegen die Namengebung in dem benachbarten siebenbtirgischen
Lande studiert, das fast durchgangig die Eigenschaft eines Hoch-
landes besitzt, findet man eine ganz andere Zusammensetzung der
Ortsnamen. Hier Bind die Bildungen auf -eni und -e§ti in der
Minderheit und herrschen noch am meisten in den jetzigen Grenz-
gegenden gegen das Konigreich Rumanien bin vor, oder dort, wo
eine Einwanderung der Hirten von dieser Seite aus moglich war,
wie im Burzenland und der Grafschaft Hunyad. Ortsnamen, die
in der Umgangssprache einen Sinn haben und gewissermafsen die
Lage des Dorfes beschreiben, und solche, die an bestimmte Er-
eignisse erinnern, Bind auch ungemein sparlich vertreten. Die
Hauptmasse der Ortsnamen ist mit entlehnten slavischen Wartern
gebildet, und zwar sind darunter etliche, die solchen auf der an-
deren Bergseite entsprechen, wie Bistrita, Birlad, Galati, Bicaz,
Lapu§na, Lupe., Hurez, Tohani, Boian, Segace (egarce) usw.
Die meisten jedoch stehen vereinzelt da, sie finden sich nur in
Siebenburgen und in keinem anderen von Rumanen bewohnten
Lande, aufser in den anschliefsenden Talern des Maros, Szamos
und Koros bis zur Theirs. Wir treffen haufig die Endung -ov
umgewandelt in 1U, ova, wie in Cacova, Brapv oder Bra Oa,
111§nov, Bucova usw. Auch die Endungen -4tia und -ilna sind
anderswo nicht zu finden, gerade so wie die Namen Bodon, Tiha,
Bosna, Nadeqte, Nadajdie. Nur in dem transsylvanischen Lando
begegnet man dem Worte grad, Burg, wie in Bagrad (Bar ls-
burg), Moghigrad (Mojgrdd), Gradiste.

In der benachbarten Theifsebene sind die Bildungen mit -WI
und -eni viel haufiger; und das fiihrt zu der Annahme, dafs solche
Dorfer erst in spaterer Zeit von den hinuntersteigenden Berg-
rumanen gegrundet wurden. Aber die sonderbaren, sinnlosen sla-
vischen Namen sind auch hier wie in Siebenburgen stark ver-
treten.

Wenn wir jetzt zur Donauebene und zum astlichen Hugel-
lande der Moldau fortschreiten, ist das Ergebnis der Untersuchung
folgendes. Auf dem walachischen Ufer des grofsen Flumes, im
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flachen Lande, kommen alte slavische Dorfnamen nur vereinzelt
vor : diejenigen, die man vorerst als alte Benennungen betrachten
konnte, erweisen Bich vielmehr bei genauerem Zusehen als solche
neueren transdanubischen Ursprunges; denn vom 14. bis zum
19. Jahrhundert haben Leute von jenseits der Donau, die freiwillig,
fliichtend oder gezwungen von dort weggingen, gauze bulgarische
Dorfer auf rumanischem Boden gegrundet und den neuen Ansiede-
lungen, Namen, die denen ihrer Heimat entsprachen , gegeben.
Weiter, im Hugellande der Moldau, das sich vom Sereth bis zum
Pruth erstreckt, finden sich bis zum Jassyer Bezirke wieder nur
aufserst sparlich slavische Ortsnamen. Nordlich davon aber, in dem
Bezirke Botogani und besonders Dorohol, in der ganzen ostlichen
Bukowina im Westen sind beinahe nur die rumanischen Ahnen-
oder Natur"-namen vertreten und in der nordOstlichen Ge-
gend des ehemals zur Moldau gehorigen Bessarabien, begegnet
man eigenartigen slavischen Namen: Dorfnamen mit der Endung
-in, wie Babin, Strahotin, Hotin, oder -iMi und besonders Aut,i;
das ist die Endung der meisten Ortsnamen in den genannten
Teilen der Bukowina und Bessarabiens, d. h. in den Bezirken
Hotin, Balt,i, Soroca, OrheT, wie Radgq, Pelipgart1, PapAutj, Cli-
mAut,i usw. Und diesen Bildungen ahneln die Ortsnamen von Sad-
gafizien mit der Endung -owcze.

Diese Verschiedenheit der geographischen Namen lafst sich
nur auf eine Weise erklaren. Die zahlreichen alten slavischen
Namen in Siebenburgen, die grad, welche. es dort gab, und von
denen eines unter den Magyaren die Hauptstadt des Landes wurde,
zeigen, dafs bier die Hauptmasse der Einwanderer sich angesiedelt
hat. Bedenkt man dazu, dafs sich Athanarich, von den Hunnen
oder panischer Hunnenfurcht getrieben, in das Kaukaland bei den
Sarmaten", d. i. nach Siebenbiirgen fluchtete und dafs die freien
oder unfreien Sarmaten sich niemals in dieser Gegend, sondern
vielmehr in Sildpannonien finden, dafs weiter diese echten Sarmaten
selbst den skythischen" Konfoderierten von ehedem nicht iihneln
und dafs sie, nach der Natur der Sache, nicht aus anderen bar-
barischen Elementen, sondern nur aus Slaven bestehen, konnten

Germanen waren sie nicht, und die skythische Rasse hatte ihre Rolle
seit langem ausgespielt , so kann man die Slaven schon far das
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vierte Jabrhundert ale Bewohner des dakischen Hochlandes be-
trachten, und das ist keine Libereilte Konjektur, sondern die einzig
mogliche ethnographische Erklarung. Die alte Kultur war hier
mit den Stadten zum grofsten Teile untergegangen, und das zu-
riickgebliebene romanische Element lebte kiimmerlich in den Dtir-
fern unter barbarischer Oberherrschaft fort. Diese zahlreichen,
meist wilden Barbaren batten Bich von Anfang an, wie in ihrer
ersten Heimat, so auch bier an der Bodenkultur beteiligt. Ihr
Einflufs auf die benachbarten oder mit ihnen zusammen lebenden
romanischen Ansiedler war sprachlich ungewohnlich stark. Die
Sprache der alten Bevolkerung wurde zwar in ihrem inneren
Wesen, in der Morphologie und Phonetik , nur wenig beeintrach-
tigt, aber von ihren slavischen Nachbarn und spateren Herren iiber-
nahmen die Rumanen neben vielen Suffixen eine grofse Menge
notiger und unnotiger Worte. Wenn die Slaven eine htihere und
altere Kultur vertreten batten, wiirde sich das Verhaltnis zwischen
beiden Bestandteilen im Rumanischen ahnlich demjenigen gestaltet
haben, das zwischen den angelsachsischen und franzosischen Be-
standteilen im heutigen Englisch besteht.

Unter den heutigen Namen in den griechischen Landern sind
die meisten slavischen, etliche albanesischen Ursprunges; ein an-
derer Bestandteil gehort modernen Bildungen, und nur der Rest
entstammt der alten hellenischen Zeit 9. Und trotzdem ist das
slavische Blut in der griechischen Bevolkerung kaum zu sparen.
In Grofsbritannien ist die Hauptmasse der Ortsnamen keltischen
oder angelsachsischen Ursprunges, und dennoch haben die franzosisch
sprechenden Normannen zur Bildung des englischen Volkes ziemlich
viel beigetragen. Die Ortsnamen in Siebenburgen, der alten sla-
vischen Feste fur Ausfalle nach Silden und Westen und der un-
zweifelhaften Wiege des rumanischen Stammes, sind in grofser Masse
slavisch, und zwar derjenigen slavischen Sprache entlehnt, welche in
Pannonian und den angrenzenden Gegenden gesprochen ward, und
unterscheiden sich deshalb von der slavischen Nomenklatur in Bul-
garien oder der des nordlichen Rufsland sebr scharf. Die alten
Namen axis der Rbmerzeit dagegen sind mit den grofseren, besser

1) Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie, 8. 298.
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organisierten Gemeinwesen verschwunden. Das Alter der ruma-
nischen Ortsnamen lafst sich nicht bestimmen. Es folgt aber dar-
aus nicht, dafs im Hochlande das rumanische Element nicht fort-
gelebt hatte, und ebensowenig, dafs sich nur etliche sparliche Reste,
die spater durch sadliche Auswanderungsstrome verstarkt worden
waren, furchtsam in die Berge zurikkgezogen hatten. Die Hirten-
bevolkerung der Karpathen hat vielmehr stets eine grofse Tal-
gegend far sich in Anspruch genommen und sie auch unter ver-
schiedenen Bedingungen far bestimmte Jahreszeiten innegehabt.
So waren im 18. Jahrhundert die rumanischen Hirten in Sieben -
burgen von alten Zeiten her" gewohnt, ihre Schafe in der Walachei
und auch in der Moldau ilberwintern zu lassen, wofUr sie dem
dortigen Farsten eine Abgabe entrichteten 1). Die thessalischen
Wlachen schickten ebenso ihre Herden wahrend. des Sommers in
die bulgarischen Berge", und bis heute haben die am Hirten-
leben festhaltenden Makedowlachen einen Winter- und einen Sommer-
aufenthalt, im Flachlande die gemietete Man dr a, und in den
Talern des hohen Gebirgskammes 2), die bei ihnen die rumani-
schen Berge", m u nO1 i arm in WI, heifsen 2): hierher kommen
sie mit dem Monate Mai, wenn die Felder sonnverbrannt", her
zu werden beginnen 4). Durch solches unaufhorliches Umherirren
sind einzelne, vom gemeinsamen Stamme weggerissene Hirten-
schwarme bis Mahren, ja bis Istrien und in ziemlich entlegene
polnische Gegenden geraten, von wo sie nicht mehr zurackkehren
konnten, und sind in dieser fremden Welt untergegangen 6). Eine
Einschliefsung in die schiitzenden Berge ist nur bei Jager- und
Raubervolkern, wie es die Arnauten waren und noch sind, moglich,
wahrend fiir den Hirten das Hinabsteigen in die griinen Ebenen
eine unabwendbare Notwendigkeit bildet. Die Ortsnamen reden
zwar eine Sprache, aber sie sagen doch nicht alles.

Die grofsen Wanderungen nach Salmi und Sadwesten, wie

1) S. z. B. Hur mu z aki, Documente, VII, S. 26, nr. mor.
2) P a p a h a g i, Materiale folklorice, S. 929 ff.
3) Ebend. S. 931.
4) Ebend. S. 934.
5) Miklosich, Uber die Wanderungen der Rumunen. Wien 1879; Bu-

rads, in Archiva societtitiI qtantifice §i literare din laql, V, S. 266ff.
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auch die langen hartnackigen Kampfe mit den Byzantinern haben
kaum eine sehr betrachtliche slavische Bevolkerung in den Donau-
landern und den siidlichen Karpathen zurtickgelassen : urn einen
Teil von Pannonien, ganz Serbien und Kroatien mit den dazu
gehorigen Gebieten, den langen dalmatinischen Strich der adriati-
schen Kuste und endlich Ostbulgarien in Besitz zu nehmen, mufsten
diese Slaven an ein ununterbrochenes, an ein gemeinsames
Einschreiten aller Slaven zu denken, ware eine Unmoglichkeit und
eine Monstruositat fast alle ihre Krafte erschopfen. In dem
Mafse aber, wie ihre bisherigen Herren sich jenseits der Donau
eine bessere Heimat suchten , traten die Rumanen jetzt, im
achten Jahrhundert, ein ziemlich fertiges Volk die Erbschaft
der Auswandernden an. Von den auf dem alten Boden sitzen Ge-
bliebenen erhielten sie die Kenntnis der Flusse und Bache iiber-
mittelt, denen sie wie anderswo die Slaven, vom Berge oder vom
Hugel herabsteigend, um einen Platz fur ihre Ansiedelungen zu suchen,
als sichere Fiihrer gefolgt waren. In Siebenbiirgen vollzog sich der
Ersatz unmittelbar, und die slavischen Namen der Dorfer blieben folg-
lich auch bei den Rumanen in Gebrauch. Auf dem anderen Ab-
hange der Berge und auf dem mehr gelichteten oder sogar platten
Lande fanden die Ankommlinge meistens verlassene Wohnstatten;
von der bier hausenden Bevolkerung war nur so viel iibrig ge-
blieben,. als notig war, um die Uberlieferung der Flufsnamen zu
sichern. Man mag sich hierbei daran erinnern, wie die nordlich
der Donau eindringenden Byzantiner des siebenten Jahrhunderts
nur an den Flussen Widerstand fanden: an der Donau stand Arda-
gast und spater ein anderer Hauptling, der getotet wurde; dann
fand am Flusse 1-1Atfiazia oder '12.flaxia ein Kampf statt, in dessen
Nahe Konig Musokios" seine Dorfresidenz hatte; der Flufs Pas-
pirios wurde durch ahnliche hartnackige , nicht immer fur die
2) ROmer " gliickliche Kampfe bekannt, die in der Erinnerung der
Soldaten und der in Anlehnung an sie erzahlenden Chronisten
blieben 1).

Ein grofses zahlreiches Volk sind die Rumanen niemals ge-
wesen , und trotz des ihnen eigenen und jetzt aufserordentlich

1) Vgl. Theophylakt, S. 257-258, 279; Theophanea I, S. 417-418,
425-426, 436.
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erleichterten Triebes sich auszubreiten, trotz des Zuzuges der
sadlichen Romanen, die sich von den durch Kriege bedroliten
oder verwiisteten mOsischen Feldern und Ta lern nach der herren-
losen Gegend fliichteten, besafsen sie nicht die der Zahl nach
genugende Starke, urn das heutige rumanische Sprachgebiet ein-
zunehmen. Es blieben besonders im Nordosten, wo das Ro-
manentum an die Steppe, an das Gebiet der turaniscben oder
slavischen Herrscher derselben grenzte, ode oder nur ganz dunn be-
volkerte Landstriche tibrig, die einer neuen Kolonisation harrten.
Schon bei dem Einfalle der Magyaren waren die Russen, in vielen
kleinen Gruppen staatlich organisiert, aus ihrem ursprunglichen
engeren Gebiete herausgetreten. Wie die anderen Barbaren, wie
ihre sklavinischen" Bruder, drangen natiirlicherweise auch sie,
die Nachfolger der Anten des sechsten Jahrhunderts, nach dem
lockenden &den vor. Wahrend der kijewische Swiatoslaw an ein
neues Donaureich dachte und es wirklich far einige Jahrzehnte
grtindete, batten sich andere Zweige des russischen Volkes lang-
sam und sicher durch erfolgreiche Wanderschaft ganzer DOrfer
und Familien auf dem Wege nach dem grofsen Carigrade des
&Wens gemacht. Bei ihrer Ankunft bedeckten sich die oberen
Taler des Dniestr, des Pruth und Sereth, die sie berithrten, mit
russischen, d. h. nordslavischen, von den anderen grundverschie-
denen Namen. Wenn das rumanische Volk nicht seine ganze
Kraft und rein Verdrangungstalent entfaltet hatte, and wenn die
tiirkischen Reiter der Waste nicht bald darauf vorubergehende,
wechselvolle Reiche" an der Donau gegrundet batten, ware da-
ma's eine Vereinigung der nordslavischen und stidslavischen Stamme
in diesen fruchtbaren Gebieten vor sich gegangen. Und heute noch,
nach tausend Jahren, stemmen sich die Slaven gegen diese isolie-
rende Scheidewand, ohne sie beseitigen oder itberfluten zu 'airmen.

Das ist der logisch zu erschliefsende Lauf der rumanischen
Geschichte in der Zeit, in der die Quellen dartiber schweigen.
Mit dem elften Jahrhundert bereits beginnen die Zeugnisse der
Schriftsteller, und der Zustand, in dem nach ihnen das romanische
Volk des Ostens lebt, stimmt mit dem Vorhergesagten vollstandig
uberein.
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3. Kapitel.
Alteste byzantinische Berichte fiber die rumanische
Vergangenheit an der Donau. Die Donaurumfinen
und das bulgaro-wlachische Reich. Beziehungen zu
Ungarn. Erste Staatsbildungen. lampfe um die

Unabhangigkeit.
Im Anfang beriihrt sich das Schicksal des Ost lichen roma-

nischen Volkes mit den Ereignissen der byzantinischen, kaiser-
lichen" Geschichte. Manuel der Komnene traumt in seinen grofs-
artigen Weltherrschaftsplanen von einer Unterjochung des rebel-
lischen hunnischen" Barbarenreiches. Um den ungarischen Sk
besser abzuschliefsen, denkt der Restaurator Ostroms an einen
Heereszug durch die heutige Donauwalachei und die Moldau; er will
dadurch die Ungarn von Siebenburgen her angreifen. Vorher, unter
Alexios, waren die byzantinischen Truppen gegen die Kumanen
von Vidin her in einem Vormarsche, der drei Tage dauerte;
bis zu dem jenseits der Donau liegenden Flusse" vorgedrun-
gen 1). Durch die Dorfer der ostlichen Walachei war der Ver-
wandte und Nebenbuhler des Kaisers, Andronikos, bis nach Halitsch
gekommen, und bei der Erzahlung seiner Abenteuer werden diese
Wlachen" ausdrticklich erwidint 2). Bei dem erwahnten Kriege
gegen die Ungarn geht Alexios der Protostrator mit vielen Sold-
nern caber die Donau, um den Feind von den Gegenden aus,
welche vorher mit ihm verbunden waren"), anzugreifen, wall-
rend Leon Batatzes mit einer gen ilgenden Truppenmacht seine
Operation von den Pontusstadten aus beginnt, eine grofse Schar
von Wlachen, von welchen gesagt wird, dafs sie italische Kolonen
von ehedem seien, mit sich fortreifsend" 4).

Aber nach dem grofsen Komnenen wurden nicht nur diese
grofsen Eroberungsplane aufgegeben; die Donaugrenze selbst ist
vielmehr als aufgegeben zu betrachten. Und als die Gegend zwi-

1) Anna Comnena, II, S. 302.
2) Cinnamus, S. 232, 246; Choniates, S. 171.
3) lx rov cruvmMv, xal nthicv cdroic xwetwv; Cinnamus, S. 260.
4) xal A xal BAcixtuv noAbv 6jutlov, of Tifav a 'Irmitag ibrocxot nciAtv

Elvat Agyovrat, Ix T6Jv neon rri; Eadvq, xaloviuevq, 17Ovvp xcuplcov; ebenda.
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schen dem grofsen Flusse und dem Hamus den Wlachen, die sich
emporten, als systematisch ausgebeutete Zone in die Hande fiel,
boten die Verhaltnisse nordlich der Donau den byzantinischen
Herrschern und Schriftstellern kein Interesse mehr. Schon nach
den ersten wlachischen Dynasten wurde dieses Reich der Ver-
heerung und Ausbeutung zu einer Nachbildung des ersten bul-
garischen Zarats, und die bisher nur durchstreiften Ta ler kamen
jetzt in den vollstandigen Besitz der Zaren bulgarischer Abstam-
mung, welche die Berge verlassend, in Trnowo, der neuen Haupt-
stadt, wirklich residieren und meistens friedlich regierten. Bis zum
Verfalle der neuen politischen Schopfung war fur Byzanz das, was
auf dein linken Ufer der fremden und feindlichen Donau vor sich
ging, vollig gleicbgiiltig, und, als die Tilrken im 14. Jahrhundert
mit den Triimmern dieses bulgarischen Reiches aufraumten, waren
die griechisch sprechenden Ostromer" selbst so schwach und dem
Verderben so nahe, dafs ihr Auge den Vorgangen in der Ferne
keine Aufmerksamkeit mehr widmen konnte. Die byzantinischen
Quellen der rumanischen Geschichte versiegen deshalb fast sofort
wieder, nachdem sie einigermafsen zu fliefsen begonnen haben.

In dem ersten Reiche der Bulgar en hatte die entlehnte by-
zantinische Kultur literarische Friichte getragen 1), aber selbst in
dieser besseren Zeit beleuchtet diese meist kirchliche Literatur die
geschichtlichen Tatsachen und Zustande nur in geringem Mafse.
In der Zeit, als sie sich die Bulgaren unterwarfen, hatten zwar
die griechischen Herrscher durch die Hellenisierung der Kirche
die kulturellen Verhaltnisse, in ihrem Sinne wenigstens, gehoben,
und als die letzten nationalen Herrscher des wiedererstandenen
Zarats zugrunde gingen, wanderten liberal' in die benachbarten
Lander Schiller des grofsen Lehrers Erzbischof Euthymij aus und
trugen neben gewissen anderen Kenntnissen eine ausgebildete sla-
vische Birchen- und Staatssprache in die Welt 2). Aber eine
Chronik hatte sich auch jetzt wie vormals in dem slavischen Reiche
nicht entwickelt, und so haben wir auch von bulgarischer Seite
keine Nachrichten aber die ihnen unmittelbar benachbarten Rumanen.

1) Jire6ek, Gesch. der Bulgaren: Literatur.
2) Vgl. das Buch von Ka/uiniacki fiber diesen Erzbischof und Schrift-

steller. Czernowitz 1901.
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Die serbis c hen Annalen sind fur die altere Zeit zu karg-
lich und beschaftigen sich so ausschliefslich mit den serbischen Er-
eignissen, dafs auch aus ilmen Aufschlasse fiber ein Nachbarvolk,
welches keine eigentlich politische Geschichte besafs, nicht zu ge-
winnen sind. Die russisch-halitschischen chronograpbischen Auf-
zeichnungen sind noch ditrftiger und gehoren erst einer viel spa-
teren Zeit an.

Nur die ungarischen Quellen bieten eM reiches und bei
richtiger Beleuchtung wichtigeres Material fur die rumanische Ge-
schichte, als man von vornherein glauben konnte; das gilt nament-
lich fur die Zeit bis zur Griindung eines Staates und fiir die Zeit,
wahrend welcher diese Gebilde noch in sehr bescheidenen Ver-
haltnissen ihrer Konsolidation entgegengingen. Die Erwahnung
der Walachen" in zahireichen Urkunden der ungarischen Ko-
nige bangt mit einem langen geschichtlichen Entwickelungsprozefs
zusammen, der sich im Stidosten wahrend des Spatmittelalters ab-
gespielt hat. Die Bulgaren hatten sich bei ihrem erneuten poli-
tischen Auftauchen und besonders unter dem kraftvollen und
gliicklichen Zaren der Bulgaren and Griechen", Johann Asen II.
(1218-1 2 4 1) , welcher den Namen seines Vaters mit demje n igen
des grofsen kaiserlichen" Oheims vereinigte, die Wiederherstel-
lung des rechtglaubigen Kaisertums von Konstantinopel in bul-
garischer Form zum Ziele gesetzt. An dem Widerstande thessa-
lischer und asiatischer Gegenbewerber, die durch ihre Herkunft
und Nationalitat eher berechtigt schienen, als Bewerber urn die
heilige konstantinische Krone aufzutreten, und auch an anderen
unvorhergesehenen Fallen scheiterte dieser Plan. Nach dem Tode
des Eroberers und seines Neffen Johann Asen, des Befestigers,
besafs das Gegenkaisertum von Trnowo keine Krafte mehr, urn
erfolgreich die grofse Idee" der Zeit in Wirklichkeit umzusetzen,
und filr die nachbarlichen Serben war die Stunde noch nicht
gekommen. Der durch kiihne Abenteuererzitge und langsame Aus-
breitung seines Volkstums sich nach Stiden vorschiebende russische
Staat von Halitsch konnte die Donaugrenze nicht erreichen, und
alles, Taten und Menschen, ging zugrunde. Die turanische Ober-
herrschaft fiber das mit der Steppe unmittelbar verbundene ruma-
nische Platt- und Httgelland, unter den Petschenegen, Kumanen,
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und schliefslich unter den im 13. Jahrhundert erscheinenden Ta-
taren, hatte trotz der augenblicklichen ungeheueren, die Welt mit
Grans und Bewunderung erfullenden ersten Erfolge keinen Bestand.
Jetzt war die Reihe an den Magyaren; sie Bothell es versuchen,
die orientalische Frage des 13. und 14. Jahrhunderts zu ihrem
Nutzen zu losen. Dreimal gingen sie ans Werk, mit neuen zu-
sammengerafften Kraften, und als Bich die Idee einer einzigen
Herrschaft fiber den Osten als ein romantisches, ebenso leeres wie
verlockendes Wahngebilde erwies, iibernahmen zeitweilig die klei-
neren Volker selbst die Leitung ihrer Geschicke, bis zum Er-
scheinen eines neuen heidnischen Kaisers", welcher ein halbes
Jahrtausend nach asiatisch-romischer Art herrschte. Von einem
eigentlichen Reiche des Johannitius kann man nicht reden, denn
es verrat sich durch keine Organisationsmafsregel. Der blutige
Held mufs auch in der historischen Erinnerung, wie er es in
der Wirklichkeit war, als Brandstifter, Belagercr, Beutemacher,
leidenschaftlicher Griechentoter" fortleben, wobei zu bemerken
ist, dafs er auch der Lateinertotung nicht abhold war. Um aus
den bier und da sparlich gesaten , kaum aus der Zerstorung,
die ihnen die Eroberung gebracht, sich langsam erhebenden
Stadten seines Kaiserreiches" einen Staat, sei es auch nur einen
solchen nach primitiven morgenlandisch-mittelalterlichen Begriffen
zu bilden, dazu hatte er, der unermiidliche, keine Zeit; der
Damon der Vergeltung far lang erduldetes Elend trieb ihn als
Vertreter des unterjochten nichtgriechischen Elementes zum Kampfe
gegen die Anha,nger des byzantinischen Kaisers beider Bekennt-
nisse.

Was er sein wollte, springt sofort bei Durchsicht der spar-
lichen Quellen in die Augen. Dafs er ein Wlache" war, dafs er
seine ganze Jugend, ehe seine Briider kiihn in die Welthandel ein-
griffen, in den Bergen hinter seinen Herden wlachisiert" hatte, das
leugnete er gewifs nicht. Aber der grofse naive Kriegsmann hatte
sicher nicht die Befahigung, um Wlach" in Romin oder Armin zu
iibersetzen und hieraus eine romische Herkunft herzuleiten, wie man
nach einigen Wortspielen in den an ihn gerichteten schmeichelnden
papstlichen Briefen glauben sollte. Was wufste er und seine wilden
Genossen Fiirst Belota" und andere seinesgleichen von dem
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alten glorreichen Rom? Sie kannten doch nur das klagliche Neu-
romertum, das in der Demut kriechende und klagende Romaertum,
und in den heimatlichen bulgarischen Buchern " standen von diesen
Romitern in roten Siegeszeichen nur grausame, die Nachkommen
aufmunternde und verlockende Kriegsgeschichten geschrieben. Aber
Johannitius, wie seine Vorganger anderen Stammes und anderer
Rasse, die in anderen Gegenden erstanden waren, hafste and
verachtete die Griechen doch nicht so sehr,, dafs er nicht den
Gedanken gefafst hatte, sie zu unterjochen. Im Gegenteile, als
Barbarenkiinig am Balkan in der Nahe eines zweiten Rom, hegte
er, wie sie, jene beriihmten Zaren der bulgarischen Vergangen-
heit , wie sein Bruder Peter, der von dem Kaiser des Westens
das Geschenk der corona imperialis regni Grecie " verlangt hatte
das Bestreben, ein neues Kaiserreich des Ostens, bulgarischer Nation,
zu grunden. Als er die Purpurkothurnen trug und sich k aiser-
lich Kalojoannes nennen fiefs 2), traumte er von einem slavischen
Kaiserreich der Bulgaren und Griechen", Ribrapomb H rpbuomb,
z@v Bov2,7decov zal `Itopaicor, und setzte diesen Imperatortitel an
den Kopf seiner Briefe und. Erlasse. Und solange die unreinen
Franken" den Boden der kaiserlichen Stadt mit ihrer profanen
Usurpation entweihten, verhielten sich viele Griechen, besonders in
den ostlichen thrakischen Gegenden, einem solchen Streben des
17 rechtglaubigen" Herrschers von Trnowo gegenuber nicht feindlich.

Aber in einem Anfalle von schlauer Naivitat kam Johanni-
tins beim Lesen der vor drei Jahrhunderten gefiihrten Verhand-
lungen zwischen seinem Vorganger Boris Michael und Papst Ni-
kolaus auf den Gedanken, Huldigungsschreiben an den Anti-
christ" von Rom zu richten, und die Politik des Tages hat dies
auch ale zweckdienlich erscheinen lassen. Es kamen also in der
papstlichen Kanzlei ungewohnte bulgarische Missiven an, von dem
f/ Zar der Bulgaren und Griechen "; sie mufsten ins Griechische
iibersetzt werden 2) und stellten dann lateinisch Bittgesuche des

1) An short., zuerst zitiert bei Jir e6ek, Geach. der Bnlg., S. 382.
2) Vgl. Hurmuzaki, Dokumente I2, S. 805, Nr. 645: Balojoannes Du-

kas" ftir den Kaiser dieses Namens. Die Griechen sprachen Skylojohannes, wenn
sie von dem ,,Wlachen" redeten. Akrop olita s, S. 26.

3) Hurmuzaki, Documente I, S. 3.

I),
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Imperator Bulgarorum et Romanorum" (To,uaicov) dar. In die-
sem Tone konnte man aber dem machtigen rex" bauerlichen
Blutes nicht antworten, wenn man nicht die treuen Sane der
Kirche in dem lateinischen Kaiserpalaste von Konstantinopel kranken
wollte. Die romischen Priesterdiplomaten taten so, ale wenn sie
an die prinzliche Herkunft des Johannitius glaubten, und sahen in
der Erwahnung seiner Vorganger" Simeon, Peter und Samuel
die Eritillung einer Enkelpflicht gegen diese seine Almen; sie be-
nutzten in der Antwort an den Dynasten von Trnowo ale erfolg-
reiches, menschliche Eitelkeit anstachelndes Bekehrungsmittel eine
Anspielung auf die aus den Tcopalot" des Zarentitels hergeleitete
ramische Abstammung ') des Bewerbers urn eine Kaiserkrone.
Weil aber Johannitius und seine Krieger in der ganzen katholischen
Welt als die bosen Wlachen bekannt waren und die Kunde
davon war von den Griechen durch die Lateiner nach Westen ge-
drungen benutzten die Schreiber des romischen Hofes irrtamlich
den beleidigenden Namen Wlachen" statt des Namens Ost-
romer" in dem Titel des Hirtenimperators, und so entstand in
den papstlichen Episteln vor und nach der Kronung von Trnowo
die far gleichzeitige ostliche Kanzleibeamte geradezu monstrose
Bezeichnung Bulgarorum et Blachorum rex". An Ort und Stelle
ubrigens, wo der tiberaus empfindliche Stolz des Emporkomm-
lings dies gebot, tibersetzte man dies durch Tawaicov und pao-dai,g,
wie es der kaiserlich als Kalojoannes herausgeputzte Wlachen -
fahrer verlangen durfte. Ebenso konnte Bulgaria et Blachia" in
Briefen an den Konig-Kaiser und den Erzbischof-Patriarchen nur
Boayaeia zai Twpavia in absichtlich fehlerhafter tbersetzung
bedeuten 2).

1) Sicut genere, sic sis etiam imitatione Romanus Populus terre tue,
qui do sanguine Romanorum se assent descendisse"; H ur mu z ak i I, S. 4. In
diesem Sinne wurde auch der Brief des Erzbischofs Basilius von Trnowo (ebend.
S. 5, Nr. 4) : heretic's descendentes a sanguine romano", iibersetzt.

2) Die Korrespondenz durch den alten Ray n al d us (Annales ecclesiastici),
such Th e in e r, Monumenta Slavorum meridionalium, bekannt, ist neuerdings,
nach Kollation mit den Originalien , in die rumanische Sammlung der Docu-
mente" von H u r mnzaki aufgenommen worden. Becht deutlich ergibt sich die
Richtigkeit unserer Auffassung daraus, dafs der Papst auch von Samuel, Peter,
Simeon ale rages Bulgarorum et Vlachorum" (S. 26) spricht, denn dies waren
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Uber die Herrschaft des Johannitius auf dem linken Donau-
ufer gibt es kein Zeugnis, und wenn man bedenkt, dafs er alle
Kraftc zusammenraffte, um gegen Thrakien und das ihn berau-
schende Konstantinopel vorzudringen, kann man getrost annehmen,
data er keine Zeit fand, urn mit seinen sehr gepriesenen und aber-
aus niitzlichen Verbiindeten, den Kumanen, wegen angeblicher
Oberrechte fiber die armlichen Sumpfgegenden der Donauwalachei
zu streiten. Wenn der bulgarische Zar seinen ungarischen Nach-
bar als unrechtmafsigen Besitzer von etlichen Bistamern, welche
durch ihn vernichtet worden seien 9", anklagt, so liegt dafur abri-
gene die Erklarung sehr einfach. In den ersten Jahren des zwolften
Jahrhunderts, als man in Byzanz keinen Wiederhersteller vom
Schlage des wahrhaft kaiserlichen Manuel erwarten konnte, war
im adriatischen Belgrad ein ungarischer Konig, Koloman, ale Herr-
scher Ether Kroatien ausgerufen worden; und Dalmatien hatte sich
trotz des Neides der Venetianer ihm angeschlossen. Auch die
bosnischen Bane suchten bei dem machtigen Nachbar Schutz
gegen imperatorische Eroberungsgeliiste, und der zweite Nachfolger
Kolomans, Konig von Ungarn, Syrmien, Kroatien und Dalmatien,
war auch Konig von Rama, was Bosnien bedeuten mufs. Die Er-
folge der byzantinischen Kriegsziige und die Streitigkeiten um
diese vierfache Krone vernichteten zwar fur etliche Zeit dieses un-
garische imperium an der Donau und Adria, aber hier war trotz-
dem eine wahrhaft jugendliche Kraft zu finden, wahrend die
grofsartige kaiserliche Gestalt Manuels nur als ein Phantom aus
dem toten Meere des verfaulten Griechentums far einen Augen-
bfick hervorgeschimmert hatte. In Verbindung mit den Papsten,
welche in den ungarischen Konigen Vertreter des katholischen
Glaubens in dem unaufhorlichen Kampfe gegen das Schisma rind
die patarenische und paulizianische Haresie sahen, riisteten sich
die Nachfolger Kolomans und Beim zu einem neuen Zuge nach
Osten, und nur neue Familienzwistigkeiten verhinderten ihn. Der
bosnische Ban mufste schleunig die Lehre der romischen Kirche

1203, ein Jahr vor der romischen Kronung des pacraebg Kalo-

echte Bulgaren und batten mit den verachteten wlachischen Herdenflihrern im
Pindus gar nichts zu tun!

1) Hurmuzaki I, S. 31.
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joannes annehmen, urn dem Verderben zu entgehen 1). Aber
schon vor dem Eintritt des neuen Jahrhunderts hatte der Bruder
des Magyarenkonigs, welcher als dug" von Dalmatien, Kroatien
und Chum erscheint, Serbien mit seiner kriegerischen Anwesen-
heit beehrt. Im Jahre 1202 wurde der Grofaupan Stephan aus
diesem seinem regnum" durch ein ungarisches Heer, das der
Konig selbst befehligte, verjagt, und der rascische", serbische
Titel erschien nun neben den anderen in der kaiserlich klingen-
den Titulatur des Herrschers an der Donau. Das war aber nach
den Begriffen des benachbarten slavischen (3aeraelig , der auf der
ganzen Halbinsel keinen ebenbtirtigen Nebenbuhler seiner Macht
fand, ein Eingriff in seine Rechte, und nach seiner Weise pro-
testierte Johannitius durch Plunderung. Ale Antwort nahm Konig
Emerich noch im Jahre 1202 oder 1203 Besitz von dem bulga-
rischen Lande bis Nisch 2). Das waren die ftinf bitter beweinten
Bistamer, also keine kumanisch-walachischen 3).

Aber in einem Reiche, wo keine Ordnung, ja fast nicht ein-
mal eine Grenze vorhanden ist , wird auch die Frage der Thron-
nachfolge den jeweiligen Verhaltnissen entsprechend geltist. Zwei
Neffen des Johannitius kampften far die Krone auf demselben
Boden, wo der Kaiser" blutig durch Morderhande gefallen war,
Ale endlich der Sieger, Johann Aeon, wurdig auftreten konnte,
war die Moglichkeit, nordlich der Donau Land zu erwerben, vollig
geschwunden. In der bekannten Inschrift von 1230 auf der Tiire
der Kirche seiner Hauptstadt, in der er sich selbst verherrlicht,
spricht dieser Reichsbegrunder, durch den erst alles eine endgultige
Gestalt bekam, nur von Siegen tiber den stid- wlachischen", d. h. thee-
salischen kaiserlichen Herrscher Theodor den Komnenen, ilber Grie-
chen, Albanesen und Serben, deren Land das seinige wurde. Die

Franken" von Konstantinopel besitzen heifst es endlich die
heilige Stadt nur infolge des ihnen fur ihre Huldigung gewahrten,

1) Klai6, Gesch. von Bosnien, S. 62ff.
2) Papatliche Korrespondenz, in den angefiihrten Sammlungen; nicht in

Hurmuzaki aufgenommen. Vgl. Engel, Gesch. von Serwien, S. 210ff.
3) Hurmuzaki I, S. 31, nr. 21. Vgl. On ciul, Orig. princ., S. 153.

Das confinium Hungarie, Bulgarie et ylachie" S. 31 ist, wie vorher gezeigt
wurde, zu verstehen.
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Erbarmens, das ihnen der wahre Kaiser von Ostrom zuteil wer-
den liefs 1). In dem Handelsprivileg fur die Kaufleute von Ra-
gusa ist von derselben Gegend die Rede, aber von Besitzungen
jenseits der Donau spricht kein Wort, obgleich in einer Urkunde
zu solchen Zwecken dies eigentlich der Fall hatte sein miissen 2).

In der Ebene batten doch die Kumanen, nach ihrer erschop-
fenden Beteiligung an den Balkankriegen unter den Fahnen des Jo-
hannitius und seines unmittelbaren Nachfolgers, wesentlich an Be-
deutung verloren. Ein fremder Eroberer konnte deshalb bier sein
Gluck versuchen, aber die bulgarischen Herrscher fiihlten sich
nicht dazu berufen, solange ihnen siidlich und westlich frucht-
bares, stadtereiches Land winkte. Aber auch fur den ungarischen
Konig war eine ahnliche Ausdehnung fiber die s ii dliche Grenze
infolge neu eintretender Ereignisse ausgeschlossen. Bosnien ward
unter seinem Bane ein Staat. Der serbische Grofsiupan war zu-
erst vom papstlichen Legaten zum Konig erhoben worden und
wufste auch, nachdem .er seinen

offentlich
niemals aufrichtig verlassenen

griechischen Glauben wieder angenommen hatte, seine
glanzende Konigskrone gegen jedermann zu verteidigen. Einen
Ausweg bot nur der recht schwierige und wenig Nutzen, wenn-
gleich viele auslandische Titel bringende Zug nach Osten.

Unter dem heiligen Konige" so heifst gewohnlich der
getaufte dux" Stephan, der erste apostolische Monarch des ma-
gyarischen Beutelandes, hatten die Gegenden jenseits der Theirs
viel unter Einfdllen der Petschenegen zu leiden, und um solche
zu verhindern, haute der weise Konig auf den Triimmern des
slavischen Belgrad, am Mureschflusse (Maros), eine Burg. In deren
Nahe wurden etliche Dorfer gegriindet zur Beherbergung ihrer
Verteidiger, koniglicher Soldaten, die man nach einem altunga-

1) Jire d e k , Gesch. der Bulgaren, S. 251-252.
2) Miklosich, Mon. serbica, nr. 3; auch in Hurmuzaki I2, S. 781;

vgl. S. 787 (slavischer Anhang). Auch hier die gewobnliche Titulatur der bulga-
rischen Zaren. 'Mier die Titulatur von Asen such On ciul in Cony. lit., No-
vember 1901. In der Reisebeschreibung von Ry sb rook findet man the Stolle:
Etiam ultra Danubium versus Constantinopolim Valachia quae set terra Asani
et Minor Bulgaria", was nur eine Erinnerung an das wlachisch-bulgarische
Kaisertum ist und nichts weiter besagt.
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rischen Ausdrucke ioba gi ones nannte. Aber auch dies schien
noch nicht zu genugen, und, um der kleinen Grenzmark einen
festeren Bestand zu geben 1), rief Konig Geisa, derselbe, den die
Byzantiner unter Manuel besiegten und erniedrigten, freiwillige
Gaste, hospites , aus dem freundlich gesinnten deutschen Abend-
lande herbei : sie grundeten zuerst drei kleine Dorfer " mit aus-
gedehnten Hofstellen " unter ihren honoratiores, comites oder
Greben, die sie bis hierher gefiihrt batten 2).

Die transsylvanische" Mark, das Erdely oder Kirdly-Erdely 3),
nahm einen ziemlich raschen Aufschwung. Die Auswanderungs-
lust war in dieser Zeit am Rheine von dorther kamen die
meisten spateren Ansiedler nicht gering, und im allgemeinen
unterhielten die ungarischen Konige gute Beziehungen zu ihren
westlichen Nachbarn, so dafs sokhe Kolonistenschwarme bei der
Durchreise nicht angehalten wurden. Andrerseits erfuhren die An-
kommlinge bald von der einheimischen olachischen" (rumani-
schen) oder petschenegischen, bissenischen" Bevolkerung, dafs
grofse Massen niitzlicher oder edler Metalle unter dem harten
Felsenboden ruhten, aber aus Mangel an Erfahrung und Gersten
nicht gehoben werden konnten , dafs ferner nicht allzuweit vom
koniglichen Schlosse wie such im nordlichen Teile des Landes un-
geheuere Salzwerke vorhanden seien. Die konigliche Kammer
konnte aus diesen Quellen fliefsende Zuschiisse gebrauchen, und
in ganz Europa war die Nachricht von Gold- und Silbergebieten
ein Anziehungsmittel 4). Es pilgerten, einem unwiderstehlichen

1) Zimmermann-Werner, ITrkundenbuch zur Geschichte der Deutschen
in Siebenbiirgen, I, S. 10: ob custodiam confiniorum excubent in explora-
tione".

2) Comes vulgo grab dictus, 1364; Zimmerman n- Werner II, S. 207,
nr. 804; vgl. S. 374.

3) Silva nostra Kiraly -Erdeje vocata"; Zimmermann-Werner I,
S. 182, nr. 249 (Wald des Konigs). Eine villa S. Regis" findet sich neben
dem zuerst geschenkten sachsischen Gebiete; Hurmuzaki I, S. 69.

4) Zimmermann-Werner I, S. 74: Sales aquatici" von Wincz (vgl.
den ahnlich gebildeten Namen Mehedin%I in der alutanischen Walachei usw.),
1289; Zimmermann-Werner I, S. 161; saligfodina de Turda"; ebend.
S. 135, nr. 189. Die ferrifodinae", Zimmermann-Werner I, S. 183.

Jor g a, Geschichte der Iinmanen. I.
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Triebe folgend, die Bewohner vieler armer Dorfschaften in deut-
schen Landen nach Ultrasilvanien", besonders aus jenen Land-
strichen, aus denen die ersten Gliicksjager gekommen waren 1).
Und es kamen nicht nur Bauern unter ihren comites paro-
chiales" 2), sondern auch Leute ritterlichen Schlages, edleren
Blutes, die sich unterwegs am kOniglichen Hofe vorstellten, als
comites hoheren Ranges besondere Ansiedelungsprivilegien erhiel-
ten , seater als Sachsen, welche das Herrenleben fahren",
more nobilium se gerentes 3) bekannt warden und sich von ihren
bauerlichen Volksgenossen scharf unterschieden, gerade so, wie es
in dem alten Dakien nach der Einnahme durch die Romer ge-
wesen war.

Das Land gehorte in der Theorie die Ansiedler kamen
eben zu dem Zwecke, urn die Praxis einzufUhren dem Ungarn-
konig: hier und da, wo die Flasse Passe in die Berggiirtel ein-
geschnitten hatten, und an bedeutenderen Punkten standen seit den
Tagen des heiligen Stephanus Burgen: aufser Belgrad-Fehervar,
Turda (Torda) vielleicht auch Deva, Rodna, im nordostlichen
Winkel, an den Quellen des Grofsszamosflusses 4). Die neuange-
kommenen Sachsen zahlten im ganzen sieben solche kriegerische
Bauten , die der in ihrem Bannkreise wohnenden Bevolkerung
einige Sicherheit gewabrten, und fur die Ansiedler blieb das ganze
Land bis zu den ostlichen und sildlichen Barpathengipfeln das
Land dieser sieben Burgen, Sieben]) ii r ge n. Die wilden Pet-
schenegen hatten, nachdem ihr Stamm die Herrschaft an der Donau

Die Goldhiitten von Rodna, Zim m e r ma n n-W ern er I, S. 204. Silberberg-
werke, ebenda S. 100, nr. 118.

1) Vgl. Zimmermann - Werner I, S. 7. Die Latini", die oft in den
Urkunden des 13. Jahrhunderts als in eigenen Villen" angesiedelt vorkommen,
Bind keine Rumanen, wie man glauben wollte , und such keine Italiener; denn
in dieson Gegenden ist der bekannteste Labium" der Dalmatiner, und dips&
Ubersiedelung von Latini" steht mit den Fortschritten in Zusammenhang,
welche die ungarischen Konige am adriatischen Meere machten.

2) Zimmermann-Werner I, S. 179, 182.
3) Zimmermann-Werner I, S. 174.
4) Castrum quod vocatum Turda"; K n au z, Mon. eccl. strig. I, S. 59,

nr. 1075. Castrum Ddva", 1269; Zimmermann-Werner I, S. 105,
nr. 127.
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verloren, ein ruhigeres Leben begonnen, und sie erkannten, ge-
wissermafsen eine barbarische Insel bildend and unfahig, sich ihr
Los anders zu gestalten, die Oberhoheit des bisher feindlichen
Konigs an; ein iobagio wurde uber diese Bissenendorfer zum ober-
sten Richter gesetzt, ohne dafs darum eine Appellation an den
Konig abgeschnitten worden ware. Die alte Bevolkerung der Ru-
manen endlich, in Erdely, dem Siebenbiirgen der fremden Er-
oberer, das, wie die Urkunden ausdriicklich sagen, eine terra and
eine sylva (mehr sylva als terra) Blacorum et Bissenorum war,
behielt noch lange Zeit ihre Besitz- und Personalrechte. Far die
bauerlichen Sachsen bildeten die Obrigkeit die Greben der Dorfer,
Provinzen und Schlosser, fur die castrenses an der Grenze ihre
Burggrafen, fur die Bissenen der iobagio: das ubrige Land war
einem Wojvoden das ist der Name des obersten Kriegfahrers
und Richters nur bei den Rumanen untergeordnet, der durch
seine descensus in dieser oder jener Richtung zeitweilig in
dem unorganisierten Lande die kaum aufkeimende Staatsgewalt
vertrat.

Das genugte aber noch nicht. Durch dieses Ansiedelungs-
werk in einer neuen Provinz wurde die Feststellung einer neuen
Grenze notwendig. In den weiten Osten drangen vielleicht schon
im 11. Jahrhundert die Szekler vor, eine ursprunglich westunga-
rische Volkerscbaft, die, von der Hauptmasse abgesondert, mit der
Zeit eine eigene sprachliche und ethnische Physiognomie annahm:
so entstand ein szeklerischer Dialekt, szeklerische Sitten, szekle-
rische Namen, die slavisch wie Bogomir, Sobuslav usw., oder
bogomilisch, wie die im spateren ersten bulgarischen Reiche,
Moises usw. klingen 2). Im rumanischen, gegenuberliegenden Be-
zirke Buzell finden sich oft solche bogomilische Namen '). Ihre
t errae und Herden erscheinen neben denjenigen der Olachen",
in derselben, durch einen ahnlichen Entwickelungsprozefs bedingten
Stellung, und zu derselben Zeit, wo durch die ersten Urkun den

1) S. J. Bogdan, Originea VoevodatuluI la RominI, in den Annalen der
raminischen Akademie, Jahrgang 1902.

2) S. Hur mu zaki I, S. 358, nr. 268 ; S. 558 559.
3) S. S t u di i §i Do c. V , S. 490 , Vertrage aus Lipia. Ein Moise-Vodii

regierte in der Walachei vor 1550.

')

                     



132 3. Kapitel.

etwas Licht auf diese siebenbiirgischen Verhaltnisse fallt. Die
Szekler erflillten mit Treue an diesem ostlichen Hattert" (unga-
risch hatar) ihre Mission als Wachter gegen die Barbaren, denen
sie ubrigens in jeder Beziehung glichen. Um alle diese, von den
Quellen nur Behr mangelhaft bezeugten Zustande zu verstehen, mufs
man an die Stellung denken, in welche die Rumanen an der west-
lichen Grenze kamen, als sie das Land im 15. Jahrhundert gegen
einen neuen, von Serbien her kommenden Feind, die Tiirken, ver-
teidigen mufsten. Hier und dort, im 13. wie im 15. Jahrhundert,
findet man Schlosser und Bauern, die dazu gehoren, dal& aber
eigenes Gericht und herabgesetzte Steuerpflicht geniefsen; hier wie
da besteht eine bauerliche Regierung, durch primores bei den
Szeklern, durch Knesen bei den Rumanen 1), und das gauze Ge-
biet zerfallt endlich in nationale Gerichtsbezirke, sedes, denjenigen
der Sachsen ahnlich.

Im Norden standen die Russen, die unter ihren Fiirsten eben
ein staatliches Leben zu flihren begannen, aber zwischen ihrem
Gebiet und Siebenbiirgen erhob sich die undurchdringliche Felsen-
wand des hohen, noch &len Marmoros (rumanisch: Maramure0.
Im Westen dehnte sich das kbnigliche Land aus, und so gab es
nur eine strittige Grenze, an der auch, besonders bei dem breiten
Passe von Rucar-Dragoslave 2), rcgelmafsig, zu gewissen Zeiten des
Jahres, die Kumanenschwarme erschienen, urn, noch vor dem
census des Konigs, von Wlachen, Sachsen, Ungarn und Szeklern
ihren census fur den Khan und seine Hauptlinge zu sammeln.
her mufste ein militarischer Schutz geschaffen werden.

In dieser Zeit waren die ungarischen Konige geliebte, bevor-
zugte Schutzlinge der romischen Kirche, und diese stellte ihnen
alle Mittel zur Verfiigung, urn die Eroberungslaufbahn zu be-
treten. Da ereignete es sich, dafs die deutschen Ritter im Morgen-

1) Vgl. neben der alteren Literatur Jos. Kemeny im Magazine dos Ku r z II;
Revista pentru istorie, archeologie ¢i filologie, V, S. 129 ff.; J. Bogdan in den
Annalen der rumanischen Akademie, Jahrgang 1903 und im Archive Mr sla
vische Philologie, Jubilarband.

2) Vgl. den Aufsatz von J. Jung fiber die Karpathenpfisse (Mittlgn. des
Institute f. osterr. Gesch. 1892), in rumanischer Ubersetzung in den Convorbirl
literare (Jahrgang 1895).
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lande nicht viel zu schaffen batten und dafs wenigstens ein Teil
davon dort entbehrlich war. Gewifs von Rom aus wurde dem
ungarischen Herrscher der Vorschlag gemacht, er moge rich dieser
ledigen Krafte bedienen, um nicht nur die Plisse gegen die rau-
benden Barbaren damit zu schliefsen, sondern auch um ihre Tapfer-
keit und Kriegskunst zu verwenden und mit Hilfe ihrer Kennt-
nisse Schlosser und Stadte zu bauen, die Grenze des jungen Konig-
reiches bis zur bulgarischen Donau auszudehnen und dem wilden
Kumanenregimente ein Ende zu bereiten. Der Vorschlag wurde
freudigst angenommen.

Noch im Jahre 1211, als der schwache Borila die Ziigel im
Bulgarenreiche schlaff handhabte, stand in dem oden", d. h. ohne
rechtmafsigen Besitzer daliegenden Lande, das nach dem slavisch
benannten Birsaflusse Birsaland, davon deutsch Burzenland "
hiefs, ein Meister des Deutschen Ordens mit seinen gepanzerten
Rittern. Er baute an den festen Orten Kreuzburgen", nach
der Sitte seiner kriegerischen Gemeinde, und bot der Bich hier an-
siedelnden Bevolkerung Ungarn, Szeklern und Rumanen eine
sichere Zuflucht; und dadurch bekam in wenigen Jahren das Land
ein bliihendes Aussehen. Im Jahre 1222 wurde ihnen von dem
Konige als Belohnung fur die schon geleisteten Dienste die Er-
laubnis erteilt, steinerne Burgen und Stadte zu errichten, und
alles verfilgbare Gebiet bis zur Donau und ostlich bis zu den
Brodnici" zu besetzen. Die Brodnici" waren die Besitzer der
Flufsubergange, die Leute von den vadu ri, slavisch Brod 1),
welche auch spater in der Moldau wie in der Walachei erscheinen:
Vadul Cumanilor, Vadul Calugarilor, Vadul Turcilor usw. Folg-
lich rind diese Bauern an den Furten" nichts anderes als die-
jenigen Rumanen, welche, wie es auch der Bericht caber die kaiser-
lich byzantinischen Zuge besagt, in dem Hugellande der Moldau
Ackerbau trieben 2).

1) Vgl. den Aufsatz An Miklosich fiber die slavischen Ortsnamen aus
Appellativen, II" in den Denkechriften der Wiener Akademie 1874.

2) Solche waren auch in Siebenbiirgen vorgefunden worden: possessio Pre-
postfalva, alio Domino Prodnik nuncupata" im Fogaraser Lande, 1359; Z i m m er-
m a nn-Wern er-Muller, Urkundenbuch II, S.170, nr. 755. Ein anderer Fall:
Borothnik", neben Hermannstadt, 1223; S. 27, neben dem Wlachenlande";
letzteres zitiert auch von On ciul, Originile principatelor, S. 239.
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Die Deutschen Herren vergalten nun den Kumanen ihre Ein-
fafle, aber die Gebiete, die sie einmal erwarben, befestigten sie
durch Anlegung von Burgen and Kliistern, bevolkerten und be-
haupteten sie. In der Langen Aue", die sich siidostlich von
dem grofsen Passe ausdehnt, legten sie den Grund fur die An-
siedelung von Cimpulung, wohin bald fremde Elemente zustromten,
um eine Stadt zu griinden. Vie le umwohnende Kumanen folgten
dem Beispiele ihrer Briider, der Siebenbiirger Bis en i, und lebten
friedlich neben ihren Bezwingern. Das Haupt der letzteren, Meister
Dietrich, hatte die Absicht, bier ein wahres Kolonialreich zu griin-
den, das eine Feste des Deutschtums und der romischen Kirche
werden sollte. Dafilr bekam er vom apostolischen Stuhle die
Exemtion von jeder Einmischung des siebenburgischen Bischofs
und der des Heiligen Vaters zugestanden.

Aber dies alles genugte nicht, um das neu erworbene Land
vor der Habgier des ungarischen Konigs zu schtitzen. Denn als
dieser sah, dafs die Ritter schon genug gewonnen batten, haderte
er mit ihren wegen des Umfanges der Schenkung, und als sie
nicht nacbgeben wollten, erschien ein ungarisches Heer, welches
bis zu der langen auischen" Station vordrang, Steuern erhob,
das iur amen turn verlangte and die Schlangen", d. h. die tiich-
tigen Arbeiter and Krieger, welche die Kultur mit sich gebracht
und eingepflanzt batten, forttrieben. Alle Einwendungen der ro-
mischen Kurie fruchteten nichts, der Konig blieb Herr im burzen-
landischen, wie auch im transalpinischen "Lande. Bald danach, gegen
1227, wurde die neue Eroberung in einem zweiten, von dem eifrigen
Konigsohne Bela gefiihrten Kriegszuge weiter ausgedehnt, and der
Erzbischof von Gran, welcher mit papstlicher Erlaubnis den Zug
unternahm, urn die Kumanen, die sich taufen lassen wollten, zu
bekehren, ernannte den Predigermonch Theodoricus zum ersten
Bischof des Kumanenlandes, dessen Konigstitel mit denjenigen so
vieler anderer Gebiete in der ungarischen Titulatur vereint wurde.
Das Werk gedieh so gut, dafs der Papst 1234 daran denken
konnte, mach dem Vorscblag diesel Bischofs auch einen Suffragan
fur die Walachen zu ernennen, die, bisher den Kumanen untertan,
Bischtifen griechischen Glaubens eine wichtige Tatsache
unterstanden.

                     



Alteste byzantinische Berichte fiber die rumanische Vergangenheit usw. 135

Auf der anderen Seite wurden im Lande zwischen der Donau
und dem unteren Maros, neben der alten slavischen Burg Keve,
die von der spateren Legende mit der Geschichte der Ankunft
der Magyaren verkniipft wird 1), zwei neue Festungen angelegt:
in Crapv (ungarisch Krass6 genannt) und Severin, welch letz-
teres ursprunglich nur der Wohnsitz eines Bauern mit diesem
Namen 2) war. Wie gewohnlich keimten, nachdem die Festung
erbaut war, Dorfer in ihrem Schatten; es wurde aus dem d e -
sertum eine terra, mit possessiones und villae, d. h. mit
rechtmarsigem Besitz, geschaffen. Nach dem Vorbilde der panno-
nischen 2upanen batten die ungarischen Konige die Wiirde und
das Amt des Banats in ihrem Lande eingefiihrt, und zwar er-
scheinen im 13. Jahrhundert in und aufser Siebenburgen zahlreiche
ban i und Banenfamilien, die sich mitten unter anderen, echt ma-
gyarischen Edelleuten einer bevorzugten Stellung erfreuten. Ein ge-
wisser Lukas wurde gegen das Jahr 1233 zum ersten Ban des Landes
bei Severin in Ban batten, wie schon gesagt wurde, die Un-
garn die Bezeichnung der von ihnen in Pannonien vorgefundenen
slavischen 2upane, pane umgewandelt und sie hatten diesen Titel
zuerst ihren Vertretern in Kroatien beigelegt 3) ernannt, wahrend

1) Vgl. auch S. Mihalykove", 1357; Hurmuzaki I2, S. 45.
2) Vgl. Severin, Severinesti, in Studil si documents V. Dabei Zen-

ren " in derselben Gregend; Hurmuzaki 12, S. 63, nr. 46. Der comes Ti-
misiensis" und seine Timisor var (Temesvar) erscheint nur spater; Zimmer-
mann- Werner I, S. 69, nr. 76; Hurmuzaki I, S. 329, nr. 241.

3) Vgl. die Erklarung in Engel, Gesell. von Kroatien, S. 401. Spater
wurde auch eth dritter Ban in der Mafta, welcher auch 1279 dux de Machou"
heifst; Zimmermann - Werner I, S. 138. In Siebenbiirgen selbst findet
man viele Bane, welch°, ohne jemals in Kroatien, Severin und Maewa Burgen
befehligt zu haben , don Titel innehatten und dabei, gewohnlich Krieger von
Beruf, auch ala magi s tri, corni tee bezeichnet werden; Hurmuzaki I,
S. 278, 310, 389; I', S. 330, nr. 268; Zimmermann-Werner I, S. 86;
II, S. 56, nr. 637; S. 400, nr. 999. Unter Konig Stephan dem JUngeren spie-
len sie eine grofse Rollo in den Kampfen filr die Krone; besonders wird ein
Ban Erneus", Erna, ein Magyare, hervorgehoben. Die Briefe diesel Banns
transilvanus" werden, zusammen mit denjenigen des Konigs, zitiert; Zimm er-
m ann-W ern e r I, S. 181, nr. 248. Vgl. auch ebenda I, S. 182, nr. 249.
S. besonders Zimmerma nn-Werner I, S. 96, nr. 110, wo von siebenbiirgi-
schen bath pro tempore constituti" in 1265 gesprochen wird.
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das Krassoer Gebiet unter Kastellanen blieb. Von bier aus ver-
suchten die milittirischen Krafte des Konigs Bich des benachbarten
Vidin, der grofsen Stadt am rechten Donauufer, zu bemachtigen, um
so aus dem Banate ftir Bulgarien das, was fiir Serbien die bosnische
Landschaft gewesen war, zu bilden. Der Konig selbst nahm an
dem Angriffe teil, und in seinem Gefolge stand auch der Graf"
seiner Szekler. Auf der bulgarischen Seite kampfte der Bruder
des Zaren Johann Asen, und es scheint, als ob dieser Furst in
Vidin seine standige Residenz gehabt hat, so dafs er ein Vor-
ganger der vidiner Herrscher der spateren Zeit gewesen ware 1).

Die Grenzfestung des bulgarischen Reiches hielt sich gegen-
liber den Angriffen, und die Ungarn kehrten mit Schaden heim,
aber das Severiner Banat nordlich der Donau ging dem Ko-
nige nicht verloren : im Gegenteile trieben etliche Jahre danach
die Dominikaner, die zur Vernichtung der patariner Irrlehre nach
diesem nordwestlichen Winkel der Halbiiisel gestromt waren, eine
heftige Propaganda gegen das Schisma der dortigen Walachen,
die vielleicht auch von den stifsen Frtichten des frohen Patarinis-
mus genossen batten. Im Jahre 1238 dachte Konig Bela IV.,
welcher nach dem vidiner Zuge schon 1233 auch den bulgarischen
Konigstitel angenommen hatte, an einen grofsen Kreuzzug gegen
diese hartnackigen bulgarischen Ketzer; und das war derselbe
Bela, der schon als Kronprinz die Kumanen mit der Lanze in
der Hand zum Taufbecken geftihrt hatte. Bevor er nun diese
zweite heilbringende Unternehmung begann, forderte er vom Papste
das Recht, im Lande Aliens, wie auch in dem Lande, das Se-
verin heifst, in welchem, nach langen Jahren der Verodung, die
Einwohner zahlreich geworden sind", ale Laie Bischlife ernennen
zu diirfen. Endlich bekam ein Deutscher, namens Konrad, der
die sehr haufige Bezeichnung Comes" tragt und dieselbe wahr-
scheinlich im Kampfe gegen die Feinde des Konigs verdient hatte,
neben vielen anderen Orten westlich des Olt, im siebenbiirgischen
Lande, auch so viel Land, wie er sudlich vom Grenzflusse Lotru,
im Rotenturmpasse, erobern konnte: bier errichtete er ein Schlofs,
Lothurvdr genannt, und etwas weiter aufwarts ein anderes, Talmics

1) Fejer IVY, S. 22; Hurmuzaki I, S. 134.

                     



Alteste byzantinische Berichte iiber die rumanische Vergangonheit usw. 137

(Talmacig). Er selbst und seine Familie werden auch spider oft
angetroffen, aber die Belehnung mit dieser Loviqte das Wort,
slavischen Ursprunges, bedeutet Zuflufs ') hatte keine Zu-
kunft 2).

Es erhebt sich nun die Frage: kannte jemand von diesen
bedrohten Fiirsten und VOlkern den Weg nach der Steppe, in
der schon seit langen Jahren die von Asien herstromenden mon-
golischen Scharen die letzten Krafte der Kumanen in Grofskuma-
nien aufrieben? Wenn man an die freundlichen Beziehungen
denkt, die zwischen Johannitius, seinem Nachfolger und den ku-
manischen Reitern bestanden, so erscheint eine solche Bitte an die
Hauptleute des grofsen mongolischen Kaisers der Kaiser nicht als
unmoglich. Im Jahre 1241 entschlief nach glucklicher, meist fried-
licher Regierung, im wahren Imperatorensinne, der Herrscher von
Trnowo, Johann Asen, und wenige Monate darauf flohen in wil-
dem Verzweiflungszuge vor dem flammenden mongolischen Sturme
alle auf dem Wege von diesem Unheil betroffenen Volker und
Volkerteile. Burgen, Bischofsresidenzen, Kloster, Stadte, Dorfer,
nichts blieb von alledem in dem grofsartigen Zerstorungswerke
iibrig, und unter den Trammern flackerten nur noch leise die
vorher hell leuchtenden Flammen ungarischer Eroberung.

Die Leute Batu's, des Hauptlings der kiptschakischen Horden
des Grofsen-Khan Ogotai, nahmen in verschiedenen Abteilungen
den Weg, den ihnen die Beschaffenheit des Bodens anwies 5). Bei
der charakteristischen Kriegsart der Mongolen wurde gewifs kein
Pars iibersehen, blieb gewifs kein Tal unbesucht. Genaue abend-
landische Quellen sind fur diesen ungarischen Zug der Tataren
nicht vorhanden, so dafs nur bier und da etwas von diesen greu-

1) S. die Grenzscheidung von 1520 in Studil si do c. V, S. 473 474.
2) Die Schenkungsurkunde in Zimmermann-Werner I, S. 58. Erlau-

terungen in Sate Si preoti, S. 158 161.
3) Vgl. Str a k osch- Gr af sm an n, Der Einfall der Mongolen in Mittel-

europa in den Jahren 1241 und 1242, Innsbruck 1893. Dort wird der Beweis
erbraeht, dafs der Bezerenbam " mit welchem die Tataren zu kampfen batten,
kein Rumanenfiihrer sein konnte, well er sich nicht auf rumanischem Boden
land. Die Nachricht findet sich bei einem orientalischen spateren Chronisten,
Fazel-Ullah-Raschid, der die Namen furehtbar verstiimmelt. Vgl. On ciu 1, Orig.
princ., S. 36, 156-158.
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lichen Ereignissen der Vergangenheit hervorschimmert. Jenseits
des Sereth diese Nachricht gibt ein zeitgenossischer blanch
kamen einige Scharen ins Gebiet des Bischofs der Kumanen, der
Hand in Hand mit den koniglichen Befehlshabern, das christliche
ungarische Gebiet bis zu diesem Punkte ausgedehnt und in der
Stadt Milcov am gleichnamigen Bache seine Residenz aufgeschla-
gen hatte, beinahe im Lande der Brodnici". Dieser fob zu-
sammen mit Soldaten, Priestern und Einwohnern, und Milcov lebte
nur noch als dunkle Erinnerung im Volksmunde und leere Titu-
latur far den von jetzt an immer wandernden Bischof von Mil-
covia" 9. In dem Szeklerlande wurden die Grenzkastelle nieder-
gerissen, wahrend von Norden her nach Kampfen mit dem schon
verfallenden halitscher Reiche eine andere Schar in das Gebiet
von Rodna und Bistritz einfiel und dieses neben demjenigen von
Dees in windgleichem Vorbeistiirmen verheerte. Die hiesigen sach-
sischen hospites Sachsen, SW, Szasz werden sie von anderen
genannt und nennen sich selbst gewohnlich so 2) waren spater
ei schienen, nur urn die schonen Bergwerke an diesem Karpathen-
abhange auszuniitzen. Sie litten ebensoviel wie die anderen von
den Tataren heimgesuchten Einwohner, wie die Ruranen der
Transalpine ", der Walachei selbst, und brauchten sehr lange Zeit,
um sich von diesem Schlage einigermafsen zu erholen.

Die Tataren siegten mitten drin in Ungarn am Flusse Sajd,
aber ihre Siege brachten ihnen nichts weiter ein als die Mbglich-
keit, weiter vorzudringen oder mit beladenen Barren nach Hause
in die bekannte endlose Steppe zuriickzukehren. So taten sie
auch im Jahre 1242, wobei sie selbstverstandlich, urn Nahrung
und Vergnugen zu haben, ihre kleinen unermudlichen Pferde auf
das rechte Donauufer trieben.

Der ungarische Konig hatte sich zwar nach seiner Niederlage
vor den Siegern gefliichtet, aber nachdem sie verschwunden waren,

1) Roger, Miserabile Carmen, in Flori anus, Fontes IV, S. 59; Hur-
muzaki I, S. 622-623, nr. 496; Benko, Milcovia; Strakosch-Grafs-
m an n und meine Vorrede zum Bande der Stu diI si do cum en t e.

2) Der Name Flandrer" kommt nur in der papstlichen Korrespondenz,
Anfang des 13. Jahrhunderts, vor, in einer Zeit, als ein geboroner Flandrer
Erzbischof von Gran war.

I/II.
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rschien er keineswegs als ein zu Boden geworfener Herrscher,
der sich in nichts mehr finden kann and unsicher umherirrt.
Bela IV. war vielmehr ein energischer Mann, und wenige Jahre
nach seinem Ungliick stand er wieder aufrecht, die Waffen in
der Hand, zur Erhaltung und Vergrofserung seines vaterlichen
Erbes bereit. Schon 1247 rief er, dem Beispiele seines Vorgan-
gers folgend, in das Severiner Banat auslkndische Ritter, die sich
in den Kriegen gegen das asiatische Heidentum einen grofsen
Namen gemacht hatten, die Johanniter. Durch einen Vertrag, den
der Papst 1251 bestatigte, ilbergab er diesen das ganze Gebiet
mit den Bergen and dem dazu gehtirigen Lande". Die Ritter
batten aufserdem unter ihrer unmittelbaren Herrschaft zwei wa-
lachische" Keneziate bis zum Olt, diejenigen von Than und Farcaq.
Dem Konige aber blieb der Anteil an der Fischereinutzung von
Celel an der Donau, ein Dorf, das nosh heute an einem fisch-
reichen Teiche liegt. Dagegen sollen die Johanniter in einem
dritten Keneziatus", demjenigen von LitovoT Voevod, keine Herr-
schaftsrechte besitzen und nur die Mae der koniglichen Ein-
kUnfte davon beziehen: das Land verbleibt den Olaci", wie die
davon cingeschlossene Tara Hate guluT (terra Harszoc) dem un-
garischen Reiche. Das Land war in dieser Zeit ziemlich gut be-
volkert, was man aus den erwiihnten Einkiinften der Krone, welche
genau verteilt werden, und ebenso aus den darin erwahnten Muhlen
und Kirchen schliefsen darf. Der Konig wollte aber die Ritter aus
dem meist franzlisischen Orden, nicht nur in der Severiner Burg
sehen, er beabsichtigte vielmehr, die ganze Donaulinie mit Burgen
zu besetzen '), und hatte seine Anspriiche auf das herrenlose Ku-
manien, dessen barbarische Bewohner sich zum grofsten Teile nach
Ungarn gefluchtet hatten, oder in der tatarischen Viilkerflut mit
fortgespult worden waren, keineswegs vergessen. Darum beschenkte
er die Johanniter mit der Burg Feketehalom (Feketig"), die wir
Behr wahrscheinlich im Burzenlande suchen miissen es mag
eine von den Kreuzburgen des Deutschen Ordens gewesen sein
urn damit den Eingang nach dem in der Theorie mit Ungarn ver-
einigten kumanischen Reiche zu beherrschen. Von dieser Burg

1) lit Danubius fortaliciis inuniretur"; Efurmuz a k i I, S. 261: J. 1254.

,
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oder einer anderen, dazu geeigneten aus, entweder gegen das Land
Severin oder nach Kumanien hin, fiel den Rittern die Aufgabe
zu, den Eroberungsspuren ihrer Briider aus dem Morgenlande,
der Deutschherren, der ersten Kulturbringer in diesen Gebieten,
zu folgen. Die terra" -- kein Keneziatus des Wojewoden
Seneslav, ein Olacus", blieb ihrem bisherigen Besitzer vorbe-
halten ; hier waren noch konigliche Einkunfte vorhanden ; im iibri-
gen kumanischen Gebiete aber verzichtete Ungarn auf jede fiska-
lische Einmischung wahrend voller funfundzwanzig Jahre, nach
deren Verlauf eine Teilung des Nutzens zwischen dem Schenker
und Beschenkten stattfinden sollte ').

Die Johanniter scheinen wirklich in das Land gekommen zu
sein 2), aber sie blieben nur sehr kurze Zeit dort, und fur Ke-
nezen, Woewoden mit Keneziat" oder solchen mit eigenem Woe-
wodallande hatte die Belehnung vom Jahre 1251. keine Folgen.
Die bulgarischen Zaren, die auf Johann Asen folgten, waren un-
mundige Kinder, und der zweite von ihnen, Michael Agri, hatter
genug mit seinen siidlichen griechischen Nachbarn zu tun. Von
ihnen waren deshalb Feindseligkeiten nicht zu befurchten, und.
ebensowenig von den gertirchteten Tataren, die zur Horde, zum.
Kiptschakhauptsitze zuruckgekehrt waren. Anders wurde es, als.

in Bulgarien durch die Thronbesteigung des Usurpators Konstan-
tin (1258), der sich selbst den Namen Asen beilegte, ein Umschwung
eintrat und in Westtatarien, bei den Tocharen" der Byzantiner,
der Emporkommling Nogai die Krieger und Volker im Norden des.
Schwarzen Meeres der Herrschaft seiner eisernen Hand unterwarf.

Dies traf noch urn so mehr zu, als in Ungarn wahrend der
letzten Jahre des Konigs Bela und unter seinen Nachfolgern eine
Zeit der Zerriittung, des innerlichen Haders begann, welche die
Stellung des Konigreiches in den Augen seiner Nachbarn stark

1) Die Errkunde in der vom Papsto bekraftigten Form in letzter Ausgabe
bei Zimmermann-Werner I, nach der kollationierten Wiedergabe in Hur-
mu z ak i I. Viele Fabler sind darin enthalten, die sich tibrigens such in der
Vorlage finden; so z. B. statt intra Litva" mulls: in terra Litvoi" gelesen
werden; nach den phototypischen Proben bei Hurmuzaki sieht man, dafa
der Wojewode Litvoy und nicht Lirtioi oder Litvon heifst.

2) Vgl. Hurmuzaki I, S. 261, j. 1254: partim collocavimus".
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erschiitterte. Im Jahre 1261, zehn Jahre nach den grofsen Jo-
hanniterplanen, nahm der primogenitus" des ungarischen Konigs
den Herrschertitel und daneben den eines Herzogs in Sieben-
bilrgen" und eines dominus Comanorum" an. Es entstand ein
heftiger Krieg zwischen ihm und seinen Eltern , und er mufste
eine Zuflucht in Feketehalom suchen, zugleich mit etlichen co-
mites" und bani", wie auch gewohnlichen Landeskindern, die
sich seiner Sache angescldossen batten. Er konnte sich aber nicht
balten und mufste gegen die Donau hin fliehen 1). Durch Ver-
mittelungen gelang es ihm endlich, 1262, den Vater zu beschwich-
tigen; bis zu seiner Thronbesteigung (1270) blieb er nun Reichs-
verweser jenseits des Waldes und auch Herr der Kumanen, was
sich nicht auf die in Ungarn ansassigen Fliichtlinge dieses Stammes,
sondern unzweifelhaft auf die freien Donaukumanen und ihr Land
bezieht. Weil er sich mit diesen, den Heiden, vereinigt hatte,
trifft ihn der Tadel des entriisteten Papstes 2): selbst beim Frieden
mit dem Vater hatte er den Rat der kumanischen Herren" ein-
geholt 3).

Stephan hatte die Absicht, wahrend dieser seiner politischen
Verbannung eine Art kumanisch-bulgarischen Osterreichs" fur
seinen Ehrgeiz als iuuior rex" zu bilden, und er benutzte die
sehr verwickelten Angelegenheiten am Balkan, urn seine Annexions-
geliiste zu befriedigen. Es will scheinen, als ob er in dem Woje-
woden Seneslav vom rumanischen Kumanien dessen Residenz
war, wie es scheint, Arge§, welches als altester Farstensitz scion
1 330 erscheint einen treuen Helfer gefunden hat, denn er
hatte wool nicht ohne dessen Mithilfe, oder ohne ihn zu bekamp-
fen, flinfmal gegen das Land jenseits der Donau ziehen konnen.
Er sttirmte die spater so berahmte Plevna, drang einmal bis
zur Hauptstadt des bulgarischen Belches vor und kampfte auch
gegen den griechischen Palaologen, welcher 1261 Konstantinopel
den Lateinern entrissen hatte 4). Es war eine Fortsetzung der

1) Ad. partes danobiales"; Zimmermann-Werner I, S. 114; vgl.
z. J. 1273.

2) Hurmuzaki I, S. 314-315.
3) Ebend. S. 300.
4) JireZek, Gesch. d. Bulgaren, S. 271, nach Stellen von Diplomen in b'ejer.
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Kampfe, welche durch den Einfall der Bulgaren in das Severiner
Land, wahrend Ungarn mit dem Bohmenkonig beschaftigt war,
eroffnet wurden. Stephan selbst erschien vor den Mauern von
Vidin, aber die Festung Offnete Bich auch dieses Mal den Ungarn
nicht ')..

Aber weiter gingen die Ungarn nicht, und Ladislas der Ku-
mane, Sohn des 1272 gestorbenen Stephan, bezw. sein Bruder, An-
dreas III., der 1291 beim Antritte seiner Regierung nach Sieben -
burgen kam, um die Verhaltnisse rechtsgultig zu ordnen, unter-
nahmen in dieser Richtung nichts anderes, als dafs sie den nichts-
sagenden bulgarischen Konigstitel weiter trugen. Der Herr an der
Donau war jetzt der gefurchtete Nogai.

Ein einfaltiger, rauher Tatare, der weder an Kleidern, noch
an Gold und Silber, sondern nur an den schonen Frauen von
Byzanz Gefallen fand, lebte dieser einige Zeit wie seine Reiter,
von denen er Bich nur durch seine gr8fsere Grausamkeit und
Tapferkeit unterschied. Noch unter Stephan, als dieser dux"
in Siebenburgen war, liefs der Nachahmer Attilas und der Kha-
ganen den Ungarn seine Nachbarschaft merken. Es wird von einem
tatarischen Raubzuge, von Verhandlungen mit den Tataren urn
das Jahr 1263 erzahlt: das Reich verlangt einmal die Hilfe des
Papstes gegen einen seitens dieser Barbaren drohenden grofsen
Angriff. Aber bald finden diese Krieger Nogais eine beinahe stan-
dige Beschaftigung in der Balkanhalbinsel: dort werden sie vom
byzantinischen Kaiser gegen den bulgarischen- Zaren, von auf-
riihrerischen griechischen Wiirdentragern gegen ihre Herrscher zu
Hilfe gerufen 2). Nachdem Konstantin Asen erkrankt war, so dafs
er keine Genesung mehr hoffen konnte, riefen die Bauern (1277)
einen Schweinehirten, Lachanas oder Brdokba 3), zum Zaren aus,
weil er einen Haufen Tataren geschlagen hatte. Aber dieser Hirten-
kaiser und ebenso der Byzantinerschittzling Johann III. Asen
mufsten eine Zuflucht beim Donaubeherrscher suchen, ale der Ku-

1) Hurmuz ak i I, S. 299, 310-311, 315-317, 339, 462-463, nr. 372:
Schlacht von Lom; es war einer von den zwei Zdgen, bei welchem der junge
Konig" personlich anwesend war (s. S. 349).

2) Pachymeres I, S. 231ff., 345ff.
3) Jire6ek, S. 276, 1nm. 21.
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mane Terterij (1280) sie beide, durch eine neue gliickliche Usur-
pation, beiseite schob ') ; Nogai gab dem Streite fur die bulga-
rische Krone eine einfachere Losung, indem er den Exhirten bei
einem barbarischen Schmause erwiirgen liefs. Etwas spater wurde
ganz Bulgarien und Thrakien verwiistet, und die Einwohner fan-
den nur noch in den Stadten Obdach. Der byzantinische Kaiser
flirchtete, dafs die Balkanwlachen Bich mit den Eindringlingen,
worunter sich Behr viele ihres Stammes befanden, die teilweise
frohen Mutes, teilweise notgedrungen , nach tatarischer Weise mit
Bogen bewaffnet und in Reiterscharen kamen, vereinigen konn-
ten 2), und so warden diese armen Gebirgsbewohner im Winter
nach Asien gefahrt, wobei sie das meiste von ihrer bescheidenen
Habe verloren 3).

Aber gegen Ende des Jahrhunderts kam fur Nogai die Stunde
der Vergeltung, und zwar von einem der Seinigen. Ein anderer
Grofser der Steppe erhob sich gegen ihn, Toktaj, ein Mann, der
Bich bald byzantinischer, halbkaiserlicher Verwandtschaft riihmen
konnte ; Nogai wurde besiegt und getOtet. Sein Sohn Tschuki,
Schwiegersohn des Bulgarenzaren Terterij, welch letzterer in diesen
schrecklichen Zeiten eine Zuflucht in Adrianopel suchte, aber vom
Kaiser des Ostens nicht aufgenommen wurde, da dieser so etwas
sich nicht herauszunehmen wagte, Tschuki versuchte die tata-
rische Herrschaft in Bulgarien zu begranden, aber sein Schwager
nahm ihn gefangen und liefs den Sprofsling Nogais durch die
Juden von Trnowo (1295) schandlich toten 4).

Endlich lichteten sich diese Wirren, und Theodor Svetslav,
der morderische Schwager, trug ungefahr dreifsig Jahre lang die
bulgarische Krone. Dennoch beherrschte er nicht das ganze Land:

1) Pachymeres, S. 433, 467; II, S. 265.
2) Vgl. Niceph. Gregoras: 01 ()Hip rot) 'knew" 114rtacray6rac '41.(ivot

['4ldzot?]. Illaucrayerat mufs in Verbindung mit of zdeav "Iitzpov Tercet of
dtiOaxEvot roil ExtiStatc bei Cantacuzenus I, S. 465 gebracht werden of d'
xa). X(M,Criettila 71.7XniVOLTEC, &14019EV g7TECT rid ?hag xEce), Draw 2xth9@v iarax-
at'vrEc, ao!)uacrt IL& i(Io6Asvaav aovreg, rim (14 yvoiiunv aUrovoplag cist xar6-
13111Qonnav 'i(partc xal r@v ao.E156iv alloretwcw; I, S. 204.

3) Pachymenes II, S. 106-108.
4) Ebend. S. 262 ff.

...
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die Seeherrschaft des Mytzes 1) war tatsachlich verschwunden, aber
in Vidin bildete sich ein Gegenzarentum. Der bulgarische Herr-
scher, mit welchem Stefan von Ungarn Krieg zu fuhren hatte,
war ein gewisser Sentislav, russischer Herkunft, der, auch in den
Berggegenden anerkannt, sich mit seinen Besiegern verschwagerte
und etwas spater durch Frauenranke in Trnowo, wohin man ihn
lockte, zugrunde ging 2). Nach ihm erscheint in Vidin gigman,
der zu den Bewohnern des rumanischen Ufers in Behr engen Be-
ziehungen stand, und bei ihnen gegen 1290 auch seine Zuflucht
suchte 3). Der Sohn dieses gigman, Michael, wurde 1323, nach
dem Ausgange der Terteriden, Zar in Trnowo. Sein Neffe)
Alexander, war nun der Schwiegersohn von Bassaraba-Ivanko"
(Sohn des Ivanko), dem Wojewoden von Ungrowlachien. Michael
bekriegte seine Feinde, vom Beginne seiner Herrschaft an, mit
Verbilndeten E Chiyzeofildxcov 4): es hatte sich namlich ein einheit-
licher rumanischer Staat aus den Rumanen, die unter der nomi
nellen Herrschaft der ungarischen Krone lebten, gebildet, und
dieser Staat bewies unter Bassaraba im Jahre 1330 dem Suzeran,
dafs er siegen und unabhangig bestehen konnte.

Bassaraba residierte in Arges; er gehorte also zu dem Stamme
des Seneslav und war ein Sohn von dessen angeblichem Sohne
Tocomerius 6) oder ehristlich" Ivanko, ein Enkel des ostlich
vom Oltflusse 1247-1251 regierenden Wojewoden. Seine Krieger
waren dieselben Alanen", Massageten", Geten", die sich nach
dem Tode Nogais ruhmten, in Wirklichkeit die Siege erfochten
zu haben, die man jenem zuschrieb: Durch die Vermittelung
des Bischofs von Vi6ina gelangten sie damals auf ihren Kahnen
fiber die Donau, etwa 15 000 an der Zahl, und richteten im grie-
chischen Reiche viel Gutes und Boses an 6). Aber wie konnte er
seine Macht auf das benachbarte Keneziat", wo LitovoT regiert

1) Jireoek, Geach. der Bulgaren, S. 270, Anm. 3.
2) Vgl. Pachymeres I, S. 181, die schon zitierten Diplome und Jire-

Zek a. a. 0., S. 275-276.
3) Daniel, der serbische Geschichtschreiber, bei Jire8ek S. 282.
4) Cantacuzenus I, S. 175 -176.
5) Tyhomir; vgl. den bulgarischen Zarenvater Tyh.
6) Pachymeres II, S. 268ff.
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hatte, ausdehnen und die ungarischen Bane von Severin ver-
drangen? Teilweise, durch die unbewufste Unterstiltzung der Un-
garn selbst. Die siebenbtirgische Mark befand sich auch nach
den Kriegen von 1260 in Unruhe: gegen 1270 wurde die bischtif-
liche Kirche von Gyula-Fehervar von den ihr bestandig feind-
lichen Sachsen in einem, ubrigens unbekannten, grofsen Rache-
zuge verbrannt 9. Ale Ladislas IV. 1272 zur Herrschaft kam,
wollten Litovol und seine Briider, bisher von Stefan im Zaume ge-
halten, die schon 1247 und 1251 erwahnten koniglichen redditus
nicht mehr zablen. Vielleicht standen sie mit den vidiner Bul-
garen im Bunde, und auch Dorman es ist dies ein rumU,ni-
scher, auch geschichtlich erwiesener alter Name 2) , gegen den
der Konig personlich zu Felde zog, zahlte zu ihren Freunden.
Ein magister Georgius, Sohn des Bans Simeon, der noch 1331 in
den Kokelgegenden lebte, wurde gegen sie geschickt. Aber Litovoi
fiel im Kampfe, und sein Bruder Barbat mufste mit vielem Gelde
seine Befreiung aus der ungarischen Gefangenschaft erkaufen. Aus
den Handen dieses Barbats hat sehr wahrscheinlich Bassaraba durch
Krieg oder friedlichen Vergleich, vielleicht auch durch eine Ver-
schwagerung, das Land am Oltflusse bekommen und das Fiirsten-
turn der Transalpina", wie die Ungarn, das des ungrowlachi-
schen Landes", wie die Griechen und Slaven es nennen, ge-
griindet 3).

Das Erloschen der arpadischen Dynastie war ein forderndes
Ereignis, das desto gunstiger wirkte, ale ein neues Konigshaus erst
nach langen Kampfen Anerkennung fand: ale ganz Siebenbiirgen
in Waffen stand, urn den deutschen Konig Otto von Bayern gegen
den franzosisch - neapolitanischen Nebenbuhler zu schiitzen, und
der machtige Herrscher des Landes, Ladislaus, Wojwode von Trans-
sylvanien und Szolnok, ihn auf den Schild hob, konnten die trans-
alpinischen Dynasten ihre eigenen Organisationszwecke unbemerkt
und ungehindert verfolgen 4). Noch im Jahre 1291 erscheint

1) Zimmermann-Werner I, S. 132-133.
2) S. den Johann Dorman, Unterbefehlshaber im Schloss° Cragov, 1364;

Hurmuzaki I', S. 88, nr. 64.
3) Hurm uzaki I, S. 394, nr. 434; S. 449, nr. 493.
4) Was der steirische Chronist Ottokar von eiuer Gefangenschaft Ottos bei

Jorga, Geschichte der Ram&nen. I.
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wiederum, nach einer Zeit der Wirren, wahrend der wie 1275
drei Bane von Severin zur selben Zeit auftreten als Befehls-
baber von Severin der tapfere Bulgarenbesieger Laurentius, der
Sohn eines verdienstvollen transsylvanischen Wojwoden desselben
Namens 1), der nach der Tatarenverwiistung im Auftrage des
lionigs far die Wiederherstellung der Landeskultur sorgte 2); Lau-
rentius besafs daneben die Wiirde eines Grafen der Burgen Kewe
und Krassow und des nachstliegenden Landes, war also ein mach-
tiger Markgraf im Konigreiche Ungarn 3). Dies geschah zu jener
Zeit, als der letzte Konig des Arpadenstammes nach Siebenbiirgen
kam, urn dort die Verhaltnisse personlich neu zu ordnen. Lau-
rentius starb wahrscheinlich nicht lange darauf, und in den fol-
genden Wirren fand er einen Nachfolger in dem Herrscher auf
beiden Oltufern, welcher so zum walachischen Herrn des Banats
Severin" wurde 4).

Der grofse Aufruhr der Siebenburger Sachsen gegen Karl
Robert, den Besieger Ottos, welcher ein personliches Erscheinen
des unbeliebten Fremden notig machte und wahrend mehrerer
Monate die Anarchic an der Grenze der Karpathen entfesselte, ging
dem Befreiungskampfe Bassarabas nur sechs Jahre voraus. Im
Schatten dieser zwei verfallenden Grofsen, der ungarischen und
der bulgarischen, hob der junge rurnanische transalpinische" Staat
an der Donau energisch sein Haupt empor, die freie Luft der
Unabhangigkeit, den Sonnenglanz siegreicher Schlachten ungedul-
dig suchend, urn frei aufatrnen und sich entwickeln zu konnen.

Bevor wir zur Erzahlung der Befreiungskampfe schreiten
konnen, ist eine Darlegung der Verhaltnisse von Land und Lenten,
der herrschenden Sitten, der leitenden Gedanken und starkeren
Gefiihle notwendig. Denn wenn man die Entwickelung eines

dem walachisehen" Wojwoden erziihlt, boruht auf willkiirlicher Entstelluug
der Tatsachon. Mon. Germ. hist., Deutsche Chronikon V, 1-2.

1) Zimmermann-Werner I, S. 136-137.
2) Ebenda S. 71, nr. 79.
3) Hurmuzaki I, S. 519, nr. ccccxx.
4) So nennt sich sein Nachfolger Mircea in don ersten Jahren des 15. Jahr-

hunderts: Arch. ist. I, S. 98; Venelin S. 23.
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Volkes verstehen will, mufs man zuerst seine Eigentilmlichkeiten
kennen, die Eigenschaften, die hier bei dem deutlichen geschicht-
lichen Hervortreten eines neuen Volkes als politische, militarische
and kulturelle Faktoren wesentlich mitwirken. Dabei ist aber
mehr der innere Zusammenhang als die chronologische Aufeinander-
folge ins Auge zu fassen.

                     



Zweiter Abschnitt.
Wirtschaftliches und geistiges Leben des

rumanischen Volkes.

1. Kapitel.
Wandernde" Hirten und ansAssige Ackerbauer.

Volkstiimliche Einteilung der RumAnen in Bergleute
and Bauern der Ebene.

Ale Volk von Bauern und Hirten, so erscheint das ruma-
nische Volk an der Schwelle seiner Geschichte. Aber zwischen
Hirten und Bauern gibt es keine zu scharfe Grenze. Selbst den
Argminen im Pindus war das zeigt schon in gewissem Mafse
ihr Wortschatz far Feldarbeit und Felderzeugnisse der Acker-
bau auf eigener Scholle nicht grundsatzlich fremd. In dem Hirten-
dorfe des Gebirges, wo die Frauen, Kinder und Greise gewohnlich
wohnten die rumanischen Berge" hiefs die Landschaft bei
den Pinduswlachen, kurz die Berge", munt el e, ohne Beiwort
bei den Rumanen im Norden der Donau , war nicht die Be-
schaftigung aller Einwohner ein und dieselbe. Nordlich der Donau')
gingen die Manner mit den ernahrenden, bereichernden Herden
nur Ende Juni, urn den Tag Petri und Pauli, in die Ebene, wo sie
den ganzen ubrigen Sommer, Herbst und Winter blieben, um erst
mit dem grunenden Fruhling zum Ostertage und den darauf folgen-
den Festlichkeiten nach Hause zuriickzukehren 2). Hier wohnten

1) Fur die thessalischen Verhaltnisse s. oben S. 93 ff.; bier wobnten die
Familien in dem geschiitzten Tale, nicht im eigentlichen Gebirge selbst.

2) Mari an, Nunta la Romin1, S. 73-74.
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sie mit ihren Familien wahrend dreier ganzer Monate, and Hoch-
zeiten and Zerstreuungen liefsen ihnen noch Zeit, um Hand an
den Pflug zu legen und die Blutsverwandten bei der schweren
Arbeit des Fruhlings, welche die Aussaat in den engen Talern
und auf den Hochplateaus mit Bich bringt, zu unterstiitzen. Ubri-
gene ist die Frist von drei Monaten keine allgemeingaltige ; die
walachischen Fursten beschwerten sich im 15. Jahrhundert , dafs
die siebenbiirgischen Hirten, die UngurenT, d. h. die aus Ungarn
kommenden, nicht selten das Weideland beim Einzug des Winters
verliefsen, urn, nachdem sie das Beste in den Talern fur ihre Schafe
genommen, in die Heimat zurackzukehren 1). Die standigen Ein-
wohner des Dorfes waren ubrigens nicht auf felsige unfruchtbare
Hohen verbannt; beinahe nirgends trifft man in den frohlichen
Karpathen den kahlen, traurigen Stein wie in den dalmatinischen
Bergen oder auf dem Riicken des Pindus, wo dem wilden Menschen
ausschliefslich ein Hirten- oder Rauberleben beschieden ist. Hier
bietet im Gegenteile das Land liberal! die Moglichkeit zum Ackerbau.

Nicht nur die logische Folgerung, sondern auch Tatsachen,
urkundlich erwiesene Zustande fUhren zu dieser Wahrnehmung.
Uber das Leben des rumanischen Volkes in den Karpathen in
friiherer Zeit geben siebenbiirgische und moldauische Urkunden,
Vertrage und Privatbriefe die notigen Aufschliisse. In dem Bach-
sischen Miihlbacher Stuhle besitzen die Rumanen Hofstellen" und
verlangen deren mehr von dem fremden Oberhaupte des Markt-
fleckens, und trotzdem treiben die Hirten ihre Herden auf den
benachbarten walachischen Boden, wo sie kraft der Vertrage gegen
eine besondere kleine Abgabe aufgenommen werden. Nicht fern
vom Bihargebirge zeigt die Bevolkerung des Stables Broos eine
besondere Lust zur Feldarbeit , und diese griechisch-katholischen
Ketzer werden beschuldigt, sie Mitten die Absicht, Bich in den
s e ssion es chr is ti anorum langsam festzusetzen ; als Steuer-
pflichtige des Kiinigs " verlangen die walachischen Dorfeinwohner
das Ackerland, welches durch Wegnabme von Gebauden verteilbar
werde 2). In dem ehemaligen.Kronstadter Stuhle, wo vor der An-

1) Studii §i documente V, S. 157-158, nr. 105.
2) Vgl. A mlacher , Urkundenbuch der Stadt und dee Stuhles Broos. Hor-

mannstadt 1879. 8°. Jorg a, Sate 1i preoti din Ardeal. Bukarest 1902. S. 106 ff.
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kunft der Sachsen in Siebenbtirgen die Rumanen als Nachfolger
der Slaven eine Ortschaft Brasov innehatten, lebten, gerade wie
in dem grofsen marktahnlichen Dorfe Sgcele, zahlreiche wohl-
habende Hirten, ohne dais darum ihre Ansiedelungen, soweit sie
nicht bis zu den Holten selbst hinaufreichten, auf den Ackerbau
der Nachbarn angewiesen gewesen waren. In einem anderen
Winkel des siidlichen Siebenbiirgen, in der Gegend von Hermann-
stadt, wo wieder die sachsische Stadt auch einen einheimischen,
slavisch klingenden Namen, Sibiit, tragt und von einem GUrtel
netter blithender rumanischer Dorfer vom schonsten Nationaltypus
umgeben und beschutzt wird, schadet die zeitweilige Abwesenheit
der Manner mit ihren Herden auf den MuntenT" jenseits des
Gebirges der Ausnutzung des reichen Bodens am Fufse der Kar-
pathen nicht das geringste 1). In dem vidic", in der Umgebung
von Bistritz, einer interessanten alten sachsischen Ansiedelung in
der entfernten, isolierten nordostlichen Ecke des transsylvanischen
Landes, unmittelbar an die Moldau der fruheren Tage grenzend,

gehen die Hirten in die Berge heraus" iese la m urqI )

aber neben Schafen, Pferden, Ochsen, Ziegen bestebt der Reich-
turn der Bergrumanen, die ein ganzes reiches Gebiet innehaben,
auch in Feldern, die von ihnen locur 1, moine ( slavisch) ge-
nannt werden und auf denen sie die alte Nationalspeise des meig"
und der hrirg" ernten 2). In dem bergigen Marmoros, dem
Maramurq der Rumanen, die grofstenteils gemeinsam mit den
Ruthenen die Berge und Taler besitzen, haben die Rumanen nicht
minder als die privilegierten ungarischen und sachsischen h o s-
pites des Konigs ihren Anteil an den terrae arabiles" 3) ; ihre
possessiones" werden in koniglichen Urkunden neben denen der
anderen erwahnt 4).

In dem nordwestlichen Winkel des ehemaligen Farstentums
Moldau bestand bis zur Erwerbung der Bukowina durch Oster -

reich eine Bauerngemeinde, die zwolf Dorfer oder kleinere An-
siedelungen und etliche Berggruppen umfafste, die Langenaue oder

1) Jorga a. a. 0., S. 118f.
2) Studi1 si doe. V, S. 382ff.
3) Mihalyi de A psa, Diplome maramnresene I, S. 8.
4) Ebenda, passim.
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Cimpulung. Die Angehorigen jener Gemeinde nahmen hinsicht-
lich der Steuerpflicht eine besonders begiinstigte Stellung ein und
wurden von eigenen, zum Teil erwahlten, jedenfalls einheimischen
und im Orte angesehenen Beamten regiert. Sie waren hauptsach-
lich Hirten und bezahlten ihre Steuern meistenteils in Schafherden,
die jahrlich dem Fiirsten far seine Kharadschleistung an die Pforte
geliefert wurden. Aber obwohl sie immer als Hirten fiber die
Schwierigkeit ihrer Ernahrung in amen, ungtinstig gelegenen Orten
klagten, rodeten sie sich mit der Axt in der Hand doch kleine
Wiesen und. Felder in den nahe gelegenen prachtvollen alten wal-
dern; in diesen Rodungen, la z ur 1, run cu rI 9, der Frucht ihrer
harten Arbeit, fanden sie alles, was sie zur Ernahrung ihrer Schafe
benotigten die Cimpulunger stiegen nur selten, ausnahmsweise
in die Taler der grofseren Fliisse hinab und ernteten so viel
Korn, spater so viel tiirkischen Weizen, wie sie far den Haus-
bedarf notig batten.

So fallt denn mit der Kenntnis der wahren Volks- und Landes-
zustande das geschichtliche Vorurteil von den ewigen, ziellosen, zur
Verwirrung fahrenden Wanderungen" der Hirten, aus denen im
Mittelalter ausschliefslich das rumanische Volk bestanden haben
soil. Die rumanischen Hirten waren nur ein Teil des zahlreichen
Stammes und sie batten far die Ernahrung ihrer Herden ein ge-
niigend begrenztes Nutzungsgebiet, das eine Generation der anderen
liberlieferte. Viele kamen aus ihren Zufluchtsstatten in den Bergen
uberhaupt nicht heraus, wie z. B. die Bauern von Cimpulung.
In den ungarischen Urkunden trifft man andere Leute, die nichts
sehnsiichtiger verlangten, als den Boden, der den Sachsen angewiesen
wurde, als Weideland zu erhalten, und dann den neuen Herren
des Landes ein terragium" dafiir bezahlten 2). Die Artminen sind,
obwohl sie sich von diesem Typus einigermafsen unterscheiden, doch
nur ein diesen Behr nahe verwandtes, aus denselben ethnographi-
schen Bestandteilen zusammengesetztes Volk, aber nicht ein entfernt
lebender Teil des einheitlichen r u manisc hen Volkes; ihre Lebens-
art wird durch eigentumliche Naturzustande in ihren Pindusnestern

1) S. G. Popo vic1 in den Convorbirl literare XXV, S. 706ff.
2) Zimmermann-Werner I, S. 80.

,
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bedingt, und erst in der jangeren Zeit sind die dortigen Hirten
ausnahmsweise bis Bosna" Bosnien vorgedrungen 1). Die
Wlachen, die im 14. Jahrhundert als zinspflichtige vorubergehende
Besitzer der Weideplatze, aber auch als Ackerbauer und Besitzer
von Weingarten erwahnt werden, sind nicht als die Nachkomm-
linge des mosischen romanischen Elementes, welches, in diesen
Gegenden am starksten vertreten, seine Stellung behalten hatte,
sondern als Araminen in der Nahe von Prizren zu betrachten 2).
Es sind dieselben Bergbewohner, deren als Karawanenfahrer und
Hirten in der geschichtlichen Uberlieferung Ragusas gedacht wird,
die Vlachi de montanea". Diese Makedowlachen, deren Land
in den obengenannten Denkmalern als partes Vlachie" erwahnt
wird 3), diese Vertreter des ehemaligen romanischen Elementes in
Dalmatien und Illyrien, finden sich, der adriatischen Kiiste ent-
lang, bis Zengg (Senj , Segna). Als Morlaken, Uskoken bis
nach grain haben sie, wie bekannt, im 16. und 17. Jahrhun-
dert in den Kriegen zwischen Venedig und den Tarken eine
Rolle gespielt, die sich derjenigen der alten Illyrier vor ihrer Be-
zwingung durch die Ramer vergleichen lafst. In dem Kampfe
des Hauses Habsburg gegen die Osmanen machen die Walachen
von Bosnien durch ihr Sengen, Brennen und ihre Kundschafts-
dienste im Feindeslande ihren Namen bekannt: sie sind in c e t e 4)
verteilt, von Wojwoden, Knesen und Harambas ch en beherrscht
und haben unter sich Priester und Bischlife 6). Alle diese Wlachen
und Morlaken batten schon in dieser Zeit ihre romanische Sprache
verlernt und sich die slavische ihrer zahlreichen Nachbarn ange-

1) Pap all a gi , Din literatura poporalti, a Arominilor, S. 938.
2) S. den Zakonik von Stefan Dusan, Ausg. Novakovie' und den romanti-

schen Bommentar von Hasde u in Archiva istorica III. Vgl. den Chrysobulos.
von Stefan Uroseh II. in dem Belgrador Spomenik IV (1890); eine Erklarung von
J. Bogdan in den Convorbirl literare XXIV, S. 488ff.

3) Jorge, Notes et extraits II, S. 69. Besonders Jireèek, Wlachen und
Maurowlachen in den Denkmalern von Ragusa (Sitzungsber. der bohm. Gesellsch.
der Wissensch , 1879).

4) Tschetta".
5) Vgl. Bi dermann in den Mitteilgn. des hist. Vereins rtir Steiermark

XXI, Graz 1883, S. 3 ff.: Die Serbenansiedelungen in Steiermark und im Waras-
diner Grenzgeneralate. Dazu Ungedrucktes im Grazer Archive.
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eignet: nur in dem Gemeinnamen von Wallachen", Ballachen",
)) Wlah ones ", in etlichen beibehaltenen Worten und in ihren Tauf-
namen : Radul, Pitunovici, Fi incul, Dragul, Barbul, Barbici usw.
lafst sich ihr Ursprung noch erkennen. Ihre zirulischen" Briefe,
durch welche sie ihre Treue gegen die Christenheit und ihre Ver-
treterin, die habsburgische Monarchie, im Jahre 1596 erklarten,
waren unzweifelhaft serbisch geschrieben. Obgleich sie eine Or-
ganisation haben, die derjenigen der Rumanen ziemlich ahnelt die
Ardminen kennem den Namen von Knesen und Wojwoden nicht
und sind gewohnt, nur fremde Oberhaupter anzuerkennen scheinen
auch diese wlachischen Uskoken in Dalmatien, grain ( Border-
land", Grenze) und Bosnien oder Slawonien ein in der Ferne ge-
bliebener Zweig der letzteren zu sein und keine nahere Blutsver-
wandtschaft mit den Bewohnern der Donauufer zu haben. Weiter
finden sich bis heute in Istrien rumanische Bauern, die, in un-
gefahr neun Gemeinden der Halbinsel wohnend Castelnuovo,
Pisino, Albona usw. nicht nur ihren Nationalnamen Rumeri

durch Rhotazismus aus Rumeni entstanden (von den slavischen
Nachbarn werden sie spottisch Oi 6i oder Oiribiri nach einigen
Worten ihres Sprachschatzes 9 genannt) beibehalten haben, son-
dern auch, besonders in der alteren Generation, zum Teile den
Sprachgebrauch der alten Zeiten. Ihre Mundart betrachten die
Philologen als einen besonderen, den dritten Zweig der rumani-
schen " Sprache, in welche sie auch die araminische einschliefsen
aber durch die Behandlung des 1 zwischen c, g und einem Vo-
kale, durch die Erhaltung des n , durch Formen wie mi ar
reace, far miere, rece, wobei sich, wie im Araminischen, der
Umlaut des Diphthonges ea zu e in gewissen Fallen nicht findet,
durch die Ersetzung des 6 durch t s usw. unterscheidet sich diese
Mundart von dem Rumanischen, wie es heute gesprochen wird,
wahrend sich darin eine Ahnlichkeit mit dem Araminischen finden
lafst 2). Andrerseits werden die Rumeri von ihren slavischen
Nachbarn, in die sie, ihre Sprache immer mein. vergessend , bald
aufgehen werden, mit dem Namen von Ci6erei" bezeichnet. Das

1) S. auch Pop-ov i e i in Romania, Jahrg. 1903.
2) S. P hi l i p pid e, Introducer° in istoria limber literatuni rotnino

(Jassy 1888), S. 28-29.

,

Bi
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Wort, dessen Erklarung oft vergebens versueht wurde, ist viel-
leicht nichts anderes als Tsintsar, eine Bezeichnung, die den Ara-
minen von den sie umgebenden Fremden, neben dem anderen
Kutzowlachen", hinkenden W'lachen, d. h. einfach : Bergwlachen,
da sie ihren unbeholfenen Gang auch auf der Ebene und in den
Stiidten behalten, beigelegt wird 1).

Der Name Tsintsari mag dessen Ursprung nun von Sla-
ven, Griechen oder Tiirken erfunden worden sein bezieht
sich keinesfalls auf die Eigenart der Makedo - lend Istrorumanen,
das 6, welches auch den Griechen unbelcannt ist, mit is zu ver-
tauschen. Er ist vielmehr einer dieser ratselhaften Namen, mit
dem die Bergleute, besonders Hirten, von den Einwohnern des
Flachlandes bezeichnet werden, und er entspricht einigermafsen der
oben gegebenen Erklarung der Hinkenden". Die Hirten auf dem
linken Ufer der Donau, die eigentlichen Rumanen, fiihlen sich selbst
als etwas von den Bewohnern der Ebene, den Eigentumern des
Landes: tarin a, .0,r a und der Stimpfe: b a lt a verschiedenes. Als
Herren des Gebirges und zugleich Ausntitzer der Ebene betrachten
sie sich selbst als edler als diese und nennen mit Stolz die Berge
(m u n t el e) ihre Heimat. Sprachunterschiede gibt es auch zwischen
dem Hirten und dem Feldbauer: so haben die Bewohner der
Millen und Mier des Bihar eine Menge ortlicher Ausdrticke, die
anderswo zwar verstanden, aber nicht gebraucht werden. Ihre
Kleidung ist, was Form und Stoff anlangt, nicht dieselbe: die
Hirten tragen enge, Behr lange und gekrauselte Hosen, welche
i t a ri heifsen, und die nur noch in dem Hugellande der Moldau,
nicht aber auf der ungarischen und walachischen Ebene bekannt
sind. Der t e r an, der Bauer an den Flussen, in Siebenbtirgen,
jenseits des Waldes" gegen die Theifs, in der Walachei und Moldau,
gibt dem Nachbarn, welcher sein Gast wahrend der Winterzeit
wird, den Namen Muntean, 13 Id ur e an, d. h. Einwohner der

1) Vgl. noch fiber die Istrorumanen Joan Maioreseu, Itinerariu in Istria,
2. Ausg. 1874 und 1900; Miklosich, Wanderungen und Rumunische Unter-
suchungen I, in den Denkselir. der Wiener Akademie XXXII, 1881; weiter
Byh a n in dem Jahresberichto des rum. Seminars von Dr. Weigand in Leipzig,
Bd. VI; Popo vic1 in den Studj di filologia romanza IX, 26.

2) S. Fri n e u si Can drea, Rominii din MuntiI apuseni. Bukarest 1888.
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Berge und Walder 1), aber gewiihnlicher die Namen M o can oder
Mot, d. h. den ersten oder den zweiten, je nach der Holm, in
der sich die Ansiedelungen der Bergbewohner befinden, und den
diesen Ortsverhaltnissen entsprechenden Trachten. Durch seine
Wanderungen in die Dobrudscha und nach Bessarabien im Sad-
osten, wo die weiten Eiden, mit wildem, hohem Grase bewach-
senen Gefilde sich ausbreiten, hat sich besonders der Mocan als
klassischer Hirte einen grofsen Ruf erworben. Mit dem Bei-
namen Mo c a n, Mot far den Herdenfuhrer ist auch der Name
dn6er, Tintar und, noch mehr, der Name H u.tu urspriing-
lich gewifs Hutt, wozu spater der mit der Zeit unverstandliche
Artikel gekommen ist far die slavisierte Hirtenbevolkerung im
Norden der Bukowina in Verbindung zu bringen.

Fur den Mocan und Mot ist der auf sein Feld angewiesene
Bauer, der immer arbeiten mufs, damit neue Nahrung emporsteigt,
ein teran, wie das platte Land im allgemeinen tara genannt
wird, wie noch heute der Hirte aus der Kronstadter Gegend in
Siebenbargen das Ktinigreich Rumanien nur ausnahmsweise mit dem
Staatsnamen Ro in an i a, im gewohnlichen Sprachgebrauche aber
mit der alten Bezeichnung .tar a, Land, belegt. In nationaler
Farbung ist far ihn die tar a eine Tara - Romaneasca, das ruma-
nische Land, soweit er in der Mehrheit oder ausschliefslich Leute
findet, die sich mit ihm verstandigen konnen. In dem ganzen
rumanischen Lande", singt das Volk, gibt es kein Madchen
dem ardelenischen (transsylvanischen) gleich". Die anderen, von
den Gebildeten und Ungebildeten spater gebrauchten geographi-
schen Bezeichnungen: Ardeal, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Ba-
sarabia, Bucovina, Bugeac wurzeln in bekannten spateren ge-
schichtlichen Ereignissen: A r d e a 1 ist das ungarische Erdely, das
von dem Konig der Pufsta eroberte Land, Moldova kommt aus
der alten Tara Mold o veT, deren Erklarung bald gegeben wer-
den wird; Muntenia nennen die Moldauer das ehemalige Fiirsten-
tum Walachei, weil es in der Zeit, als das moldauische Land"
einen Herrscher bekam, noch nicht als Staat von den hohen Bergen

1) Silvestru 11101 d v an , Tara noastra. Hermannstadt 1892. S. 60
bis 61.

o
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bis hinab zur Ebene reichte; die Herrschaft der walachischert
Dynastie der Bassaraben hat der Gegend niirdlich der Donaumiln-
dungen den Namen B a s ar abia gegeben, und die russische Er-
oberung erstreckte diese Benennung bis Hotin, auf die ganze
Insel zwischen dem Pruth, Dnjestr und der unteren Donau. Diesen
alten angulus des Mittelalters haben zuerst die Tataren bei ihrer
Festsetzung in dem eigentlichen, geschichtlich erwiesenen Bessara-
bien zum Budschak gestempelt. Bukowina heifst Buchenwald_
In friiheren Zeiten wurde diese Benennung nur fur den Wald
tiberhaupt gebraucht, und so selten, dafs man sie in geschriebenen
Quellen nur sparlich findet 1). Bei der Eroberung des Landes durch
Osterreich mufsten die kaiserlichen Beam ten einen Namen fur das
ganze Gebiet haben, und so entstand denn der heutige Sinn des-
Ausdruckes Bukowina.

Im Lande, d. h. im rumanischen Lande, orientierten sich die
Einwohner nur nach den Fliissen. Diese Sitte hatten die Rumanen,.
Verdranger und Nachfolger der Slaven in der Ebene, von diesen
iibernommen, welche iiberall ihre Nomenklatur dem hydrographi-
schen Netze aufgezwungen und auf den Flufsufern ihre spater
verschwundenen Gradi§te, die Burgen, fur ihre Wojwoden errichtet
batten. In Pannonien geschah beziiglich der Magyaren dasselbe,
ale sie an der Stelle der aufgesogenen Slaven ale ein neues Volk
auftraten: so sagt ausdriicklich Otto von Freising im 12. Jahr-
hundert, dafs die Ungarn keine systematische Landeseinteilung
besitzen und das Land ihres Bonigs nach den Fhissen" ein-
teilen 2). In Siebenburgen, wo die §c h e 1, die Slaven (Sclavi)

vgl. den Namen der rumanischen Vorstadt von Bra§ov-Kron-
stadt , nur langsam absorbiert warden, werden bei alien Ver-
leihungen seitens des Konigs die Grenzen nach fiiefsenden Ge-
wassern angegeben, wie man sie spater auch bei Schenkungen
der walachischen und moldauischen Wojwoden findet; wie dort
verleiht man dem treuen Diener" des Herrschers das Gebiet

1) Vgl. Uliani ck ij , Materialien zur Gesehichte von Rufsland , Polen,
Moldau, Walachei und Tiirkei im 14. his 15. Jahrhundert (russisch). Moskau
1887. S 23.

2) Monum. Germ. hist. SS. XX, S. 368-369.
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zwischen zwei Flussen, eine insul a, wie der lateinische Ausdruck
lautet, und nach dem Namen der Eigentamer ist von insula
Christiani oder insula Gerhardi 1) die Rede. Im Volksmunde leben
bis heute die auch durch die geschichtliche Uberlieferung unzahlige
Male bezeugten Flufsnamen far Land und Leute, urn ihre Be-
grenzung oder ihren Ursprung anzudeuten. Man sagt in Sieben-
biirgen, neben Ardeal, das sich bis jetzt nicht sehr tief in die
Volksseele eingepragt hat: pe Somq", pe Tirnave", urn den
nordwestlichen Teil der Provinz nach den dort rinnenden Wassern
Kokel und Szamos zu bezeichnen. Der sudwestliche Winkel, ein
schones, romantisches Gebiet mit hohen Gipfeln und kristallhellen
Bergflufschen, wo ehemals die Hauptstadt im Reiche des Deke-
balus stand, wird Tara H a4egulul genannt, gewifs nach dem
alten Namen des bedeutendsten dortigen Wassers, des heutigen
Streiti; die terra Harszoc" wird auch urkundlich in einer konig-
lichen Schenkung vom Jahre 1 247 erwahnt 2). Die Tara HMe-
gului steht in unmittelbarer Beriihrung mit den Talern des Jai,
die pe Ruff" heifsen; jenseits der Grenze bestand ein freies
Land der null", welches spater bei der Grundung des wala-
chischen Fiirstentums in zwei Gerichtsbezirke (j u d e t e), den von
Ober- und Unter -Jiti, mit slavischer Terminologie: Gorjiti-Gorj"
und Doljirt-Dolj" zerfiel. her findet man jenseits der Grenze
eine besondere Tracht, welche vielleicht auch diesseits zu beob-
achten ist. Ein viel grofserer Flufs, der machtige, breite, ruhige
Olt, Alt der Sachsen, kennzeichnet die Tara OltuluT, auf seinem
rechten und linken Ufer, in Siebenburgen wie in der Walachei:
die possessio Fogros", das spatere Vasallenherzogtum von Fo-
garas der Name (Fagara0, von Fag, Buche ist lateinischen
Ursprungs liegt neben dem Flusse Olt im Oltlande 3). Die
Bewohner der ehemaligen kleinen oder osterreichischen Walachei
heifsen im allgemeinen Olteni, aber der alte Gerichtssprengel des
Olt existiert bis heute in der Nahe von Slatina, einer alten sla-
vischen Ansiedelung auf dem rechten Ufer des Flusses. Von dem
Fogaraser Gebiete kommt man jetzt ostlich in Sudsiebenburgen zur

1) S. Zimmermann- Werner - Muller I, II, unter: insula.
2) Zimmermann-Werner I, S. 74.
3) Zimmermann-Werner I, S. 177, nr. 244.
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Tar a-BirseT, deren Hauptstadt Brapv ist, die Stadt der Krone;
auch bier hat der Flufs, der rI (rivus) das Land benannt. Die
grofse Hauptader der siebenbilrgischen Bergfestung ist der Ma-
ros, rumanisch Mures, und die Bewohner der angrenzenden airier
werden Murapni benannt. In dem ungarischen Lande, westlich,
jenseits der Biharholien, ist das Land des Cri (Koros): da wohnen
die Cri§enT, welche fur den Mocanen und Motzen etwas von der
rumanischen Welt ganz verschiedenes sind. Was im Nordwesten
des Arc teals" als vidic, d. h. Gebiet der sachsischen Stadt
Bistritz, die ihren Namen dem hier durchfliefsenden Bache Bistritz

dies ist ein bekannter slavischer Ausdruck far Filisse ver-
dankt, war sicker in alteren Zeiten eine Tara Bis trit et Jen-
seits des Gebirges giiindeten marmorosische Edle walachischen
Blutes einen Zukunftsstaat auf dem Gebiete des Moldovaflusses, in
der Tara Mold° vet Auch in der Moldau werden etliche von
den uns schon aus der ersten Zeit ilberlieferten Bezirksnamen

rumanisch heifst der Bezirk tin u t nach den Fliissen be-
nannt: Covurluitt, Tutova, Putna. Das ist die Regel bei den
walachischen Gerichtssprengeln, jude,e: so Argeq, Olt, vielleicht
Teleorman, dann: Dimbovita, Ialomita, Prahova, Ilfov; noch im
Anfange des 15. Jahrhunderts werden die Diner der Prahova"
erwahnt 1). Die Handelswege waren auch nach den Fliissen orien-
tiert und entsprechend benannt: so filhrten urn 1500 die Routen
der Dimbovita, der Prahova, des Teleajin in der Walachei nach
BukarestGiurgiu und BuzalBraila 2).

2. Kapitel.
Das StAdtewesen.

Die Rumanen batten keine Markte und &ache : diese tragen
vielmehr hier und da frernde Namen, die ihren Ursprung beleuchten.
In Baia, wovon das eine in der Moldau dicht neben dem Bistritzer
siebenbiirgischen Gebiete liegt, das andere Baia de Arama,

1) Bogdan, Documente §i regeate privitoare la relatille priT-Rumine01
cu Bra§ovul §i Ungaria. Bukareat 1902. S. 14, nr. x.

2) Ebend. S. 135-136.
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das Erz-Baia zum walachischen Mehedintzer Kreise, das dritte
Baia-de-fier zum oberen gehort und von denen

die beiden letzteren in dem ehemaligen ungarischen Banate liegen,
erkennt man das ungarische Banya, Bergwerk, welchem das sla-
vische Rodna Rodna unmittelbar bei Bistritz gelegen ent-
spricht. Nun weifs man, dafs Baia, auch Moldova", Stadt
Molde", Moldovabanya" genannt 1), eine Griindung der Sieben-
burger Sachsen aus dem Bistritzer Stuhle ist. Von der Gemeinde,
ihrem Groffen" und den Richtern, welche ihm zur Seite standen,
hat man ziemlich viele Briefe an die Verwandten aus der sieben-
bfirgischen Hauptstadt; diese werden bis in das 17. Jahrhundert
deutsch geschrieben, d. h. sachsisch". Die Richter oder Grafen
far die Bergwerke heifsen Bender, Kirschner usw. Der Name

Banya C0 wird erat sehr spat gebraucht und, als ein moldauischer
Beamter einen Brief von bier datiert, lautet der Name der Stadt
magyarisch: Bois" 2). Ein moldauischer Furst aus dem Anfang
des 15. Jahrhunderts, der Baia besonders begtinstigte, Alexander
der Gute, datiert eine Schenkung von Bani" 3). Die ausgewan-
derten Sachsen blieben ihrem katholischen Glauben treu: in der
grofsen Kirche der hl. Jungfrau, die ein hoher steinerner Turm
beschtitzte und die fiinf Altare zierten, einer Griindung desselben
Fiirsten Alexander, ruhte unter dem Taufbecken die katholische
Fiirstin Margarete, Alexanders Gemahlin. Daneben bestand auch
ein Kloster, das monasterium moldavicense", und weiter draufsen
in der Flur ein Kirchlein S. Peters. Steinerne Gedenktafeln, von
und ftir deutsche Burger von Baia errichtet, wurden in den letzten
Jahren dort aufgefunden 4). Bei alter Sorge urn das Seelenheil
ward aber das irdische Wohl und das selten lockende Vergnitgen
auch nicht vernachlassigt: Baia hatte seine Bierbrauerei, und durch
die Bekanntschaft mit dem Bier der getreuen Burger dieser Stadt fand
vielleicht der grausame Alexander Lapupeanu urn die Mitte des

1) Jorg a, Documonte romine§ti din Arch. Bistritei II, S. 130; besonders
I, S. xiv.

2) Ebenda I, S. R3 ; vgl. Hurmuz a k i XI, Regesten, S. 904.
3) Or est Poposcul, Ctiteva documente moldovenesci. Czernowitz 1895.

S. 4.
4) Ban din i, in den Jahrbiichern der rum. Akademie XVI, S. 243 ff.

Jiitt-Bezirke
,
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16. Jahrhunderts Geschmack an diesem in der ubrigen Moldau beinahe
unbekannten Getranke '). Unter diesem bierdurstigen Wojwoden
fertigte man in Baia auch Ziegel fur die frommen Stiftungen desselben
grausamen Tyrannen, aus einem Lehm, der besonders geruhmt wird 2).
Dafs die Groffen", rumanisch pltuzI", nach den caber Polen ge-
kommenen Schultheifsen genannt wurden, dafs Nikolaus oder Georg
Kischner von den Fiirsten Giurgiuman und Nicoarg benannt wurden 3),
nimmt der Stadt ihren fremden Charakter nicht. In den Fiirsten-
urkunden selbst werden die Bajer als Sachsen von Baia" be-
zeichnet 4), und nach ihrem Nationalnamen haben die Kolonisten
die nachstgelegene Ortschaft Sasca genannt 5). Den Bergen, welche
die Landesgrenze gegen Siebenburgen bildeten, sehr nahe gelegen,
nur zwei Meilen davon entfernt, blieb Baia M seinen guten Tagen
immer eine Vertreterin fremder Kultur auf ruma,nischem Boden,
und das einheimische Element uberwog erst in der Zeit des Ver-
falls. Diese kam erst, nachdem Bistritz selbst seinen Reichtum
und rein bliihendes geschaftliches Leben eingebufst hatte 6).

Weiter unten in diesem Landstriche zwischen dem Sereth und
den Karpathen liegt Roman, an demselben Moldauflusse, welcher
an Baia vorbeiflielst. Eigentlich hiefs die Stadt, in der slavi-
schen Staatssprache der Urkunden, pomancriii Topr, die Stadt
Romans, und als Begrander nennt 4lie, durch Chronisten aus
dem 17. Jahrhundert, Miron und Nikolaus Costin, vermittelte tber-
lieferung den Farsten Roman aus dern 14. Jahrhundert. Dies
stimmt ubrigens zu der Bezeichnung als nonorpaii, d. h. Neue Stadt,
die der angeblichen Stiftung des Roman beigelegt wird. Roman
erscheint auch unter dem Namen von Untere Stadt (eine Urkunde
wird oy iioJnem, TpLre datiert), und das Bistum, welches bier schon
im 14. Jahrhundert errichtet wurde, hiefs das Bistum des Un-
teren Landes". Stephan der Grofse erbaute zum Schutze der Stadt

1) Wickenhauser, Moldawitza, S. 88, 94, 95; Doc. BistriteT I, S. Lxrx.
2) Doc. Bistr. I, S. LXVIII.
3) Hurmuzaki XI, S. 903-904.
4) Arch. ist. P, S. 102.
5) a. a. 0.
6) Vgl. such Stu dil §i docum en te V, S. 69, nr. 1; VII, S. 104, nr. 8

(Siegel von Baia mit der Jahroszahl 1200); I, Vorrede.
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die Festung Smeredova und hatte auch hier, wie in den meisten
stadtischen Ansiedelungen seines Landes, eine Residenz. Die Ver-
waltung war dieselbe wie in Baia und stellte eine Nachahmung
der siebenbiirgischen Verhaltnisse dar ; das Stadtsiegel hatte, wie
in diesem letzteren Orte, eine lateinische Inschrift, oder eine sla-
vische mit lateinischen Buchstaben. Der fiirstliche Begrander hatte
zur Stadtgriindung, wie das bereits iiblich war, fremde Elemente
eingeladen , und solche waren auch aus dem Sachsengebiete in
das Nachbarland gekommen , wie sick auch welch e aus den un-
garischen Bergdorfern diese gab es schon in dieser fernen Zeit
in betrachtlicher Zahl einfanden. Der Unterschied zwischen
ungarischen und sa,chsischen Burgern blieb bis in spate Zeit be-
stehen und war noch im 17. Jahrhundert lebendig. Wir besitzen
Briefe der Romaner Gemeinde aus etwas fraherer Zeit, und als Ver-
walter derselben werden Leute genannt, die entschieden fremde
Namen tragen 1). Sogar einen Iirotan Dragoman aus dem tirg
Roman" erwahnt eine Urkunde von 1570; Dragoman hiefs der
miindliche Ubersetzer, der Dolmetsch 2).

Nordwestlich von Roman, fast im Gebirge, stand schon im
14. Jahrhundert, und zwar in dessen letzten Jahren, ein grofses
Kloster, die Stiftung eines der ersten Metropoliten des moldaui-
schen Landes"; erbaut hat dieses beriihmte Gotteshaus namens
Neaml der Furst Peter Murat um dieselbe Zeit. Schon im 15. Jahr-
hundert wird neben dem Kloster eine Burg erwahnt, in der zwei
Burggrafen , oder pirc al a b I, residieren. Die Fiirsten kamen
zuweilen nach Near4 meistens durch die unaufhorlichen Kampfe
um die Krone dazu gezwungen. Unter der Burg, auf dem
Wege zum Kloster hatte Bich schon urn diese Zeit eine grofsere
Ansiedelung, ein tirg oder Marktflecken, gebildet, und zwar trug
dieser ebenfalls den Namen Neamt. Neam bedeutet fur den Ru-
manen so viel als Deutscher". Ein katholischer V i s it at or aus

1) Vgl. die Anmerkungen bei J. Bogdan, Vechile cronice moldovenesti pana
la Urechia, S. 262-263; Cronice inedite, S. 58, 76; Ban din i, Annalon der rum.
Akad. a. a 0., S. 236-237; Hu n fa I vy, Die Rumanen und ihre Anspriiche, S. 129,
Am. 3; DI elc h is e d ek , Chronica Romanulul I; Ur echia, Sigilografia romina;
S tu di I si doe. V, S. 74, nr. xvi; Doc. Bistr. I, S vu; II, S. 113, nr. 10.

2) Uricariul XVIII, S. 179.
Jorg a, Geseldehte der Mimi-men. I.
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dem 17. Jahrhundert fand in dem armlichen Markte, der schon seit
langem vollstandig romanisiert war, drei kleine holzerne Kirchen
der Schismatiker"; aber unter dem ebenfalls holzernen romischen
Bethause standen die Grundsteine einer ehemaligen grofseren dent-
schen" Kirche, und, mit mehr oder weniger TJbertreibung, spra-
chen die Einwohner des heruntergekommenen Ortes von der gluck-
lichen Zeit, als die Sachsen, die alleinigen Burger in dem nach
ihnen genannten ti r g, fiinf Kirchen besafsen und Bich durch leb-
haften Handel bereicherten 1). Das ist wohl im grofsen und ganzen
richtig: liegt doch Neani am Abhange des Gebirges dort, wo der
Bicazpafs nach Bistritz fart. Urn diesen Pafs in den Hamden
zu haben und urn durch das moldauische Land" zum Sereth-
tale zu gelangen, hatten gewifs die Bistritzer, die Grander von Baia,
auch diesen kleineren Stapelplatz angelegt 9. Noch urn 1600
berum hatte Neam, eine deutsche" eigene Verwaltung, mit einem
oltuz und zwolf pirgarT, neben denen auch die Altesten, batrini,

erscheinen: fur die Umgebung wurde ein Jahrmarkt gehalten, und
es besuchten diesen, urn Vieh zu kaufen, sogar Bauern aus Cim-
pulung 3); die Eintragung der Kaufe erfolgte in ein Register oder
catastif des Marktes 4).

Von Baia nach Roman ging auf dem linken Ufer der Mol-
dova der Handelsweg, der weiter nach dem friiher begrundeten
rumanischen Furstentum der sogenannten Walachei fdhrte. Ro-
man entsprach, was seine geograpliische Stellung anbelangt, dem
Tulgheuasse (Tolgyes): von dem nachsten Bruche in der Ge-
birgskette kam man, den moist ungarischen Dorfern alterer, vor-
und nachtatarischer Grundung, entlang, durch die Salzwerke von
Ocna 6) nach B ac Ail, wo die Moldova in den Sereth miindet. Die
Stadt, weniger bedeutend als Roman, tragt einen magyarischen
Namen: auch bier besteht bis zu unseren Tagen eine katholische
Gemeinde; im 15. Jahrhundert wurde Bacat, wo sich frillier schon

1) B an din i S. 240.
2) Brief von Ne am t, rumanisch, in Doc. Bis trite! I, S. 4, nr. cm
3) a. a. 0. I, S. 4, nr. vu.
4) a. a. 0. I, S. 25, nr. XXXIII.
5) Magyarisch Akna; vgl. V i z ak n a in Siebenbiirgen, wie auch die wala-

chische und die oltenische 0 c n o.
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die Franziskaner aus dem szeklerischen Csik angesiedelt hatten,
die Residenz des lateinischen " Bischofs und blieb es, dem Na-
men nach wenigstens, bis ins 18. Jahrhundert ').

An dem nachsten Karpathenpasse, dem Oituz, batten magya-
rische Ankommlinge den Markt Tro t us gegriindet an dem Flusse
gleichen Namens, der vom scheidenden Gebirge herunterfliefst.
Trotu§ ist der Ort, den im 15. Jahrhundert das Heer des Konigs
Matthias von Ungarn brandschatzte und wo hussitische Magyaren
einen Teil von den heiligen Biichern in ketzerischer Ubersetzung

alte, sehr seltene Sprachdenkmaler der magyarischen Sprache
wiedergaben 2). Im folgenden Jahrhundert kehrten diese Verirrten
in den Schofs der katholischen Kirche zuriick und werden als
ihre treuen Siihne von den Visitatoren bezeichnet. Auch nach
1 6 50, als das fremde Element in den rumanischen Stadten and
Markten seine urspriingliche Bedeutung zugunsten 'der Rumanen
schon eingebtifst hatte, war der i u d e x von Trotu§, der qo 1 t u z,
ein Ungar und Katholik 5). In der Bliitezeit war Trotu§ beden-
tender als Bacart selbst, und man konnte in Siebenbiirgen noch
im Jahre 1538: Racial, eine Stadt, welche vier Meilen von Trotu§
steht" schreiben 4). Alexander Lapu§neanu und Jakob Heraklides,
moldauische Fiirsten desselben Jahrhunderts, hielten sich far ihre
auswartigen Beziehungen mit der ungarischen Welt Siebenbargens
Schreiber, Diaken, aus Trotu§, die ihre Muttersprache nicht ver-
lernt batten 5). Der soltuz von 1591 welcher in einer Urkunde
die Landessprache benutzt heifst Tama§ (Tamas) und gehort
mithin zu der alteren fremden Biirgerschaft 6). In den ersten Zeiten
ging durch Trotu§ der ganze, nicht gering zu schatzende Handel
mit der grofsen Handelsstadt der Sachsen im Burzenlande, mit
dem bliihenden Br a §ov (Kronstadt), und in diesem moldauischen
Orte safsen die &liner des Fiirsten, um den Zoll von den Hand-

1) Stu dii doc. I, Vorrede. Der Furst war hier durch einen Ur e ad-
nic vertreten; Uricariul XVIII, S. 179.

2) Zwei alto uugarische Texte aus einer Hs. der K. bay. H.- u. Staats-
bibliotbek von Friedrich Keinz; Minden 1879.

3) Bandini S. 212.
4) Doc. Bistr. I, S. xxxvnr.
5) Doc. Bistr. I, S. Lxr, Lx-vr.
6) Arch. ist. II, S. 105.

ti
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lern zu erheben. Aber nicht nur die in der Moldau angesessenen
oder die siebenbiirgischen Handelsleute trafen sich auf dieser Ver-
kehrsstrafse: es kamen regelmaSsig aus dem galizischen Lemberg
Deutsche, und besonders Armenier: sie wahlten diesen sicheren und
kurzen Weg, urn nach Kronstadt zu gelangen I). Die Stellung
von Trotus war urn so wichtiger, als man durch zwei Taler, so-
wohl von dem Gyimes- als von dem Ojtuzpasse aus, bei der Ver-
einigung der Grenzbache dorthin gelangen konnte. Die Bedeu-
tung von Trotus wurde noch erhoht durch die in der Nahe liegen-
den Salzwerke, deren ungarische Ausbeuter, Ciang41 oder §angra,
aus dem dortigen Dorfe, das urn das Jahr 1650 300 Hauser zahlte,
und anderen Orten der Gegend die FrUchte ihrer Arbeit nicht
nur an den fiirstlichen Kammermeister (Cgnetras) von Ocna ab-
lieferten, sondern gewifs auch die Burger von Trotus versorgten
und jedenfalls ihren Lohn in den Schenkhausern des Marktes ver-
zehrten und. vertranken 2): der Hammer dieser §angia erscheint
bezeichnenderweise auf dem Stadtsiegel 3).

Von BacAA aus fiihrte die Handelsstrafse, die von Suceava (Su-
czawa) und. Baia herkam, nach anderen fremden Gcmeinden von
geringerer Bedeutung: so wurde Aj u d beriihrt, das schon in den
Handelsfreiheiten des 15. Jahrhunderts als Zollstatte auf der Route
nach der Wa]achei erwahnt wird 4). Der gewohnliche spatere
Name ist Agiud, Agud, und dort wie in Trotus und anderen
Stadten sachsisch - siebenkirgisehen Rechtes begegnet man einem
soltuz und einem Kollegium von zwolf pirgar 1, welche die
Angelegenheiten des Marktes (tirg) mit dem Rate guter und alter
Leute" (oamenl bunt besorgten, besonders auch Zeug-
nisse fur Eigentumstibertragungen ausstellten 5). Ein dortiger Ge-

1) Privilegion von Stephan dem Grofsen und seinem Vorgiinger Peter Aron
an die Lemberger Kaufleuto, 1456 und 1460 ; in Hurmuzaki, Doc. 112,
S. 681, 690.

2) Bandini, S. 211; Ghib an es en, in Archiva soc. st. si lit. din Iasi,
II, S. 593 ff.

3) Vgl. uber diese Gemeinde such Ur icariul XVIII, S. 319; Studil $i
d o c. VII, 5_91, nr. 12.

4) Aber nur in der Urkunde von Stephan a. a. 0., nicht such in dorjenigen
seines Vorgangers.

5) StudiI si do c. V, S. 7-8, nr. 35; S. 15, nr. 67.

§i batrini)
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meindevorsteher im Beginne des 17. Jahrhunderts tragt den Namen
Ghince; der von ihm bestatigte Akt ist rumanisch geschrieben
und mit einem ganz unverstandlichen Siegel bekraftigt. Die rechte
Entwickelung von Agiud verhinderte aber die Nachbarschaft des
nicht allzu weit entfernten, giinstiger gelegenen Trotu. Der Name
Agiud ist mit Nasgud, §am§ud, Aiud in Siebenburgen zu ver-
gleichen, und der Ort ist unzweifelhaft magyarischen Ursprungs;
aber durch dasselbe Element, das wir in den anderen tir g ur I der
Gegend finden, wurde hier burgerliches Leben in einem ehemaligen
Dorfe erweckt; nur dafs hier der fremde Charakter der tirg o -
v e 1I, der Burger, fruher als anderswo verschwand: im 17. Jahr-
hundert waren jedenfalls in Agiud keine Katholiken mehr vor-
handen.

Durch die Grenze zwischen den rumanischen Furstentilmern,
so wie sie seit dem Ende des 15. Jahrhunderts auf beinahe vier-
hundert Jahre hinaus gegolten hat, war die Stadt F o e s a n T in einen
moldauischen und einen walachischen Teil geschieden. FoqanI
war der Sitz zweier Bezirkshauptleute und spater zweier i s p r a v -
n i ci oder Prafekten, hat aber nur eine sehr kurze Vergangen-
heit: im Jahre 1738 lebten noch die Enkel derjenigen, welche
einst in dem Dorfe Stoe§tI, wo heute der tirg Foqani steht" I),
Ackerbau getrieben hatten. In dieser Gegend, am Flusse Putna,
am Abhange des Hochlandes Vrancea, wo man auch im 15. Jahr-
hundert die Burg CrAciuna findet, erwahnt das Handelsprivilegium
fur die Lemberger vom Jahre 1460 auf der walachischen Verkehrs-
ader eine Zollstadte in Putna", einer Ortlichkeit, die spater
nicht mehr zu finden ist.

So sind wir schon in das siidwestliche w a lac h i s ch e Fur -
stentum gelangt, and bier findet Bich wie in der Moldau auch
eine Zone von Stadten im Hochlande oder in der mit Hilgeln
(m un c el e, m u s s e 1 e) bedeckten Landschaft, die beinahe alle
durch siebenbUrgische Zuwanderung in nachweisbarer Zeit ge-
griindet worden sind. Bei der Erforschung ihrer Geschichte wird
die Nachricht immer verstandlicher, die sich in eiuem papstlichen
Briefe vom Jahre 1234 vorfindet und besagt: in dem Sprengel

1) Studii si doe. V, S. '235.
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des Bischofs der Kumanen (ungefahr von Buzilti bis Bacati) batten
die falschen ketzerischen Bischofe der Walachen auch etliche
aus dem Reiche Ungarn, ebenso Ungarn wie Deutsche (T he u to -
ni ci) und andere Rechtglaubige, die zu ibnen kamen, urn standig
dort zu bleiben, und mit den Walachen ein und dasselbe Volk
bilden", auf ihre Seite gebracht 1). Es mufste eine sehr starke,
lang dauernde Verschmelzung dieser verschiedenen Volkselemente,
eine sehr starke Beeinflussung der Eingewanderten durch das zahl-
reichere angesessene Volk Platz greifen, wenn alle in derselben
Form ihren christlichen Glauben bekannten!

In Buzati, wo sich noch sehr spat eine Neigung zur Abson-
derung von dem ubrigen siidlichen und westlichen Teile des wa-
lachischen Furstentums fublbar machte, wo eine zalilreiche blu-
hende Landaristokratie die b oi er 1 de B uz at 2) sich zu-
sammenfand, hatte vom 16. Jahrhundert an ein Bischof, ein Nach-
folger der eben genannten pseudo-episcopi", seine Residenz. Die
Stadt liegt am Abhange des Hilgellandes, in dem Tale eines Flusses,
der sich aus dem siebenburgische,n Burzenlande durch den nach
ibm benannten Buzatipafs ergiefst. Zum ersten Male erwahnt
wird Buzilti im Jahre 1431 3) in einer Aufzahlung der samtlichen
ti rgs des Landes. Etwas spater schreibt ein Teilfarst der Wa-
lachei aus Buzitil 4), und vierzig Jahre darauf zieht der walachische
Furst Radul auf dieser einzig dastehenden Ilandelsstrafse mit sei-
nem lleere gegen seinen feincllichen moldauischen Nachbar 5). Die
Stadt war als eine alte Ansiedelung bekannt, und ein Ragusaner
Reisender zahlt im 16. Jahrhundert Buzati unter diejenigen Ort-
schaften, die der fabelhafte Grander des walachischen Farsten-
turns Negrul-Vorb," angelegt und mit Erdwallen befestigt haben

1) Zimmer m au n-We rn e r I, S. 60-61: et nonnulli de regno Ungariae,
tam Ungari quam Theutonici et alii orthodoxi morandi causa cum ipsis tran-
seunt ad eoadem, et sic cum eis, quia populus anus facti cum eisdem Walathis,
e o [episcopo] contempto, praemissa recipiuut sacramenta".

2) Vgl. die offizielle Chronik des Fiirstentums im 17. Jahrhundert; in
Lauri an si Balce scu, Magazinul istoric IV, S. 267.

3) Bogdan, Documente si regeste privitoaro la relatiile Titrii-Ruminesti
cu Brasovul si Ungaria. Bukarest 1902. S. 23.

4) Bogdan a. a. 0., S. 32-33; vgl. S. 66.
5) S tu di 1 si doe. III, S. xxxv.
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soil l). Ira 17. Jahrhundert safsen hier auch Soldaten, cal ar a qi,
welche kleinere Abgaben entrichteten, weil sie Reiterdienste zu
leisten hatten 2). Sie standen unter einem c ap i t an und iu z -
baschen 3), und ihre Stellung hangt mit der drohenden Gefahr
eines Einfalles seitens des siebenbiirgisch-ungarischen Fiirsten zu-
sammen. Der Handel war in Buzau niemals Behr lebendig: bier-
her kamen die siebenburgischen Kronstadter, in deren Interessen-
sphare Buzau lag, urn Weine aus dem Hugellande zu erhan-
deln; die Burger selbst aber besuchten die sachsische Handels-
stadt mit Fischen, racist Donaufischen, die sie von Braila bezogen 4).
Fur die Sachsen war Buzau der Bozamarkt" oder Biissen-
markt", denn der alteste Name, den Einheimische der Stadt gaben,
lautet Bozeti und ahnelt demjenigen, welcher dem Flusse and den
nach ihm benannten Orten jenseits der Berge anhaftet 5). Uber
die Buzauer Verwaltungsorganisation wissen wir bisher nichts: sie
war aber ohne Zweifel nicht anders als diejenige anderer wala-
chischer Markte, wobei nur der Name des rnoldauischen §oltuz in
ju de.c, Richter, eine t'bersetzung des sachsischen Titels, umgewan-
delt erscheint.

Durch einen anderen, viel bedeutenderen Pafs kommt man
aus demselben Burzenlande in die Walachei: namlich auf dem
Wege, der Uber die Zollstatten Ruda- und Dragoslavele, die je-
doch immer nur Dorfer mit fiirstlichen Leuten" fur die Erhe-
bung der Abgaben geblieben Bind, nach dem langen Tale" fiihrt,
wo die nach dieser Bodenbeschaffenheit genannte Stadt Cimpulung
ihre Hauser dem Bache der Furstin (Riul Doamnel) entlang auf-
reiht. Durch diesen Pafs sind in den ersten Jahren des 13. Jahr-
hunderts als Lehnsleute des ungarischen Konigs die anderswo un-
beschaftigten deutschen Ritter gekommen, urn das Kumanenland"
fur das Christentum und die Kultur zu erobern. Wie wir scion
gesehen haben 6), gelang das grofse Werk nicht, und die Walachei

1) Luce ar i , Annali di Rausa. Ausg. von 1605, S. 49.
2) StudiT $ i doe. IV, S. ciocvm, Anm. 1.
3) a. a. 0 , S. cciaxiii ; vgl. S. 41.
4) Hurmuzaki XI: Reclinungen von Kronstadt ; Bogdan, S. 295.
5) Bogdan a. a. 0., S. 33.
6) Vgl. oben S. 134.
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wurde kein Preufsen des Morgenlandes, wenn auch die Ritter nach
ihrem Brauche in Cimpulung, dem Langfelde" oder der Langenaue "
der Sachsen, eine Marienburg" und. ein Marienkloster" erbauten.
Von der Burg blieb im Laufe der Zeit nichts ubrig, nicht einmal
eine Kunde im Volke, wahrend das Kloster immer bewohnt war;
ja, als es der Zahn der Zeit in eine Ruine verwandelte und sich die
Monche anderwarts ein Heim erbauten, blieb doch der alterttimliche
Name CloWer, und zwar bis heute erhalten. Die deutschen Ritter
batten in Cimpulung vielleicht schon etliche deutsche Ansiedler vor-
gefunden, aber erst unter ihrem Schutze entstand in diesem so gun-
stigen Pafsorte ein landfremdes Biirgertum und in der Folge eine
Stadt, die niemals ihre Bedeutung vollstandig verloren hat. Cim-
pulung hatte zwar nicht, wie Baia und Bacatt, einen lateinischen
Bischof, aber die einheimische Verfassung mit eiuem Groff" oder
comes, maior, Jude und zwolf pirgarl blieb immer erhalten, und
obwohl diese treuen alten Gefahrten der rumanischen Nachbarbevol-
kerung ihre Sprache schon sehr frith verloren, behielten sie doch ihre
sachsischen oder ungarischen Namen, wie Wolf und andere, und.
ihren Glauben haben sie niemals, selbst in den Zeiten der Verfol-
gung, wie unter dem Fiirsten §erban Cantacuzino (1678-1688) 1),
wehlichen Interessen geopfert. Nach einiger Zeit wurden die Richter
abwechselnd aus der Mitte der fremden und der rumanischen
Burger erwahlt 2). Die Institution der Gottesmanner, die sich auch
in dem rumanischen Vororte von Kronstadt chef findet, sie
waren Verwalter der Kirchenguter ist auch sehr spat noch in
der ehemaligen Langenaue" heimisch, wo die oroqaut" auch
ungewohnliche, fremdklingende Namen, wie Hancul (Hans), TA-
may, Balint, Orban, Blaj (Blasius), Martin, bis in das 18. Jahr-
hundert tragen. Als Sa§1, Sachsen ", kennen die Fiirsten diese
ihnen jetzt vollstandig unterworfene Bevolkerung zisalpinischen,
Ursprunges. Selbst in dieser Zeit des Verfalles noch geniefsen
die Burger Steuervorrechte: im ganzen haben sie nur 137 150
ungarische Gulden zu entrichten und Bind von den gewohnlichen
Lasten frei. Jetzt, im 18. Jahrhundert, erscheinen die Nachkommen
der fremden Handwerker und Kaufleute als Katholiken ", als

1) Engel, Gesch. der Walachei : Relation von Dumont; S. 115.
2) Studil §i doe. S. 273f.I-II,

,
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eine in sich geschlossene burgerliche Gerneinschaft in der sich mit
Rumanen immer mehr fiillenden Stadt. Die alten Privilegien der
verstorbenen christlichen Fiirsten" fur die Gemeinde waren so
sagt ein Richterbrief von 1735 in dem Kloster aufbewahrt",
und erst kurze Zeit vorher waren etliche von diesen bochbedeuten-
den Akten den Vorstehern desselben entrissen worden, um gewisse
Sachen und Gewohnheiten der Stadt daraus zu erkunden". Der
Ankauf von Gruncl und Erbgut" in Cimpulung war alien Stadt-
freinden verboten, selbst dem Fursten und dem dortigen ortho-
doxen Kloster; nur die Burger konnten liegendes Gut sich ein-
ander iibertragen. Sie allein batten das Recht, offentliche Ver-
kaufsstande auf der grofsen Marktstrafse und auf dem Platze zu
balten '). Aus der alten Zeit existiert noch eine deutsche Urkunde
der Langenauer vom Jahre 1521 2), eine andere von 1528 ist
lateinisch geschrieben 3), und wie es in der Moldau mit Trotu., der
Fall war, kamen Leute aus der Grenzstadt und Zollstatte in der
itirstlichen Kanzlei als Schreiber fur fremde Angelegenheiten an.

Die Stadt T irg o te, schon im 15. Jahrhundert der bedeu-
tendste Sitz des Landesfursten, wird in den altesten Privilegien fur
die Kaufleute aus dem Burzenlande als oral (Stadt, vom unga-
rischen varo s) erwahnt. Schon im Anfange des 16. Jahrhun-
derts wobnen an diesem, besonders durch seine politische Stellung
ausgezeichneten Orte Deutsche wie Schufsman de Thargovistia"
and Griechen wie Frangopol" 4). Die Verwaltung war in den
Minden eines j u de, welchem zwolf pirg a r Y zur Seite standen;
eine Kirche und ein Franziskanerkloster bestanden fur die fremde
BevOlkerung. Neben diesem Bethause, welches dem Schutzbeiligen
des Ordens gewidmet war, stand auch die Kirche der Heiligen
Jungfrau. Aber schon im 16. Jahrhundert waren die katholischen
Familien wenig zahlreich; selbst zusammen mit den des nahe
liegenden Dorfes §otinga 5) waren es nicht einmal dreifsig, mei-

1) S. auch Acte §i fragm. III, S. 81-82; Bogdan a. a. 0. Das Werk von
A rice s c u, Istoria Cimpulungulin (2 Biinde, Bukarest 1855) ist vollig wertlos.

2) Bogdan a a. 0., S. 285, nr. cxxxiv.
3) Doc. Bis tr. I, S.
4) Quellon dor Stadt Kronstadt I, S. 20, 33.
5) Relationi univorsali di Giovanni Botero Benese, Aiisg. von Venodig

1596. S. 94-95.

v i

'vim
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stens Sachsen, aber auch etliche Ungarn siebenbiirgisclier Abkunft
befanden Bich darunter. Dagegen batten die Rumanen in Tirgovkte,
welches caber hundert Jahre ihre Wojwoden beherbergt hatte,
tausend Hauser, d. h. ebenso viele Familien. Die Franziskaner-
kirche besafs kein alteres Privilegium als dasjenige des Ftirsten
Radu §erban (1 601-1 6 1 1), und §otinga wurde ihr erst von dem
fast unmittelbaren Vorganger dieses Herrschers , Mihnea, in den
achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts geschenkt '). Die Erkla-
rung fur diese wenig einflufsreiche Stellung des fremden Burger-
turns in einer Stadt, welche dennoch als sein Werk betrachtet
werden mufs, ist in dem Umstande zu suchen, dafs die ersten
siebenburgischen Begriinder, die nur schwache Anfange eines sla-
vischen tirg vorfanden, sich bald in der uberwiegenden einhei-
mischen Dorfbevolkerung verloren haben, so dafs nur der alte
Glaube und Namen wie Frincul, d. h. der Franke", der Ka-
tholik" tibrig geblieben sind. Endlich scheint es, als ob die in
historischer Zeit kaum mehr erwahnte Gemeinde Sacuieni durch
siebenbtirgische Szekler ins Leben gerufen worden ist 2).

Keine einzige andere fremde Stadtgrundung, d. h. eine, die
von der anderen Seite des Gebirges her erfolgt ware, lafst sich
in dem nordlichen Teile der Walachei erweisen. Auf dem rechten
Oltufer, wo mehrere Jahrzehnte lang ein ungarisches Border-
land" bestand, ist es auch nicht anders. Daraus folgt naturlicher-
weise, dafs sich eigentliche Stadte und eine belebte Handelsstrafse
mit bedeutendem, Reichtum bringenden Verkehr bier nicht finden und
dafs man Stadte nur hier und da der Donau entlang suchen darf.
Von den Gemeinden, or a s genannt, welche in den Handelsbriefen
der altesten walachischen Fursten erwahnt werden, sind zwar die
meisten zu einer gewissen Starke und Freiheit, niemals aber zu einer
wirtschaftlichen Bliite gelangt. Durch das Vorhandensein eines farst-
lichen Residenz- oder Jagdschlosses, oder durch das Privatinteresse
eines Machtigen, welcher die umwohnende landliche Bevolkerung
gern nach seinem Markte ziehen wollte, wurde das bisherige Dorf

1) Vgl. Acte si fragm. I, S. 66; Studi1 $i doe. I-1I, S. 236, 237
Anm. 1; S. 243, nr. xxi.

2) B o g d an a. a. 0., S. 23. D'r Bezirk hiefs abor auch weiter SaPuienI,
slavisch abgekiirzt: Saac".
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zur Or awiirde erhoben und hiefs von da ab napom in den be-
treffenden slavischen Urkunden, wobei es auch die von den wirk-
lichen Stadten entlehnte Richterverfassung erhielt. Solche Ge-
meinden , von des Ft rsten Gnaden, die ohne Mitwirkung der
Kaufleute gestiftet werden und meistens in entfernten, far den
Verkehr bedeutungslosen Gegenden liegen, sind Tirg§or, der kleine
.Markt ", wo ein Furst, ein Behr energischer Furst, getotet wurde,
Vlad Dracul (15. Jahrhundert), Arge, das Gebirgsnest, das c a-
s trum , woher die ersten Herrscher des neugebildeten Filrsten-
turns ihre Soldaten und Richter kommen liefsen (napolu aprem) ');
Gherghita, wichtig besonders im 17. Jahrhundert, als es von Bin.-
gem, die im Dienste des Landesherrn bewaffnet waren, bewohnt
-wurde; Pitqt1, jenseits des Olt, im Jiialande und tief im Ge-
birge gelegen, diente dem Kleinhandelsverkehr; der Marktflecken
Tirgul Gilortului (Carbune§ti) wurde auch Tirgul-Bengal genannt,
und da Benga ein dortiger angesehener Edelmann war, ersieht man
leicht, dafs dies die Schopfung eines reichbeguterten Vasallen der
ffirstlich walachischen Krone ist 2). Der Flecken Tirgu Jiiului ist
nach dem vorbeifliefsenden Bache benannt. In der Zeit des Mircea
iobanul, der gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts herrschte, stand
hier kein t irg, sondern nur ein Dorf, das zuerst den Bauern, dann
aber einem Edelmanne, Buzea, der es kauflich an sich gebracht
hatte, gehiirte. Mircea konfiszierte dem verraterisch und fluchtig
gewordenen Bojaren sein Besitztum und, indem er irgendeinen
-Giinstling damit beschenkte, vermittelte er dem Orte Stadtrecht.
So entstand Tirgul-Jiiulni. Neben dem Dorfpircalaben erscheint
seitdem ein Richter mit den ublichen pirgarl, die sich zuerst
gegen das Ende des Jahrhunderts nachweisen lassen. Als die
Famine des Buzea, die Buzqq, ihr Eigentum zuriickerhielt, be-
kam sie auch den neuen Markt und liefs ihm unter Bedin-
gungen, die nicht iiberliefert sind, seinen neuen Charakter, der
seitdem niemals angefochten worden ist. Es scheint, als ob schliefs-
lich der oltenische tug durch einen Vertrag mit seinen Besitzern
.seine vollstandige Freiheit erlangt hatte: jedenfalls besafsen die

1) Vgl. Hasdeil in Revista Dona I und die Entgegnung von Xenopol
in Archiva see. stiint. si lit. din Iasi I.

2) S. fur Tirgu-Jiiulul die Monographic) von Stefuloscu, T. Jiiil, 1897. 8°.

                     



172 2. Bapitel.

)) o r g§a ni" schon im 17. Jahrhundert alle Recite auf ihrem Grund
und Boden. Neben einem fiscbreichen Teiche, nach dem slavi-
schen: Rimnic genannt, entstand das Fischerdorf, die spatere Stadt
Rimnic in dem spateren Gerichtsbezirke Vilcea, und an der an-
deren Grenze der Walachei nannte man einen Markt Rimnicul-
&rat, well ein Teich, der in einem salzreichen Gebiete lag, zum
bequemen Salzsammeln wahrend der heifsen Sommermonate diente.
So war auch in den Bergen der Moldau dicht neben Stadten
siebenbUrgischen Ursprunges eine rumanische Stadt, Piatra der
F el s en , entstanden, well die vorbeifliefsende Bistr4a eine
sichere und. kurze Zufuhr des im Uberflusse vorbandenen Holzes
der bisher nienials gelichteten uralten karpatbischen Wader ge-
stattete. Die Burger waren meistens plat a§i, die ibre platten
Holzprahme mit langen Stangen auf den reifsenden Wellen lenkten
und das gefallte Holz aus dem Hochlande zur Donau hinabfiihrten,
wo einheimische und fremde Kaufleute der kuhnen Gebirgsbauern
harrten. Der staroste de butnari", der Alteste der Buttner,
spielte bier selbstverstandlich eine grofse Rolle neben dem §o l t u z
des Marktes (o r a 0 1).

Im ostlichen Teile der Moldau, zwischen dem Sereth, dem
Pruth und weiter bis zum Dnjestr, welcher die ostliche Landes-
grenze bildet, begegnet man einer grofsen Anzahl von tirgu ri,
welche beinahe alle Spuren eines hohen Alters an sich haben.
Cern AirtI (heute Czernowitz), ein ehemaliges Dorf, dessen Name
dieselbe russische Endsilbe hat wie viele landliche Gemeinden
dieser Gegend, war eine alte Grenz- und Zollstatte des Fiirsten-
turns der Moldau vor der Annektierung des polnischen Landes
Pokutien. Der Weg von den galizischen Handelsstadten nach
Siidosten berarte den kleinen tirg nicht, aber schon vor der
zweiten Billie des 15. Jahrhunderts ging eine Seitenstrafse fiber
Siret und Cernaiqi nach Karnieniec, welche spater durch die Ver-
bindung Dorohoig -Hotin ersetzt wurde. Der tir g hatte einen

uz und zwolf Burger, und besonders, nachdem in demselben
Jahrhundert die moldauischen Fiirsten die russische Gegend im.
Westen gewonnen batten, wurde CernUAI ein bedeutender Ort,.

1) Arch. ist. I1, S. 79-80; StudiT doc. VII, S. 91, nr. 11.si
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nicht nur als Zollstatte und uberfahrtsstelle, sondern auch far den
inlandischen Handel'). Andere Stadte besitzen eine zahlreiche
deutsche Bevolkerung. So Siret, das an dem gleichnamigen Flusse,
in der heutigen Bukowina liegt, wo am Ausgange des 14. Jahr-
hunderts Burger mit Namen wie Czymmirman, Heinrich Schone-
becke wohnten; etwas spater finden sich die Namen Kempe und
Cunrad 2); im Jahre 1402 waren bei einer Wunderuntersuchung
in Siret anwesend Lorenz Springer und der eben genannte Peter
-Conrad 3): um diese Zeit bestand bier ein lateinisches Bistum, das
gleich nach der Grandung des moldauischen Farstenturns gescbaffen
worden war. Weiter im Siidosten hatte Sfyic eava (das heutige bu-
kowinaer Suczawa) eine standige deutsche Bevolkerung, schon ehe
und auch nachdem es die Hauptstadt des Landes geworden war.
Siebenblirgische Sachsen kamen nicht selten nach Suczawa und ver-
langten von ihren ehemaligen Mitbtirgern Geburtszeugnisse, l i t-
t er a e", oder Briefe", auf Grand deren sie dann das deutsche
Burgerrecht in Suczawa erhielten 4). Ihrerseits gingen die Sucza-
waer, durch deren Stadt ein grofser Handelsweg nach der Ta-
tarei und den Landschaften der unteren Donau fuhrte, nach Lem-
berg, dem russischen, dann polnischen Grenzemporium , urn hier
nach Vorzeigung der Suczawaer 5) Heimatslegitimationen nach dem
dortigen magdeburgischen i us c i v ile als gleichberechtigt zu gel-
ten 6): Michel Koler" von Suceava kam nach Lemberg 1466 7),
und noch im Jahre 1514 schreibt in deutscher Sprache an die

1) Studil si doe. V, S. 71. Was Wickenhauser uuter dem Titel von
Bochotiu oder Gesehichte der Stadt Cernatiz und ihrer Umgegend" I (Wien
1874) veroffentlieht hat, verdient keineswegs diesen Namen : es finden Bich darin
einige ins Deutsche iibersetzte Urkunden und Briefe und als Vorrode ein merk-
wiirdiges Produkt der Besehaftigung mit Philologie und Geschichte in irgend-
einem Krahwinkel. Vg1. auch fiir Cernauti im 15. Jahrhundert Ur icari ul
XVIII, S. 61.

2) Cz olo ws ki, Pomniki Dziejowo Lwowa z archiwum miasta, III, Lem-
berg 1892, 1896.

3) Czotowski, Sprawy woloskie w polsce, Lemberg 1891 (aus dem Kwar-
talnik historyczny"), S. 28-32.

4) Doc. Bistr. I, S. vr.
5) Beziehungsweise der aus Siret oder Roman.
6) Relatiile on Lembergul I, S. 11, 13, 18 usw.
7) Chilia Cetatea-Alba,, S. 288.gi
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Bistritzer Sthano Groph mith seinen Geschworenen Burgern der
Stadt Czocze" 1). Der Suczawaer Tuchscherer (pannirasor) Jo-
hann, welcher bald danach erscheint und zu Handelszwecken nach
Bistritz reist, ist, nach seinem Gewerbe zu urteilen, gewifs kein
einheimischer Moldauer 2). Endlich gibt es einen Brief vom Jahre-
1527 an die Burger von Bistritz, der im Namen des Janusch
Tyschler, Groff, myth sampt zaynen geschweren Burgern auff der
Socza" deutsch verfafst ist 3).

Nach Suczawa kamen oft die Karren deutscher Fuhrleute",
die auch in der slavischen Terminologie der Handelsvertrage nach
ihrer Beschaftigung mit diesem fremden Namen bezeichnet werden.
Aber wenigstens fast ebenso stark vertreten waren neben diesen die
Karren der galizischen Armenier, dieser jiingeren geriebenen Han-
delsleute, welche die Verhaltnisse im Morgenlande, dem sie ent-
stammten, aufserordentlich gut kannten. Im 14. Jahrhundert war
trotz unaufhorlicher Verteidigungskampfe und trotz gelegentlicher
schwacher Hilfe aus dem Abendlande das Konigreich Kleinarme-
nien, das am Mittelmeere lag, den eindringenden Sarazenen" des
syrisch-agyptischen Sultans erlegen, und in grofseren oder kleineren
Scharen fuhren die unglucklichen Einwohner zu Schiffe nach dem
nordlichen Gestade des Schwarzen Meeres, wahrend andere sich
eine neue Heimat auf den Inseln des stidlichen Meeres suchten.
In der Krim, wo die Genuesen herrschten, waren sie wie zu Hause,
und als unter grofsen Gefahren Kaufleute aus den nordlichen
Gegenden durch das waste Tatarenland dorthin kamen, um die
kostbaren Erzeugnisse des Orients, Spezereien und Luxuswaren,
einzukaufen, folgten sie ihnen bei ihrer Riickkehr. Nach etlichen
Jahrzehnten war Lemberg voll von den fetten, braunlichen, ketze-
rischen Gasten aus Asien, die den Levantehandel systematisch fur
diese Gegenden nutzbar zu machen begannen. Ebenso wie in
Lemberg gingen sie auch in den bisher aufserst armseligen tir g s
der ostlichen Moldau vor, wo sie bald die versprengten Deutschen

1) Doc. Bist r. I, S. xi.
2) Ebend. S. xvn.
3) D o c. Bistr. I, S. icy'', cx. EM anderer deutscher Brief eines Einwoh-

ners von Suceava in S tu d i i§ i do c um en te V, S. 609. EM ungarischer der
Stadtobrigkeit steht ebond. S. 601.
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und die dem Handel wenig geneigten Rumanen tiberfltigelten. Ein
Aswador, ein Agop, ein Sahak richtete Bich gemachlich in Siret
und Suczawa ein mit ihren Priestern und Protopopen, und daraus
entwickelte sick spater ein Bischofssitz flir die moldauischen Ar-
menier. Die moldauisehe Furstenherrschaft fand wahrscheinlich
schon bei ihrer Entstehung in Suczawa nicht nur die armenischen
Burger", sondern auch ihre abgesonderte Munizipalitat, den v) 1 t uz
und seine zwolf p irg a r I armenischer Rasse vor.

In den altesten Privilegien des moldauischen Ftirsten zu An-
fang des 15. Jahrhunderts trifft man auf dem Handelswege nach
Kameniec, der starken Grenzfestung der polnischen Provinz Po-
dolien, die Ortschaft Dor ohoi il: Aoporam,. Von Dorohoiti, wo
der Zoll erhoben wurde, ging es weiter zu der moldauischen Burg
Hotin, die Kameniec gegenuber am rechten Ufer des breiten
Dnjestr mit seinen hohen felsigen Wanden, wahrscheinlich seit der
Zeit, wo das Fiirstentum begrtindet wurde, stand: bier nahm man
von den moldauischen Zollnern Abschied und kam in das Land
des Konigs. Das Zollamt von Dorohoiti stand ehemals in Siret
und dasjenige von Hotin in CernaqI, dem heutigen Czernowitz,
der Hauptstadt der osterreichischen Bukowina, und die Handels-
strafse nach dem ostlichen Teile Polens hatte folglich eine ganz
andere Richtung. Die Einktinfte des Hotiner Zolles waren im
16. Jahrhundert sehr bedeutend, und auch die Einktinfte aus So-
roca (heute Soroki in Bessarabien) und von der ganzen nordlichen
Grenze gegen das benachbarte Konigreich waren mit diesem ver-
einigt 1): durch Hotin gingen Juden und Griechen aus Konstan-
tinopel und anderen Stadten mit reichen morgenlandischen Waren.
Bei solchen Verhaltnissen ist es erklarlich, dafs unter dem Schlosse,

wo auch gelegentlich die Ftirsten, wie z. B. Bogdan Lapu§neanu,
residierten, eine burgerliche Gemeinde entstand, die im Anfange
des 17. Jahrhunderts vorlutnden ist, ein eigenes Siegel und einen
eigenen V o it (Vogt) besitzt, der in dieser Gegend die Stella des
§oltuz der Bergstadte innehat und dem zwolf Beisitzer zugesellt
sind, die Kier wie dort p i r g a r I heifsen. Dorohoiti, woher auch ein
machtiger Bojar des 15. Jahrhunderts stammt, wurde zum t ir g, und

1) Rel. cu Lembergul I, S. 91ff.
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dafs auch her eine stadtische Verwaltung die Angelegenheiten
der Gemeinde besorgte, ist durch Zeugnisse des 18. Jahrhun-
derts 1) erwiesen. Der Furst hielt aber damals in Dorohoiti einen
Beamten, der den Titel Grofs t a v flihrt, so dafs die furstlichen
Anspriiche auf dem Boden des Marktes sehr alt zu sein schei-
nen 2).

Viel bedeutender als Dorohoiti war das weiter sudlich gelegene
Bo to s a n 1, das in den Handelsfreiheiten der Lemberger noch nicht
erwahnt wird und in dieser Zeit nur ein einfaches Dorf, im Be-
sitze der Nachkommlinge eines gewissen Botg§ war. Das Auf-
bllihen von BotqanT, das bald ein gut bevOlkertes Stadtchen
wurde, ist auf mehrere Ursachen zurUckzuflihren: zuerst stand das
Dorf an der zweiten grofsen Handelsstrafse des moldauischen Landes/
an der grofsen Verkehrsader, die iistlich vom scheidenden Sereth
nach der unteren Donau, nach Chilia (heute Kilia) und Cetatea-
Albg (heutigem Akkirman; beide in Bessarabien), den stidlichen
Hafen der Gegend, fiihrte. Zweitens war die Entwickelung des
Landes nach Sudosten orientiert, und iu dem Mafse, als die.Berg-
stadte verarmten, wuchs der Reichtum der jtingeren Handelsstadte
im Gebiete des Pruth. Die Armenier von Siret und Suczawa
waren nicht die letzten, die diesen Umschwung verstanden; sie
verliefsen zum Teil diese ihre ersten Ansiedelungen und grundeten
in dem Dorfe der BotapAII" eine armenische Gemeinde, der sich
spater, wie uberall, eine rumanische Vorstadtbevolkerung anschlofs.
Die Burger batten einen einzigen Rat, aus einem s o ltuz und
zwolf pirgarT bestehend 3). Boto§anT war schon ein oppidum"
im Jahre 1 628 4), und die FUrsten erbauten hier eine ihrer zahl-
reichen Residenzen, die in der Moldau die Wichtigkeit eines Ortes
nur bezeugen, nicht aber verursachen. Vielleicht waren auch et-
liche Befestigungswerke um die oft durch Tatareneinfalle heim-
gesuchte Stadt angelegt. Erst mit dem 18. Jahrhundert ging die

1) Jorga, Documentele Callimachi II, S. 382, nr. 362; und Stu di1
documente V, S. 536, nr. 28.

2) Studil si doc. V, S. 73; Arch. ist. S. 71.
3) Arch. ist. I9, S. 21; Studil doc. V, S. 220ff.; VII, S. 121ff.
4) Doc. Bistr. I, S. xvn.
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Bedeutung von BotqanT zuriick aus Griinden, deren Erorterung
nicht hierher gehort 1).

BotoanI besafs wie alle moldauischen Stadte seinen Bezirk
oder Ocol 2), der vielleicht unter biirgerlicher Verwaltung stand,
jedenfalls von den Einwohnern als Weidegrund benutzt wurde.
Aber die Stadt gehorte einem fremden Tinut an, der seinen Namen
mach der alteren Residenz, Hi r 15, ti, fiihrte, die nach dem in der
Nahe fliefsenden Bache auch BahiuT hiefs. Eine eigentliche Stadt
bildete Bich Kier nicht, aber gegen 1650 sprach man noch unter
den dortigen Katholiken das waren samtlich Ungarn von
den 1 500 Hausern, die sie einmal besessen hatten 3). Um dieselbe
Zeit nennt ein moldauischer Furst die Einwohner von HirlIA

orgpani", den Ort selbst aber, wo ein Vorganger von ihm,
einige Jahrzehnte vorher, in seinem schonen Lusthause gestorben
war, tir g und wendet Bich wegen eines WeingArtners des romaner
Bischofs an den qoltuz und seine pir gar T 4).

Diese moldauischen Armenier standen in fortwahrenden Be-
ziehungen zu der galizischen Metropole ihrer neuen Ansiede-
lungen, und sie batten dasselbe ius arm eni cum wie die Lem-
berger Verwandten, bei deren sie kraft heimatlicher Zeugnisse
ohne weiteres als naturalisiert galten 5). Gegen Stidosten wohnten
sie bis BotqanT jenseits des Sereth und von der anderen Seite
des Flusses bis Romanum Forum", Roman, wo auch Beglau-
bigungsbriefe ftir Deutsche in Lemberg ausgestellt wurden 6).
Armenische Steinkirchen die meisten stammen aus den letzten
Jabren des 14. Jahrhunderts fanden sich am Ende des 17. in
Siret, Suceava, Botoani, Roman, Jassy, wie auch in G-ala.V, Cetatea-
Alba, und vielleicht auch in Tighina, wo sich das Vorhandensein
einer verhaltnismafsig geringen armenischen Bevolkerung am besten
durch eine spatere langsame Ausbreitung erklart 7).

1) Vgl. Studil si doe. V, S. 649 ff., wo eine kurze Geschichte d. Stadt gegeben wird.
2) Vgl. G. P op o vicI, Ocoalele iugaene, in Convorbirl literare XXIV, S. 1009ff.
3) Bandini S. 251.
4) Studil si doc. V, S. 73, nr. xii.
5) Rel. cu Lembergul I, S. 11 usw.
6) Ebenda.
7) Vgl. Studil si doe. I-II, S. 29 -31; Arch. soc. st. ci lit. din Iasi V,

S. 333-334.
J o rga, Geschichte der Roraima. I. 12
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Andere Fremde, in alten oder neueren Zeiten, hatten den
Grund fair die Entwickelung stadtischer Gemeinden im ostlichen
Teile der Moldau gelegt. Dem Flusse Bahlul folgend, kamen die
Handelskarren nach Cotnari '). Jetzt ist es ein armseliges Dorf,
sich selbst iiberlassen und seiner beriihmten und eintraglichen Wein-
garten durch die Verheerungen der Reblaus fast vollig beraubt;
einst aber war es, wie Hirlat, eine beliebte Residenz der mol-
dauischen Fursten, und um auf den sonnendurchgluhten runden
Hugeln Weinreben anzupflanzen, kamen deutsche Arbeiter aus den
westlichen &adieu, die unter einem, aus ihren eigenen Reihen er-
wahlten fiirstlichen p i r c gla b standen. Hier errichtete der ana-
chronistische und ebenso anatopische griechische Abenteurer, mit
humanistisch - abendlandischem Anhauch, Johann Basilikos, eine
lateinische Schule und ein Bistum fir die zum wahren Glauben
ubergetretenen h o spit e s des Landes 2). Von dem Biscliofe, den
der erfinderische, romantische Mann einsetzte, ist nur die Bezeich-
nung Hugel des Bischofs" d e al ul piscu pu 1 oder
einfach: la piscup far einen der besten Weingarten der Um-
gegend geblieben. Der pirc glab Gregor Rossenberger, ein Ver-
trauter und treuer Gefahrte des Fursten Peter Rarq, in der ersten
Halite desselben 16. Jahrhunderts, blieb nicht ohne einheimiscben
oder fremden Amtsnachfolger. Nur von Zeit zu Zeit kam der
Mundschenk, der Mare- Paharnic des Landes, urn bei der Wein-
lese den Fursten, der auch einen Teil dieser Rebenhiigel besafs, zu
vertreten. Die Gemeinde von Cotnari blieb bis ins 18. Jahr-
hundert aus NachkOmmlingen der ersten deutschen und ungari-
schen Einwohner zusammengesetzt. Der oltuz und seine zwililf
pir gari standen an der Spitze der Burger, die in dieser Zeit,
ale die alten fremden Volksteile in der Landesbevolkerung auf-
gingen, Hanos, Frincul, Darvas, Wolff, Alner oder Alciner, Ga-
lambas, Felten Dorcos 3) heifsen und bei ihrem hatholischen Lehrer

deutschen Ansiedler entnommen. Vgl.
29.7

Jacques Basilicos. Paris 1889. S. 35;
a l'histoire de Jacques Basilikos 1'He-

1) Der Name ist gewifs dem ersten
ein Corar", in Hurmuzaki II', S.

2) Emile Legrand, Deux vies (le
J or g a, Nouveaux materianx pour sorvir
raclide. Bukarest 1900. S. xvi.

3) Vgl. Studi1 $i doe. S. 95, Anm. 2; V, S. 64; Uri c a ri ul V,
S. 403ff.

ui
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gleich ihren Glaubensgenossen von Cimpulung in der Walachei
den Gebrauch der lateinischen Buchstaben lernten 1). Es existierten
in dem reichen CotnarT nicht weniger als drei steinerne Birchen;
Anteile an Weinbergen warden auch von Po len durch Kauf oder
Pacht erworben 2). Offiziell war Cotnari noch im 17. Jahrhundert
ein t i r g, was tibrigens auch aus seiner stadtischen Verfassung her-
vorgeht als Zeuge findet sich in CotnarT bei einer Streitigkeit im
Jahre 1612 der Grofsmundschenk Iona§co, der als hervorragender
Bojar zuerst genannt wird, der p ircalab Pintelel als farstlicher
Verwaltungsbeamter steht an zweiter Stelle, und zuletzt kommt
der §oltuz Felten und seine zwolf Gehilfen 2). Einer von diesen
letzten wird Grofspirgar, pi r g a r - mare, genannt, und aufser ihnen
spielte auch der Kellermeister, pivnicer, eine Rolle 4).

Nahe der Stelle, wo sich der BahiuT in den Pruth ergiefst,
steht in einem wasserreichen blithenden Tale und auf dem Ab-
hange der Hugel, welche die alte Stadt vortrefflich beschtitzten,
die Nachfolgerin von Suceava, als standige Residenz der moldaui-
schen Farsten: Jassy (Iasi). Halbgelehrte wollten die Stadt mit
einer alten Vergangenheit, die sich bis auf die Romer erstreckt,
beschenken; spater war man auch mit einer Grtindung aus der
Zeit der Barbarenwanderungen zufrieden. Tatsachlich war Jassy
zuerst gewifs nur ein Dorf, das nach einem Bauer namens I a§
benannt wurde, und es finden sich gleichnamige Ortschaften auch
sonst in den rumanischen Landen bis in die Berge des Oltlandes
hinein: so Valea Iasului und Gura lapilli in verschiedenen wa-
lachischen Gebieten, ja selbst die Volksdichtung erzahlt bei Er-
bauung des berahmten Klosters Arge von einem kleinen Schweine-
hirten mit Namen 5). In den altesten Handelsprivilegien
fehlt der Name Jassy nicht, und auch im Beginne des 16. Jahr-
hunderts wird Jassy erwahnt als ein Markt wie Hirlaa, als ein
zweites BahluI", wo die Farsten auf ihren Reisen durchs Land

1) Vgl. Relal. cu Lembergul I, S. 34; Doc. Bistritel 1-1.I.
2) Bandini S. 253.
3) Studi1 si doe. V, S. 11-12, nr. 56.
4) Ebenda S. 72.
5) 'n Ias pureIras". Vgl. MaterialurI folkloristice I, S. 25.

Ias "
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etliche Tage verbringen 1). Als Peter Rarq zuerst Vorliebe fur
den schon gelegenen Platz an den Tag legte, war Jassy eM ti r g,
und etwas spater trifft man als Verwalter daselbst einen V oit,
wie in Hotin, und seine Geschworenen ". Die Einwohner ge-
nossen von seiten des FUrsten, der unter der Dynastie der L4pu-
nem in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts ihr gewohnlicher
Gast wurde, die schon bekannten Privilegien : eine gewisse eigene
Gerichtsbarkeit sowie Beglaubigungs- und Asylrechte. DafUr waren
sie verpflichtet, das sehr verschiedenartige Geld, das die fremden
Handelsleute, die Burger des Landes und die Bauern dem flirstlichen
Schatze zufliefsen liefsen, in weifses, reines Silber fur die an die
tarkische Pforte zu zablende Landessteuer umzuwechseln 2). Die
Einwohner waren zu einem sehr grofsen Teile Rumanen, aber
nach diesem Mittelpunkte der Moldau, die auch die heutige Buko-
wina und das von den Russen Bessarabien" genannte Land jen-
seita des Pruth umfafste, kamen Fremde aus sehr verschiedenen
Gegenden und recht verschiedenem Blute. Etliche davon waren
Katholiken, die schon in alterer Zeit hier angesiedelten sprachen
Ungarisch; man sagte aber im 17. Jahrhundert, als es nur drei-
hundert solche gab, die ungarische Gemeinde hatte ehedem tau-
send Kopfe gezkhlt. Diese Ungarn waren meistens Weingartner
und wohnten nebeneinander in vinetis", was auf einen Ursprung
der Stadt fUhrt ahnlich dem von CotnarT 3). Der spatere Zuflufs
aus den Nachbarlandern hatte dann mit der anderen Bevolkerung
auch die ersten Handelsleute und Gewerbetreibenden nach Jassy
gefithrt. Die Einheimischen erscheinen im 16. Jahrhundert be-
sonders als Karrenfuhrer und Warentrager.

Im Westen von Jassy entrichteten die Saufleute, welche die
Serethlinie -- den walachischen" Weg verliefsen, urn die
andere Richtung gegen die Tatarei bin einzuschlagen, ihren Zoll in
Tirgu-Frumos, im Schonen Tirg ", jetzt einem schmutzigen jUdischen
Neste, in dem nichts an die Vergangenheit erinnert. Tirgu-Fru-

1) Doc. Bistr. I, S. xvii.
2) Vgl. den Brief von 1581 in Rel. cu Lembergul I, S. 53 und die Privi-

legien fir die Jassyer Handelsleute in Ur lc ariul, II (2. Ausg.), S. 31 ff.; X,
S. 114.

3) Ban dini S. 259.
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mos lag zwar nicht an der grofsen tatarischen" Strafse, und darum
wird es nicht in den Handelsprivilegien erwahnt, aber seit alter
Zeit schon stand die ziemlich ansehnliche Gemeinde durch einen
kleineren Handelsweg mit HirlAti in Verbindung 1).

Aus dem Tale des Bah lin steigt man in dasjenige eines ebenso
kleinen Baches, der dieselbe altertiimliche slavische Endung auf-
weist und VasluT genannt wird. Das Stadtchen VasluT hat eine
Geschichte, die der von Jassy sehr ahnelt. Es war auch eine
Residenzstadt der moldauischen Fiirsten, es beherbergte auch eine
fremde Kolonie ungarischer Sprache, nur war sie unbedeutender
als jene. Doch lag VasluT an der Handelsstrafse, die gegen die

Tatarei" und Tiirkei" filhrte urn die Ausdrucke des 15. Jahr-
hunderts zu gebrauchen , und war gewifs viel alter ale Jassy
so dafs es schon in den ersten Handelsprivilegien erwahnt wird 2).
Ein soltuz war der Vorstand des Marktes im 17. Jahrhundert 3).

Ostlich von Vas luT, beinahe am Ufer des Pruth begegnet
man wieder einer Hugellandschaft, wo die Sonne immer schone
Reben mit gutem Weine reifen liefs. Urn die lobnende Tatigkeit
der Winzer zu entfalten, zogen vielleicht noch im 15. Jahrhun-
dert ungarische Kolonisten heran, die bis heute abseits von den
tibrigen Bewohnern der Stadt Hui hausen, in einem eigenen Dorfe,
dessen Bauern zwar rumanisch sprechen, aber sich als Ungarn zu
erkennen geben und in eine katholische, seit kurzer Zeit restau-
rierte Kapelle, die noch auf einer Anhohe liegt, zum Gottesdienste
gehen. Man mufs annehmen, dafs die rumanischen Hupnt jen-
seits des scheidenden Talchens zuerst Vorstadtbewohner und dann
Horige der am Ende des 16. Jahrhunderts errichteten Bischofs-
kirche geworden sind. Bisher herrschte die Ansicht, in dem Namen
Hy sei eine Erinnerung an Hufs selbst, den alten Propheten der
Volkskirche, zu erblicken, ja ein Visitator des 17. Jahrhunderts
spricht mit gelebrter Wiirde von der Verfolgung der Hussiten in
Nordungarn durch Konig Matthias Korvinus, der durch diese seine
kirchliche Politik der Moldau fleifsige Einwohner zugefiihrt hatte.
Doch leider gibt es auch noch ein anderes Hy in der Moldau,

1) Popescul, S. 8.
2) Vgl. Bandini, S. 20-21; Doc. Bistri1eI, Register.
3) StudiT si doe. V, S. 76, nr. xix.
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in deren nordwestlichem Winkel, wo keine Spur und keine 14Iiig-
lichkeit einer hussitischen Ko ionisation vorhanden ist. Der Name
ist einfach auf den Begriinder und Stammvater Husul, Husul zu-
riickzuftihren, und tatsachlich wird zu Ende des 15. Jahrhunderts
eine Enkelin des Husul" in fiirstlichen Urkunden erwahnt 1).
Im Jahre 1650 hatte Husi nach der einzigen bisher bekannten Ur-
kunde des tir g s 2) einen soltuz und mehrere gute und alte
Leute" an seiner Spitze: das Siegel tragt ein Kreuz neben un-
verstandlichen Zeichen 3). In Husi wie in Cotnari Melt der Fiirst
einen Mundschenk: Mamie 4).

Nordostlich von HusT, am Pruth, bliihte ehemals die Gemeinde
FAlciiii, in alteren slavischen Urkunden Falcin, N,.Tviim genannt,
deren Bedeutung durch die Ubertragung seines Namens auf den
bis heute bestehenden Bezirk Fdciiq, der seine jetzige Hauptstadt
in dem jungeren Husi hat, erwiesen wird 5). Wie kein anderer
moldauischer freier Ort aufser Piatra tragt FglciiA noch im
17. Jahrhundert die Benennung oral, die in der Walachei iiblich
ist, und wird nicht ti r g genannt. Die, rein rumanische, Verfassung
gleicht 1 642 der von Jassy: neben dem pircglab, dem Burggrafen
des Fiirsten, der in anderen Urkunden zu finden ist, fungiert ein
v o i t" (Vogt) mit zwiilf pirg ar 1 und einer unbestimmten Anzahl
von guten und alten Leuten". Im Stadtsiegel befindet Bich ein
Kreuz. Die Visitatoren der katholischen Kirche batten in Faciill
nichts zu suchen, und deshalb mufs man annehmen, dafs sich die
anfangs vorhandene fremde Burgerschaft schon friih unter den in
der Nachbarschaft wohnenden Rumanen verloren hat 6). Keller-
meister finden sich auch in dieser Weinbergsgegend 7).

Uber die Vergangenheit von Birlad, Bralad Britladul war

1) Vgl. Melchisedek, Cronica Husilor I (Bukarest 1869 , S. 14; Ghi-
banescu in Arch. din Iasi I, S. 405 oder Uricariul, XVIII, S. 159-160.
Vordem stand in dieser Gegend der t i r g &rata (M elc his s e d e k ebenda).

2) Vgl. Melchisedek I, S. 34-35.
3) Studii si doe. V, S. 607.
4) Melchisedek I, S. 37.
5) So war auch damals Botosan1 in dem Bezirke des heute viel kleineron

Hirlgii eiubegriffen.
6) Studil si doe. Vi S. 73; Arch. din Iasi I, S. 395.
7) Ghibanescu a. a. 0., S. 559.
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bis ins 16. Jaluhundert auch ein Personenname 1) lafst sich
viel mehr als fiber die irgendwelcher anderen Stadt in der Moldau
vermuten. Von den russischen Anspriichen auf das ganze freie,
unbesetzte, von Petschenegenscharen durchstreifte und ausgesogene
Gebiet bis zur weiten, in den Sagen und der Volksgeographie der
.Slaven gut bekannten Donau war bier schon die Rede und auch
davon, wie diese kraftlosen ehrgeizigen Ansprache schliefslich in
ein Nichts zusammensanken. Als Farsten verschiedenen Blutes
in dem noch formlosen ruthenischen Staate an den Quellen des
Dnjestr miteinander um die Herrschaft stritten und als Halitsch
schon die Macht an sich zu ziehen begann, fand der Besiegte stets
eine Zuflucht bei den Petschenegen und den herrenlosen rumani-
schen Dorfleuten: man sagte in einem solchen Falle, wenn man
einen nicht mehr sah und ihn doch noch am Leben wufste, er
sei zur Donau" gegangen. Bei der ersten besten Gelegenheit
pflegte aber der hartnackige Pratendent zuriickzukehren, um noch
einmal sein Gluck zu versuchen: das ist die Lauf bahn des tap-
feren Don Quixote unter den russischen Dynasten, des Iwanko,
des Sobnes des Rostislaw, von dem man sagte, er sei in seinen
Ungliicksjahren ein Berla dni k geworden; noch nach seinem
Tode wurden seine immer unruhigen Kampfgenossen Berla

genannt. Einmal, im Jahre 1174, haben diese Franctireurs
des Raubens eine Stadt mit Namen Olegje erobert, und die russi-
schen Parsten mufsten sie durch einen eigens dazu unternommenen
Zug verjagen; dies gelang nach einer Schlacht, die bei Dtzina
(oy Dtzinia) geschlagen wurde. Seitdem verschwinden die B e r -
ladniks far immer.

Dies alles ist einer einzigen russischen Chronik entnommen,
welche nur kurze annalistische Aufzeichnungen gibt und kaum
gleichzeitig mit den Ereignissen entstanden ist, wenigstens nicht
in der Form, in der sie uns jetzt vorliegt. Es fanden Bich natal.-
lich Forscher, die aber all dieses, Olegje, Dtzinia usw. ein langes
und breites zu sagen wufsten, aber ein unbefangener, die Verhalt-
nisse der Zeit wurdigender Leser wird solche Aufschlasse nicht
mit einer geschichtlich festgelegten Wahrheit verwechseln. Aus

1) Uricariul XVIII, S. 130.

nik s
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den diirftigen Angaben der Chronik kann man nicht klug wer-
den, da die Nachricht nirgends eine Erganzung und Erklgrung
findet. Ber la d ni k hat zwar eine Ahnlichkeit mit dem Namen
der Stadt Bgrlad in der Moldau; die russischen Fiirsten werden,
wenn sie von ihren Verwandten ausgewiesen werden, nach der
Donau wie zum Tode oder zum Teufel geschickt, und von
grofsen galizischen Herrschern wurde geriihmt, sie batten sich die
ungarischen Berge" und die Fischerderfer an der Donau unter-
tanig gemacht 1). Ferner klingt Dtzinia einigermafsen wie V i -
c i n a an der unteren Donau; Selun", wo Iwanko gestorben ist,
konnte eher Sulina an der Miindung des Flusses als Solun, Salo-
nik rein. Endlich erscheint Bgrlad als eine der neaten Stadte
in der Moldau, und neben ihr stand noch im 17. Jahrhundert 2) eine
alte tatarische Burg. Vielleicht kann man daraus den Schlufs
ziehen, dafs Iwanko hier seinen . Grad" hatte und als Raubritter
der Landschaft, als ungerufener Aufseher der Donau ca rp on e s
dieser Zeit, bei den Barren der Fischer seines Amtes waltete.
Aber das ist alles, und vielleicht zu viel.

Jedoch an einen Staat von Britlad und eine Bedeutung des-
selben fur den Handel zwei Jahrhunderte vor der Grundung des
moldauischen Furstentums darf man nicht denken. Was Birlad
splter war, dankt es dem Verkehrswege, der von Lemberg uber
Siret und Suceava, besonders aber fiber Siret, nach den tata-
rischen" Hafen fiihrt. Die Armenier, die, wenn auch Bering an
Zahl, dort wohnten, waren aus Stgdten zugewandert, die ihrerseits
diesel morgenlandische Element aus Galizien erhalten batten, und
die Einwanderung der Armenier in diese russisch-polnische Gegend
ist nur im 14. Jahrhundert erfolgt. In der Zeit des fabelhaften

1) Chanson d'I go r, Ausg. d'Avril, passim ; im fibrigen handelt dariiber ein-
gehend J. Bogdan in seinem Stadium iiber eine gefalschte Ifrkunde des Iwanko
von 1134! als es kein Halitsch gab an die Mesembrioten ale sie ganz
ruiniert wurden fur den Handel in Galati das zueret im 16. Jahrhundert
erscheint und anderen Stadten mit Waren , darunter die ungrischen"
welche nicht existierten. S. die Jahreeberichte der rum. Akademie, XIV. Dazu
StudiT gi documente V, S. 596-597. Es ist sonderbar, , wenn man nicht das
politische Interesse ine Auge fafst, dais eine so plumpe Falschung hier und da.
einen Verteidiger findet!

2) Ban dini, S. 201-202.
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irrenden Ritters Iwanko Rostislawowitsch besafsen Lemberg und
Erakau, woher die ganze Handelsbewegung in diesen sadostlichen
Gegenden kam, noch gar keine Bedeutung: die Deutschen kamen
nach Krakau, das erst damals eine ci vitas wurde, nicht vor
dem Jahre 1 2 5 7, und die Bedeutung von Lemberg stammt erst
aus dem 14. Jahrhundert, als sich die Armenier neben den Deut-
schen hier niederliefsen. Im 12. Jahrhundert fanden sich in den
unteren Talern des Sereth, Pruth und Dnjestr nur einzelne zer-
streute Dorfer in einer Wiistenei, so wie die byzantinischen Heere
das Land fanden: eine Handelsstrafse existierte noch nicht, and
selbst auf dem kaiserlichen Gebiete war es unmoglich, systema-
tische Beziehungen mit fremden Lardern zu unterhalten.

Im 15. Jahrhundert schon erscheint in Birlad ein so 1 t u z mit
seinen zwiilf p i rg ar 1, d. h. eine Institution des Magdeburger
Rechtes: der Vorsteher heifst einmal Carapoton und ist mithin ein
Armenier gewesen; ein anderes Mal ist rein Name Dinga. Auf dem
Siegel wird die, ubrigens jetzt armlich ihr Leben fristende Ge-
meinde als Stadt: tr gg B gr 1 a d bezeichnet; es finden sich ferner
drei roh gezeichnete Fische darin, sowie drei Sterne und eine-
Sonne: die heraldische Deutung dieser Zeichen wird keine beson-
dere Schwierigkeit bereiten 1).

T ec u c 1 steht dort, wo der Birladflufs in den viel grofseren
Sereth mundet. Es ist wie Birlad eine Ansiedelung an der grofsen
ostlichen Strafse, eine Handelsstadt, die in die erste Halfte des
15. Jahrhunderts zuruckreicht: noch in dem Teilungsvertrage der
Moldau zwischen den beiden bis dahin miteinander kampfenden
Sohnen Alexanders des Guten wird TecucI im Jahre 1435 als
Ort, 31ilCTO, genannt, gerade wie Vaslui: beide sind von einem
B0110CTL , einem zur Stadt gehorigen Gebiet, das gewifs aus Fel-
dern, Wiesen, Wald usw. besteht, umgeben, wahrend Birlad allein
den Titel tir g, d. h. Handelsstadt mit Markt, tragt 2). Der Ort"
des 15. Jahrhunderts mit seinem fdrstlichen Zollamte sank sehr
fresh zu einem grofsen Dorfe herab. Gegen 1650 waltete hier noch

1) Studii si doe. V, S. 69-70, 82-83; VI, S. 1ff.; VII, S. 91, nr. 13 und
Al. Papa dopul- C alim ali, Notitg istorie despre Barlad, Birlad 1889.

2) II u r m u z aki, Doc. I2, S. 855. Tecuciu ist ubrigens auch Personen-
name (Studii si doe. VI, S. 475, nr. 102).
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ein uil tuz mit seinen p ir g ar 1, und die Einwohner nannten sich
nach dcn veroffentlichten Urkunden oraan I, Stadtleute. In dem
Siegel mit slavischer Inschrift, in dem als Wappenbild ein schlecht
gekritzelter flieheuder Hase mit spitzigen Beinchen stand, war
zwar noch tr ag Tecu ci zu lesen, aber die fremden Burger,
der Verkehr und der Reichtum, alles, was in Birlad und Vaslul
zum Teil noch flimmerte, war dahin 1). Die Fiirsten kamen, so-
lange sie von einer Residenz zur anderen zogen, nicht weiter als
bis VasluT, und das hatte auch seine Bedeutung.

Die im 17. Jahrhundert bliihende Hafenstadt Galati, an der
Mundung des Pruth in die Donau, existierte zweihundert Jabre
vorher, in der Grundungszeit der Moldau, noch nicht: sie entstand
erst spater durch die neuen wirtschaftlichen Interessen, die sich
aus der tarkischen Oberherrschaft ergaben, und zwar in einer
Gegend, wo neuen den Muhlen auf dem Bache Covurlui nur ein
armseliges Fischerdorf stand. Das auf dem bessarabischen Ufer,
fast im Winkel zwischen den beiden Flassen gelegene R eni, von
den Turken nach einer anderen slavischen Benennung Tomarova
genannt, hatte frillier als Galati in diesem Landstrich Bedeutung
gewonnen , obgleich auch dieses nicht weiter als in die zweite
Halfte des 16. Jahrhunderts zuruckreicht und obwohl auch hier
niemals eine Stadtverfassung bestanden hat. Aber als um die
Mitte des 16. Jahrhunderts Basilikos bei seiner Thronbesteigung
diese m a r gin e seines kleinen Reiches besuchte, ging er von Ga-
lati der Ort wird nicht durch ein Appellativum naher bezeich-
net, obgleich der sachsische Reisende Reicherstorfer wenig vorher
Galati als o p p id u m kennt 2) nach dem oppidum RenT,
wo viele griechische Kaufleute wohnen" 3).

Zwischen dem Pruth und Dnjestr, in der Landschaft, die in
jeder Hinsicht eine dritte in sula, ein drittes Gebiet mit eigenem geo-
graphischem, ethnographischem und nicht minder wirtschaftlichem
Charakter bildet, findet man eine Anzahl von Stadtchen, die, wie

1) Studii $i doc. V, S. 84, nr. 31.
2) Chorographia, in Pap iu, Tesaur., III, S. 142.
3) L egr and a. a. 0., S. 31; VII, S. 90, nr. 8. Ein Zeuguis der galater

Burger in StudiT si doe. VII, II Th., 2. Ein Befehl an den Zollner von Reni
ebenda VI, Anbang.
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Hotin, aus einem Podgrad" wie es in den serbischen Landern
genannt wird erwachsen sind. Die Fursten der Moldau oder ihre
unbekannten Vorganger in diesen Grenzstrichen besafsen Festungen
als Schutz gegen ihre tatarischen Feinde und batten bei diesen Zoll-
amter fur die durchreisenden Kaufleute errichtet, und zwar in Soroca,
das erst im 16. Jahrhundert, noch zur Zeit Stephans des Grofsen,
entstanden ist 1), und in dem viel alteren Tighine, Tighin4, woraus
die Tiirken Bender" gemacht haben, jene Tighina, das ehemals,
zur Zeit, als Cetatea-Alba noch dem Khan der Tataren gehorte, den
Weg in die Steppe, in die cam pi der Horde, gegen Caffa und die
bliihende Krim offnete 2). Soroca und Tighina, haben niemals stadti-
schen Charakter besessen, und das letztere, welches eine Stadt hatte
werden konnen, wurde durch die Verlegung des Handelsweges iin
15. Jahrhundert daran gehindert. Westlich von den beiden Burgen
mit ihrer marktahnlichen Umgebung stand Or heT , das auch noch
in den Zeiten Stephans des Grofsen befestigt wurde, und seine
eigenen p i r calab en, Burggrafen, hatte: diese vertraten die ehe-
maligen Befehlstaber des verlassenen Tighina, dem jedoch unter
seinen tiirkischen Eroberern eine bessere Zukunft besehieden war 3).
Orhei bekam von den naoldauisehen Fursten biirgerliehe Frei-
heiten und besafs das von den Stadten der Moldau angenommene
magdeburgische Recht: neben dem Pircalaben des Fursten ordnete
die stadtischen Angelegenheiten ein o 1 tuz mit seinen Beisitzern,
die schon gegen das Jahr 1580 zu finden sind 4). Siidwestlich
davon liegt in der Nahe des grofsen Pruthwaldes, der Codrul Chi-
gheciului, an der Schwelle einer stidliehen Wiistenei", LapuF,m a,
das nosh im 16. Jahrhundert 5) der ersten Ansiedler haute; es
war die letzte Zollstatte far die Handelsleute, die nicht bis zu
den stidlichen Hafen reisen wdllten. Wie in jedem Grenzorte
wenigstens hielt der Ftirst auch in Liipupa seine Grofs-Vataven,
und selbst urn 1590 einen pi r ealab: aber daneben sprachen, wie
in jedem anderen tir g, in geringeren Streitigkeiten der o 1 tuz,
die pir g arT und die guten Leute" Recht. Auf dem Siegel, wel-
ches ein Kreuz zeigt, wird die Gemeinde Lipogna" genannt 6).

1) Hurmuzaki, II', S. 699. 2) S. die Lemberger Handelsprivilegien.
3) S. Popescul, S. 11. 4) Studii §i doe. V, S. 74.
5) Popescu1, S. 28. 6) Studi1 §i doe. V, S. 74.

s
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Die siidmoldauischen Hafen, durch die bis in das letzte Viertel
des 15. Jahrhunderts ein grofser Tell des polnischen und des
entfernteren deutschen Handels durch Vermittelung der deutschen
und armenischen Kaufleute Lembergs nach dem Morgenlande ging,
wobei ein Umtausch mit Orientwaren, die von Griechen, Ragu-
sanern und Armeniern fiber das Schwarze Meer gebracht wurden,
vor sichh ging, sind Chilia und Cetatea-AlbI, die spater als Kilia
und Ak-kirman bekannt wurden.

Man braucht nicht unbedingt an die alte 'intg des getischen
Konigs Dromichaites zu denken, um eine Erklarung fur die Ent-
stehung von Chilia zu gewinnen: auf einer Insel der unteren Do-
nau, und zwar dem danach benannten Flufsarme, erbaut, hatte
die alte Stadt eine gesicherte und fur den Handel sehr giinstige
Lage. Fischer wohnten besonders in Alt-Chilia, und sie waren
gewifs meistens Rumanen. Aber die Byzantiner, die selbst in den
traurigen und heillosen Zeiten der Barbareniiberflutungen immer
an der Kilste des Pontus und am unteren Laufe der Donau in
den renovierten Kastellen der justinianischen, dann maurizischen
Eroberungszeit etliche Stiltzpunkte besafsen, batten die Stadt Xija.n
oder Xri2.4 nicht vergessen: sie erscheint bei den Chronisten des
griechischen Ostreiches im 12. Jahrhundert als Zufluchts- oder
Verbannungsort, je nach Lage der Dinge. Der junge Alexios
Komnenos beweinte hier mit seinen schmerzenden versengten Augen
rein grausames Geschick ; hier ward der abgesetzte, mit einem
qualvollen Tode bedrohte Kaiser Andronikos von seinen Verfol-
gem erreicht 1). Wenn man daran denkt, wie derselbe Andro-
nikos, als er unter der Regierung seines Vetters Manuel noch ein
hilfloser Pratendent war, durch das Wlachengebiet nordlich der-
Donau in die halitscher Berge" 2) floh, wobei er von den dortigen
Rumanen eingeholt wurde, wird es klarer, warum der entthronte
Kaiser gerade auf diesem ihm bekannten Wege seine Rettung suchte.
Im 13. Jahrhundert verbannten die Herrscher von Konstantinopel
ihre in Ungunst gefallenen Patriarchen nach Chele, und im 14. Jahr-
hundert noch kommt Chele oder Lykostomion " in einem Ver-

1) 1183 und 1185. Ich glaube, dafs an diesel, nicht an das bithynischs
Chele zu denken ist.

2) Ch oni a tes, S. 121; vgl. oben S. 120.
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zeichnisse der Besitzungen des Patriarchats ') vor. In derselben Zeit
kamen die Genuesen, die als Dank fur ihre Hilfe bei der Wieder-
aufrichtung des byzantinischen Reiches fur die neue Dynastie der
Palaologen das Handelsmonopol im Schwarzen Meere erhalten
batten und nun in dessen grofseren und kleineren Mien, sowie
in den dazu gelitirigen Fliissen die Handelsflagge des Heiligen Georg
hissen wollten, auch nach der griechischen Burg an der Donau -
mundung. Schon im Jahre 1381 residierte hier ein genuesischer
Konsul mit seinem massariu s, wahrend die Schiffe der Repu-
blik Pangalli 2), Konstanza 3), Vicina 4) und die Donaumiindungen
Sulina und S. Georg 5) besuchten 6), urn Korn und robe Haute
zu verfrachten. Doch dieses italienische c a r i c a toriu rn fr u-
m enti kam schon im Anfang des folgenden Jahrhunderts, nach
1403, in die Hande des grofsen walachischen Fiirsten Mircea.
Unter walachischer Herrschaft und wenig spater unter ungarischen
Befehlshabern, die Johann Hunyady geschickt hatte, lebte und
gedieh Chilia, bis es im Jahre 1465 von dem moldauischen Hei-
den Stephan erobert wurde. Die Stadt hatte eine gewifs sehr ge-
mischte Bevolkerung, die meist dem Morgenlande entstammte, d. h.
hauptsachlich griechischen Ursprungs war. Nach zwanzig Jahren
war der Sultan (1484) Herr von Chilia und der Donaumiindungen,
und die Zeit des lebendigen Verkehrs und des daraus fliefsenden
Reichtums war fur Chilia und zum Teil auch fur die ganze Mol-
dau voriiber 7).

Der Dnjestr mundet ins Sehwarze Meer durch eine Art von
kleinem Meerbusen. An dessen nordwestlichem lifer, wo selbst
grofse Schiffe gefahrlos einlaufen konnten, standen seit uralten
Zeiten die grauen Mauern einer Steinfestung, eines Stein grads,
slavischen Ursprungs, der, wie gewohnlich fur grofsere, nicht

1) S. mein e Chilia ai Cetatea-Albit, S. 32-34.

2) Die heutige Mangalia.
3) Die ebenso wieder umgetaufte ruminische Stadt in der Dobrudscha, ehe-

male das tiirkische Kustendsche.
4) Nicht mit MIcin identisch.
5) Vielleicht nach ihrem Schutzheiligen genannt.
6) Vgl. das dritte Kapitel von: Chilia ai Cetatea-Albg.
7) S. die beztiglichen Kapitel des eben genannten Bucher.
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holzerne Festen Belograd, C e tat e a-A lb g genannt wurde. In den
Zeiten, als die ersten russischen Seerauber die Gewasser des nord-
lichen Pontus befuhren, als die byzantinischen Befehlshaber an
der Grenze langwierige Erkundigungs- und Verhandlungsreisen
ins Innere der Steppe zu den Petschenegen unternahmen, wird
die Weifse Burg am Dnjestr, aber auch als alte Schwarze Burg
(von Kulturmenschen, die nicht den weifsen" Stein, aber wohl
das graue Alter desselben bemerkten) in verschiedenen Berichten
erwahnt. Es folgte dann, gegen 1330, eine Zeit, wo die tatarischen
Eroberer ihre Zenner hier in Moncastro" einsetzten. Als die Ge-
nuesen die Miindung des Dnjestr sich unterwarfen, fanden sic hier
noch die Reste des byzantinischen Maurokastron, dessen Nainen
sie als Mauocastro, Maocastro, endlich Moncastro verstanden, wah-
rend die einheimische Bevolkerung immer nur eine Cetatea-Albg.
gekannt hat. Die italienischen Kaufleute besetzten vielleicht, wie
dies mit Caffa geschehen ist, mit Erlaubnis des Khans, die Burg,
die sie vollstandig renovierten, verloren sie aber noch im 14. Jahr-
hundert an die ihre Herrschaft bis zum Meere" erweiternden
Fiirsten der Moldau; in den Rechnungen von Caffa und Peru
werden genuesische Offiziere in Moncastro niemals erwahnt. Je-
doch wurde eine Wiederbelebung der alten Zustande gegen den
Anfang des 15. Jahrhunderts mit Erfolg versucht: nn Jahre 1400
bis 1401 entsandte der Filrst Alexander ein Heer und liefs die
Gebeine des heiligen Johann des Neuen, der etliche Jahrzehnte
vorher durch die tatarischen Heiden gemartert worden war, aus
Cetates-Albg, nach seiner Hauptstadt Suceava bringen; noch 1410
wird die Hafenstadt als eine Kolonie der Genuesen von einem
Notar der Republik erwahnt 1). Spater ging die Stadt in den
dauernden Besitz Alexanders und seiner Nachfolger aber, und als
dann das Land von zwei Farsten beherrscht wurde, welche nach
hartnackigem Kampfe durch Vertrag ihren langen Streit beendeten,
bekam der jangere, Stephan, die siidlichen Gegenden; einer seiner
Verwandten und Erben , Alexandre', residierte in Cetatea- Alba
und wurde hier, 1455, begraben 2).

1) Recueil dos h:storiens des croisades V, Sp. 239 A.
2) S. (lie Erzahlung nach einheimischen und fremden Berichten in m einer

Chilia si Cetatea-Albg.
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Die Bedeutung von Cetatea-Albg, das in unmittelbarer Nach-
barschaft der tatarischen Lander lag und in Verbindung mit dem
Meere stand, tibertraf die von Chilia: im 14. Jahrhundert, noch
vor der Genuesenzeit, liefen in den Dnjestrhafen Fahrzeuge und
Scbiffe aus Trapezunt und anderen Orten des asiatischen ponti-
schen Ufers ein. In der Legende des Martyrers Johann werden.
Wohnungen der Juden" erwalint , und die Flotte der Kreuz-
fahrer fand hier schon vor 1450 zahlreiche Genuesen I), die Te-
ti n T des Volkes, das in seinen epischen Dichtungen die grofsem
letinischen" Herren der Dobrudscha und ihren ungemessenen.
Reichtum bewunderte. Neben den Genuesen und, wie diese selbst,
aus der Krim kommend, trieben bier die Armenier einen lebhaften.
Handel mit Ost und West. Die Griechen konnten an diesem von
ihnen in uralter Zeit gegriindeten Umschlagsorte, wo sich die ala-
vischen und turanischen Barbaren der Camp an ea trafen, nicht
fehlen: so findet sich ein ffamosus", Kryche von Weifsenborg",
Kalojanni, und sein Sohn Duka, welche den Lembergern nur zu gut
durch ihren Pfeffer und andere Spezereiware bekannt waren 2).
Die Walathen", die von diesem walachischen" Hafen aus nach
der galizischen Handelsmetropole kamen, wie Dimitri, Dimitras,
und sein Vater Jurgius", waren gewifs in der gesamten Bevol-
kerung nicht so zahlreich vertreten wie ihre Mitburger fremden
Ursprungs '). Uber die Verfassuno.e, der Hafenstadt in der mol-
dauischen Zeit wissen wir einiges, und danach waren die Verhalt-
nisse dort ganz anders als in den ubrigen staatsrechtlich anders,
gestellten Stadten: neben den flirstlichen cglab en richteten
und beglaubigten die j up an i und die Altesten; auch von dem
Stadtsiegel ist die Rede, aber ohne nahere Angaben 4). Dies alles
aber ward anders mit der turkischen Eroberung im Jahre 1 4 8 4,
wodurch das neue Akkirman noch mehr als eine Grenzfestung des
Sultans wurde und sogar etwas von seiner kommerziellen Bedeutung
von ehedem behielt.

1) Wavrin, An& croniques, Ausg. Hardy V, S. 65 ; Ausg . Mile Dupont
II, S. 95.

2) Chiba Cetatea-AlbX, S. 282 ff.
3) Vgl. ebend. und RelaWle cu Lembergul I, S.18 ff. ;Bogdan, Doc. si reg., S.123._
4) A c te fragm. 1111, S. 32-36.
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Wie bei Chilia und Cetatea-Albg wurde auch das Schicksal
.der walachischen Stalte an der Donau durch die fruhzeitige, den
Verkehr hemmende tiirkische Eroberung entschieden. Dies voll-
zog Bich unter Soliman dem Grofsen ohne Blutvergiefsen, einfach
durch einen kaiserlichen Erlafs an den hilflosen Fiirsten der Wa-
lachei, und zwar etliche Zeit each den Kgmpfen des von Ungarn
unterstiitzten Radu de la Afuma-V gegen die Begen des rechten
Donauufers, und bald nach der fUr den christlichen Osten ent-
scheidenden Schlacht von Mohacs im Jahre 152 6, wobei der letzte
Nationalkonig des ungarischen Reiches auf der Flucht in den Siimpfen
umkam. Durch diese Mafsnahme und durch die Besetzung der Ort-
schaften am Dnjestr war in diesen Gegenden die Reichsgrenze gesichert.

Unter diesen walachischen Donauhafen war bis zum 16. Jahr-
hundert Braila der bedeutendste Handelsplatz gewesen. Dort, wo
der Sereth in die grofse Wasserader miindet, gelegen, hatte Brgila
die giinstigste Lage, urn den Ertrag seiner Fischereien weithin
exportieren zu konnen, denn mit einem Fischerdorf beginnen alle
diese Donauhafen, wenn nicht ein ehemaliges, langst verlassenes
kaiserlich - byzantinisches Kastell den Anfang gebildet bat. Die
ursprungliche Ansiedelung war gewifs aus rumanischen Fischern
und griechischen Kaufleuten zusammengesetzt, aber der Name
erinnert an den rumanischen Personennamen Braila, woraus auch Brgi-
loig geworden ist. Die Griindung des walachischen Furstentums gab
dem bescheidenen Dorfe die Moglichkeit eines starken Aufschwungs:
im Jahre 1368 erteilte der Furst Vlaicu den sachsischen Handels-
leuten von Kronstadt, die durch Brgila ( Braylau") nach. fremden
Reichen" segeln wollten '), Erleichterungen, d. h. wenn sie Bulgarien,
Konstantinopel und die Tiirkei aufsuchen wollten. Einige Jahrzehnte
seater bestand in diesen Gegenden nur ein einziges fremdes
Reich", dasjenige des heidnischen Kaisers von Adrianopel, und der
byzantinische Kaiser war tatsgahlich ein Gefangener seiner Nach-
barn. Nach Braila kamen aber, nach dem Zeugnisse eines deut-
schen Reisenden, in immer graserer Anzahl kocken und galein
aus der haidenschafft " 2). Der byzantinische Chronist Chalkokon-

1) Zimmermann-Werner-Mtiller II, S. 307, nr. 908.
2) Schiltberger, Ausg. Neumann, Munchen 1859, S. 92; Aug. Lang-

-mantel, Nurnberg 1885, S. 52.
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aylas erwahnt im folgenden Jahrhundert Braila ale einen sehr be-
deutenden Hafen und die wichtigste Stadt des walachischen Herr-
schers. Aus diesem Zeitalter stammt ein glucklicherweise auf-
bewahrter Brief der Gemeinde von Braila an die von Kronstadt,
der sich mit einer Intervention fur Miho6 aus Ragusa beschaftigt,
welcher in Braila sich dauernd niedergelassen hatte, die dem Fursten
zustehende Steuer zusammen mit den anderen Burgern entrichtete
and folglich in die Burgerschaft aufgenommen worden war. Man
sieht, dafs die Stadt wie jede andere freie statische Ansiedelung
im Lande ihren Richter und die ihm zur Seite stehenden pirgari
hatte, und dafs die Burger gegen Zahlung einer gewissen verein-
barten Summe an den Landesschatz das Recht eines unabhangigen
Richterstuhls in Handelsangelegenheiten erworben batten. Im
16. Jahrhundert, unmittelbar vor der Errichtung einer tiirkischen
Festung, begegnet man wieder einem ahnlichen Interventionsschrei-
ben von Braila 1). Die fremde barbarische Herrschaft fiihrte durch-
aus nicht zur Armut und zur Entvolkerung 2), und Braila gait
noch 1569 als der bedeutendste Stapelplatz fur beide Fursten-
timer 3). Jedoch an eine freie Entwickelung, an eine politische
Bedeutung des grofsen Donauhafens war jetzt nicht mehr zu den-
ken: die siebenbiirgischen Sachsen batten die alte Handelsstrafse
Kronstadt-Braila vergessen 4), und die Fische aus den dortigen
Gewassern sandte der Nazir der Festung nach Konstantinopel.

Stidlich von Braila teilt sich die Donau in zwei Arme und
dann in eine Unmenge von Bachen und Teichen, so data eine fur
die Fischerei aufserst giinstige Stelle entsteht, die Bich in dieser
Hinsicht nur mit den DonaumUndungen vergleichen lafst. Auf
einer kleinen Strecke findet man dann wieder einen geeinten Strom,
dann aber erstreckt sich bis Silistrien eine zweite Insel, die ebenso
aussieht wie die vorige. Zwischen diesen reichen Fischereigrunden
erhob sich, Hirqova in der Dobrudscha gegentiber, dessen Alter
sich nicht feststellen lafst, der tir g Flo ci, einer von den altesten

1) Chalkokondylas, S. 505; Bogdan a. a. 0., S. 236-237, 309.
Vgl. Vigna, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri I (Gonna 1868), S. 364, 843.

2) Chilia si Cetatea-Alb K, S. 194, wo aber das Zitat von Bandini
auf Galata zu beziehen ist.

3) Hurmuzaki IP, S. 589, nr. 570. 4) Bogdan a. a. 0.. 5.4, 5, 9,12.
Jorge, Geschichte der Ituminen. I.
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des walacbischen Landes, der schon im 15. Jahrhundert erwahnt
wird '). Floci entging dem Schicksale von Braila, und noch im
17. Jahrhundert ernahrten sich durch die Fischerei die Mitglieder
der hiesigen Gemeinde, die sich, wie es scheint, aus Rumanen und
Bulgaren zusammensetzte und gemafs dem iiberall verbreiteten
siebenbargischen Stadtrechte von einem Richter und seinen p i r-
g a r I verwaltet wurde 2).

Von der romischen Zeit an bis zur Gegenwart hat Durosto-
rum, Drstor, Silistrien, seine Stellung als Hauptort afi dem Punkte
behauptet, wo die Donau ihre westlich-ostliche Richtung verandert,
sich nothlich wendet und die bis an das Schwarze Meer reichende
Scythia Minor, die heutige rumanische Dobrudscha, westlich be-
grenzt. Eine bedeutende Ansiedelung auf dem linken Ufer war
durch das wichtige Silistrien unmoglich gemacht; Cala r aq 1, die
Hauptstadt des jetzigen Bezirkes Ialomia, ist nichts anderes als
ein vom Glacke begunstigtes ehemaliges Soldatendorf, sat sluji-
toresc", wo Reiter angesiedelt waren , die gewisse Steuererleich-
terungen genossen und dafiir mit ihren Pferden am Hofe des Far-
sten erscheinen mufsten. An dem grofsen Flusse aufwarts findet
man nur Dorfer und odes Land bis zu dem Punkte, wo die
Donau eine ziemlich grofse Insel bildet: dort liegt Rustschuk in
Bulgarien und dieser Stadt gegenaber Giurgiu. Rustschuk ver-
tritt jetzt die Stelle des alteren, nahe dabei gelegenen Oerven, wo
gelegentlich der Bischof von Silistrien und eerven" so im
17. Jahrhundert 2) residierte 4). Giurgiu hat keineu genuesi-
schen Ursprung, wie man, gestiitzt auf seinen Namen, lange Zeit
geglaubt hat: die Stadt ist nach ihrem Grander, einem Rumanen
Giurgiu, genannt, war im 14. und 15. Jahrhundert eine Burg,
deren Besitz von Turken und Rumanen heifs umstritten wurde,
aber zuletzt den ersteren verblieb. Handel, Handelsfreiheiten und
stadtische Verwaltung waren in Giurgiu vor 1829 damals gaben
die Tiirken ihre Donaurajas der Walachei zuriick vollig un-
bekannt; bier war nur ein Vad, ein EpoA, d. h. ein Ubergang

1) Bogdan a. a. 0., S. 23, 121.
2) Studi1 si doe. V, S. 605-606.
3) Annalen der rum. Akademie XXI, S. 2, Anm. 1.
4) Jir e ek, Fiirstentum Bulgarien, S. 410.
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nach dem inneren tiirkischen Lande, und auf einer alten Strafse
gelangten die Kronstadter hierher 1). T urn u-M ag ur e le an der
Miindung des Olt ist nach dem alten byzantinischen Kasten, das
nach seiner Wiederherstellung durch die Tiirken in den Kriegen
zwischen ihnen und den Christen als Nicopolis Minor" eine Rolle
spielt 2), benannt: mit dem Handel und Stadteleben steht es bier
wie in Giurgiu. Noch weiter den Strom hinauf gab es noch im
Jahre 1247 reiche Fischereien in Cele i, und diese pis c in a e wur-
den fiir den ungarischen Konig durch die Verwaltung des ihm ge-
horigen Banats ausgenutzt 3). Cala fat war im 15. Jahrhundert
nur eine Zollstatte, und in deren bescheidener Geschichte haben
die Genuesen, wie falschlich angenommen worden ist, nichts zu
suchen 4). Und endlich in dem Namen der Burg, von der aus
sich die eben genannte ungarische Mark in dem westlichen wala-
chischen Lande entwickelte, in Severin, ist nichts anderes als eine
Cetatea luT Severin zu sehen denn den Namen Severin findet
man, wie schon bemerkt, oft im Lande, ja es gibt auch ein Dorf
Severine§ti , genannt nach einem unbekannten Hauptling oder
Dorfgriinder, der sich hier festsetzte. Die Burg behielt, bis sie im
16. Jahrhundert den Tiirken zufiel, ausschliefslich den Charakter
eines befestigten Platzes 5).

Im Innern des Oltlandes, wenn man auch das linke Ufer des
Olt in Betracht zieht, findet man zwei Stadte, welche eine Erwahnung
verdienen. Craiova, die Hauptstadt des Gebietes im 17. Jahrhun-
dert, bat keinen fabelhaften kumanischen oder bulgarischen Ur-
sprung 6): als die walachischen Fiirsten das Banat bekamen, griin-
deten sie, da sie die Burg Severin nicht ihr eigen nannten, ein
Neu - S ev erin " im Gebirge, in der Nahe des Teiches, nach dem
die Stadt den Namen Rimnic trug, und hierher wurde auch der
Sitz des Bischofs von Severin verlegt. Craiova wird von einem

1) Bogdan a. a. 0., S. 22.
2) S. Chilia $i Cetatea-Albil, S. 65-66, 253.
3) Zimmermann-Werner I, S. 74.
4) Archiva istoricil, I', S. 19-21; vgl. S. 29-31; Venelin, Dako-

bulgarische Akten (russisch), 1840, S. 121-123.
5) S. Hurmuzaki XI, unter dem Schlagworte.
6) So nahm Hasdeil, Originile CraioveT (Bukarest 1878; vgl. Oltenes-

cele, Craiova 1884) an.
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ragusanischen Schriftsteller am Ende des 16. Jahrhunderts wegen
seines Namens mit der Geschichte des heldenhaften Kralsohnes
Marko in Verbindung gesetzt 1). In dieser Zeit war die Stadt
7, ausgedehnt, volkreich und voll allerlei Vorrat", aber aller Be-
festigungswerke entblofst, obgleich der Ban dort seine Residenz
aufgeschlagen hatte. Das Siegel von Craiova tragt in einem dop-
pelten Kreise das Kreuz, zwei Sterne und die Inschrift: Craiova
oral" 2). Von einer stadtischen Verfassung ist aber nirgends die Bede.

Auf dem walachischen Ufer des Olt stand schon im Jahre
1368 als ein altes p or torium far die siebenburgischen Waren,
die nach dem Banate geflihrt wurden, Slatin a. In dem schon
erwabnten Handelsprivilegium fur die Kronstadter befreit der Furst
Vlaicu die Fremden von del' hier zu entrichtenden Abgabe, und.
es lafst Bich vermuten, dafs wir es, wie bei Tighinea in der Mol-
dau, auch hier mit einem alten Grenzort zu tun haben. Die Grenze
wurde durch die Ausdehnung des Staates weiter hinausgeschoben
und spater erscheint Slatina nicht mehr ale bedeutender Ort, als
tirg oder oriq des Landes.

Das ist, kurz gesagt, alles, was Bich uber die Anfange der
rumanischen Stadte sagen lafst. Jetzt miissen wir zu den inneren
Stadten der walachischen Ebene ubergehen.

Als zeitweilige Hauptstadt der Walachei erscheint Bucur e01
(Bukarest) zuerst im 15. Jahrhundert, unter dem Schtitzling der
Turken, Radu dem Schonen, der sich nur unter dem Schutze der
benachbarten tarkischen Festung Giurgiu zu halten vermochte 3).
Man bat angenommen, dafs die alte Burg an der Dimbovia"
dieser Flufs lafst auch durch Bukarest seine trtiben, durftigen
Wellen fliefsen identisch sei mit dem spater unter dem Namen
Bucureqti auftauchenden Orte. Tatsachlich gab es aber im Anfang
des 15. Jahrhunderts eine cetatea DimboviOi" in der Nahe der

1) Mauro 0 rbini, Regno degli Slavi, S. 279. Vgl. meine Stu dil si doe.
III, Vorredo, S. mum

2) Walther, Res gestae Michaelis, in Papiu, Tesaur I, S. 25; StudiT
si do c. V, S. 300, nr. 32.

3) Bogdan a. a. 0., S. 73. Vgl. Ionnescu Gion, Istoria Bucurestilor
(Bukarest 1899), S. 23ff. Das Buch ist iibrigens wegen des vollstandigen Man-
gels an Kritik und des bombastischen Stile beinahe unbrauchbar.
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Flufsquelle im Hochgebirge, and dort hatten die in das Land kommen-
den Kronstadter ihren Zoll zu entrichten 1). An demselben Flufs-
laufe wurde aber spater ein zweites c a strum errichtet, und die
Leute, die sich unter dessen Schutze zusammenfanden, nannten ihre
Siedelung nach einem hier befindlichen Dorfe BucureM", d. h.
Nachkiimmlinge des Bucur. Bald entstand die Strafse nach Giur-
giu und bildete eine direkte Verkehrsader mit den tiirkischen
Landern ; dies trug ebenso wie die Niederlassung der tiirkisch ge-
sinnten Herrscher zur giinstigen Entwickelung und Bereicherung
von Bukarest bei. Die alteste Verfassungsurkunde dieser Resi-
denzstadt stammt aus dem Jahre 1 5 7 8; seitdem erscheinen regel-
mafsig der Richter und die zwkilf pirgari von Bukarest nebst
vielen einheimischen und fremden Gewerbe- und Handelsleuten 2).
Das Siegel, etliche Male verandert, steht in Beziehungen zu den
bekanntesten, grofsten Birchen der Hauptstadt: die Mutter Gottes
mit dem Jesuskinde ist zuerst dargestellt, spater kommt die Ver-
kiindigung darin zum Ausdruck.

In Car aca 1, Caracal, entstand ein Stadtchen, nicht allzuweit
vom Olt, in der sogenannten Oltenia, in Folge davon, dais der krie-
gerische Fiirst Michael wahrend seiner Kampfe mit den Tiirken 3)
an der Donau sein Quartier hier nahm: weiter wissen wir nichts
fiber die beseileatene Geschichte dieser Ortschaft.

Dies mag genugen, urn die Anfange des rumanischen Stadte-
wesens zu kennen und zu beurteilen.

lJberall trifft man in diesen Stadten Fremde, die mit ihrem
Rechte, mit der in ihrer Heimat iiblichen Stadtverfassung gekom-
men rind, urn ahnliche Kolonien auf rumanischem Boden zu griin-
den. Die einheimische Bevolkerung hat es nur zu Fischerdorfern
an der Donau, die sich dann zu Mien ausgewachsen haben, oder
zu fiirstlichen Residenzen fiir den Landesherrn unter dem Schutze
seines castrum" gebracht.

1) Bogdan a. a. 0., S. 6.
2) Giou a. a. 0., S. 718 ff., mit lithographischen Faksimiles, was das Beste

in dem Werko bildet. Vgl. such T o c ile scu in der Zeitschrift Tineritnea ro-
mina", Neue Serio I, S. 1 ff. Ein Brief des Munizipalamtes von Bukarest, auch
in Studii si doc. V, S. 70-71.

3) Hurmuzaki XII, Register, S. vit.
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Dasselbe mufs auch fur den Teil des alten rumanischen
Landes" gelten, der heute Siebenburgen, Erddly und nach dieser
letzten Benennung rumanisch Ardeal heifst. Alle Stadte verdan-
ken ihr Dasein einer fremden burgerlichen Einwanderung, denn auch
die Magyaren haben *lbst keine stadtischen Gemeinden gegriindet.
Die alteren Stadte shad alle durch die vom Rheine her ins Land
gerufenen Sachsen erbaut. Wo die Deutschen nicht das burger -
liche Element geliefert haben, oder wo sie erst spater und in ge-
ringerer Anzahl hingekommen sind und infolgedessen die Macht
nicht allein besessen haben, gibt es nur Marktflecken, die in
neuerer Zeit entweder durch die Errichtung von Jahrmarkten oder
durch die Entdeckung irgendwelcher reicher Erwerbszweige aus
Dorfern erwachsen sind. Hier wie jenseits der Berge zeigt sich
die Unlust des rumanischen Volkes, in einer geschlossenen reichen
Stadt zu leben, wo es regelmafsige Arbeit gibt und ein sparsamer
Haushalt gefuhrt werden mufs. Der Rumane braucht Raum,
Himmel, Natur, Freiheit, dies sind seine wichtigsten BedUrfnisse :
sie liegen auf dem Grunde seiner Seele und klingen auch in sei-
nen Liedern wieder.

3. Kapitel.
Die rumAnischen Dewier.

I. Der Rumane besitzt kein altes Wort in seinem urspriing-
lichen Sprachschatze fur grofsere Bildungen gemeinsamen Zusammen-
lebens. Er kennt nur den sat (Dorf) und die c e t at e (civitas)
aus uralten Zeiten, aber unter letzterer Bezeichnung versteht er
nur die Burg. Er hat solche c e t MI unter zweierlei Gestalt
kennen gelernt und zwar ohne Unterbrechung, so dafs sich daraus
die Beibehaltung dieses lateinischen Sprachelementes erklart. Er-
stens fand er an der Donau die Uberbleibsel des grofsen ostromi-
schen, dann byzantinischen FestungsgUrtels, der gegen das Jahr
1000 zum Teil noch bestand und von dem einige Teile, wie Turnu,
Chiba, CetateaAlbI Turris, Chele und Maurokastron bis in
die neuere Zeit bestanden haben. Zweitens aber machte er die
Bekanntschaft des slavischen Grad, der, meist am Flufslaufe, in einer
unangreifbaren Lage aus Holz und Lehm erbaut, einem demo-
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kratischen" Farsten zum Wohnsitz diente. Die Namen Grad und
Gradite sind einige Male so bei Hatzeg in Siebenburgen und
in vielen anderen jetzigen Dtirfern des walachischen Hoch- und
Flachlandes zu Ortschaftsnamen geworden, wahrend fur den Be-
gruff Festung einzig und allein das Wort c e ta t e in Gebrauch ge-
blieben ist. Die slavischen Grads verschwanden im allgemeinen,
schon wegen ihres wenig dauerhaften Materials: nur dort, wo der
grofste und wichtigste Flufs des Landes, der Maros, Siebenbiirgen
verlafst, fanden die eindringenden Ungarn des Konigs noch eine
slavische Steinburg, B e 1 g r a d, welche von Rumanen fiir irgendeinen
ihrer unbekannten Hauptlinge verteidigt wurde. Fiir den Konig
und far die offizielle Uberlieferung bildete hier Alba 1) den Mittel-
punkt des neueroberten Landes ; fur die in der Nahe angesiedelte
magyarische Bevolkerung war es in Hinsicht auf unbekannte Ver-
haltnisse wahrend der unabhangigen Zeit oder gleich nach der
Eroberung Gyula-Fehervir, die weifse Burg des Gyula: eine an-
dere weifse Burg war die Residenz des Konigs, und eine dritte,
an der Donau gelegen , die Weifse Burg des Kaisers, die grie-
chische Weifse Burg. Fur die Rumanen aus dem Volke blieb
aber die konigliche und bischoffiche Stadt bis auf unsere Tage
das alte beriihmte Belgrad (Bglgrad).

Wie ce tat e hat auch sat einen alien Ursprung, und in dem
lateinischen 2) Vorlaufer des rumanischen Wortes sat um
spiegelt sich das ackerbauende Leben der romischen Ansiedler in
den Donaulandern wieder. Der sat ist die charakteristische Form
fur das Wohnen der Rumanen bis heute geblieben.

Ein Dorf gehorte vormals einer und derselben Familie; alle
Einwohner ohne Unterschied waren Blutsverwandte, NachkOmm-
linge eines Stammvaters, der auch die Ortsgrenzen des sat fest-
gestellt hatte. In der Moldau hiefs das Erbland, trotz seiner spa-
teren Teilungen, b a t r i n, d. h. Alter", und bei der spateren
Vereinigung mehrerer vorher voneinander unabhangiger Dorfer
sprach man von zwei, drei bgtr ini, aus denen zusammen die
spateren grofseren Gemeinden erwachsen sind. So hatte z. B. das

1) Alba Julia = Gyula! ist eM von den Gelehrten gebildeter Name.
2) Es wird jedoch dem Norte sat gewohnlich eM albanesischer Ursprung

zuerkannt (0. D ensusi an u I, S. 353, 355).
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Dorf PlotuneM im 18. Jahrhundert drei batri. n i, die sich in-
folge der vorhandenen Schenkungs- und Teilungsbriefe genaa
gegeneinander abgrenzen liefsen. Einer hatte in der altesten Ver-
gangenheit einem Priester gehtirt, der zweite einem gewissen An-
drei Brinza; der dritte endlich, dessen Geschichte besser bekannt
ist, die Erbschaft und das Dorf des Stan Plotun, hat auch den
Gesamtnamen von Plotune§ti hergegeben, indem die zwei anderen
batrini, all weniger bedeutend, sozusagen in seine Familie auf-
genommen wurden. Wir besitzen zwar nicht den ftirstlichen
Schenkungsbrief fur Plotun selbst, aber wohl die im Jahre 1520
fur seine Sane ausgestellte Bestatigung der Schenkung 1).

Diese Art, ein Dorf zu griinden, war selbstverstandlich schon
viel frUher tiblich, all ein Furstentum entstand: eine grofse An-
zahl, vielleicht die Mehrzahl aller Dorfer, bei denen die Endung
-WI oder -e n I an den Namen des Stammvaters angefiigt ist,
gehbren hierher : man sagte Piscani", wo der Piscul gestanden hat 2),

wo 134ivoi Boul usw. gewesen ist. In den friihesten
Ftirstenurkunden, die sich auf die Besitzrechte der Bewohner der
Moldau beziehen, findet man ganz dieselben Verhaltnisse, die sich
spater genauer und in zahlreicheren Fallen wahrnehmen lassen :
so erscheint z. B. 1418 vor dem Fiirsten, urn eine Landforderung
anzubringen, im Namen von mehreren Siihnen und Enkeln, all
Vertreterin des ungenannten ursprunglichen b tr in, eine alte
Frau, Maicolia 3).

In der Moldau, ebenso wie in der Walachei, heifst das von
dem Marren iiberkommene Erbgut eine m o §i a. Die Bezeichnung
ist von derjenigen des Ahnherrn selbst hergeleitet. Denn m o
bedeutet Grofsvater oder Stammvater. Darum heifsen auch in
der Walachei die freien Bauern, welche noch ihren eigenen Boden
besitzen, ohne von jemand anders alai dem Fiirsten und seinem
Beamten abhangig zu sein, m o §n e nr oder m o §t e ni, d. h. Nach-
kommlinge des m o und zugleich erbliche Besitzer seiner Ver-

1) Archiva societgii stiintifice litorare din Iasi I, S. 385 f., 556 f.
2) Uricari ul XVIII, S. 120; J. 1533. Vgl. die Urkunde des walachischen

Fiirsten Dan, welcher in einem Dorfe den Anteil zweier Familien, der Ligasesti
und Rusesti, anerkennt; Arch. ist. II, S. 19.

3) Popescul nr. 1.

P4ivoiqti",

si
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lassenschaft, der m ovi a. Das Land selbst, der politische Staat,
erscheint in diesem Lichte, und nach diesem Grundbegriffe ist
jeder Rumane Sohn und Herr seiner heimatlichen Erde, danach
wird das Vaterland nur als m o vi e, als das den kampfenden und
arbeitenden Ahnen gehorige Erbgut angesehen und genannt. Als
sehr alte Benennung slavischen Ursprungs kommt schon in den
ersten Urkunden, welche den Bodenbesitz betreffen, das Wort
o cin a (opmira, (minim, corginfa) and auch der Ausdruck movie
o ha b n i c a vor: die Familienbesitzungen tragen diesen Namen,
wahrend die spateren Schenkungen des Fiirsten in der Moldau
wenigstens als Urik (oypinc, magy. orok), wie spater die Urkunde
heifst, womit sie vergeben wurden, bezeichnet werden. 0 ci n A war
kein Kanzleiausdruck ruthenischen oder bulgarischen Ursprungs,
wie manclies andere Wort und ebenso manche Formel; die rumani-
schen Bauern von Siebenburgen sprechen vielmehr im Anfange des
17. Jahrhunderts von ihren ocine" in demselben Sinne wie die
Fiirsten der Moldau im 15. Besitzungen, die sie so nennen, be-
statigen 1). Ja noch im 15. Jahrhundert findet man im Hatzeg-
lande Dorfer, alte Dorfer aus entfernter Zeit, die Ohaba, Ohab4a,
Uric heifsen 2). Alit der Zeit wurden aber die urice" selbst zu
/2 ocine", gesetzlich und auch im Sprachgebrauche: man spricht
nun von rechten o cin e aus ihrem rechten und wahrhaftigen
uric", und eine vom Fiirsten bekraftigte ocina" konnte auch
uric" benannt werden 3), ja es kommt vor, dafs in Bestatigungs-
urkunden dasselbe Dorf bald uric", bald ocina" genannt wird 4).

Die m o vie wurde von alien Mitgliedern der Familie ein-
mal erscheint ausnahmsweise das Wort fa m e aia far familia,",
aber es lebt nicht mehr im Volksmunde beherrscht, und es
gibt keinen Unterschied zwischen Briidern and Schwestern, zwi-
schen Sohnen und Tochtern, zwischen der Mutter und ihren Sprtifs-
lingen hinsichtlich des Rechtes am Boden. So erscheinen, urn
einen neuen uric zu bekommen, Tatul Plotun, mit seinen Bra-
dern Sima and Coste und mit seinen Schwestern Anuvea und

1) Studii qi doe. IV, S. 15-17; G. Popovicl in Primos Iui
D. Sturdza, Bukarest 1903, S. 360, Anm. 6.

2) Hurmuzaki 112, S. 276, nr. 246; S. 378, nr. 334.
3) Uricariul XVIII, S. 33. 4) Uricariul XVIII, S. 256.
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Sorea und Neaga und Micae", die auf derselben Stufe Nachfolger
und Erben des Stan Plotun Sind; far alle gibt es nur eine Ver-
leihung, nur eine einzige Urkunde, welehe den altesten Mitglie-
dern der semen0e", des Stammes, ausgehandigt wird; eine einzige
Grenze umschliefst die Anteile, p g r t i wieder ein lateinischer
Ausdruck , aller Blutsverwandten , und Grenzsteine bezeichnen
nur die Ausdehnung .der ganzen Dorfflur die Grenze heifst
hotar (magyar. Ursprungs) oder margine , so wie sie noch
besteht oder vor der Vereinigung mit einem anderen bestanden hat.

An dem Walde, am Bache, an den Wiesen und an der 6den
Landschaft ringsherum, die sich noch bis gegen 1550 hier und
da vorfand, kurz an dem ganzen Gebiete, das dem der deutschen
und auch siebenburgisch- sachsischen Feldmark entspricht, hat jeder
Einwohner des Dorfes das gleiche Becht, und nicht einmal an
theoretisch konstruierte Anteile darf man denken : die Teile, die
durch keine aufseren Zeichen voneinander geschieden sind und
nur bei einem Verkaufe, der erst spater einzutreten pflegt, zuerst
begrenzt und hier und da bestimmt werden massen, dieEe Teile,
p gill, slavisch Ae.y, beziehen sich nur auf die v at ra satului,
nicht auf den Umkreis, die gemeine Mark, sill vt e, die auch der
Rand, la mar g i n e 1), genannt wird. Mit einer charakteristischen
Bezeichnung werden die Dorfmitglieder, selbst noch in einer sehr
spaten Entwickelungsperiode, als Bich der Grad der Verwandt-
schaft nicht mehr erkennen liefs und das Heiraten innerhalb des
Dorfes ein Erfordernis der Sitte war, belegt: sie heifsen selbst dann
noch fratt de movie", d. h. Briider auf dem Erbgute 2). Zu einer
spitteren Zeit gait das Dorf nicht mehr als Besitz des altesten
Erben jenes ersten Ansiedlers, konnte mithin auch nicht -durch
diesen allein vor dem Landesherrn und dem ungeschriebenen Ge-
setze vertreten werden: darum mufsten alle Einwohner als Mit-
besitzer des Ganzen, obgleich tatsachlich nur Nutzniefser eines
Teiles, bei jeder Veranderung des Dorfeigentums vor dem Richter
erscheinen. Das ist eine allgemeine rumanisehe Sitte, in der Mol-

1) Siliste ist der unbewohnte Teil einer Ansiedelung oder der Zustand
des Ortes vor der Ansiedelung: so sagt man, dafe aus einer sill g te eM Dorf
gemacht wurde; Uricariul XVIII, S. 350.

2) StudiT gi doc. VVI, Register.
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dau sowohl wie in der Walachei, und nicht weniger in Sieben-
burgen. Die Nachbarn von oben und von unten" erscheinen bei
jedem Verkauf, Tausch oder Vertrag, der Bich auf den Grund
und Boden bezieht, neben der eigentlichen Familie; beim Verkaufe
wird ihnen die betreffende parte angeboten , sie konnen sie zu
dem landlaufigen Preise, wie ihn die Gemeinde feststellt, annehmen
oder auf dieses Recht verzichten was in Siebenburgen a le-
pada", wegwerfen ') heifst. In diesem Falle darf auch der Fremde
kommen und sein Geld anbieten: aber nur, wenn er von den al-
teren erblichen Besitzern in ihren Kreis aufgenommen, man mochte
sagen adoptiert" wird, kann er von dem Farsten die Bestatigung
der Vertragsurkunde, carte (car ta, lateinisch), spater slavisch zapis
genannt, verlangen. Trotzdem behalten die moqn en I, die Nach-
kommen des moq oder b atrin, immer das heilige Recht, ihr Eigen-
tum, wenn sie in bessere Verhaltnisse kommen, zurackzufordern 2).
Sie brauchen dann nur die ursprungliche Kaufsumme den Blut-
fremden, dem verhafsten Eindringling, zurtickzuersta.tten: man wirft
ihm das Geld weg", i se arunca banii, und er mufs sich
fortpacken, um das eintrachtige Familienleben in dem Dorfe wieder
herzustellen. Spater, als man vollkommnere Hauser haute, Zaune
anlegte und Verbesserungen aller Art vornahm, wurde der Anteil
eines jeden am Wanner, am waldigen Hugel und am Teiche ab-
gesondert und in dauerndes Besitztnm verwandelt. In der Mol-
dau dagegen besitzt, bis tief in die moderne Zeit herein, jeder
Bauer nur den dritten, vierten usw. Teil eines batrin, und zwar sind
in der Regel, wie es scheint, die Erbteile fur alle Erben auf- und
absteigender Linie gleich gewesen, so dafs der Witwe gerade soviel
wie den Kindern und Enkeln zufiel. Die Erbschaft heifst m o
e nir e, und dieses 'Wort besagt, dafs vor allem der Besitz an

Grund und Boden dazu gehorte, wahrend in der Verteilung der
beweglichen tauter, der Herde, des Hornviehes, der Gerate, Klei-
der und Kleinodien, wenn sich bei einem reicheren Bauer solche
fanden, Ungleichheit herrschte. Der Hausvater, die Hausmutter
konnten, wenn sie in ihren alien Tagen von einem ihrer Sane

1) StudiT doc. IV, S. 15.
2) Vgl. Studii si do c. VVI, Register unter dem Schlagworte: a arunca

banii".
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oder von einer ihrer 'Richter versorgt wurden, ihr Feld diesem
oder dieser noch bei Lebzeiten schenken oder durch miindliche,
viel seltener durch geschriebene diatg hinterlassen '). Bei Lebzeiten
des Vaters waren die Kinder, soweit sie noch nicht eigene Fami-
lien gegrandet batten, im selben Brode", 1 n tr' o pit g, mit dem
Hausherrn, der sie dem Staate oder dessen Nachfolgern, den Grofs-
grundbesitzern, gegenuber vertrat 2). Verlor einer durch ein Ver-
brechen oder durch unziemendes Betragen seinen Anteil vollig
oder far langere Zeit, dann fiel nach dem Gewohnheitsrechte die
verlassene oder verlorene Hofstelle den anderen Mitgliedern der
grofsen alten Familie zu 3).

Der Fremde kommt nur dann dauernd in ein Dorf und verliert
sich in der unzertrennbaren Einheit der Bewohner, wenn er heiratet
oder adoptiert wird; ja bei Licht besehen, stellt die Heirat, so
wie sie der rumanische Bauer bis heute in etlichen entlegenen
Gebieten versteht aufser wenn der junge Mann die Frau in
sein heimatliches Dorf fUhrt, was in der Volksdichtung imnaer eine
Gelegenheit zur Trauer und zum Fluche far die Neuverheiratete
ist eine Adoption dar. Es ersteht dadurch dem alten Vater
ein neuer Sohn; als solcher wird er betrachtet und bekommt den
gleichen Anteil an der vaterlichen" Erbschaft; ja die Bruder der
Frau nennen ihn ihren Bruder.

Aber auch ohne eine solche wirkliche neugeschaffene Ver-
wandtschaft bekommt der Rumane Briider", die dann auch zu Mit-
gliedern desselben Dories mit gleichen Recbten werden: zwei
Freunde laden die Gemeinde zu der Festlichkeit ihrer Verbra-
derung, wobei sie feierliche Formeln austauschen und unter dem
Segen des Glaubens fratj de cruce" werden 4); das gilt oft mehr
als wahre Blutsverwandtschaft, und in der Volkslegende spielt
dieser Gebrauch eine recht grofse Rolle. Oft aber verfolgen in
der Heldendichtung solche kiinstliche Verwandtschaften nicht die
edlen Zwecke treuer Freundschaft und Aufopferung: die in fr A-
ire geschieht vielmehr nur, um dadurch einen gut zahlenden

1) Mein') Sate si preot1, S. 110.
'2) Moine Doc. Bistrite1, passim.
3) Sate si preot1, S. 125-126.
4) Bibicescu, Poesi1 populare, AD merkungen.
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Fremdling in die Dorffarnilie einzuschmuggeln. Gibt es doch den
sonderbaren und ziemlich komischen Fall, dafs sich zwei Kloster,
urn den Willen der Stifter nicht zu verletzen, far Tauschzwecke
heilig verbriidern 1): Monche, Diener, Hirten der beiden Gottes-
hauser sollen sich gegenseitig als Genossen betrachten. Noch im
15. Jahrhundert findet sich eine Verbraderung bis zum Tode "
zwischen einem Bojaren und den:Siihnen seines eigenen Bruders,
damit sie sich gegenseitig beerben konnen 2). Bei den Personen-
verbruderungen gab es auch einen in fr a , i t or ", eine Art von
Pseudovater ad hoc, der zu Geschenken fur die neuen Brader,
ihre wahren Vater,, falls diese noch lebten, und ihre Hausfrauen
verpflichtet war. War dann dies alles dem Brauche gemafs ver-
laufen und durch einen z ap is feierlich verkundigt worden, dann
vollzog man endlich die Schenkung von Erbteilen, die anders un-
moglich gewesen ware 3). Spater wurden solche Verbriiderungen
auch fur Handelszwecke von Handelsgenossen gemacht, auf dafs
wir Milder beim Gewinne und Schaden seien "4).

Um ahnliche Zwecke zu erfallen, nahm man bei den Rumanen
wie bei den benachbarten Bulgaren 6) fremde Personen , jiingere
oder altere an Sohnes Statt an, und diese Sane anderen Blutes
hiefsen de fill, als Sohn 6), fit de sufl e t oder auch suflet",
d. h. Seelensohne. So verfuhren meistens kinderlose Leute, die
von ihren entfernten Verwandten in ihren letzten kummervollen
Jahren keine Unterstiitzung erwarten duriten und daher an Kindes
Statt den guten Christen", der sich aus Milde ihrer annahm,
adoptierten 7).

Diese Verhaltnisse haben nur,, wenn man sie aufserlich und
oberflachlich betrachtet, eine Ahnlichkeit mit den slavischen Dorf-
gemeinden , mit der Z a d rug a und dem Mir. Grundsatzliche
Verschiedenheit herrscht zwischen den rumanischen Verhtnissen,

1) Arch. ist. I', S. 29.
2) Arch. ist. I', S. 6.
3) Ebenda I', S. 139; J. 1620.
4) Studii e i doc. V, Jahr. 1720, S. 491 (s. Register, Schlagwort frat1").
5) S. die Falls bei Thronstreitigkeiten im 13. Jahrh. in JireZek, Gesch.

der Bulgaren.
6) ITricariul XVIII, S. 416.
7) Sate ei preotT, S. 127.
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die, wie die dabei verwendeten Worte andeuten, bis in die vor-
slavische Zeit zurtickreichen, und den serbischen oder russischen.
Dort ist es moglich, alles auf die urspriingliche Demokratie", auf
das Leben unter der Regierung des Familienvaters zurtickzuflihren,
wiihrend bier die Agrarverhaltnisse mafsgebend geworden sind.
Es ergibt sich hier alles nicht aus den politischen Lebensverhalt-
nissen, sondern vielmehr aus dem ewigen, ausschliefslichen Besitz-
rechte des Ahnherrn. Dort geht alles auf das Faktum der Bar-
barenwanderungen zuriick, woran die Slaven ihren Anteil batten,
hier auf die langsame Ausbreitung eines friedlichen, in den An-
fangen eines Kulturlebens stehenden Volkes, das sick Raum fur
seine zuktinftige Geschichte sucht.

II. Hier und da findet man in der rumanischen Volksdichtung
Stellen, die das Leben im Freien, das Wandern des Hirten ver-
herrlichen. Regenwolkchen", singt das Bauernmadchen, Regen-
wolkchen schon, steig nicht stark zu Berge, denn dort steht mein
Schtiner: du wirst auf ihn regnen, du wirst ihm was antun, und
so kann er mit den Schafen nicht mehr ausziehn" 1). Schlechter
Berg", spricht der Ilirte, wenn ich oben ware, wiirde ich herum-
spahn, wohin weiter wandern?" 2). Oder die Liebe mit den Wolken
und Sternen, die fiber den Bergen hangen oder ruhig leuchten,
vergleichend, singen sie: Von dem Berge kommt die Wolke, von
der Liebe kommt das Heimweh; von dem Berge kommen Sterne,
von der Liebe kommt mir Trauer" 3).

Aber solche Weisen werden nur in wenigen Gebieten ge-
sungen, wo bei widrigen Naturverhaltnissen die Einwohner sich
zum guten Teile von den Herden ernahren mtissen; in der Tat
stammen die angefuhrten Proben alle aus dem siebenburgischen
nordostlichen Kreise von Bistritz, wo die Dorfbewohner, ohne
vollig auf den Ackerbau in geeigneten Strichen zu verzichten, ihre
kleinen Herden ins Gebirge treiben miissen. Aber auch in dem
Volksliede erscheint als Hauptbeschaftigung des Rumanen die Be-
arbeitung der Erde", die schwere, heilige Kultur des Bodens: 1 ti-
er ul pa mint al uT, von welcher alles kommt und fur welche

1) Onior, Poesil populare I, S. 38.
2) Ebenda S. 76.
3) Ebenda S. 32.
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alles andere aufgeopfert wird. Was ist das Beste auf der Erden",
fragt, zice ( sagt"), die Volksweise", und die Antwort lautet:
Nichts ist besser ale ein Pferdchen, well es tragt dich und fort-
bringt dich". Was ist das Beste auf der Erden?" Nichts ist
besser als der Ochse, well er ziehet schwarze Furchen und dir
drischt das weifse Korn". Und nur, urn zum Schlusse auch den-
jenigen zu befriedigen, welcher auf eine andere Weise die tagliche
Nahrung erwirbt, wird. noch einmal gefragt : Was ist das Beste
auf Erden?" Nichts ist besser als das Schafchen, weil es dich
im Sommer nahret und im Winter warm dich halt" 1).

Beim Tode wird besonders das Verscheiden im Frahling, in
der Zeit rUhriger Arbeit betrauert, und die bocito are, die be-
zahlten Klageweiber jammern: Wo ich geh' und singe, sah ich
Manner mit dem Pfluge; ihre Frauen bringen Essen, und die
Manner schreiten pflugend, und die Frauen kommen singend, und
sie gehen alle jauchzend Ach! wie stolz bist du gestorben,
ale der Pflug ging und die Wiesen griinten und die Baume
knospten "

Wenn, im tiefen Winter, bei der grofsen Feier des neuen,
immer besseren Jahres, die jiingere und auch altere Beviilkerung
des Dorfes sich in kleinen Gruppen versammelt, urn beim Antritt
der Nacht, die grofsartig komische Musik der leeren Fasser auf-
zufiihren, die mit Hauten geschlossen sind, aus denen ein Pferde-
schwanz herausragt, um von dem gelegentlichen Buhai spieler mit
feuchten Minden bearbeitet zu werden, und wenn bei dieser Dorf-
vorstellung in der eisigen freien Luft des Abends althergebrachte
Lieder erschallen, ist nicht von Herden und von keinem Hirten-
konig die Rede, nein, der Patron der Jahreswende ist der
Bruder Trojan", ein Kaiser der Bauern, and in die Geschichten
von seinem Ritte auf dem kostbar verzierten Pferde werden allerlei
Einzelbilder aus der Muhl- und Feldarbeit eingeflochten. Diese
c o 1 in d g des Neujahrs heifst iibrigens a merge cu plug ul, c u
plug ill o r u 1; die mit dem Pfluge umhergehen und die dabei be-
schaftigten, froh singenden Dorf burschen werden plugarI genannt.

1) Marian, Se'rbatorile I, S. 17.
2) Marian, Ingroparea, S. 505.

9.
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Die Volksliteratur pflegt auch diejenigen Zustande zu kenn-
zeichnen, mit denen das Volk im besonderen verwachsen ist. Aber
das Volkslied ist es nicht allein, das uns von der Verbindung des
rumanischen Volkes mit dem Grund und Boden des Dorfes er-
zahlt; es gibt daftir auch noch andere Zeugnisse. Vor allem sind
die Zustande, wie wir sie aus den frithesten Ur k un d e n kennen
lernen, in alien Teilen des rumanischen Landes" dieselben. Die
organisierenden, nach festen Grenzen strebenden Fiirsten der Trans-
alpina " und der moldauischen terra" haben dieselben Elemente
zu Untertanen am siidlichen wie am ostlichen Abhange der Kar-
pathen ; es ist die namliche Bevolkerung, die zwei Jahrhunderte
friiher die ungarischen Konige und ihre Beamten in den Talern
Siebenburgens zu beherrschen anfingen, wo wir das zentrale Mutter-
land des walachischen " Stammes und seines dakisch-romischen
Vorlaufers zu suchen haben.

III. Die Wojwoden von Argq finden in der allmahlich vom
Norden aus eroberten Ebene Dtirfer mit ackerbauernder Bevolkerung,
mit und Oarine", und zwar in so grofser Anzahl , dafs
sie kein Land vergeben konnten , da alles schon besetzt und be-
sessen war. Von Eiden Gebieten ist niemals die Rede; und diese
Tatsache bestatigt auch die Schenkungsurkunde Belas IV. zu-
gunsten der Johanniter, die, im Oltlande wenigstens, agriculturae",
Wiesen, Milblen und Kirchen als vorhanden auffiihrt.

In der Moldau ist zwar die Beschenkung treuer Diener"
mit in der Wildnis", in der noycnma gelegenen Gebieten nicht
selten, aber dies ist nicht wortlich zu verstehen, schon deshalb
nicht, weil dieses ode Land" dennoch durch bereits vorhandene,
geographisch festgelegte Punkte begrenzt ist 1).

Aufserdem finden sich unbewohnte Striche nur in gewissen
Gegenden, wahrend in den ubrigen Teilen des Fiirstentums eine
alte Bevolkerung lebt, die die Eroberer mit ihrem langjahrigen
Besitz bestatigen und sichern. In diesen viel zahlreicheren Fallen
bekommt der bisherige tatsachliche Besitzer das Gut, welches er
von seinen Eltern und Voreltern geerbt hat, in den alien Gren-
zen": diese sind so allgemein bekannt, dafs ihre nahere Beschrei-

1) Oreat Popescul, S. 8.

siliti"
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bung als nicht notwendig erscheint. Die Dorfer sind alle ocin e
und stammen aus einer Zeit, wo ein rumanisches Fiirstentum in
diesem moldauisch transalpinischen Lande" noch nicht bestand, und
sie behielten gemafs dem uric des Herrschers von Suczawa ihr
altes Recht, das man nicht antasten konnte 1).

Der ungarische Konig trifft an den siebenbiirgischen Ge-
wassern keine unbestandige, ruhelose, wild herumschweifende, darf-
tige Hirtenbevolkerung , wie politische Voreingenommenheit es so
oft zu beweisen versucht hat. An ein vollstandiges, metaphysisches
des er tu m, in einer fruchtbaren, schonen Gegend , zwischen gut
bevolkerten Nachbargebieten, zu denen die Karpathenpasse Zu-
gang gewahrten, darf man nicht denken, schon weil eine solche
Annahme vollig unlogisch ware. In dem Privileg far die deut-
schen Ordensritter werden schon die Blaci" der Name wurde
spater in der koniglichen Kanzlei durch Olaci", dann durch
,, Walachi" ersetzt als auf derselben Kulturstufe mit den un-
garischen Grenzwachtern, den Szeklern, lebend erwahnt: es existiert
in Siebenbiirgen neben den Hofstellen der sachsischen hospites in
diesem Jahre 1222 eine terra Blacorum " und eine terra Sicu-
lorum"). Hirten haben jedoch, wie wir schon bei den Ara-
minen sahen, zwar ihre Berge, aber kein eigenes Landgebiet.
Etwas spater bekommt eine der ersten frommen Stiftungen in der
transsilvanischen Provinz, Kerz im Oltlande, wo der gebildete latei-
nische " Minch in harter Arbeit noch eine schone Mission zu erflillen
hatte, eine terra geschenkt, welche den Wlachen abgenommen,
entrissen war, exempta de Blacis " 3). Derselbe Konig Andreas, dem
die Magyaren ihre Herrschaft in der Karpathenfestung zum grofsten
Teile zu danken haben, bestatigt die Freiheiten der sachsischen
Ansiedler und gibt ihnen dabei das Recht, den Wald der Wla-
ellen und Petschenegen" gerade so wie diese Blaci et Bisseni"
selbst gemeinschaftlich zu benutzen; den betreffenden Wald mufs
man rich sehr ausgedehnt denken als einen jener unendlichen

1) S. den ersten Fall von ffirstlichem Udell in Grundstreitigkeiten in
Orest Popescul, S. 3-4; J. 1408.

2) Zimmermann-Werner I, S. 20.
3) S. 27. Vgl. term Siculorum", 1252; Zimmermann-Werner I,

S. 78, nr. 86.
Jorga, Geechichte der Hamann. 1.
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Welder, wie sie das frahe Mittelalter kennt, etwa wie den her-
cynischen, den serbischen Wald, der sich von Be lgrad bis Nisch
erstreckte 1), oder den walachischen am nordlichen lifer der Donau.
Nicht ausschliefslich als Hirten nutzten die Wlacho-Bissenen ihren
Wald, sondern nur, wie es die Sachsen, die gewifs nicht ausschliefs-
lich dem Hirtenleben huldigten, auch taten, urn Holz zum Bauen
der Hiitten und zum Brennen zu sammeln, und ihre Schweine-
herden zur Mast hineinzutreiben; eine solche silva findet sich
iibrigens in Siebenburgen mit jeder grofseren oder kleineren
Bauernansiedelung vereinigt. Darum entrichteten sie auch den
Sachsen, was eigentliche Hirten, die keinen Herd haben und keine
Grenzen kennen, niemals getan hatten, terra g i a, wie sie die
Sachsen selbst in besonderen Fallen dem siebenbargischen Bischof
zu bezahlen nicht verschmahten 2). Wegen der Verheerungen,
welche die Schafe und Schweine der walachischen Dorfer in ihrem
Walde anrichteten, klagen die Sachsen im 15. Jahrhundert vor dem
koniglichen Gericht, wie sie sich im 13. gewifs oft bei den konig-
lichen Beamten haben beschweren miissen 3). Solche Herden im
Sachsenwalde zu masten war ubrigens auch bei den Sachsen selbst
Sitte, und der ritus suae gentis" unterschied sich nicht von dem
ritus der benachbarten Eingeborenen 4).

Die Petschenegen waren Reste der ehemaligen barbarischen
Militararistokratie an der Donau , die als Fluchtlinge aus diesem
Gebiete, wo sie geherrscht batten, gekommen waren; manche
Gruppe mag auch inselartig in Siebenbargen noch von ihren Ein-
fallen im 11. Jahrhundert her bestanden haben. Sie lebten in ge-
ordneten Verhaltnissen und genossen gewisse Vorrechte : im Jahre
1222 sprechen sie klagencl von ihrer alien li b er t a s" 5), die sie
angetastet wahnen. Sie erkennen als ihre Obrigkeit mehrere
job b a gio n es und einen come s an, der nur drei Jahre fungiert
und nur selten unter den seiner Obbut anvertrauten Barbaren er-

1) Otto diebus in saltu spaciosissimo expletis", ingentia et spa.ciosissima.
Bulgarorum nemora"; Historiens occidentaux des croisades IV, S. 278.

2) Zimmmermann-Werner I, S. 198, nr. 269.
3) Hurmuzaki 12, S. 192ff.
4) Zimmermann-Werner I, S. 10.
5) Eorum libertaa ab antiquo instituta"; Hurmuzaki I, S. 78.
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scheint. Die Bisseni" entrichten ihrem Vorstande nur sehr kleine
Abgaben , sind aber zum Militardienste verpflichtet. Wie die
Szekler die andere siebenbiirgische Bevolkerung, welche ur-
kundlich neben den Rumanen erwahnt wird, sind sie dieser
oder jener koniglichen Burg als Wachter und gelegentliche Ver-
teidiger zugewiesen, und in dem Dorfe, in dem sie leben, haben
die ungarischen Beamten feste Grenzen, m e tae, abgesteckt 1).
Sie ahnelten gewifs in jeder Hinsicht den Petschenegen in West-
bulgarien und Serbien, den Pincenarii qui Bulgariam inhabita-
bant" aus dem 12. Jahrhundert: diese letzteren waren auch mit der
Wacht an den Fliissen betraut 2) und hielten mit ihren Pfeilen
und Bogen aus Horn und Knochen den nachbarlichen Feind vom
Lande fern. Bis zum Jahr 1324 gab es in Siebenbargen noch
freie Leute, die Bissenen waren", homines liberi Biceni" 3).

Als Genossen der Szekler und der Petschenegen werden die
l'Olaci" bald zu denselben militarischen Zwecken verwendet. Die
meisten j ob b a giones castr or um, die man bei Gyula-Fehdrvar,
bei Solnok, Ung, Szathmdr der Name ist rumanisch und bedeutet
Grofsdorf" bei Rodna, Orte, die alle urspranglich konigliche
c a s tr a sind, wahrend des 13. Jahrhunderts findet, waren sicher
Rumanen: die in der zuerst genannten Burg heifsen 1206 Gynna
(Ghinea), Gyna, Gyurgy (Giurgiti), Iseph, Willera" 4). Vom Pri-
stalde des Konigs erhielten sie Hofstellen in einer villa militum" 5),
und dieser Landbesitz war, wenn sie ihren Pflichten nachkamen,
erblich. Diese Einrichtung lafst sich bis zu den Zeiten des hei-
ligen Konigs", d. b. Konig Stephans I., zuriickfahren 6), und noch
in der Mitte des 13. Jahrhunderts war der jobb agion a tus ein
honor, eine Militarwarde; hiefs doch der Vertreter des obersten
Kriegsherrn in Siebenbiirgen ebenfalls job b a g i o 7). Solche Wa-
lachen waren es, die neben anderen inhumani homines", Kuma-

1) Hurmuzaki I, S. 125. Vgl. auch S. 73 (nr. tu), 101.
2) Hist. occidental]; S. 278.
3) Hurmuzaki I, S. 588, nr. cccusiv.
4) Zimmermann-Werner I, S. 8-9; ebend. S. 146, nr. 205; S. 240;

H u r mu z ak i I, S. 327, nr. 238; S. 470, nr. 379.
5) Zimmermann-Werner I, S. 8.
6) Ebenda I, S. 53-54.
7) Ebenda I, S. 34.

,
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nen, Ungarn, verschiedenen Slaven", Szeklern, Petschenegen
(Bezzermini), Ismaeliten (Tataren), gegen den Bohmenkonig Otto-
kar 1260 in der Schlacht zu Kressenbrunn kampften 1).

Aber noch in dieser Zeit wurden nicht selten die koniglichen
Rechte an den auf koniglichen Befehl und mit dem Gelde des
Kiinigs erbauten Schlossern von habgierigen, ungehorsamen Edlen
und Greben, no biles und comite s, usurpiert, was ausdriicklich
im Jahre 1238 erwahnt wird 2). So sank mit der Zeit die Stel-
lung eines jobbagio immer tiefer'herab, und zwar in dem Mafse,
als das Land durch andere Krafte, diejenigen der Sachsen und
des emporkommenden siebenbiirgischen Adels verteidigt wurde.
Noch im 13. Jahrhundert erscheinen die jobb ag i on es als mit
den gemeinen rustici auf gleicher Stufe stehend und mufsten wie
diese eine Ilbersiedelungsgebiihr bezahlen 3): sie gehorten einem
Edelmanne, selbst wenn sie selbst Kenezien" waren 4), oder einer
Kirche 6), und waren schon 1366 durch eine antiqua et approbata
regni consuetudo", aufser in Kriminalfallen, dem Richterstuhle der
Edelleute untergeordnet 6). Aber auch in dieser ihrer Erniedrigung
fochten sie noch mit ihren Bauernwaffen " ar ma ru sti can a
unter der Fahne des nobi lis und behielten auch ihr ererbtes
Recht an dem alten Boden ihres Geschlechtes 7).

Aber aufser den Jobbagiendorfern an der Grenze, von Gyula-
Fehdrvar an bis zum Szeklerwinkel, wo Bich gegen 1300 und im
folgenden Jahrhundert ganze rumanische Dorfer oder wenigstens
rumanische Einwohnergruppen im Besitze ihrer alten geschenkten
Gtiter 8) in altungarischen Orten linden, war das ganze Land bei

1) Katona VI, S. 314; vgl. Jorga, Studa foi doc. III, S. 76, nr. 1; Mon.
Germ. Hist., Scr., IX, Register unter Walachi.

2) Hurmuzaki I, S. 67.
3) Vgl. auch Hurmuzaki I, S. 576-577, nr. 455.
4) Ebenda I2, S. 247. Fur die Erklarung dieses zweiten honors" s. oben

S. 139, 152-153 und waiter unten.
5) Zimmermann-Werner II, S. 54.
6) Ebenda II, S. 235, nr. 840; S. 230-231, nr. 834.
7) Zimmermann-Werner II, S. 526.
8) Terra relicti et donati fuere"; Hurmuzaki I: villa olachalis des

Ursus Knezius"; I2, S. 335-336. Vgl. auch ljngari sive Olachi constituti
infra indagines"; 1294.
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der Ankunft der Ungarn mit villae olachales" besat. Sie lassen
sick an dem Beinamen Olah -, an den altslavischen Namen, die
die schon verschwundenen Slaven nicht weiter trugen, die aber
von den neuen magyarischen Ansiedlern des Landes angenommen
wurden , und endlich an den Namen der Einwohner erkennen.
Die in den erwahnten villae fest angesessenen Rumanen haben
auch die Namen der Flasse, die zuerst in slavischem Gewande
72Marisch", Schebis " (spater Maros, Sebes) erscheinen, uberliefert,
uncl ebenso die zahlreichen Ortschaftsnamen , die sich, wie Siret,
Galati oder Gradi0e, auch in transalpinischen" Gebieten finden.
Um einzelne datierte Falle anzugeben, so stOfst man schon 1135
auf den Crez" (Cr0.1?) 1), 1219 auf das pratum Mykula", die
villa Myroslov" (Miraslail) und eine andere, Sycozov" 2), 1219
auf die konigliche udvornici: Cuzma, Bessu, Bud, Bundu" 3))
1221 auf einen incola Nugul", die servi": Micou, Lazou",
den vinitor " Buchta", den Hirten Pychu" 4), 1246 aber auf
die Ortschaften: Byolokol" und Golou" 5), 1252 auf den Berg

Vecul" 6) und in demselben Jahre auf den Personennamen Bu-
dul 7). 1236 wird als des Verrats schuldig Nicolaus, Sohn des
2) Borch", sowie Mica Barbatus " 8) genannt, 1276 die terra filio-
rum Mykula " 8), 1283 die Ortschaft Musna" 10) ; dann die Orts-
namen Mogorrenn", Pastorren", die sich sprachlich nur ruing.-
nisch erklaren lassen darften, endlich die Dtirfer Olahteluk, Olah-
kercz usw. "). Dabei sollen verdachtige Zeugnisse ganz aufser
Betracht bleiben : ein solches ware etwa die Nachricht von 1231,
die in aufsergewohnlicher Form von Trulh, Sohn des Choru "
erzahlt, einem Gutsbesitzer im Fogaraslande und Erben anderer

1) Fejer, VIP, S. 102 ; zuerst bei 0. Den su sian u I, S. 393 zitiert.
2) Hurmuzaki I, S. 70, nr. 81.
3) Ebonda S. 70.
4) Ebenda S. 71-73.
5) Zimmermann-Werner I, S. 72.
6) Ebenda S. 79, nr. 86; II, S. 246, nr. 853.
7) Monuments Hungariae Histories XII, S. 343 ; apud 0. Den sus ianu I, S. 393.
8) Hurmuzaki I, S. 143, nr. 112.
9) Ebenda I, S. 409, nr. 328.
10) Zimmermann-Werner I, S. 144-145, nr. 203.
11) Ebenda S. 48, 67; Hur m uz ak i I, S. 446, 583.
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rumanischer Bauern, die dort lebten in der Zeit, als das Land
Fogaras den Bulgaren gehort hatte" 1); dies steht weder mit der
Geschichte im Einklang, noch entspricht es der in jener Zeit ge-
brauchlichen Ausdrucksweise. Ahnliches gilt von einer Hattert-
festsetzung, worin Rumanen des Bistritzer Bezirks im 14. Jahr-
hundert mit grofsem Pathos von ihren millenaren" Besitzrechten
in der Legend sprechen 2).

Weiter haben die Magyaren von dieser alten Bevolkerung
Worte wie c e r fur einen in Siebenblirgen Behr verbreiteten Baum,
dessen Rinde zur Gerberei verwendet wird 8), ubernommen, Cur-
tis" in lateinischen Urkunden fur den Sitz einer Obrigkeit 4),
kerep-corabie fur die Wasserfahrzeuge auf dem Marosflusse 8). Das
szekleriscbe Wort Udvarhdly kommt gewifs vom slavischen Dvor
(hung. Udvar), das die Rumanen dem ungarischen Sprachschatze
zugebracht haben 6). Auch fur den nur in Siebenbargen und
nicht fiber das 13. Jahrhundert hinaus vorhandenen Stand der
), udvornici" des Konigs ist dieselbe Erklarung anzunehmen 7): es
waren freie Bauern mit erblichem Besitze, der terra udvornicorum
genannt wird. Endlich sind auch, wie unten noch zu ersehen ist,
Namen fur politische Wurden von diesen Vorgangern und teilweisen
Wohnnachbarn entlehnt: vielleicht pristald" (pristav), gewifs aber
die udvornici" und der Wojwode.

Die Erwahnung von d es ert a, die nicht selten vorkomrnt,
ist ebenso zu erklaren, wie die nscurna der moldauischen Fursten.
Eine se ssi o, eine terra kann , besonders nach dem Tatarenein-
falle, wirklich ode" gewesen sein 8), aber dafs das gauze Burzen-
land die Kanzleibezeichnung von vacua et inhabitata" verdient

1) Zimmermann-Werner I, S. 55, Nr. 64.
2) Hurmuzaki 12, S. 116.
3) Cortices arborum vulgariter cheer"; Zimmermann-Werner II,

S. 243, nr. 851.
4) Cartes pontificales", Zimmermann-Werner I, S. 72, nr. 81.
5) Navis kerep"; 1248; Hurmuzaki I, S. 77. Die ebenda erwahnte

navis olch" kann nicht erklart werden.
6) Die alte Form des Schlosses ist: Utvord 1301; Hurmuzaki I, S. 553.
7) Hurmuzaki I, S. 69, 125; Zimmermann-Werner I, S. 174.
8) Hurmuzaki I, S. 696; It, S. 28, nr. 21. Vgl. I, S. 221-222,

nr. 222.
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hatte '), ist nicht anzunehmen wie sollte denn die alte slovenische
Terminologie, wie sie in Birsa, Brasov, Codlea usw. fortlebt, iiber-
mittelt worden rein? Die Bevolkerung war gewifs diinn, hier wie
in anderen Teilen des Rumanenlandes", aber hier wie iiberall
in seinen Grenzen lagen die mansiones Olacorum " in Dorfern
zusammen, die ihre metae antiquae", veteres metae" ganz wie
in der Moldau besafsen 2). Die agricolationes" der Walachen
waren nicht nur im 15. Jahrhundert auf diesem Boden bekannt 3),
sondern schon im 14. gab es einen besonderen modus Olacho-
rum ", urn die Grenzen eines Grundbesitztums genau festzustellen 4).

Den Ackerbau hat die Bevolkerung der Karpathen- und
Donaugegenden niemals vergessen , und anderen Beschaftigungen
zuliebe, die sie freiwillig oder gezwungen iibten, aufgegeben
diese Hauptbesclaftigung und wichtigste Quelle der Nahrung er-
losch und versiegte niemals seit der entfernten Zeit der romischen
Kolonisation in Dakien und dem noch weiter zurtick liegenden
freien Treiben der unabhangigen Getodaken. Manches in der
Agrarterminologie stainmt zwar von den Siaven, die eine betracht-
fiche Kultur aus ihrer Steppenheimat mitbrachten, aber diese ent-
lehnten Wafter bezeichnen meistens Geratschaften : plug, r ar i
die Bestandteile des plug s oder weniger wichtige Einzelheiten
der Feldarbeit. Das meiste aber von den Ausdriicken , die der
Bauer taglich benutzt und die im Vordergrunde seines Denkens
stehen, gehort vielmehr dem ererbten lateinischen Wortschatze an;
so zuerst die Bezeichnungen fur die Tatigkeiten, in die die Feld-
arbeit zerfallt : a ara (= arare), a srng,na, (= seminare), a culege
(= colligere), a intoarce, d. h. ein Feld nach mifsgliickter Arbeit
wieder zu bestellen, a secera. Der angehaufte Ertrag der Ernte
inschliefslich des rund herumstehenden Raumes, welcher zum Schutze

gegen Feuersgefahr durch Pflugfurchen begrenzt ist, heifst a ri e

1) Zimmermann-Werner I, S. 16.
2) Vgl. die Wiederschenkung von mansiones Olacorum" im Jahre 1293;

Zimmermann - Werner I, S. 195; die Definition der sessio terre" fur die-
selben mansiones": terre arabiles, silvae, knots", ebenda, und die metae
antiquao" fur olakales" gegen 1350 im Oltlando, Hurm uz ak i I, S. 670.

3) Hurmuzaki I', S. 541, nr. 453.
4) J. Mihalyi de Apsa, DiplOme maramuresene I (1901) I, S. 31.
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(= area). Die verschiedenen Getreidearten tragen auch fast aus-
schliefslich lateinische Namen: gr it, orz, m ei li, steal. a, ov a a;
eine Ausnahme machen nur die spater entlehnten Kulturpflanzen,
bei denen aber auch oft eine Bedeutungswandelung gestattet, dafa
das einheimische Sprachmaterial die neue Bezeichnung liefert, so
bei p or u m b, p o p u§o it far tiirkischen Weizen, und daneben
Benennungen wie rap ia, hri c a (Rips, Heidekorn). Auch die auf
den Weinbau beziiglichen Worte enthalten viel Lateinisches. Be-
zeichnend ist es, dafs fur den zugunsten einer verlockenden Theorie
zum Hirten von Beruf gestempelten Nordrumanen die Nahrung im
allgemeinen pin e, Bornbrot heifst, dafs mit einem alteren Ver-
wandten oder mit einem Hausherrn zusammenzuleben als in einem
Brote mit ihm zu sein", a fi in t r' o pit A, bezeichnet wird.

IV. Wie es von einem Volke, das in primitiven Kultur-
verhaltnissen lebt, nicht anders zu erwarten ist, verfertigt sich der
Bauer alles, was er braucht, selbst. Fur sein Haus braucht er
keinen Baumeister : es werden vier Mlle in die Erde gegraben,
zwischen diese eM Netz von Zweigen hindurchgeflochten, und
caber dies alles, was das solide Element des Dorfhauschens bildet,
komrnt eine dicke Schicht von Erde und Lehm. Das Dach wird
aus Stengeln, Zweigen, Schilf und wieder aus dariiber geworfener
Erde gebildet. Bis Behr spat waren die Fensteroffnungen mit
Papier verklebt, und nur bei den reicheren Leuten sah man das
auf Jahrmiirkten oder bei Reisen in die Stadt eingekaufte kost-
bare" Fensterglas. Holzhauser wurden, trotz des in dem Berg-
und Hilgellande in iiberreicher Fulle yorhandenen Baumaterials

mit Ausnahme der tragbaren Hirtenhiitten nicht errichtet,
nur Dorfkirchlein aus ungetunchtem schwarzen alten Holze, mit
gelbem und griinem Moose verziert, gab es, wo an hohen Fest-
tagen ihre winzigen Gldcklein, Geschenke frommer Sunder mit
etwas besser gefulltem Beutel, die armen Leute mit ihrem Ge-
bimmel anlockten.

Die Strafse heifst bei den Rumanen in der Moldau gerade
wie in der Walachei und in Siebenburgen, wenn sie nur zwei
Ortschaften verbindet, drum, eine Erinnerung an die Zeiten, da
alte griechische Elemente ihre Sitten und ihren Wortschatz mit den
der romischen Herren verachmolzen. Der Reisende ist ein calator

g
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aber das Wort tale spater, seit der modernen Neugestal-
tung der Sprache wird auch die Neubildung str ad g. viel ge-
braucht kommt auch in Redewendungen vor : so geht der
Mann, der sein Ziel nicht erreicht und zuriickkehren mufs, 1 a
c ale a 'n t o a r s A, den zuriickgefiihrten" Weg. Als die Leute
des Konigs in Siebenbiirgen erschienen, neue Barbaren fur die
einheimische barbarisierte Bevolkerung, fanden sie die schon angst
in Schutt verfallenen, vergessenen grofsen Strafsen der vergangenen
kaiserlichen Bliite- und Schmerzenstage nicht mehr, aber noch im
13. Jahrhundert gab es viae" oder magnae viae" im Innern
des neueroberten Landes 1): sie liefen gewifs den FlOssen entlang
von einem grofsen Tale zum anderen und bildeten Verbindungslinien
zwischen den westlichen und ostlichen , nordlichen und sildlichen
Passen. Ahnliche drumuri die Volksdichtung erwahnt germ
als Wege fur ihre Heiden die drumuri sgpate", die auch urkund-
lich bezeugt sind, waren auch in dem transalpinischen" ru-
manischen Gebiete vorhanden und wurden teach der Staatsgriin-
dung benutzt, aber nicht erst geschaffen, da sie die Natur meist
selbst gebahnt hatte.

In den Gebirgsdorfern hat jede Ansiedelung, jede grofse Dorf-
familie ihr Bachlein ; doch spielt es nicht dieselbe Rolle bei heim-
lichen Zusammenkunften, wie unten in der Ebene der Brunnen,
fin tin a, wenn wir dem Liede glauben diirfen. Dies Bachlein
tragt sehr oft keinen eigenen Namen, weil eine Unterscheidung
nicht notwendig ist und ein besonderer Name nur eine unniltze
Belastung des Gedachtnisses darstellen wiirde. Das Bachlein ge-
hOrt dem Dorfe, und das Dorf selbst ist eine in sich geschlossene,
sich selbst gentigende Welt: dieses rastlose, kleine, iiberall und
immer die Natur belebende Element, welches alley sieht und nichts
von alledem behalt, ist die v al ea sat ulu 1, wortlich Tal des
Dorfes" mit Einschlufs des darin fliefsenden Wassers. Wenn
erst das uralte, aber immer jugendfrische Bachlein zur Dorfgriin-
dung an seinen Ufern eingeladen hat, dann ist auch sofort auf der
einen oder der anderen Seite dieser bescheidenen Gonnerin
in nicht minder bescheidener Form die Strafse vorhanden. Paz

1) Zimmermann-Werner I, S. 3, nr. 3; S. 48.
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ist die u HO, ein slavischer Name, der uberall zu treffen ist, auch,
und zwar in der Moldau, in der liebkosenden oder entstellten Form
u I i ci o a r g, h u di.t a. In der Ebene aber entsteht ohne die Hilfe
des Bachleins eine Bich ebenso krauselnde, labyrinthische Ver-
kehrsader fur Arbeitsleute, die sie beim dammernden Herauf-
kommen des Tages oder beim verschleierten Eintritte der Nacht
benutzen, denn das sind die Stunden, wo der Bauer zum Felde"

la cimp geht, oder von dort matt und schweigsam zurtick-
kehrt; far den Reiter und den langsam vorbeifahrenden Ochsen-
karren, das tibliche Gefahrt des Landes seit jenen alten sarma-
tischen" Tagen und noch in der Gegenwart, ein Vehikel, das sich
von selbst bewegt, wahrend der Ochsenfiihrer sinnt, singt, traumt,
und selbst bei dem sengenden Brande der Sonne im Sommer sogar
seligst sclilaft; far die Frauen, die, rein gekleidet, wenn nicht die
allen Nachbarn offenbar gewordene Not jedes Schamgefuhl vernichtet
hat, aus der fur c A auch ein Vermachtnis der grofsen Ahnen
den weifsen Faden wahrend des Gehens geschickt weiter spinnen;
schliefslich auch fur die sich selbst uberlassenen, in blofsem Hemde
herumflatternden, durch Gottes Gnade immer recht zahlreichen
Kinder des Dorfes. Im Winter aber benutzt meistens ein einziger
Gast die weifse, jetzt einsame Gasse: der Nordwind, der oft monate-
laug aufser in der walachischen Ebene, wo das Wetter weniger
rauh ist alles mit der Ruhekappe des dichten Schnees bedeckt.

Die u 1 ii, oder vale des Dorfes scheidet in der charakteri-
stischen rumanischen Ansiedelung, dort, wo nicht der fremde alte
Einflufs der nach deutscher Weise sich ansiedelnden Sachsen, oder
der fremde neue Einflufs der abendlandischen Kultur eingewirkt
hat, grofse und weite Hofstellen, die von einer lebendigen, im
Fruhling und Sommer bliihenden Hecke oder einem Zaune aus
Zweiggeflecht oder schliefslich, wenn auch nur bei reichen g o s-
podari ---. Hausherren, von holzernen Planken, zapla z, ul u ci,
umgeben sind. Das kleine Wohnhaus verschwindet beinahe im
ausgedehnten freien Raume, in dem sich eine curt e fur das Ge-
flugel und das Kleinvieh, namentlich die Schweine, findet; daneben
stehen die aus demselben Material wie das Haus selbst errichteten
Gebaulichkeiten zur Aufbewahrung der Nahrungsmittel, und end-
lich Iiegt dort auch der Obstgarten, livad a, p o ra e t, welcher

                     



Die rumanischen Meer. 219

in einigen Gebirgsgegenden, wo aus Pflaumen das einheimische
alkoholische Getrank 1 u i ea, zubereitet wird, eine Quelle be-
trachtlicher Einkunfte bildet. Die anderswo gewohnlichen Blumen-
garten verzieren nur den Hof der wohlhabenden Leute; Gemtise-
bau gibt es nur in einigen Winkeln des rumaniscben Landes, und
bleibt zum grofsen Teile bis heute den fremden Sir bi, Bulgaren,
tiberlassen. Neben dem Hause werden nur die Krauter angebaut,
die zur Bereitung der neben der m gm al i g a einer Art gelbem
Brot aus tiirkischem Weizen als Speise ublichen saueren Fisch-,
Fleisch- oder Gewurzsuppe, b or§ oder cior b g de bor§, not-
wendig Bind. Oft wird in der Nahe des Hauses als Ktiche oder
Keller (statt der pi v n i g) der b or d e i u benutzt, eine unterirdische
Wohnung, manchmal mit zwei Kammern, die nur von der offen
gelassenen Tar einiges Licht bekommt und worin arme Leute
oft eine dauernde Zuflucht suchen und, wenn Bich ihre Lage
nicht besserte, mehrere Generationen lang verbleiben mufsten.

Ins Haus selbst gelangt man durch eine, vom Bauer eben-
falls eigenhandig gehauene halzerne Tiir, obgleich seit alter ro-
mischer Zeit im Dorfe auch le mnari immer vorhanden waren ').
Der Eisenmeister, der m e§t e r fair Eisenarbeit heifst fi er ar, ein
Ausdruck, welcher uns in dieselben entfernten Zeiten zurtickfahrt,

1) Man darf wohl annehmen , dafs in der orsten Zeit des Tolkergemisches
der romanisehe Bauer, gewohnt, rich alles auf dem Markte zu kaufen, im
Verfertigon von Geratsehaften ungetibt war, und dafs der auf Bich selbst ange-
wiesene slavische Stamm sie, ohne mit Geld oder Feldprodukten die Stadt
aufzusuchen, besser herstellte. Dafs dem Romanen bereita vor der Ankunft der
Slaven die Handwerke , die Meisterschaften" man hat das Wort m e ter
von den Ungarn und Sachsen spater ilbernommen, aber gebraucht wird da-
neben auch in verandertem Sinne maestru = magister (pasare maiastra,
wundertatiger Vogel, wie maitre Merlin, der Zauberer" Merlin) bekannt
waren, zeigen die Appollativa der verschiedenen einfacheren Beschaftigungen,
wie lemnariu, fierarili, p ietrariil. Aber ftir die Gerate selbst hat man
slavische Worte entlehnt in der Weise, wie in neuerer Zeit die alten Worte
fur Kleidungsstiieke und Modesachen von den Franzosen , direkt oder indirekt,
heriibergenommen , die alten griechischen und tarkischen Ausdriicke verdrang-
ten; letztere batten ihrerseits altere slavische Bezeichnungen , hinter denen
wieder andere, nosh altere, ebenfalls slavische Benennungen stehen , verdrangt.
Das auf di e se m Kampffelde Besiegte stirbt mit seinom Namen ab, nod fiir die
neuen besseren Bogriffe werden Worth von den Siegern entlehnt.

g
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aber die bauerliche Wohnung besitzt keinen oder nur einen ganz
primitiven eisernen Schltissel, den in diesem letzteren Fa lle der
berufsmafsige Schopfer solcher Arbeiten, der erfinderische Zigeuner
hergestellt hat, der Metallurg und Musikant in einer Person ist.
Zuerst kommt man in die tin d a, d. h. den Vorraum, und dann
in die meistens auf zwei reduzierten Wohnzimmer. her steht ein
runder oder viereckiger holzerner Tisch, vielleicht finden sich auch
einige Sttihle s c a u n wie ma s a entstammen dem lateinischen
Wortschatze , aber die Zierde des Hauses und den Stolz der
Hausfrau bilden die der Wand entlang stehenden Betten, la vit a,
und die zierlich genahten, kunstreich und mit wahrem Kunstsinne
gestickten Bett- und Kleidungsstucke, die, damit sie jedermann
sehen kann, Behr hoch aufgeturmt werden, fast so hoch, dafs sie
die kleine 011ampe beruhren. Neben dieser hangt bei den Reichen
ein mit Silber bekleidetes", im br a cat a, und mit Gold uber-
decktes, s u flat a, Bild eines Heiligen oder der Mutter Gottes, das
wunderwirkende i c oan a (61x6v). Der hochgebaute Backofen mit
weit gebffnetem Rachen der Bauer bereitet sich selbst das
Brot, wenn er reich genug ist, um sich von Kornbrot zu ernah-
ren ist such eine Art von Mobelsttick" der bauerlichen go s-
p o dari e": auf seinem platten, ausgedehnten warmen Rticken ruht
wahrend der Nacht und geniefst die Wonne einer tiberreichen
Korperwarme der zartere Teil der Familie oder der etwa krank
darniederliegende. Das Haus ist tibrigens nur ftir den Winter,
schlechtes Wetter und far die Nacht gebaut: das wahre Leben
wird draufsen unter dem heiteren oder finsteren Himmel gelebt.
Wenn der Feldarbeiter nach schwerem Tagewerke nach Hause
kommt, braucht er daheim kein Licht mehr : nur selten bleibt er
auf dem erweiterten, vorspringenden Teile der unteren Mauer, der
pri sp a, stehen, um da zu sprechen und zu scherzen, und nur aus-
nahmsweise macht er Licht, indem er mit seinem Stahl an der
cr emen e oder einem Feuersteine Funken schlagt, urn den opae.t,
eine in Fett eingeschlossene Meche", anzuziinden. Bei der freund-
lichen Musik der Grillen, die auch zu den Cup tor bewohnern ge-
horen, schlaft er seinen tiefen, wohlverdienten Schlaf.

Handel wurde in diesen Dorfern, die vom Ackerbau lebten,
allerdings auch getrieben, und die Worte n eg cq, n e gusto r, a

p-
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vinde, a earn pAra gehoren zu den romanischen Sprachelementen.
Selbst der Handel mit dem Gelde war nicht unbekannt, obgleich
der Name b an, fiir Munze, eines spateren Ursprunges ist: ca-
p ete, das entliehene Geld, vielleicht auch dobind a, die Zinsen,
sind schon vor der Slavenzeit im Gebrauche. Gewohnlich wur-
den Handelsgeschafte dort abgeschlossen, wo sich die Bewohner
mehrerer Dorfer an grofsen Festen zusammenfanden. Diese Ort-
lichkeiten hiefsen nedei (sing. n e d eie), was vielleicht aus Ne-
delia, dem Namen des .Sonntags bei den Slaven, hergeleitet ist.
Viele solche nedei gab es gewifs an der Donau, and ihr Name
lebt noch in heutigen Ortsnamen der Gegend. Fur die Berg-
bewohner fanden die ne d ei auf einem Gipfel, zwischen zwei
oder mehreren Tdlern, statt: man kennt bis heute Ne d ei im
Hatzeglande, und noch ein Teil des Berges Tiblq im nord-
ostlichen Gebiete von Siebenbiirgen" heifst Nedeia 1); bei dieser
Gelegenheit wurde auch getanzt, getrunken und nicht zuletzt
manche Heiratsverbindung unter den Anwesenden angebahnt. Darum
hiefsen die nedei auch bisweilen tirgul fet el o r, das heifst
Madchenmarkt 2). Die Benennungen b il cit und ia r m aro c
(13 olcs und Jahrmarkt) fur solche Versammlungen mit mehreren
Zwecken die katholischen Seelenhirten suchten im 18. Jahr-
hundert den Gebrauch der bilciuri als fur die Sitten gefahrlich
auszurotten 3) wurden erst spater von den Sachsen und Ungarn
entlehnt.

V. Trotz der Einfachheit der Verhaltnisse fehlte es den Bauern
nicht an einem Seelenleben, obgleich Einzelheiten dariiber nicht
in guten oder schlechten Biichern fiberliefert Bind. Die Seele des
Bauern findet meistens die ihr unentbehrliche Nahrung, ilbernatik-
fiches Grauen und Hoffen, traurige und heitere Bilder und Szenen,
in seinem christlichen oder vielmehr christlich-heidnischen Glauben,
zu dem er naiv und innig halt. Zu Werke geht er immer, zum
alltaglichen wie zum aufserordentlichen, gefahrlichen, das fur sein

1) Ich glaube den Namen such in einer Quelle des 17. Jahrhunderts, viel-
leicht bei Bandini, getroffen zu haben.

2) Vgl. Frincu si Candrea, S. 72ff.; vgl. S. 53ff.; Onisor, Neva
populare, S. 38.

3) StudiT si doe. V, S. 461.
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Leben entscheidend wird, indem er das Kreuzeszeichen an Stirn,
Brust und Schultern schlagt. Beim sparlichen Essen dankt er
zuerst mit demselben segnenden Zeichen dem , der seine sauere
Arbeit unbelohnt lassen konnte und dennoch ihm, dem Sundigen,
die Ernte auf dem Ackerchen emporsteigen zu lassen geruht hat.
Fur ihn ist jeder gute, ehrliche , verstandlich sprechende hlensch
ebenso ein Rumane wie ein Christ, un creq tin. Infolge des nicht
zu leugnenden Einflusses des bulgarischen Bogomilismus, welcher
die Reinigung der Seele in wundertatigen, von alien Ubeln erlo-
senden strengen Fasten predigt, enthalt er sich jeglicher Fleisch-
nahrung, ja sogar der Mich und Eier; wer anders handelt, gilt
als ein bartniickiger Heide, ein Gotteslasterer, ein schmutziger,

un rei n er " L etin d. h. Katholik. Diese Fastenzeiten weirs er auf
einfache Weise sehr gut zu berechnen, und Lange vorher wartet er wie
auf ein grofses, gliickliches Familienereignis, wie auf eine ihm per-
sonlich zugedachte Wohltat auf den Osterfeiertag, wenn in der
leuchtenden Dorf kirche, vor den in ihren besten Kleidern prangenden
armen Lenten, durch die naselnde Stimme des noch vor kurzem
ziemlich ungelehrten Priesters Gott selbst in der Auferstehung aus
dem Grabe einen Augenblick seinen ewigen Sieg uber den bosen
Tod feiert. Und nicht anders ist es bei der Feier des Jahresschlusses,
wenn die Arbeit ruht, die einzige, zu welcher er sich berufen fiihlt,
denn alles andere ist im Grunde nur fur den Zigeuner, Juden,
Griechen, Nean4 (Deutschen) and CiocoT (Stadtbewohner, Aristo-
kraten, Beamten) geschaffen. Dann widmet er sich ganz den grofsen
Wintersaturnalien , den Festtagen des Uberflusses, des Vollessens,
Volltrinkens und Vollsingens zur Feier der Geburt unseres Herrn:
Criiciun '), der alte" Craciun, Moq Orgciun, mit seinem
Verkundiger und Vorlaufer, dem Moq Aj un des vorigen Tages.
Beim Eintritt des neuen Jahres wird zu Ehren des christlichen
Heiligen Basilius die uralte Weise von dem grofsen Pfluger Kaiser
Trajan hinter den eisglanzenden Fenstern gesungen. Der Tag der
Taufe Jesu ist das Fest des Eisbrechens, und die Mutigen tauchen
in die eisigen Fluten hinein , um das zum Ruhme des Auffinders

1) Beziiglich des Ursprunges des Namens ware vielleicht an Christus, Crast
zu denken. Vgl. das griech. Xecaro6yerva. S. 0. Densusianu, I, 261
bis 262; Cony. lit. 1903, S. 640.
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hinuntergeworfene Kreuz mit starren Fingern zu erhaschen. An
dem Feste, wo ein Einblick in die verschlossene Zukunft gewahrt
wird, offset sich die Himmelspforte blitzschnell und schliefst sich
wieder flir ein ganzes Jahr, und alles, was auf Erden atmet, be-
kommt eine menschliche Stimme, um wer weirs welche grofsen
Sachen in unverstandlichen Worten und Satzen auszusprechen.
Dieses und noch manches andere mehr von christlichen allgemeinen
Gebrauchen und besonderem nationalem Aberglauben, Zauberei
und Geisterglauben lebt bei den rumanischen Bauern 1).

Dafs das Christentum in sehr alten Zeiten angenommen wurde
und dafs es unendlich tief in der See le des rumanischen Bauern wur-
zelt, bezeugen nicht nur die wenigen schon S. 43 zitierten Worter.
Mit Ausnahme einzelner Kultushandlungen und der Benennung
etlicher Kirchendiener und Kirchenbitcher wird vielmehr beinahe alles,
was zur neuen Religion gehdrt, durch lateinische Worte ausgedruckt.
Der Glaube wird lege genannt, der Priester ist ein preot (pres-
byter), Karfreitag Cgrn ele gi, und ebenso C s l e g T (carnem, ca-
scum ligare), lgsatul de se c, p gr esimi (quadragesimae), fr up t
(fructus). Alles, was sich auf das Fasten bezieht, nur post,
Fasten, ist slavischen Ursprungs lafst sich auf lateinische Typen
zurtickfithren. Eine grofse Anzahl der Namen christlicher Heiliger
kommt in eigenartigen, sehr alien Zusammensetzungen vor: der
heilige Georg, Singi or z, gehort hierher, nach dem auch ein Dorf
in Ostsiebenbiirgen benannt ist; ferner der Bruder des Crgciun ",
Sin v gsiili, S. Basilius, mit dessen Festtage das neue Jahr, der hoff-
nungsvolle Anul Note, beginnt. Nicht minder Sin Om gri a, welche
am Tore des Himmels oder des Paradieses steht, um alles zu hiiren
und zu erhoren, S in ta-Mg ria, die Mutter des Herrn, Maic a
Domnul la Der Tag des Si mmitru (S. Demetrius) bedeutet wie
derjenige des heiligen Georg eine Wendung des Jahres, und ist
darum bei den Rumanen, wie bei anderen Volkern der Balkanhalb-
insel, ja selbst bei den Tiirken, die seinen Festtag den Tag Kasim"
nennen und an diesem ihre Feldzuge im Herbste zu unterbrechen
pflegen, mit vielen Akten des wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens verkntipft; Sinziene (S. Johannes) und rein weib-

1) Marian, S6rbAtorile la Rominl, 3 Bde.
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lichee Korrelat S in z i an a, die oft mit Cosinzeana, der Schwester
der Sonne und Herrin der Tage" '), verschmolzen erscheint, sind
beide wesentliche Bestandteile der Marchenwelt und des Volksaber-
glaubens. Sinni c o ar I und Sin to a d er, die Heiligen Nikolaus
und Theodor, entscheiden in dem Kampfe zwischen dem endenden
Winter und dem wieder lachenden Fruhling. Sintoader ist ein
stolzer Reiter, dessen Rosse durchbrechende Horner tragen; er und
sein ritterlicher Gefahrte beschiitzen die Sonne, und in den ersten
Tagen des Monats Marz entstelit durch ihren Kampf das grofse
Gemenge von Schneeflocken, Regen und bescheidenen, vorifber-
fliegenden Sonnenstrahlen, der m o §I und babe, alter Mannchen
und Weiber", nach dessen Entscheidung der Bauer seine winter-
fiche caciula (die meistens schwarze Lanirnfellmiitze), urn S. Georg,
der iiberall, selbst in den harten Bergen, das neue Griin auf die
Erde bringt, beiseite legen kann. Der Heilige Andreas, Indrei if,
hat dem Monat Dezember seinen Namen gegeben; der Heilige Pan-
teleemon , S f. Pint ili e, CdAtorul", der Reisende", werden sehr
geehrt, aber besonders gilt dies fiir den grofsen Heiligen P etru, Sin -
pe tru in der Moldau: PIetru, C he tru , der zusammen mit
Gottvater selbst, beide in der Gestalt von zwei armen alten Bettlern,
auf der Erde wandelt, urn das Treiben der Menschen zu erforschen.

Aber das rumanische Volk kennt auch solche Heilige, die in
dem calendarium der Gelehrten nur wenig geschatzt sind; denn bei
ihm, dem Bauer, der seit uralten Zeiten eine Kenntnis, eine sichere
Kenntnis des calind ariii, mit Berechnungen auf sorgfaltig auf-
bewahrten Bohnen, besitzt, spielt mancher von den Gelehrten
nicht beachtete Tag in dem Alltagsleben eine sehr grofse Rolle.
Der Bauer braucht in jeder Lage einen Schutzheiligen, den er
mit Fasten und Beten, mit althergebrachten Formeln und Ge-
brauchen versohnen oder gewinnen kann. Vor dem gefiirchteten
Feuer schiltzt ein heiliger Phokas (F oca, davon das Wortspiel
mit foe: Feuer); Schutzpatron gegen Kopfschmerzen sind die hei-
ligen AntAngsille, in deren Namen die Heiligen Anton und Tanase 1)
miteinander verschmolzen sind; gegen die Gefahr des Blitzes hat
man doch den Sintilie (H. Hellas), der mit seinem schweren Karren

1) Marian, Serbatori I, S. 106.
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auf dem Erzboden des Himmels donnernd dahinrollt, oder die
Fulgeratoare, die Blitzenden, oder die Cercovil de
Es gibt einen tollen Heiligen, den Trif, und hochverehrte christ-
Eche" Gottheiten, welche mit Schnecken oder Heuschrecken die
Nachlassigen bestrafen. Die F ilip 1, d. h. Tage des heiligen
Philipp, mehrmals im Jahre gefeiert, stehen mit den grofsen Feier-
tagen der Kirche auf einer Linie.

Das klingt doch ziemlich heidnisch, aber es ist ein Heiden-
itum, welches von dem der slavischen Nachbarvolker oft sehr
verschieden ist in bezug auf Heiligennamen und Heiligen-
bedeutung. Trotz alledem hat der Humane vor dem Heidentume,
vor dem ausgesprochenen, nicht vor dem unbewufst beibehaltenen,
Abscheu. Das Gute, Milde ist christlich; so klagt der Bauer
seiner Geliebten:

Schone, du bist nicht Christin,
Weil du mich Unschuldigen hassest" 1).

Das Bose, Harte dagegen wird als heidnisch".(pagin) bezeichnet,
so dafs es genug heidnische" Madchen, heidnische" Herren und
so weiter gibt. Das hindert ihn aber nicht, nach seinem bunten
Dorfkalender, der viel reicher ist ale der irgendwelchen anderen
.christlichen Bekenntnisses, Festtage der Rituber, der Schafe oder der
Wolfe furchtsam zu beobachten und einen gewissen namenlosen"
Donnerstag als unheilbringend zu betrachten. Aus der romischen
Zeit hat er teilweise die Bezeichnung der Monate geerbt: F a u r,
Februar,Mati4or, Mart, Prier, April, Mail, Aust, Ogusta,
.Guste a, August; fur die anderen Monate sind poetische, erfun-
dene Namen vorhanden: Cuptor, Cirear, Brumar, Florar, nach
der Hitze, den Kirschen, dem Nebel, den Blumen usw. benannt;
aber die haben nur im Kalender ihre. Bedeutung. Die lateinischen
Namen der Wochentage sind dagegen in der neuen Sprache von-
standig erhalten, und in jedem derselben sieht der Rumane eine
Heilige, die auch in seinen Marchen vorkommt, meistens als eine
ehrwurdige alte Matrone, welche Schlangen, Frosche und allerlei
Ungeziefer bei sick ernahrt, badet und kammt, und die verfolgte
Unschuld, in der Gestalt des ausgestofsenen Madchens, erkennt

1) Enea Hodoq, Poesii poporale, S. 97.
J or g a, Geachichte der Itunilnen. I.

iarna.
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und belohnt. Einmal wird sogar, unter diesen Heiligen der
Woche", die Heilige LunT als Beschiitzerin der Hirten" genannt 1).
tbrigens werden als eigentliche Hauptgottinnen dieser Gattung-
Sfinta LunT, Sfinta VinerT und Sfinta Duminecg er-
wahnt, und zweimal in acht Tagen : Mittwoch and Freitag zur
Ehre der machtigen Sfin te: Miercuri and Vineri beobachtet die
rumanische Frau, selbst in den gebildeten Standen und bis zu den
jiingsten Generationen, ein unerbittlich strenges Fasten.

In den Volksmarchen erscheinen iibernatarliche Wesen, die.
aber nur dort, nicht einmal in der Volksdichtung, vertreten sind :
nicht genug, dafs es von dummen Riesen und witzigen bartigen
Zwergen, wie Tartahot mit dem langen Barte, auf seinem hinkenden
Hasen einer ist, wimmelt, dafs es ein Reich far die Schlangen mit einem
kaiserlichen Vorsteher gibt; nicht genug, dafs jedes Tier die Macht
besitzt, sich menschlich auszudracken, Ungeheueres zu verrichten
und die Zukunft aufzuklaren, wofiir ihm dann der Titel von
mgiestru, m gi astr g: magister", magistra " zukommt neben
diesen aufserordentlichen Pferden und Vogeln, besonders Adlern
(p aj urT), und den weisen, sprechenden Baumen gibt es schreck-
liche bgla a r I und z m e T. Jene sind Schlangen mit ungeheueren,
1\rnmer Nahrung verlangenden Korpern und mit mehreren Kopfen,
eine Abart der antiken Hydren ; diese unbestimmten, kolossalen Ge-
sohopfe, die windschnell, mit grofsem Larm kommen, buzdu-
i a n e, machtige masse-d'armes" schwingen, die n az dr gvan,
weissagen and besitzen eigene Bewegungskraft, so dafs sie
selbst den Nagel, an dem sie zu hangen haben, nach einigem
grauenerweckenden Umherirren finden ; aber sie lassen sich doch
regelmafsig von menschlichem Verstande und menschlichem Mute,
von der wundertatigen Jugend und Seelenreinheit besiegen, so dafs
sie, in Fassern eingeschlossen, nur unheimlich heulen, bis ein ein-
faltiger Reisender als Erloser kommt ; sie scheinen eine Verkor-
perung der starken, gewitterbringenden, durch die lachende Sonne
bezwingbaren Winde zu sein.

Aber diese furchtbaren zmeT sind niemals im Alltagsleben
gefarchtet, und gegen sie hat der Rumane keine incantationes",

1) Marian, S6rbgtorile II, S. 13.
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keine descintec e; an dem Brunnen, wo sie in den Liedern
lauern, farchtet kein junges Dorfmadchen, deren Geist mit Mar-
chen dieser ungeschriebenen romantischen Dorfliteratur genahrt
wurde, einen b al a u r mit offenem Rachen versteckt zu finden.
Dagegen kennt der Rumane wohl andere tibernattirliche Wesen, die
tatsachfich, obgleich meistens unsichtbar, sein Leben mehr als alle
Heiligen der christlichen offiziellen und geheimen Kirche beherrschen.
Die guten hoheren Wesen werden, ohne Unterschied und spe4iefie
Benennungen, als zine bezeichnet, und unter den zine sind auch
die ur sit o ar e, welche den Lebenslauf der kaum geborenen Kinder
durch ihr weises Denken und ihre ratselhaften Aussprtiche be-
stimmen. Die schlechten Halbgottheiten der heidnischen Vergangen-
heit sind die v i 1 v e , welche jedes Ding beleben: so gibt es in den
Bergmarken Siebenburgens eine V ilv a B ail 0; die von dem Grabe
auferstandenen Toten, die v ij I 2), und besonders die immer auf
bosen Fahrten weilenden und eilenden Ungenannten, die Sie",
el e oder i el e, euphemistisch die Schonen ", die Guten " die
)/Milden" genannt 3). Die verfiihrerischen Flufsnymphen, die, durch
Schonheit bertickend, stirs dem Fischer und Nachtreisenden wunder-
bare Traumweisen vorsingen und liebedurstend und bedurftig
menschlicher Seelen mit dem Leben des Geliebten fort zu den
blauen Tiefen zurtickfliegen, die Vilen der Slaven und Nereiden
der Griechen sind dem Rumanen nicht bekannt. Aber in dem
Walde, der ihm naher steht als die von den Slaven bevorzugten
Fliisse, lebt als unfreundliches Wesen die Mama Padur il, Mutter
des Waldes, und ihr viel seltener genannter Ehegemahl, der Alte
des Waldes. In den Tiefen der Erde kriecht das Erdhiindchen",
c a e 1 u 1 pamint ului, dessen unheimliches Bellen bei den Stein-
kreuzen, welche Mord and unseligen Tod andeuten, von einsamen
verirrten Wanderern mit Grausen gehort wird.

Die Divination, das Beschw8ren ;der schwarzen Machte ist
ihm auch nicht fremd, was sich aus seinem Glauben an schlechte

1) Frincu Candrea, S. 120; vgl. Saineanu, Studif folklorice (interes-
sante Aufsatze mit vielen Zitaten, weniger Originalitat und noch weniger
Scharfeinn), Bukarest 1896.

2) Frincu qi Candrea, S. 270ff.
3) Saineanu a. a. 0.

gi
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Glitter notwendig ergibt. Zum Teile haben sie solche vr Aji,

)? Zauberei", von den Slaven entlehnt, wie das noch heute von
den Ruthenen in der Bukowina geschieht 1). Aber Bezeichnungen
wie farmece, descintece, desfaceri, a arunca gegen
jemand einen unheilvollen Spruch schleudern , a d a, a face

mit demselben Shine , fapt fur eine teuflische, durch Zauber
vollbrachte, dem gewohnlichen menschlichen Sinn unerklarbare
Tatsache (factum) zeigen, dafs vieles von diesem kindisch grausamen
Hokuspokus schon aus der romisch-thrakischen Zeit herstammt.

VI. Aus dem jetzt geniigend bekannten sozialen und psychischen
Leben des rumanischen Bauern entsteht auch seine nur mundlich
weiter getragene oder vielmehr weiter gesungene Volk slit e r at xi r.
Durch Berufene und Unberufene wurde sie bis zur Schwelle un-
serer Tage getragen, und aus dem Gemische von Gutem und
Schlechtem, von Urspriinglichem und Angeklebtem, von treu wieder-
gegebenen Satzen und Versen und willkiirlich oder unwillkiirlich
entstellten, lafst sich etwa folgende Charakteristik der rumanischen
Bauernlegende und des rumanischen Bauernliedes gewinnen.

In den Produkten des Volksgeistes lassen sich drei Gruppen
unterscheiden: Dorfhumor und Dorfspriiche, in Prosa erzahlte Le-
genden und endlich die wahre Essenz des Volksgeistes
dessen gereimte, mit besti mmten Weisen verbundene di c h t e r i s c h e
Schopfung im engeren Sinne.

Die Rumanen sind nicht wie die Franzosen ein scherzendes
Volk, obgleich sie ausgezeichnete Anlagen zu einem tieferen, be-
obachtenden und belehrenden satirischen Humor besitzen. Ratsel,
kleine satirische Stticke, snoave genannt, werden erfunden mid
mitgeteilt. Bei den ezator 1, den bauerlichen Abendgesellschaften,
die naturgemafs entstehen, wenn mehrere Frauen zusammen, cu
lucr u 1, mit ihrer Spinnarbeit die langen Winterabende verbringen,
und, um spater, in der Fastnachtszeit, Hochzeit zu halten, die jungen
Leute ihrerseits sich ihnen zugesellen, aber auch bei den prive-
ghiurI, wo, wahrend in einem der Zimmerchen ein bitter be-
weinter mid schwer entbehrter Hausvater auf dem Tische mit der

1) S. besonders die neue Sammlung der Volksliteratur, die Frau Elena
Nicoliti-Voronca (Datinele §i credintele poporului roman, Czerno-
witz 1903; 3 Bande) herausgegeben hat.
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Totenkerze und dem heiligen Bilde der Toten in der weifsen un-
beweglichen Hand und auf der Brust von der langen Arbeit end-
lich ruht, in dem anderen, urn Zerstreuung fiir die Eingeladenen
und auch gelegentlich fur die Trauernden selbst zu bringen und
nicht zuletzt von dem menschlichen damonischen Drange, Schmerz
mit Freude zu mischen, beseelt, kommen sie dazu, durch solche
Mittel auf verweinten Gesichtern das Lachen zu erzeugen. In
manchen siebenburgischen Dorfern ist es auch gebrauchlich , an
einem bestimmten Tage des Jahres mittels einer Zigeunerweise
satirischer scharfer Art uber unbeliebte Dorfgenossen von einem
Baume herab sprechen, aber nicht Bingen zu lassen: es ist eine
geftirchtete und zugleich erheiternde Sitte, welche a da peste sat,
uber das Dorf werfen, d. h. die grofsen und kleinen Siinden dieses
und jenes bekannt machen heifst.

Die snoave gehoren ausschliefslich dem rumanischen Volke
und beziehen sich meistens auf den Typus dessen, der mit Schlau-
heit dennoch Dummheit vereint, auf den Einfaltigen, der die Kiugen
in Verwirrung bringt, den Pic al A, oder aber auf die verschiedenen
Volker, welche den Rumanen bekannt sind und deren Fehler und
Schwachen sie geifseln. Die gicit orT oder Ratsel gleichen meist
denen dieser benachbarten Waken

Ale Erzahlungen, welche wegen ihrer Lange troth des poeti-
schen Inhaltes des poetischen Gewandes entbehren miissen, sind
die basme oder p o v e s t I zu bezeichnen. Eine pov este wird
gewohnlich den Kindern von der Mutter oder der Grofsmutter
erzahlt, urn sie im kalten oder warmeren Hiittchen in den Schlaf
zu lullen. Die Erzahlerin glaubt nicht daran: mit einem Scherze
beginnt sie und endet mit einem anderen: es ereignete gel) dies
alles zu jener Zeit, heifst es, mit einem verstandigen Lacheln, das
in der tiefen Nacht des Zimmers verborgen bleibt, als der Floh
Eisenhufe bekam und dennoch haushoch sprang und der Dumme
ein Weiser war und der Weise ein Dummer", und so weiter.
Das kleine Publikum glaubt aber felsenfest an die Geschichten
vom roten und grunen Kaiser, von den windartigen zmei und
den vielkopfigen b gl a u r 1, an die Baume, die Bingen, und an die
guten Tiere, die reden, raten und helfen. Und ale eine dichte-
rische Vorspiegelung des Lebens fur Kinderverstand and Kinderherz
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erzahlen diese langen, wunderlichen pove §t I immer wieder runzlige
Miitterchen, die dieselben Geschichten einst aufmerksam auf dem
vaterlichen cupt or als frische zarte Kinder vernommen haben.
Fremde Elemente gibt es auch in den Prosalegenden, aber das
meiste lafst sich auch Behr leicht aus dem auf denselben mensch-
lichen Verhaltnissen beruhenden Materiale und dem nach derselben
menschlichen Logik der Einbildung arbeitenden Volksgeiste er-
klaren 1).

Ehemals wurden an den Men der Farsten und in den ilau-
sern der grofsen Bojaren epische Gedichte vorgetragen und nach
einer bestimmten Weise gesungen: Der polnische Reisende Stryj-
kowski im 16. Jahrhundert, der schwedische Diplomat Strafsburgh
im 17., die rumanischen Chronisten desselben Jahrhunderts sind
Zeugen dieser Sitte, der man besonders wahrend der Festmahler,
ospe e, huldigte. Beim Einzuge des Heeres in eine Stadt sang
man auch solche in Verse gebrachte Erzahlungen , und bei dem
Erscheinen den walachischen Leute des Fiirsten Konstantin in
Vasarhely 1659 horten die Einwohner die Volksweise von dem
Bauernmadchen, welches seine Ziegen im Berge verloren hatte" 2).

Viele dieser Lieder grofseren Umfanges sind gleich nach
Erfiillung ihres Zweckes, zu loben oder zu tadeln, mit den In-
teressen und Leidenschaften der schnell rinnenden Zeit verloren
gegangen; die meisten sind entstellt worden und haben sich mit
allerlei fremden Motiven vermischt, so dafs in ihnen Altes und
Neues nicht mehr zu unterscheiden jet zu den altesten gehort
ohne Zweifel das Lied, in welchem die an dem ritterlichen Fursten
Radu de la Afumatl, dem Besieger der Donautiirken, im Jahre
1529 von dem treulosen Bojaren Drag= veriibte Mordtat 3) be-
klagt wird. Daneben aber erinnerte sich das Volk in seinen
Liedern an die grofsen, auf die Mitwelt stark wirkenden Ereig-

I) EM grofses Werk fiber die Basmele romine hat Lazar aineanu
im Jahre 1897 auf Kosten der rumanischen Akademie herausgegeben: man findet
darin vial Unntitzes, viele langwierigen Analysen eines schon gedruckten Materials
und zu wenig Zusammenhang.

2) Vgl. meine 1st. lit. rom. in sec al XVIIPea II, S. 460; Mon. co rn
Calla Transylvaniae XII, S. 3581., 370f.

3) Das Lied ist in den Sammlungen Marian und Tocileacu" (s. die biblio-
graphischen Notizen) zu finden.

SS
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nisse. Der Name des glanzenden Eroberers Michael des Tapferen
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und diejenigen seiner beaten
Krieger, einheimischer oder fremder, leben noch heute in dem poe-
tischen Schatze des Volkes, selbstverstandlich, ohne dafs alles fiber
sie Gesungene auf bestimmte wirkliche Ereignisse zuriickzufiihren
ware. Uber die Fursten der Moldau, welche den Namen Stefan
getragen haben, and unter denen sich eine harmonische Kaisernatur,
ein junger Mann, der blutig mit der Herrschaft spielte, ein kiihner
Abenteuerer, welcher in den grausamen Qualen des Pfahles endete,
and ein greiser Wiiterich, welcher durch die Hinrichtung der Edel-
leute seine Liebe fur die Armen" bezeugte, finden, ist noch etwas
von einem oder von dem anderen, oft von alien, aufbewahrt, in
ratselhaften Erzahlungen vom Fiirsten Stefan Q° oder §tefgnitg".
Die ehrgeizige Laufbahn des Bojaren Konstantin Baldceanu in der
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, der der Schwiegersohn eines
Fiirsten, der Schwager eines Pratendenten war and selbst ale Be-
werber urn eine Wojwodenkrone auftrat, zugleich ein grofser
Landesbojar, Verrater, kaiserlich-osterreichischer Offizier, kurz eine
dramatische Personlichkeit war, deren Andenken sich durch seinen
blutigen Kopf, welcher nach der Niederlage bei Zerne§t1 auf den
Triimmern des balaceanischen Hansen in Bukarest aufgepflanzt wurde,
dem Volksgeiste besonders tief eingepragt hat, diese Laufbahn last
sich noch mehr oder weniger in einem sehr entstellten Liede erken-
nen 1). Endlich rief die Betrachtung der wunderschOnen, mb,rchen-
haften Kirche in Curtea-de-Argeg bei denjenigen, welche sie in der
ithesten Zeit besahen, die dunkle Mythe von einem menschlichen
Leben wach, welches, wenn es hineingebaut" wird, einem Ge-
baude Dauer verleiht, und so entstand die schonste rumanische
Ballade, worin das doppelte Martyrium, der Frau, die in die Wande
lebendig eingemauert wird, and ihres Gemahls, des Baumeisters,
welcher durch dieses Opfer die Vollendung and die Dauer seines
grofsen Werkes erkaufen mufs, besungen wird.

Die Sage der Kirche von Argel, auf einem Volksaber-
glauben aufgebaut, gleicht einer sehr schonen serbischen Legende,
welche sich durch denselben in der ganzen Balkanhalbinsel ver-

1) Sammlung Tocileseu".
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tretenen Aberglauben erklaren lafst. Aber daneben gibt es einen
ganzen Zyklus von Legenden, welche Bich durch die serbischen
Namen der Helden, durch die Anspielungen an fremde geogra-
phische und geschichtliche Tatsachen Jovan Jorgovan und so
weiter, der Crairr, Kr a l s ohn Marko als eine am Donauufer,
wo die rumanische und slavische Bevolkerung von Mehadia bis
Silistrien nordlich and siidlich wechselt, gemachte Entlehnung aus
dem serbischen, viel reicheren und ursprunglicheren Balladenschatze
zu erkennen gibt.

Der rumanische Nationaltanz abgesehen von dem kriege-
rischen, nur zu gewissen Zeiten and durch dazu auserwahlte Tanzer
getanzten d an till c gin s erilor oder dem entlehnten sir b a, der
von den Serbobulgaren herrahrt, ist die H o r a: der Name erin-
nert an altgriechische Elemente in der romanischen Sprache der
Donauansiedler. Sie wird an Fest- und Sonntagen vor dem Ver-
sammlungs- und Gesellschaftshause, der cir ci um a (Dorfschenke),
oder an einem anderen geeigneten Orte, vom Nachmittage an bis
zum Sonnenuntergange mit grofsem Eifer getanzt, aber meistens
nur von jungen Leuten, die das Hausgliick noch suchen, fl a cat
in weifsen gestickten Hemden, mit Blumen am Rande des runden
Hutes, und Madchen mit unverhulltem Kopfhaare, das ebenfalls
mit Blumen geschmuckt wird. Jedes legt die rechte Hand auf die
Schulter des Nachbarn oder der Nachbarin ein jedes kann,
wann es will, in den Tauz eintreten", a i n t r a in j o c , und
nach dem Takte der Weisen , welche durch die lautail" (alter-
tunilich alautari",) meistens Zigeuner, auf Geigen, vi oar a, ge-
spielt werden, bewegt sich unter Erheben und energischem Stampfen
der Fiifse in einem vorwartsstrebenden und zurackweichenden
unaufhorlichen Wallen der Reigen. Urn den Takt auch mit dem
Rhythmus der Dichtung zu kennzeichnen, spricht der Leiter der
h o r a, welcher bei Festlichkeiten am furstlichen Hofe ein Grofs-
bojare war und einen silbernen Stab trug, kurze Dichtungen, die
improvisiert und vergessen oder weiter getragen werden, je nach-
dem sie mehr oder weniger gut gelungen sind. So entsteht ein
grofser Teil der lyrischen Volksdichtung.

In hellen Nachten halt bei der Herde, unter dem schimmern-
den Lichte des klaren Himmels der Hirte, meistens ein Knabe,
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Wache und setzt in der mysteriosen Einsamkeit der in silbernem
Nebel schlummernden Ebene, oder der phantastisch sich ringsum-
her erhebenden Berge und Hugelgestalten die ihm unentbehrliche
Flote, die er sich selbst geschnitten, an den Mund und singt",
cin t g; jetzt ertont die zweite Nationalweise des rumanischen
Volkes. Klingt die Melodie der Elora lebendig, frob, bewegt, ja
bacchantisch, so entwickelt sich langsam, trauernd, vom Seufzer
zu lauter Klage, zu krampfhaftem Schluchzen, ergreifend in ihrer
unvergleichlichen Einfachheit, die Doing, die Melodie des d o r, der
Herzenssehnsucht nach dem Verlorenen, nach dem Erhofften, nach
dem Unerreichbaren. Nach diesem seine Seele reinigenden, dich-
terisch vorbereitenden Praludium, welches oft auch jetzt noch
ohne Flote, nur durch Anlegen eines Baumblattes an den pfeifen-
den Mund des Sangers" vorgetragen wird, singt der Hirte. Er
beginnt mit der Anrufung des Blattes, das ihn zum Instrumental-
musiker erhoben hat: Griines Blatt von ..." und bezeichnet es
wohl auch als von solchen Dingen stammend, die tatsachlich keine
Blatter tragen. Mit kurzen, fliefsenden Versen seinen d o r weiter-
fiihrend, spricht er, mit entlehnten oder eigenen Worten, Behr oft
mit fremden, alten Weisen, denen sich die eigenen zugesellen, von
dem weit hinter sich gelassenen Dorfe, seiner einzigen Heimat,
von der Geliebten, von der Natur, in die er seine eigenen Ge-
danken hineinsingt und die ihm seine eigensten inneren Empfin-
dungen in menschlichen Versen entgegenraunt. Von Schlachten und
Streben, von Kampf gegen die Feinde und das Schicksal wird
nicht gesungen in der bescheidenen, intimen, allgemein mensch-
lichen Doin a. Nur der aus seinem Familien- und Freundesver-
bande ausgeschlossene Freischiitz ", der von alien Unterjochten
heimlich geliebte, niemals vergessene, oft unterstiitzte outlaw",
der seinen horigen Pflug mit der Flinte vertauscht hat und der
ewige Gast der Walder geworden ist, nur der singt nach der ihn
ernahfenden RAubertat von Rachezugen und Vergeltungswerken:
so sind die cint ece ha id uc e 01 entstanden, die nach diesem
politischen, sozialen, ja in gewissem Sinne auch nationalen Kampfer,
dem h ai du c, genannt sind. Erst in der neuesten Zeit klingt
aus der Volksdichtung, in einer sich immer wiederholenden und
erweiternden Masse von Liedern, die Klage fiber die unabwend-
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bare Notwendigkeit, dafs der Mann als Krieger fur ihm unver-
standliche, keinen Gewinn bringende Ziele karnpfen mufs in un-
mittelbarer Zwecke entbehrenden Schlachten fur den Staat, den
Kaiser oder Konig.

Das ist die Literatur der Darfer, deren letzte Elemente ur-
alt sired.

VICAltereEinrichtungen in der Zeit selbstandigen
Dor fleb en s. Bis zur Einfiihrung der Gesetze, welche aus den
kaiserlich byzantinischen Rechtsbachern und den kirchlichen Satzun-
gen im 17. Jahrhundert zusammengeschweifst wurden, und spater
nach den Gesetzbiichern des Abendlandes im 18. Jahrhundert, ja ale
einfache ubersetzungen von franzosischen und belgischen Origi-
nalen in unserer Zeit bearbeitet wurden, haben die Rumanen, die
sich einer ansehnlichen bauerlichen Kultur erfreuten, nicht etwa
ohne bestimmte Rechtssatzungen gelebt; jedoch waren jene eben-
sowenig niedergeschrieben wie die jedermann gut bekannte Yolks-
literatur. Alle nationalen und fremden Herrscher erklaren, dafs
sie dieses Recht vorgefunden batten, und so tief war es in das
Bewufstsein der Ackerbauer und Hirten, der Rumanen im Hoch-
und Plattlande, eingegraben, mit solchen unausrottbaren Wurzeln
haftete es darin, dafs sie alle es respektieren mufsten, um nicht
eine Verschworung der in ihren seelischen Grundfesten erschatterten
Bevolkerung hervorzurufen. Die Fiirsten der Moldau und Wa-
lachei kennen nicht nur alte Grenzen", jenseits deren ihr Ge-
schlecht und ihre Vorganger keine Eigentumsrechte besafsen, son-
dern auch eine alte Uberlieferung im Gebiete des sozialen Lebens,
eine Landesgewohnheit, o bi c eiu 1 pgmin tu 1 ui, ein Landes-
gesetz ", lege a .te r i i, wonach am Farstenhofe wie in dem klein-
sten Winkel des Farstentums, in grofsen und kleineren Streit-
sachen und bei Vertragen alles gerichtet und geschlichtet wurde.
In Siebenbargen, wo gewifs kein zigeunisches Recht 1) vom Staate
anerkannt worden ist, wird bis ins 16. Jahrhundert in allerlei
lateinischen Urkunden und Schriften von rit us V la chie", ins

1) Mit der angeblichen rumanischen Einwanderung in dieses Land hat man
namlich ebenso freundlich wie aufrichtig die bekannte Einwanderung der Zi-
geuner verglichen.
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Volachie", lex districtuum volahicalium universorum"
gesprochen, und dieses Gesetz oder i u s, war eine 1 e x antiqua
et approbata"; man spricht nicht minder als vom ritus Volachie" 1)
vom modus Olachorum", die Grenzen eines Gutes festzustellen 2).
Bis zur Einfiihrung der neuen Gesetze in dem zu Ungarn gehorigen
Lande, und auch nach dieser Zeit, wo sie noch immer im prak-
tischen Gebrauche nebenbei bis heute fortleben, sind diese Rechts-
gewohnheiten als heiliges Ahnenrecht treu bewahrt worden.

Das walachische Recht" bezieht sich zum grofsten Teile auf
Grundeigentum und auf alles, was damit zusammenhangt. Dies
zeigt wieder, wie innig die Geschichte dieses Volkes mit Acker-
bau und Bodenbesitz verbunden ist. Es beantwortet die Frage,
wie es beim Erbgange, bei Veraufserungen und bezuglich des
Instanzenzuges im Rechtsstreite zu halten ist

Einige Rechtssatze sind schon oben bei der Entstehung des
Dorfes besprochen worden. Das Erbrecht der ganzen Familie,
das der Witwe und der Kinder beiderlei Geschlechts und nicht
minder das der Briider des Erblassers, besonders wenn kein Sohn
(la ist, und das der Tochter, die lieber ihr Heiratsgut in klingen-
der Manze nimmt, bildet einen Teil der Vorschriften des wla-
chischen Gewohnheitsrechtes " 3). Entfernte Verwandte konnen,
wenn kein naherer Erbe sich anmeldet, sich ebenfalls zu Erbteil-
briidern" aufwerfen 4). Man kann nach rumltnischem Gewohn-
heitsrecht seinen Grund und Boden, der nicht nur dem jeweiligen
Besitzer individuell gehort, nur mit der Einwilligung der Nach-
barn, d. h. Verwandten und Erbteilbrader ", verkaufen, und der
Verkauf mufs wahrend dreier Sonn- oder Festtage vor der Kirche,
wo sich das Dorf zum Gottesdienste versammelt, feierlich angekiindigt
werden 6). Beim Verkaufe wird adalmag getrunken, in Sieben -
burgen wie in den transalpinischen Landern, und dieser Zeugentrunk
wird immer in dem betreffenden Akte notiert, wobei auch oft das
Quantum des verabreichten Veins oder Branntweins zum Schlusse

1) Hurmuzaki, 112, S. 419-420, 453, nr. 379; S. 248-249, nr. 223;
S. 510, nr. 407; S. 513.

2) Mihalyi, Dipl. maram. I, S. 31. 3) Hurmuzaki 112, S. 419-420.
4) Ebesd. 5) Studil §i dec. IV, S. 15.
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mit angegeben wird. Um Wortbruch zu verhindern und die Lust
zu weiteren Prozessen abzuschneiden, wird eine Summe festgesetzt,
welche von dem Urheber eines solchen Rechtsstreites zu bezahlen
ist: in Siebenburgen heifst sie b i r s a g, in den rumanischen freien
Gebieten feriie, hertie. Greuliche Verwiinschungen werden in
die Veraufserungsakte eingetragen gegen die Nachbarn und Ver-
wandten, welche, nachdem sie von dem Rechte, das verkaufliche
Stuck Boden an sich zu bringen, keinen Gebrauch gemacht haben,
was a 1 ep ada, a s e lep ad a heifst, spater dennoch als Bewerber
erscheinen. Aber diese Drohung mit der Strafe des Himmels ge-
nugt doch nicht: nach vielen Jahren kommt der blutsverwandte
Nachbar und wirft dem Fremden unter irgendeinem Vorwande
oder auch ohne einen solchen sein Geld zurtick (arun ea b aniT),
und dieser mufs sich aus der Dorfgemeinschaft fortpacken.

Die Altesten jeder Ortschaft, die Dorfpatriarchen, guts alte
Leute", o am e n I b unI 0 b gtrinI, sind diejenigen, die das Ur-
teil finden. Man kommt zu ihnen, um einen Termin angesetzt
zu erhalten, und sie pun z i, setzen einen Tag"; es ist meist
ein bekannter Festtag oder eine gewohnliche Frist, sieben , vier-
zehn usw. Tage nach oder vor dem betreffenden Festtage. Um
ein Urteil zu bekommen, ist von vornherein den Richtern eine
Summe zu zahlen: a d a lege, Gesetz geben", d. h. es ist eine
Bezahlung fur die Findung des Rechtes zu leisten. Bis heute
bringt der Mot seine gro Ot a, seinen Groschen, urn diese vom
Staate nicht anerkannten Richter fur ihre Muhewaltung zu be-
lohnen. Wenn der Tag kommt, sitzen die Alten im Stuhle", In
S ca un, weshalb sie im Motenlande sc a un en! genannt werden
man sagt ebendort von ihnen, dafs sie Gesetz halten", in le g e a.
Die Parteien ktinnen Akten bringen, cartI Briefe" oder
mit dem slavischen Namen zap is genannt, auf denen unter den
guten oder schlechten Text von der Hand des Dorfpriesters oder
Diacs, litteratus, arturariil", auch die Zeugen ihre Finger auf
einen von Rauch oder Tinte erzeugten Flecken gedruckt haben:
a pune degetele 1). Der Schwur ist ein bekanntes Beweis-

1) Proben solcher AktenstUcke nach walachischem Rechte aus Siebenbiirgen.
um 1500 siehe Hurmuzaki, 112, S. 453, nr. 379.
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mittel, um Tatsachen festzustellen, aber am hAufigsten beschworen
die beigezogenen Personen nicht ein Faktum, sondern nur die
Glaubwiirdigkeit der Partei, welcher sie beistehen. Dieser Ge-
brauch der Eideshelfer findet sich ubrigens auch im alten deut-
schen Rechte des Mittelalters, und durch die Slaven haben ihn
such die Rumanen an sich gebracht. Hat die Gegenpartei nichts
weiter einzuwenden, so ist alles zu Ende; das Gesetz" hat ent-
schieden : s' a rumpt le ge a, sagen die Mot: derjenige von den
piritorl, Prozefsbeteiligten, fur den die, in traditioneller Anzahl
(sechs, zwolf, vierundzwanzig), beigebrachten Eideshelfer (j u r I-
t or1) geschworen" haben, au j ur at, ist der Sieger, wahrend
der Besiegte vom Gesetze blieb", a r am as de lege. Dann ist
nur noch eine carte aufzusetzen. Will aber der Besiegte seine
Niederlage nicht anerkennen, dann mufs er sich bereit erklaren,
eine doppelte Anzahl von Eideshelfern, die derselben Masse an-
gehoren miissen, vor das Gericht zu bringen ; dann wird ihm dazu
eine lege gegeben, und, weil Bebop eine lege, um die ersten
Eideshelfer vorzuladen, ausgegangen ist, heifst diese zweite: Ge-
setz uber das Gesetz", leg e p este lege. Bei hartnackigen Leuten

und in Besitzstreitigkeiten ist der rum5,nische Bauer stets bis
zum Wahnsinn hartnackig geht das waghalsige Spiel, zu dem
der Hafs anstachelt, immer holler, bis endlich eine Partei nicht
mehr die angekundigte Anzahl von schworenden Genossen beizu-
bringen vermag.

Unten wird von den hoheren Instanzen des Rechtes die Rede
sein, denn diese bilden such ein Glied in der politischen Ver-
fassung des rumanischen Volkes 1).

In den Belehnungsurkunden von 1247 bis 1251 fur die Jo-
hanniter ist von den damaligen maiores terra" des den Ordens-
briidern zu dichterer Ansiedelung verliehenen Landes die Rede 2).
Edelleute fanden sich auch bei den Rumanen, die natilrlich auch
hohere Richter und tiichtigere Hauptleute besessen haben, als die

1) Die pecuniarum solutio et refusio" und die plurimorum hominum elogia"
kommen auch, in Siebenbiirgen, im gefalschten Akte von 1231 vor, der wahr-
scheinlich im 16. Jahrhundert entstanden ist; Zimmermann-Werner I,
S. 55. Fur die oamen1 buns" such Arch. ist. P, S. 71.

2) Zimmermann-Werner I, S. 74.
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Dorfaltesten waren. Im Jahre 1359 lebte die Witwe eines Ola-
chen" Reman (Roman), welcher in seinen Lebzeiten urbura-
rius" des Klinigs in den Bergwerken von Zlatna gewesen war 1).
Ein magister Sarachenus der Name klingt entschieden ruma-
nisch, Sari cin ist 1366 Graf der koniglichen Kammer und Vor-
steher der Salzwerke in Dees 2). Im 15. Jahrhundert werden aus-
dracklich wolachy nobiles", nobiles, ut dicitur vallachorum
nostrorum" genannt 3). In Haczeg, im Banat , im Szeklerlande
werden bis spat ruma,nische neme, b o er 1, boerinao 4) er-
wahnt, und ihre Spur hat Bich bis heute noch nicht verloren,

Noch im Jahre 1291 erscheinen Walachen unter den
transsilvanischen nobiles, jedoch entsenden sie nicht wie die
Szekler und Kumanen ihre Vertreter zu den Reichstagen. Aber
bald kommen sie auch zu diesen, schon 1 2 8 9, allerdings nur die
religiosi viii", d. h. diejenigen, welche zum katholischen Glauben
gehoren, wahrend die griechischen Rumanen ausgeschlossen blei-
ben 5). Die Farsten, die in Transalpinien" Staaten grundeten,
fanden iiberall bereits einen von der Beviilkerung anerkannten
Adel vor.

Woher kam diese privilegierte Klasse des rumanischen Volkes?
Welches waren die Eigenschaften, die sie als Leiter der Nation
erscheinen liefsen?

Das Vaterland heifst, wie schon gesagt wurde, m o 0 e: d. h.
caber die Grenzen seines Feldes, seines Erbgutes, das er von seinem
Ahnherrn abernommen hat, sieht der rumanische Bauer, das ru-
manische Volk nicht hinaus. Dieses allein gilt es zu verteidigen,
weil es fur ihn die einzig mogliche Lebensbedingung ist. Aber,
ohne von dem Ganzen einen begrenzten und empfundenen Begriff
zu haben, dammert es ibm doch unbestimmt, dafs alle diese Erb-
giiter, alle diese Schenkungen oder Eroberungen der Ahnherren

1) Zimmermann-Werner-MUller II, S. 172, nr. 758.
2) Zimmermann-Werner-Muller II, S. 247, nr. 855.
3) Hurmuzaki, 12, S. 650, 653, nr. 544.
4) Far the Erklarungen der Namen s. unten.
5) Viri religiosi nobiles, agari, Saxones et Syculi partis transsilvanae";

Zimmermann - Werner , wo auch das ander°, unter den Jahren 1291, 1292.
Vgl. auch, 1350, Hurmuzaki, I2, S. 43-45.

                     



Die rumanischen Dorfer. 239

zusammen ein Grofseres bilden: das Land der Rumanen, die
T ar a-Roma ne as c A. Wenn der fremde Nebenbuhler kam, urn
ein Stack aus diesem weiten Lande zu reifsen, dann wurden diese
Besitzteile als zur T a r a- R o m an easel gehorig bezeichnet, und
von den alteren rumanischen Bewohnern wird dieser Begriff den
Ankommlingen , die ihn nur unklar zu erfassen vermogen, tiber-
mittelt: dies Gebiet ist den Wlachen abgenommen, exempta de
Blaccis" schreibt im 13. Jahrhundert ein ungarischer Konig.

Seine Nachbarn nennt der Rumane mit Namen, die ein hohes
Interesse haben und manches sagen. Bei keinem von ihnen er-
kennt die Denkungsart des Volkes einen Herrscher an. Die Slaven
werden vom rumanischen Bauern nach der von ihnen bewohnten
Gegend unterschieden. Fur den Bulgaren hat der Rumane nur
einen Namen, der ohne spezifische Veranderungen als ein neuer
erscheint. Wahrend dieser far den Araminen Vurgar (mit 1 = r,
eine charakteristische Eigenschaft der Sprache) heifst, ist Bulgar"
fur den Donaurumanen eine spater angenommene Benennung.
Aus den Quellen fur die altere Zeit, wie auch aus der Volksdich-
tung des Flachlandes sieht man sehr deutlich, dafs far den Ru-
manen jenseits der Donau bis zu den weiter wohnenden Tiirken
und Griechen nur Serben, Sirbi, leben: so wird in der walachi-
schen Chronik des 17. Jahrhunderts von einem Serben aus Nico-
polis usw. gesprochen, und nicht einmal in dem Baladenzyklus
erscheint der Bulgarenname.

Die Deutschen sind den Rumanen nur durch Vermittelung
der Slaven, welche mit ihnen in Verbindung standen, bekannt ge-
worden: darum ist die Volksbezeichnung fur die Deutschen slavi-
schen Ursprungs, aber unterliegt den in der alten Zeit wirkenden
Sprachgesetzen: er heifst Nean4, von Nemet z.

Die sich Hellenen nennenden sUdlichen Nachbarn und spateren
Mitbewohner der &Rate sind far die Rumanen Gr e ci, mit dem
lateinischen Namen, und in dieser Hinsicht unterscheiden sie sich
nicht von den Arganinen, die diese Benennung aus dem romani-
schen Erbteile beibehalten haben.

Interessanter ist Un g u r far den Bewohner von Ungarn, den
Magyaren; dafs nicht dieser letztere Name, der von dem betreffen-
den Volke einzig anerkannt und gebraucht wird, sondern der so-
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zusagen politische, gelehrte Name Ungur in den rumanischen
Sprachschatz aufgenommen worden ist, lafst sich nur auf eine
Weise erklaren, die mit den bekannten historischen Tatsachen
vollstandig tibereinstimmt: in den ersten Zeiten hat keine un-
mittelbare Beruhrung zwischen Rumanen und Magyaren jen-
seits der Theirs stattgehabt, und erst nachdem der ungarische
Staat und der ungarische Konig durch Einfalle, Zinsanspruche und
Unterhandlungen bekannt geworden waren, nachdem ganze Striche
des rumanischen Landes" von der ungarischen Macht gewonnen
waren, entstanden magyarische Kolonien, die von den Unterdriickten
mit dem Siegernamen des Staates benannt wurden.

Die hochste staatliche Gewalt ist far den Rumanen in Worten
ausgedruckt, welche dem altesten lateinischen Elemente der Spra-
che angeharen, und dies legt fur ihre Urspranglichkeit Zeugnis
ab. Der Kaiser, welcher den jeweiligen Ansiedlern aus dem ganzen
romischen Orbis eine Stellung an der Donau angewiesen hat, der
Kaiser, unter dem diese entfernten Ahnen ein gltickliches oder
gefiihrliches Leben fdhrten, der Kaiser, welcher dann in griechi-
scher Form von einem Jahrhundert zurn anderen seine Heere an
der Grenze oder jenseits davon dem siegreichen Barbarentum ent-
gegenfuhrte, urn seine Rechte zu verteidigen, dieser Kaiser ist bei
dem rumanischen Bauer noch immer nicht vergessen. Fur ihn bleibt
dasHaupt aller spateren kleineren Cr al (Kralen) der Imp ara t,
von ihm liebt er zu sprechen, und in dem Volksmitrchen finden sich
nur I m p Ira i T und Imp ar a t T, Kaiserreiche und Kaiser, als be-
herrschte Gebiete und Gebietsbeherrscher, alte Kaiser und schone
Kaisersohne mit goldenem Kraushaare als Heiden. Neben dem
imparat trifft man als Inhaber desselben Herrscherrechtes den
D o m n, d o m in u s, was :bensoviel als Imparat bedeutet, weil
das Volk dem Domn" die ganze politische Machtftille zuschreibt.
Dieser Titel wurde seit dem 13. Jahrhundert den tatsachfich unab-
hangigen Ftirsten jenseits der Berge gegeben, aber Bezeichnungen
wie mere domne§ti", Apfel des Domn, far die schonsten Apfel"
bezeugen einen viel alteren Gebrauch des ursprunglich lateinischen
Ausdruckes. Es ist auch nicht zufallig, dafs in Siebenburgen, wo
kein rumanischer Fiirst in geschichtlicher Zeit dauernd regiert
bat, der Eigentamer des Bodens, dem der Bauer vom Staate bei-
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nahe vollstandig uberlassen wird, er, welcher urteilt, richtet und
den Boden beherrscht, domn genannt wird.

Ebenso wird ale volkstamlicher, nicht gelehrter Ausdruck fair
den Herrscher eines grofseren oder kleineren Gebietes der von den
alten dakisch-pannonischen Slaven entlehnte Woj w o d en name ge-
braucht , der Bich auch, wenn auch nicht bei den Bulgaren,
so doch bei den ostlichen und westlichen, nordlichen und siidlichen
Serben bis zur tiirkischen Eroberung im 15. Jahrhundert, neben
dem hoherext, aber auch spateren Titel Zupan, Herr der Zupa
(Gegend), und Kral (Carolus) erhalten hat. Im 13. Jahrhundert
war im transalpinischen Oltlande LitovoT ein solcher Wojwod, der
uber einen Keneziatus" 1) herrschte , wahrend die Olaci" am
linken Flufsufer, und ebenso die in den Bergen, einen Wojwoden
batten, der einen voevodatus" besafs: das ist ein subtiler, aber doch
erkennbarer diplomatischer Unterschied. Es war also um 1247 bis
1251 voevodatus" ein rumanisches Gebiet, in dem die Rumanen
unter nominell fremder Herrschaft Bich selbst regierten, und der
hochste Machthaber aus den Reihen der Walachen" war der Woj-
wod, aber das Land des Wojwoden konnte gegebenenfalls infolge eines
engeren Zusamm enhangs mit dem Lehnsherrn untergeordnetes Knezen-
gebiet betrachtet werden. Die spateren Erweiterer des walachi-
schen Landes und die Begrander des Farstentums Moldau tragen
zuerst den Titel von Voevoda" und nur nach diesem auch den
eines Domn als Erklarung, um sich ale Alleinherrscher zu be-
zeichnen. Hie und da ist das Wort Wojwode auch in geographieche
Namen ubergegangen und zwar von der Donauebene bis zu den
Karpathentalern 2). Ale die herumstreifenden Zigeuner, nicht vor
dem 13. Jahrhundert, in den rumanischen Landern erschienen, um
dann fiber die Strafsen und Pfade Ungarns ihre ewigen Wander -
zttge auszudehnen, ubernahmen sie von den in ihrer Umgebung
wohnenden Rumanen, welcbe die braunen Gaste noch nicht zu
Sklaven gestempelt batten, den Namen Wojwode far ihren ober-
sten Fiihrer, und so entstanden dann die Zigeunerwojwoden",
natarlich meistens in Ungarn, wo ihnen die Rechte freier Leute

1) S. oben S. 139, 144-145, 152; unten S. 245f.
2) Bezirke: Muscel, Teleorman, Ialomita, unter der alten slavischen Form

von Voevoda". Vgl. such Uricariul, XVIII, S. 372.
Jorga, Geochichte der Unladen. I.
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zugestanden wurden, weniger in den rumanischen Fiirstentilmern,
wo dies nicht der Fall war. Dafs die Tarken von Rumanen wie von
Serben den Namen und den Begriff des Wojwoden fur die Vor-
steher christlicher, ihnen unterjochter Gemeinden entlehnt haben, ist
wegen der spateren Zeit dieser Entlehnung von geringerer Wichtigkeit.

In Siebenburgen gibt schon im Anfange des 13. Jahrhunderts
der erobernde ungarische Konig den Titel Voevoda" seinem Ste 11-
vertreter in den nicht eximierten Gegenden des transsilvani-
schen" Landes: schon 1206, als Andreas II. die Privilegien seiner
Vorganger erneuert, verleiht er den neu ankommenden sachsischen
hosp it es auch das Recht, dafs sie in keinem Falle dem Vai-
voda" unterworfen sein sollen 1). Im Jahre 1219 erscheint auch,
nur durch seinen Taufnamen bezeichnet, ein fidelis noster Nevke
Woywoda", welcher beauftragt ist, die Domherren von Gran in
ein vom Konige geschenktes siebenburgisches Gut einzufahren ').
Zwei Jahre spater erscheint als Zeuge in einer koniglichen Urkunde
Paul, Sohn des Wojwoden Peter" 3). Ale erster Waivoda transil-
vanus" wird Ilula, Bruder des Ratolt, 1231 erwahnt 4); daneben
lautet im Jahre 1251 der Titel Woyvoda noster partium ultrasil-
vanarum " 5), wahrend 1238 nur von dem Vaivoda pro tempore
constitutus" die Rede ist 6). Es ist der einzige Wojwode des lio-
nigs, und er erscheint in Siebenburgen, wo auch eine rumanische
Bevolkerung existiert, bei der sich die Wojwodenwurde ilberall
findet und zwar ale Bezeichnung fiir das hochste Staatsoberhaupt.
Die Entlehnung von der rumanischen Bevolkerung des Landes ist
danach offenkundig. Ferner with in dem spater gebildeten Grenz-
komitate Szolnok 1261 das Gebiet zugleich vaivodatus" und co-
mitatus ", der konigliche Vorsteher fiber diese zweite rumanische
Mark vaivoda" und comes" und zwar zueret vaivodatus"
und vaivoda" genannt 7). Schon 1279 aber wurde der co-

1) Zimmermann-Werner I, S. 10.
2) Hurmuzaki I, S. 69.
3) Ebenda S. 73.
4) Ebenda I, S. 121, nr. 94; Zimmermann-Werner I, S. 55.
5) Hurmuzaki I, S. 248, nr. 192.
6) Zimmermann-Werner I, S. 67.
7) Zimmermann-Werner I, S. 84, nr. 94; S. 85; ebenda S. 66, nr. 74.
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mitatus " Szolnok mit dem Wojwodat Siebenburgen vereinigt,
und so wird dann dieses zweite Wojwodat nicht mehr besonders
erwithnt 1).

Im 14. Jahrhundert, als das nordlich von Siebenburgen lie-
gende Hochland Marmoros durch Heranholung von deutschen und
ungarischen hos p it e s, die Bich im grofsen Tale, dem rumani-
schen Cimpulung 2), niederliefsen, zum wirtschaftlichen und politi-
schen Leben erwachte, und infolge der militarischen Organisation
durch die Konige der neuen, franzosischen Anjoudynastie dieses
Gebiet gefestigt wurde, da trug gelegentlich der ungarische Gespan,
comes ", auch, wie in Szolnok, den Titel Waivoda, und neben
ihm erschien auch ein Vaivoda Olacorum de Maramorisio " 5).
Es sind auch Namen solcher Wojwoden der koniglichen Wa-
lachen ", olahorum reginalium", ilberliefert 4).

Erst spater, bei dem Verfalle der Institution, wird in den konig-
lichen Landern der Name Wojwode fair kleinere Machthaber ge-
braucht. Der Wojwode Herbord besitzt 1271, wenngleich nur eine
terra seu villa ", so doch eine solche, die das gauze Gebiet zwi-
schen den Kokelfliissen, oberherhalb ihres Vereinigungspunktes, ein-
nimmt 6). Der Negul Woyvoda" wohnt nur 1326 seine friihere
Laufbahn istunbekannt considet et commoratur ", in einem Dorfe
des Bihargebietes 6). Neben Leuten, die nur dicti Voy-vode ", Bogen.
Wojwoden, Bind 7), tragen diesen ehedem viel bedeutenderen Titel die
Dorfrichter man denke auch an die comites parochiales" in
walachischen Grenzgebieten oder bei Bergwerken, schliefslich solche,

1) Hurmuzaki I, S. 358, nr. 268; Zimmermann-Werner I, S. 294,
nr. 317; J. 1309.

2) Vgl. die Cimpulunguri" in der Moldau zwei ; in der Walachei,
im Banate; Hurmuzaki 12, S. 612. Vgl. such Onciul, Zur Gesch. der Ro-
ragmen in Marmarosch; aus der Romanischen Revue" VI, Jahrg. 1890. Un-
garischerseits sind das Werk von Wenzel (Pest 1857) und die 1889 erschie-
nene Publikation der hung. historischen Gesellschaft fiber semen Ausflug in
Marmoros zu verzeichnen.

3) Mih6,1yi, S. 55, 78. Vgl.Sate qipreotI,undimganzen J. Bogdan,
Originea Voevodatului la Romini, in den Denkschr. der rum. Ak., H. Serie, XXIV.

4) Mihalyi, S. 77.
5) Hurmuzaki I, S. 355.
6) Ebenda S. 474, 598.
7) Mihalyi, S. 160-161; Hurmuzaki lla, S. 361, nr. 318.
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die an gefahrlichen Punkten einer Landstrafse stationiert sind, wo
eine standige Besatzung von bewaffneten, tuchtigen Bauern notig
ist 1). Zum letzten Male wird ein walachischer Wojwode in den
Kronlandern im Jahre 1450 genannt, und im ganzen 14. und 15.
Jahrhundert zusammen werden nicht zehn Dorfwojwoden erwahnt.

Was der Wojwode in seinem Wojwodat oder tenutum"
rumanisch wird das Gebiet Tinut genannt 2) fiir Rechte

und Pflichten hatte, erhellt aus den ungarischen Urkunden, welche
die transsilvanischen" Beamten des Konigs betreffen. An erster
Stelle hat er das Land gegen den inneren oder aufseren Feind zu
beschatzen: das besagt schon der Sinn seines slavischen Namens,
dean Wojwod bedeutet Heerfahrer. In dieser Beziehung ist er
fur das ungarische Reich eine Art von Markgraf Nachst dem
Kampfe im Interesse des Staates ergibt Bich die Notwendigkeit,
durch richterlichen Spruch die zwischen verschiedenen Personen
schwebenden Streitigkeiten beizulegen. Im Dorfe selbst werden
zwar die kleineren Streitigkeiten geschlichtet, doch wer mit dem
Urteil unzufrieden ist, kann sich an einen hoheren Richterstuhl
wenden, und das ist der des Wojwoden. Dieser urteilt grun d.-
satzlich selbst, aber in der Regel traut er sich nicht, in Sachen,
die ihm nicht personlich bekannt sind, einen Spruch zu fallen,
und beauftragt nach walachischem Rechte eine Anzahl von sach-
kundigen Nachbarn der Parteien 3), welche diese selbst erwahlt
haben, mit dem Entscheid. Bei den Verbrechen jedoch, uber die
der Konig zu richten hat, wie Mord, Raub, Entfuhrung, steht das
Recht des strafenden Urteils dem Wojwoden zu, der in vorkonig-
licher Zeit in eigenem Namen Recht sprach. Um alle Kiagen zu
horen, alles geschehene Unrecht sich erzahlen zu lassen und nach
Befinden zu ahnden, durchzieht der Wojwode unaufhorlich das
Land und residiert nur zeitweilig in Gyula-Fehervar; solche Ge-
richtsreisen, um Scaun" zu halten 4), heifsen descensus, aber

1) Zimmermann-Werner-Mtiller II, S. 172, nr. 758; Hurmuzaki
I, S. 304: das Datum mufs mit einem Jahrhundert spater gesetzt warden; 2,

S. 166, nr. 129; S. 729, nr. 604; S. 762; S. 762-763, nr. 631.
2) Tajvodatus et tenuti nostri"; Hurmuzaki S. 59.
3) Hurmuzaki 12, S. 748, nr. 619.
4) Siehe S. 236.
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von diesem wojwodalen descensus sind die ho spite s, die
nob il e s , kurz alles, was sich eines besonderen Rechtes erfreut,
befreit 1). Bei einem solchen descensus benutzt der Wojwode
seine Anwesenheit auch, um die Einkiinfte zu sammeln, welche
in den Zeiten der Unabbangigkeit ihm selbst, jetzt jedoch nur zum
kleineren Teile, im iibrigen aber dem Konige gehoren und die
regalia utilitas" desselben bilden 2). Dieses tributum vaivoda-
tus" 2) besteht aus den decimae", die auch von Sachsen bezalalt
werden, und aus der quinquagesima ovium", die in natura von
den rumanischen und szeklerischen Hirten ohne Unterschied unter
ahnlichen Bedingungen geleistet wird 4). Die Rumanen nannten
d a t ul oilo r, was in lateinischer Terminologie datia ovium"
hiefs 5). Die dijm a, decima" (ung. deszma), ist bei ihnen ebenso
lange inGrebrauch, und dies ist aufser der glo a b a, die nach dem
Verlust eines Prozesses oder um der Leibesstrafe zu entgehen, gezahlt
wird, alles, was das rumanische Volk in seinen primitiven Zu-
standen, ehe sich ein eigentliches Staatsleben entwickelte, seinen
Oberhauptern an Abgaben zu entrichten hatte.

Richter mit geringeren Befugnissen, und nur dies, j u z 1, %vie
sie auch genannt wurden der Name findet Bich in der Moldau
vom Anfange an 6) ) und von den Rumanen haben auch die Zi-,
geuner ihre j uzI iibernommen waren die Knezen"; die Be-
zeichnung entstammt demselben altslavischen Wortschatz, aus
dem die Benennung der fiirstlichen Kneze der Kroaten und Ser-

1) Yaivoda" und sein viceiudex", 1238; Zimmermann-Werner I,
S. 67. Quae tempore Vaivodatus sui rations iudicii ceasit et remansit"; ebenda
I, S. 310: J. 1313. Vgl. index et wajvoda de Karansebes"; Hurmuzaki
II2, S. 542.

2) Zimmermann-Werner I, S. 35.
3) Ebenda S. 66, nr. 74.
4) Vgl. Hurmuzaki I2, S. 59; Zimmermann-Werner I, S. 10: Hur-

muzak i 112, S. 9, nr. 4; 12, S. 130, nr. 88; S. 246, nr. 194; S. 497-498, nr.
410. Vgl. Zimmermann-Werner I, S. 67, 80: proventus ex parte Sicu-
lorum et Olacorum"; S. 87, nr. 97: ab Olachis et Siculis"; S. 195; Hur-
muzaki 12, S. 392, nr. 326: die quinquagesima", welche de partibus tran-
sylvanis" im allgemeinen genommen wird; IP, S. 348, nr. 306: Rumanen,
welche sic nicht entrichten.

5) Vgl. Sate si preotl, S. 120 und Hurmuzaki 12, S. 434, nr. 357.
6) Uncle a fost jude Petrica"; Orest Popescul, S. 23; J. 1517.
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ben 1), der Russen und Po len, herriihrt. Bei den serbischen und
bosnischen Araminen 2), wie bei den in die galizischen Berge ver-
irrten oder vielmehr als Ansiedler gebrachten Bolochoveni 3), und
nicht minder bei den walachischen, siebenburgischen und auch
moldauischen Rumiinen finden sich solche Knezen oder Kenezen.
Zuerst werden sie erwahnt in der Schenkung an die Johanniter
von 1247 bis 1251, und diese machtigen Kenezen, deren Gebiet
beinahe als ein. Wojwodat zu betrachten ist, Johann und Farca,
welche dem Konige nichts als einen Teil ihrer Einkiinfte abzu-
geben batten, hielten in ihren Handen das ganze Donaugebiet vom
Severiner Bergterritorium bis an den Olt, wo heute die drei Di-
strikte MehedinV, Jiiul de jos und RomanaV bestehen. Well j ude
und Knez, jude ci e oder j u d e 4) identisch sind, kann man an-
nehmen, dafs die spateren j u d e 1 e, soweit sie alte Namim tragen,
den friiheren Keneziaten, beinahe in denselben Grenzen, ent-
sprechen.

In der Marmoros fanden die Ungarn zahlreiche Knezen,
welehe haufig bei Grenzstreitigkeiten und sonst als Zeugen auf-
gerufen werden, und auch als omnes Kenezii" des Landes vor-
kommen. Etliche davon waren vom Konige anerkannt, und
solche bestiitigte Kenezen befinden sich dann in einem hoheren
Rang und einer angeseheneren Stellung 6): sie helfen bei der Ein-
bringung der koniglichen Einkiinfte, wobei sie einen Tell als Ent-
gelt behalten, und sprechen Becht im Namen des hoheren Ge-
richtsherrn. Sie konnen eins oder mehrere DOrfer mit den dazu
gehOrigen Grundsfficken, Waldern usw. in ihrer personlichen Ge-
walt, unter der iurisdictio " 6) ihres officiolatus" 7) haben und

1) Deinde cepit Bosnam posuitque ibi Stephanum Knezium"; Presbyter
Di o cle as , bei Lucius, S. 300; bei K1ai6, Geschichte Bosniens, S. 61.

2) Hu rmuz aki I2, S. 785, 797; ebend. II', S. 663.
3) Miklosich, Wanderungen, enthalt, in dem Zusatze von Kaluiniacki,

alles, was bisher fiber diese rumanischen Bewohner der Bolochower Gegend zu
wissen ist; vgl. Hurmuzaki II', S. 153, nr. 132; S. 219, nr. 197.

4) In moldauischen Urkunden wird judecia fur das Territorium des jude
gebraucht, der walachische Bezirk hiefs immer judet.

5) S. die Verftigungen K. Ludwigs in Zimmermann - Werner S. 256 f.
6) Hurmuzaki I, S. 553-554, nr. 442.
7) Ebenda S. 300, nr. 239.

II,

I',
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besitzen endlich ein.erbliches Recht an dieser nova dona ci o des
Konigs 1). Mit den Altesten zusammen, auch mit den erwahlten j u-
r 01, denen dann die gleiche Aufgabe zufallt 2), fallen sie Urteile,
und in Kriegszeiten erschienen sie als Bandenfahrer ihrer bogen-
bewaffneten Bauern 2).

Ebenso ging es ihnen, ja noch verhaltnismafsig besser, im
benachbarten Bistritzer Gebiete 4), im Hatzeger Tale und den spa-
teren Grenzdistrikten.

.Aber in Siebenbtirgen selbst verloren sie bald an Bedeu-
tung. Denn als sich die Macht der Edelleute erweiterte, brachten
diese selbst solche villae in ibren Besitz, in welchen von alters her
erbliche Knezen residiert batten. Und als die freien Bauern zu ge-
knechteten jobb a gi ones herabsanken, teilten ihre Vorsteher das-
selbe Los, und wo im 14. Jahrhundert Kenesii" erwahnt werdem
sind auch sie als Jobbagien bezeichnet 5). Seitdem gelten sie als
v ill i ci der Grundherren 6) und werden meist dazu verwendet,
fltichtige Ungliicksgefahrten zu verfolgen 7). Was aus den transalpi-
nischen Knezen geworden ist, wird weiter unten mitgeteilt werden 8).

So erscheint im Anfange des 16. Jahrhunderts das rumanische
Volk: dies ist seine Verfassung, dies sind seine Sitten, die Aufse-
rungen der Volkskraft, als sich der erste konsolidierte Staat des
2/ rumanischen Landes" bildet. Es ist dasselbe Mid welches sich
bis heute erhalten hat: das Volk zeigt ein einheitliches Wesen, ob-
gleich es politisch zersttickelt ist.

1) Ebenda S. 461, nr. 378.
2) Ebenda S. 397; vgl. S. 586.
3) Ebenda S. 89, nr. 66. Vgl, such S. 39, nr. 27; S. 43, nr. 34.
4) Doc. Bi stri t el, Register, Schlagwort: Cnejl.
5) Z. B. Hu rm u z aki P, S. 247: iobbagio Bertha Kenesius". Vgl.

S. 481, nr. 399. 1418 ein Knez des Kiinigs, welcher Jobbag ist; S. 505, nr.
417; II', S. 295, nr. 264.

6) Eorum villici sea Kenezii". Harmuzaki 2, S. 739; vgl. den villi-
cus" von Comatel, Zimmermann-Werner I, S. 233-234, nr. 305.

7) Hurmuzaki I, S. 687, nr. 542; I', S. 226-227, nr. 176; S. 237,
nr. 184.

8) Vgl. die oben (S. 243, Awn. 3) zitierte Arbeit von J. Bogd au and
desselben Despre cnejii la Romani, in den Denkschriften der rum. Akademie,
Jahrgang 1903; deutsch im Archiv fir slavische Philologie, XXV. Band.

)

II',

                     



Zweiter Abschnitt.
Zeit der Unabhangigkeit und der losen Ab-
hangigkeit von dem osmanischen Reiche.

Kriegerischer Staat der freien Bauern 1).

1. Kapitel.
KAmpfe gegen Ungarn filr die UnabhAngigkeit im
Fiirstentume Walachei. Griindung des Ffirstentumes
Moldau. Frfiheste Zustande in beiden Staaten und

erste OrganisationsmaIsregein.
Ein neues Zeitalter fur das rumanische Volk eroffnet sich

durch die Vereinigung der vorher getrennt bestehenden Wojwo-
date am Olt, und infolge der Ausdehnung des dadurch gebildeten
Staates auf die Knezialgebiete an der Donau. Dieser Vorgang

1) Ale erzithlende Que llen fur diese Periode kommen die von Bogdan (siehe
oben S. 7) herausgegehenen slavischen Chroniken in Betracht: Chronik von Patna"
und Chronik von Bistrita"; ferner eine Bearbeitung , welche die moldo-polnische
Chronik" heifst, weil sie in Jassy von dem Polen N i k. B r z e ski verfafst wurde,
die tiberschwenglichen Arbeiten von Macarie und Eftimie fiir die Zeit der Itare§-
iden und des Alexander Lapu§neana und endlich die rum tinische 'Compilation
der alten Chroniken, die Grig o re 13 reche im 17. Jahrhundert verfafste (in Ko-
gMniceanu , Letopisete I und in der Ausgabe Picot; Kritik in Jo rg a , Istoria
literaturil romIne in secolul al XVIII lea ; Bd. II, Exkurse). Urkunden-
material ilir die inneren Zustande findet sich in den oben (S. 4f.) bezeichneten Samm-
lungen; ftir die aufseren Ereignisse liegt es in den Minden I und II (mehrere
Teile) des Hurmuzaki-Korps " vor. Von Spezialuntersuchungen kommen nur
die folgenden in Betracht:

1. J. Bogdan, Vlad Tepe§ (Bukarest 1896). glare Schilderung der Lauf-
balm theses walachischen Gegners Muhammeds II.
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hat ungefahr zweihundert Jahre gedauert. In diese Zeit fat die
Griindung eines neuen , nordostlichen Wojwodats, es ist das im
17 moldauischen Lande", der Befreiungskampf gegen Ungarn, und
gelegentlich auch gegen Polen, hinsichtlich des an dieses Land
angrenzenden Furstentumes Moldau. Dann kommen die viel be-
deutenderen gegen den alles vernichtenden Fortschritt der osma-
nischen Macht : unter Soliman II. entsteht als Folge der von den
Rumanen erfochtenen Siege, der von ihnen erlittenen Nieder-
lagen und der von den glucklichen und unglucklichen Kampfen
verursachten Erschopfung das neue Vasallenverhaltnis zu dem
heidnischen Kaiser. Die iunere Verfassung und das politische Leben
wandeln sich unter dem Einflusse der neu einwirkenden Tatsachen
seit dem urn 1550 entstandenen Abhangigkeitsverhaltnis langsam,

2. D. Oncia1, Originile principatelor roman° (1899); schildert den Ur-
sprung der Ffirstentfimer Walachei and Moldau.

3. N. Jorga, asupra Chiliel si Cetatil-Alba (Bukarest 1900). In
Verbindung mit der Ortsgeschichte dor zwei Hafen der Moldau an der Donau
und am Meore wird die gauze moldauischo Geschichte im 15. and zum Tail im
16. Jahrhundert erzahlt; zum Schlusse eine Bibliographie aller einschlagigen
Quellen and Bearbeitungen.

4. J. Ur su, R.latiunile Moldova cu Polonia pana la moartea lul Stefan eel
Mare (Piatra 1900). Beziehungen zwischen Polen und Moldau bis 1504. Quellen-
mafsiges, prazises Werkehen.

5. N. Jorga, Documents rominesa din Archivele Bistritei I. Als Vorrede zu
den rumanischen Akten im Stadtarchive von Bistritz (in Siebenbiirgen) wird
eine Geschichte der Moldau auf Grund der dortigen lateinischen und deutschen
taglichen Korrespondenzen gegeben.

6. N. Jorga, Studil si documents III, Vorrede: bringt eine Skizze der
walachischen Geschichte bis Mitts des 16. Jahrhunderts.

7. D. On ci ul, Titlul lul Mircea eel Marin posesiunile ha, in den Convor-
bir1 literare 1901-1903 (auch Separatabdruck). Bei der Erlauterung des
Herrschertitels des Fiirsten Mircea wird kurz die gauze walachische Geschichte
bis ins 15. Jahrhundert wiedererzahlt; der Verfasser andert einige seiner
friiheren Ansichten and behandelt zum ersten Male in seinen Arbeiten die Zeit
nach der Grandung des Ftirstentums.

8. Al. L a p Hat Radu eel Frumos (in der Zeitschrift Transilvania 1901),
Vlad Calugarul (in den Cony. literare, Jabrgang 1903; auch Separatabdruck):
die zweite Arbeit ist eine ausgezeichnete Monographie. Beide Mirsten, deren
Leben geschildert wird, herrschten in dor Walachei im 15. Jahrhundert.

9. Die im Druck befindliche Sammlung der Studien zur Rechtsgeschichte von
G. Popo v icI enthalt auch vieles fiber die altere Geschichte der Moldau.

Studil

u ,

Si
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aber grandlich. An der Kraftanspannung, welche geleistet werden
mufste, urn die Freiheit und den christlichen Glauben gegen die
Epigonen der Barbaren zu verteidigen, nimmt das siebenbargische
Rumanentum teil und wird deur durch neue politische Privilegien
belohnt; aber auch hier bat die Anerkennung der tiirkischen
Oberherrschaft nachteilige Folgen fur die bisher militarische
Dienste leistende rumanische Bevolkerung.

Basarab (Bassaraba, Bassaraba), der karpathische Pfortner
der Alpen", ist bekannt durch seinen Namen, seine Verwandtschaft,
eine ohne Folgen gebliebene Niederlage und einen Sieg, der seine
Laufbahn abschliefst und zugleich einen Wendepunkt in der ru-
manischen Geschichte bedeutet. Aber kein Brief von ihm, keine
Urkunde ist erhalten; seine treuen Gefahrten stiegen namenlos in
das Grab. Selbst die Volkssage hat sich seiner nicht angenommen,
und sein Name ist nicht durch den Bau eines Klosters oder einer
Kirche verewigt word en.

Er war Wojwode als Oberherr eines rumanischen Territori-
urns und ward von den Seinigen gewifs auch Domn genannt;
diesen Titel dominus", rocno,gmn, mag er angenommen
haben, um sein Streben, keine fremde Suzeranitat anzuerkennen,
kundzutun, und dies ist wahrscheinlich in der Zeit der letzten
siebenbtirgischen Wirren, in den Tagen des grofsen Sachsen-
aufstandes, geschehen. Das Gebiet, in dem Basarab herrschte,
hiefs far ihn selbstverstandlich das rumanische Land", kannten
doch seine Untertanen auch in der Nachbarschaft, wo Konige ge-
boten, nur eine Tara Ungureasea, Tara Lepasca, Tara Turceasca",
die Lander" der Ungarn, Polen und Ttirken. Er betrachtete
sich als Herrn des ganzen rumanischen Landes"), seit kein
anderer Wojwod mehr als Nebenbuhler in der Nachbarschaft stand.
Wie einst die Kaiser der Bulgaren und Griechen" auf dem
rechten Ufer der Donau das ganze Rhomaerland als ihre naturliche
Erbschaft und Konstantinopel als ihre Hauptstadt betrachteten,
so wird auch Basarab weder im Osten noch im Norden na-
ttirliche, unverriickbare Grenzen anerkannt haben. Gewisser-

1) "irgl. die Titulatur seines Enkels Vladislav; Has deg, Negru - Veda,
Fakeimile IL
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mafsen fiihlte er sich als Vertreter der rumanischen Nationalitat,
dean alle Gebiete, die endlich von den Usurpatoren verlassen
wurden, wenigstens alles von Tataren befreite Land mufste ihm
von Rechts wegen anheimfallen. In seinen an Untertanen gerichteten
Briefen und seinen Schenkungsurkunden sprach er gewifs nur von
der gottlichen Gnade", die ihm Berg and Tal verliehen habe:
die Formel Dei et regis Hungariae gratia" oder Dei et Regiae
Maiestatis gratia" erscheint iibrigens bei seinen Nachfolgern nur
in solchen Schriftstiicken, die dem Konige oder seinen Beamten
vor Augen kommen konnten, and nur in Zeiten, wo das politische
Interesse die Schonung der fremden Eitelkeit gebot. Aber in keiner
slavischen Urkunde ist eine jener Forme ln zu finden, niemals also
hat seinen eigenen Untertanen gegenuber ein rumanischer Furst
eine andere Queue seiner Macht anerkannt ale die Gnade Gottes".

Diese Gnade" verdiente der Herrscher ale rechtglaubiger"
Furst, denn die Rumanen waren auch gute Christen, beobachteten
streng die Fasten- und Feiertage, hatten auch Bischofe, die ihre
Priester weihten; aber diese Bischofe, die im Jahre 1234 vom
Papste als pseudoepiscopi" bezeichnet werden 9, sind, wie sich
sehr deutlich aus den siebenburgisch- rumanischen kirchlichen Ver-
haltnissen im 16. Jahrhundert ergibt 2), nur Vorsteher etlicher pri-
mitiv ausgestatteter Kloster, in denen keine bestimmte Ordensregel
herrschte. Die s tar ep oder Altesten dieser Bergeinsiedeleien legten
sich den Namen Vladica bei, und ihnen gehorchten die Dorf-
geistlichen, die sich in keiner Hinsicht von ihrer bauerlichen Herde
scharf unterschieden. Ihre sparliche Gelehrsamkeit, ihre Bucher,
ihre eigene Weihe bezogen diese Vladici" oder episcopi von
den Bischofen des rechten Donauufers, wo es noch Stadte gab, in
denen hohere Geistliche leben konnten.

Die durch Basilius, den Bulgarentoter, festgestellte Ordnung
der bulgarischen Kirche 3) war auch nach der Wiederherstellung
des Zarats in Kraft geblieben: danach besafsen Metropolitanrechte
fiber das benachbarte Gebiet der Bischof von Silistrien, wo auch
der Patriarch residiert hatte, und der von Widdin. Neben dem

1) Zimmermann-Werner, I, S. 60, nr. 69.
2) Sate si preoti; vgl. B un ea, Vechile episcopii romaneed, (Blaj,1901.)
3) Gel z er, in der Byzantinischen Zeitschrift, II, S. 22ff.
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Zaren Johannitius findet sich ein Bischof von Widdin ; und es
ist schon angedeutet worden , dafs den rumanischen Alanen"
durch die Vermittelung des Bischofs von Bt4iva Vi6ina, in der
Dobrudscha, an der unteren Donau die Erlaubnis zuteil ward,
den Flufs zu uberschreiten und sich im griechischen Reiche fest-
zusetzen 1). Daher kommt es, dafs sich als Kirchensprache der
Rumanen das in der bulgarischen Kirche ubliche Altslowenische
mit alien seinen griechischen Wortern und Wendungen ein-
gebiirgert hat. Aber die Sprache der Kirche war im Mittelalter
immer auch die der allgemeinen Kultur, und der Staat nahm sie
bei seiner Entstehung ohne weiteres an. Die slavische Bildung
der Gelehrten des Landes brachte es mit sich, dafs die illtesten,
auf innere Angelegenheiten bezuglichen Urkunden slavisch ge-
schrieben Bind, und dafs bis ins 17. Jahrhundert diese fremde
Sprache des Mittelalters in den fiirstlichen Kanzleien fast aus-
schliefslich in Gebrauch blieb 2).

Aber nicht nur dadurch wirkte der suddonauische Einflufs
in den nordlichen Landschaften bis zu den karpathischen Haupt-
stadten des Wojwoden. Die Sprache der rumanischen Urkunden
des 14. Jahrhunderts unterscheidet sich tiberhaupt nicht von der
der gleichzeitigen bulgarischen Urkunden ; sogar die Orthographie
der slavischen Urkunden des rumanischen Landes" im 14. Jahr-
hundert ist der bei den Bulgaren in derselben Zeit iiblichen ganz
ahnlich. Die Kanzleigebrauche sind dieselben : Titulatur, Kontext,
und Datierung sind in beiden Landern ganz gleich. Von dem Kreuze,
mit dem die erste Zeile beginnt, bis zu dem mit roter Tinte in
kalligraphisch verschlungenen Buchstaben unten kunstvoll ge-
zeichneten Mouogramm ist alles fast identisch 3). Die Wiirden-

1) S. oben S. 144.
2) Vgl. die Aufsiitze von J. Bogdan und D. 0 n ciul in der Jubilarsamm-

lung Ltd Titu Maiorescu", 1900. Eine Dissertation der Universitiit Agram (1900)
von Ilie BArbulescu behandelt die Schicksale des kyrillischen Alphabets bei
den Rumanen. (Rum. Ubersetzung in Revista p ist., arch. si filologie,
1902-1903.) Das neue Bach desselben: Fonetica Alfabetulu1 cirilic in textele
romine (1904) enthalt wenig Nutzliches neben vielem Naivem.

3) Vgl. die Faksimilien bei Hasdell, Negru-VodA, mit dem des Briefes
eines Widdiner Teilzaren in dem Archiv fur slavische Philologie XVII,
S. 546. S. such diejenigen in Analele Academiei Romine VIII.
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trager des walachischen Herrschers heifsen wie bei den benach-
barten Bulgaren boi ar 1, 5o.irtpurr, ihr Ehrenname ist Jupan oder
Pan ; auch hier zerfallen sie in grofse" und kleine" Bojaren.
Wie bei dem Nachbarvolke findet sich unter diesen ersten Riiten
des Wojwoden ein Logofet, ein Vistiarnic und ein Vornic, d. h.
der oberste Kanzler, der Schatzmeister und der m ai or dom us 1),
Wiirden, die mit Ausnahrne der letzten vielleicht alle durch lin-
kische , aber anspruchsvolle Nachahrnung in Preslav, Prespa und
Trnowo von dem prunkvollen Byzanz entlehnt worden sind 2). Im
15. Jahrhundert findet man daneben den Stolnic, Paharnic und
Comis, d. h. den Maitre d'hôtel, den Truchsefs und den Stall-
meister, wovon das erste Amt auch bei den Bulgaren existiert,
wahrend Paharnic aus dem rumanischen Worte pahar, Glas, ge-
bildet ist und Comis nur eine bulgarische Entstellung des byzan-
tinischen zOling (lat. comes) zu sein scheint 3). Ferner erscheinen
in demselben Zeitalter am walachischen Hofe ein Stratornic, d. h.
Heerfuhrer, und ein Cliucer, beides entlehnte Bezeichnungen, sowie
ein Spatar, dessen Name sich daraus erklart, dafs es seine Pfiicht
war, das Schwert (spata) dem deutschem Marschall entsprechend
voranzutragen 4). Noch im 15. Jahrhundert wurde Behr wahrscheinlich
auch der c ub i c ul ari u s mit der bulgarischen Benennung Postel-
nic angestellt. Die Bezeichnung Ban fur Wiirdentrager,, die
sich schon im 14. Jahrhundert 5) gelegentlich am Fiirstenhofe finden,
wurde von den Ungarn zugleich mit dem Banate selbst uber-
nommen. Sieben von den zehn grofsen walachischen Hofwiirden
sind also von den ersten Nachahmern der Byzantiner auf die Ra-
manen vererbt worden, wie ihre Namen und der Vergleich mit
suddonauischen Urkunden beweisen 6).

1) D v or, Curtis", Rosidenz des Herrscbers.
2) Vgl. die Diplome von Mircea, dem sechsten Fursten des Landes, in V eneli n,

Wiacho-bulgarische Aktenstficke (russisch), dann in Miletie-Agura, Sb or n i k von
Sofia, Jahrgg. 1893; Archive istoricit I, S.97 -98; Hurmuzaki I2, 8.341
342; Bogdan, Rel. cu Brapvul, S. 5; Bogdan, Ern chrisov al lul Mir-
cea-cel-Hatra'n, in den Denkschriften der rum. Akademie, Jahrgang 1903.

3) Bogdan, S. 17.
4) Ebenda S. 23; Arch. ist. II, S. 5-6, 66, 73.
5) Hurmuzaki P, S. 342.
6) Vgl. Jireeek, Geschichte der Bulgaren, S. 385-387.
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Urn sich diesen starken politischen Einflufs zu erklaren, braucht
man nicht, wie schon gezeigt wurde, an eine durch nichts bezeugte
Herrschaft des ersten oder zweiten bulgarischen Reiches fiber das
entgegengesetzte Donauufer zu denken. Eine solche Herrschaft hatte
sich auch auf keinen Fall bis in die Karpathennester erstreckt, wo
die ersten Wojwoden der Zukunft harrten, und als Schiitzlinge der
slavischen Kaiser batten jene auch nicht in diesem entlegensten
Winkel residiert. Die Teilzaren von Widdin waren im 13. Jahr-
hundert die unmittelbaren Nachbaren der oltenischen Gegend, die
durch die Einnahme von Severin gegen 1 300 vollstandig in den
Besitz der Herren von ganz Wlachien" gekommen war. Michael,
der Sohn des gigman, der die neue widdinische Dynastie griindete,
derselbe Michael, dem die Erbschaft des ungarischen Schutzlings
Sfentislav, vielleicht durch ungarische Gunst und Hilfe, zu-
gefallen war, entstammte nach einem byzantinischen Chronisten
kumanisch-bulgarischem" Blute. Sein Neffe Alexander nahm
die Tochter des Basarab zur Frau, und der alteste Sohn Basarabs
heifst auch Alexander, was altere Familienverbindungen anzudeuten
scheint 1).

Zu Beginn der Herrschaft Michaels von ,Trnowo ist Basarab
sein Verbiindeter; als die Stunde der Schlacht kam, die zwischen
ihm und dem benachbarten, starken und ehrgeizigen Kral der
Serben , der sich auch zum Kaiser des Ostens aufwerfen wollte,
entscheiden sollte, da zog Michael gegen semen Feind durch
Pannonien", was das ehemalige ungarische Banat bedeuten mufs,
und unter den Fliehenden nach der verlorenen Schlacht von Vel-
buid, im Jahre 1 3 30, fand sich auch Basarab 2). Als letzterer

1) Oben S.144. Vgl. auch die Namen Straeimir (Vater Alexanders) und Tychomir
Tocomerius (Vater Basarabs). Basarab selbst ist ein bei den Rumilnen sehr

verbreiteter Name, den man im Banat und im Hatzeglande , ja selbst bei mol-
dauischen Zigeunern des 17. Jahrhunderts findet. Vgl. die in Sate si preotI,
S. 165, Anmerkung 1 angegebenen Stollen, and dazu Hu r mu z aki 12, S. 593;
ebenda S. 53; Jorga, Studil as. secolulul al xvale, S. 52. Siehe auch
den Aufsatz BasarabA" in dem Magnum Etymologicum von Has d eti.

2) Serbische JahrbScher, in dem GI a sn i k von Belgrad, erste Serie, Band
LEI; Sp om en i k III, 1901; GI a sni k des Museums von Serajewo VI, Jahr-
gang 1894 und den Zakonik des Zaren Dugan , Nachfolgers des Siegers on
Velbuid ; Vorrede.
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seine Truppen dem Bulgarenherrscher zuffihrte, hatte er keine
Eroberungsplane; er erstrebte keine Erweiterung seines Besitzes
an der serbischen Donau, sondern erfallte nur seine pflicht als
Michaels Verwandter und rein getreuer Nachbar. Der flea-
gegriindete walachische Staat war noch zu schwach, um Erweite-
rungsgeluste zu hegen und rich in die Balkanwirren, deren es
jederzeit genug gab, hineinzumischen.

Der Wojwode hatte noch keine festen Grenzen fur sein Ge-
biet gewonnen, noch keine Festen zu seiner Verteidigung er-
baut und noch keinen Schatz far grofsere Unternehmungen
gesammelt. Seine Macht war nicht grofser als die jedes rumani-
schen Bezirkswojwoden: er Melt Gericht auf seinen des c en sus,
moglicherweise ist dies der urspriingliche Sinn von de s c a l e c a t,
des c Alec gto are, womit die Griindung des Landes bezeichnet wird,
gewesen ; er verfilgte in Zeiten der Gefahr fiber die Wehrmacht
seines Volkes und erhob einige geringe Steuern, die in den Ur-,
kunden des 14. und 15. Jahrhunderts bei Exemptionsverleihungen
verzeichnet werden. Ihm gehbrte der Zehnte, dij ma, im all-
gemeinen von allem, was den spArlichen Reichtum des Landea
bildete; daneben gehorten ihm die vAmI Zolle von den
Schafen, Schweinen und Bienen, deren Name nur in bulgarischer
Ubersetzung in den slavischen Urkunden vorkommt. Von den
Saaten wurde ihm eine Steuer bezahlt, die nach dem gebrauch-
lichen Getreidemafse cibl a, icz.6.7th, cub ul us, bei den achsischen
Siebenburgen Kiibel", wahrscheinlich rumiinisch ciblarit (sla-
visch RA.6.71apcTno) hiefs Wie in Siebenburgen das t r ib a t um
d e vino, so wurde auch im Lande des transalpinischen Wojwoden
eine Taxe entrichtet, um die Weinrebe pflanzen und bauen zu
diirfen, der vinariciu oder vin gric ig d omnesc. Aus spateren
Quellen geht hervor, dafs die Steuerpflichtigen far die Entrichtung
der Weintaxe in ortliche Gruppen eingeteilt waren; die Bezirke
trugen den Namen pop or, und dieser Ausdruck bezeichnet ur-
sprunglich jede zu einem speziellen Dienste angewiesene Anzahl von
freien Bauern 2). Ferner wurden dem obersten Richter Geldstrafen,

1) Siehe such m ei n e im Druck befindliche Istoria mul Mihal Viteazul,
S. 109.

2) Vgl. Studi1 si doe. V, Kap. VIII, X und S. 170, nr. 2.

an..

1).
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gloab e, fur allerlei Vergehen und Verbrechen bezahlt. Die Dorf-
knezen sind verpflichtet, ihm beim Eintritt in ihr Amt ein Pferd
zu schenken 1). Endlich hatte jedermann die Pflicht, die farstlichen
Leute mit Nahrung und Reisemitteln zu versorgen, was pod vo zI,
podvoade jedes von diesen Worten hat auch eine uns nicht
Behr klare spezielle Bedeutung biers. Dies sind die Rechte
eines D o m n, die in der bulgarischen Staatssprache c.irpE5a und
AamGa heifsen, was dem schon in dem Schenkungsakte far die
Johanniter gebrauchten Worte reditu a, beziehungsweise auch den
Worten u tilit ates et serviti a, und ebenso den ruma,nischen
Bezeichnungen v enit u r I i sluj b e entspricht.

Durch alle diese von den flirstlichen Steuereinnehmern (dupim,
spater b i r a r 1), Strafgeldsammlern (rao6nnull; globnici), Dorf- oder
Bezirksrichtern (cyAnu; judetI) and Beamten im allgemeinen
(npauaTe.ire) eingehobenen Wojwodeneinkanfte gelangte jedoch kein
gemiinztes Geld in den Staatsschatz von Argeq. Der Wojwode,
der oberste Herr des Landes, war aber nach morgenlandischer
Anschauung der Urquell aller Besitzrechte, und so mufsten alle
Veranderungen des Besitzes an Grund und Boden auch von ihm
bestatigt werden, ja in einer Schenkung von Landereien wird,
noch im Jahre 1 4 9 0 , bei einem gelegentlichen Wechsel des In-
habers, als Geschenk fur den Fiirsten die Lieferung eines guten
Pferdes" vorgeschrieben 2). Erst spater wurde die allgemeine
Pflicht einer Bontribution in Geld eingefiihrt, aber noch recht
spat werden im Lande Fogaras, welches den transalpinischen
Wojwoden als ungarisches Lehen gehorte und in der im freien
FarstentUme ublichen Weise organisiert war, Einkaufe gemacht,
wobei man den Preis in Ochsen, Pferden oder Schafen entrichtete 8).
Im 15. Jahrhundert wird ein Stack Land mit einem guten Pferde,
zwei Bechern, zwei Loffeln und einem silbernen Gartel" be-

1) Bogdan, CneziI, in den Denkschriften der ruminischon Akademie,
Jahrgang 1903, S. 34-35.

2) Arch. ist. II, S. 6.
3) Nach ungedruckten Quellen, wie such nach dem Material, welches von

N. D en susia n u in der Columna lui Traian" und gesondert als Monumente
peutru istoria tares Pagitraplui" (Bukarest 1883) berausgegeben wurde, in
meinem Sate qi preoti, S. 143 ff.
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zahlt 1). Wenn der Furst einem Kloster einige seiner Einkunfte
schenkt, spricht er von Einktinften etwa wie: 400 Ktibeln jahrlich
aus dem Richterkreise Jale§, 35 Beuteln Kase", oder etwa von
Kase, Honig und einer Anzahl von langen" oder kurzen"
Stacken Tuch fur die Kleidung der Monche 2). Diese Verhaltnisse
dauerten fur den rumanischen Bauern noch lange, so dafs man sie
noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts findet: es wurde zwar in
den Kaufvertragen der Preis in einer gewissen Summe Geldes an-
gegeben, aber die Munzen kamen fast nie zum Vorschein;
man berief vielmehr die guten Leute des Dorfes, urn den Wert
der statt des Geldes angebotenen Naturalien festzustellen, was a
b i ci ului heifst. Man kam auf diese Weise zu dem Ergebnis,
dafs ein Ochse, eine Kuh mit Kalb und ein coj oc (Lederjacke)
fur einen Dukaten, ein anderer coj o c ftir zwei silberne Munzen,
und ein Grundsttick, schon gepfltigt und besat, fur einen anderen
Dukaten gegeben warden 3)."

Gemtinztes Geld kam nur von den vAmi", den Zollstatten,
ein und wurde von den fremden Kaufleuten bezahlt. Die Grun-
dung des walachischen Ftirstentumes begunstigte das Gedeihen
der stidlich gelegenen sachsischen Stadte in Siebenbiirgen, wo
Hermannstadt (Sibiill, Nagy-Szeben) das oltenische Land und Kron-
stadt (Brasov, Brass6) die Grofse Walachei als ihr ausschliefsliches
Handelsgebiet betrachteten ; aber nicht nur urn die bier vorhandenen
wohlfeilen Naturalien nach den weiter fortgescbrittenen abend-
landischen Landern zu exportieren, sondern such um auf den
neuen Handelswegen nach dem reichen Morgenlande, dem Lande
der viel gesuchten, teuer bezahlten Spezereien, gewinnbeflissen zu
pilgern. Die sachsischen Kaufleute, die mit den noch dem Konige
gehorenden Stadten des dalmatinischen Ufers wie auch mit Wien
und den grofsen deutschen Stadten Verbindung unterhielten, er-
warben von deren Herrn Privilegien, kraft deren sie in den trans-
alpinischen " Gebieten ruhig und Bieber Handel treiben durften. Die
alteste bisher bekannte Urkunde eines walachischen Fiirsten ist das
Handelsprivilegium vom 20. Januar 1 3 68, das den Kronstadtem

1) Arch. ist. II, S. 70; vgl. III, S. 192.
2) Arch. jot. II, S. 19.
3) Ebenda S. 71.
orga, Geechichte der linmazien. I.
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ihre alten Freiheiten" 1) erneuert. Daraus, wie auch aus den Be-
statigungen derselben Rechte und aus einer Schenkungsurkunde
fur ein farstliches Kloster 2) lassen sich die damaligen Handels-
wege in dem neuen Furstentume erkennen. Es waren drei von
Bedeutung. Der erste ging von Kronstadt an den Zollstatten
Rucar und Dragoslave vortiber bis Cimpulung, wo der farstliche
Zolleinnehmer wohnte ; dort war die alte Verfassung, nach der das Re-
giment der Stadt in den Handen der fremden, katholischen Grafen",
comites, lag, noch unverandert geblieben 3). Von Cimpulung, wo
die Kronstadter. Kaufleute die tricesima, den dreifsigsten Teil des
Wertes ihrer Waren, entrichten mufsten, gingen die Karren nach
SUden gegen Giurgiu, das Bich am Ende des 14. Jahrhunderts im
Besitze des Ftirsten Mircea befand 4), um bier caber die Donau zu
setzen. Ein anderer zollfreier Weg man bezahlte bier nur liir
die bei der RUckkehr mitgebrachten Waren des Orients nach
einer bestimmten Taxe fuhrte nach dem bliThenden Donau-
hafen Braila. Von Hermannstadt fuhren die Handelsleute durch
den Roten-Turmpafs gegen Calafat, das den im Banate bevor-
zugten tiberfahrtsort und zugleich die Zollstation (s c al a) darstellte.

Vom SUden her kamen in die Walachei die Kaufleute aus
Griechenland, die gute Geschafte machten und das Land als Quelle
schneller Bereicherung lobten 5), und neben ihnen, in nicht minder
grofser Zahl die noch unternehmenderen, alle moglichen Sprachen
kennenden Burger von Dubrownik-Ragusa, der slavisch-italienischen
Hafenstadt an der Adria. Noch im Jahre 1349 zogen sie durch
Serbien, das sie wirtschaftlich vollig erobert hatten, caber die Donau
nach dem Laude des Basarab", d. h. in die nach ihrem Be-
grander benannte Walachei an den beiden Ufern des Olt 6).

So kamen aus Siebenburgen ungarische konigliche Miinzen

1) Ab tintiquis in terra nostra Transalpina habitis"; Zimmermann -
Werner - Muller H, S. 306-307, Nr. 908.

2) Bogdan, Rel. cu Brasovul, S. 1ff.; Arch. ist. II, S. 19-21.
3) Vgl. die Grabinschrift von Laurentius, comes de Longocampo" 1300,

in meinen StudiT doc., I-11, S. 273, Nr. 1 und die Reisebeschreibung von
Sparnau und Tennstiidt 1385, in meinen Acte gi fragm. HD, S. 1-2.

4) Arch. ist. II, S. 96-97.
5) Ellissen, Analekten IV, Leipzig 1860, S. 223.
6) Miklosich, Mon. Serbica, S. 146.

5i
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mit der Li lie der Anjous, dem franzosischen fl o s, von dem der
flo renus seinen Namen erhielt, und ebenso Denare, Aspri, von
geringem Werte in das Land. Von den Landern jenseits der
Donau brachten Slaven und Griechen bulgarische und byzan-
tinische perperi (hyperper i) und Aspern anderen Geprages.
Aspri, silberne Aspern", blieben far die Bewohner der Walachei
eine Art Nationalmanze 1), wenn man in wahrer Munze, in barem,
ffbereitem" Gelde bezahlte (acnpH rOTOBH, bans gata). Im 14. und
15. Jahrhundert nannte man die far die walachischen Farsten in
Siebenbiirgen geschlagenen Manzen, die mehr eine politische Be-
deutung als einen taglichen Burs hatten 2), perperi, und eine
Steuer der spateren Zeit heifst nach dieser kaiserlich-ostlichen
Manze parp 6,r i t. Der landlaufige Ausdruck b an aber entstand
gewifs durch die Manzen, die im Severiner Banate im Umlauf
waren 3).

Durch diese Zustande war den walachischen Farsten in der
ersten Zeit ihre politische Tatigkeit vorgeschrieben. Burgen
hatten sie, aufser der Hauptstadt, nicht; von Fremden bewohnte
Stadte gab es nur wenige an den Handelswegen entlang; sie waren
von keiner Mauer umgeben, genossen aufser Cimpulung keine ernst
zu nehmenden bargerfichen Freiheiten und hatten fur die Produk-
tion nicht die geringste Bedeutung, well darin nur Einzelverkaufer
fremder Fabrikate wohnten. Das Geld war sehr sparlich und flofs
meistens in den Schatz des Wojwoden, der in gewissen Fallen
und Verhaltnissen dem machtigeren Nachbar Tribut zahlen mufste.
Die Kultur war, in ihren hoheren Erscheinungen wenigstens, von
den benachbarten sildficheren Gegenden entlehnt worden: es war
noch keine Nationalkirche vorhanden, der Kiang der Glocke storte
noch nicht die Einsamkeit der Berge und den tiefen Frieden der
Ebene mit den zerstreuten weifsen Hiittchen.

1) Arch. jet. II, S. 6, J. 1490: Vorkaufspreis in Aspem".
2) Vgl. D. A. Stur d z a, Ybersicht der Manzen, Wien 1874, in 8°, Se-

paratabdruck von der Numismatischen Zeitschrift" von Icarabaeek; Fischer,
Beitrag zur Miinzkunde des Fiirstentums Moldau, aus dem Jahrbuch des Bu-
kowiner Landesmuseums", Czernowitz 901. B ogdan, Rel. cu Brasovul, S.
202-203; Szabo, Szekely Oklevelter III, S. 40-43. (Vgl. Convorbirl literare
%XXVI, S. 95, Anm. 1.)

3) Vgl. Has deii, Magnum Etymologicum, unter Ban".
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Allerdings erobern, etwas aufser den Grenzen gelegenes
dauernd in Besitz nehmen, das konnten die Wojwoden von
Argeq nicht; aber zur eigenen Verteidigung war das Land wie
geschaffen. Im Norden ragten undurchdringliche Berge mit
sehr engen, von hohen Felsen beherrschten Passen: mit Stricken
mufsten da die Kriegsmaschinen hinuntergelassen werden, und nur
die kleinen Pferde der Dorfbewohner fanden hier den Pfad. Im
Siiden aber ergots sich die Donau und erweiterte Bich zu Sumpfen,
die jeden Eindringling zu verschlucken drohten. Dazu erstand
im Lande anstatt der alteren j u z i oder Knezen, die in beschei-
denen Verhaltnissen als Vorsteher von kleinen Gebieten oder als
Beamte des Fursten 1) fortlebten, ein neues Bojarentum, von
frischem, jugendlichem Leben erfallt, nach grofsen Taten in der
Zukunft gierig. Es waren dies alte, gutsbesitzende Geschlechter,
welche ihre Landereien langsam durch Kauf zusammengebracht
batten. Sehr zahlreich, besonders in dem viel fruher entwickelten
Banate, waren sie doch noch nicht machtig und reich genug, urn
eine Gefahr fur die Autoritat des Wojwoden zu bilden, aber
immerhin stark und reich genug, um mit eigenen Mitteln inmitten
der freien Bauern, die sie auf ihren Beutezugen begleiteten,
unter der Fahne des Fursten dem Adler mit dem Kreuz im
Schnabel gegen den nordlichen oder siidlichen, den ost-
lichen oder westlichen Feind zu kampfen und ihn zu besiegen.

Der schon fest im Sattel sitzende Konig von Ungarn, Karl
Robert, allerdings war davon nicht uberzeugt. Die Sachsen hatte
er besiegt, in Bosnien hatte er einen treuen Vertreter als Ban des
Landes ; mit Serbien scheint er in guten Beziehungen gestanden
zu haben, in einer Zeit, als sich die ganze balkanische Welt ver-
einigte, um, ohne Erfolg, die Bildung eines neuen, aufstrebenden
Zarats zu verhindern. In dem Anjou war der alte Traum seiner
Vorganger aus der erloschenen Dynastie wiedererstanden: ein
kaiserliches Ungarn lateinischer und katholischer Art wollte er
auf den Trummern der jugendlich unsicheren oder altersschwachen
Staaten des schismatischen Morgenlandes errichten. Seit langer

1) Im 14. und 15. Jahrhundert (bis 1425) werden judet1 von Jales, Motru
und Jiiii genannt; Arch. ist. P, 8. 19-20, 98; Bogdan, ITn chrisov, S. 6.
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Zeit hatte Basarab durch nichts mein* seine Zugehorigkeit zum
ungarischen Reiche zu erkennen gegeben: keine Huldigung
und keine reditus" waren von ihm gekommen. Jetzt, nach der
grausamen Niederlage von VelbUcl, each dem Tode des Zaren
Michael in der unglucklichen Schlacht, kam dies alles dem Konige
wieder zum Bewufstsein. Ein grofses Heer mit dem Konige selbst
an der Spitze drang in die Walachei ein, urn Argeg und den dort
von den Kriegsstrapazen ausruhenden alten Bergfarsten zu iiber-
rumpeln. Basarab entschlapfte aber aus seinem Neste und der hun-
gernde, umherirrende Gegner sandte Boten zu ihm, um ihn urn
Frieden zu bitten. Der schlaue Wojwode gestand wahrscheinlich
alles zu, was man von ihm verlangte, aber bei dem Ruckzuge
seines koniglichen Lehnsherrn erschien er in der Gebirgswildnis,
urn durch Felsblocke die er von den linen herunterschleuderte,
die langsam und schwerfallig vorrackenden Ungarn zerschmetternd
zu begrufsen. Der Konig selbst entging kaum dem Tode und
kehrte niemals hierher zurack; in der um 1334-35 erzwungenen
Einnahme von Severin erblickte er scion eine Genugtuung fur
seinen gekrankten Ehrgeiz I).

Konig und Wojwode iiberlebten beide diese Begebenheiten nicht
lange. Im Jahre 1342 bestieg Ludwig I., ein aufserordentlich leb-
hafter, tatensiichtiger Mann, will von franzosischem Eifer far Kreuz-
zuge und Kaiserplane, den ungarischen Thron, den er nur als einen
Stutzpunkt betrachtete, urn Hoheres zu erreichen : in Polen, der Hei-
mat seiner Gemahlin; in Italien, woher sein Haus stammte, in der
Balkanhalbinsel, und im ganzen Oriente, wo Kriege far die Befreiung
des heiligen Grabes ausgebrochen waren, wollte er Taten vollbringen.
Im folgenden Jahre erschien bei dem neuen Herrscher, als er
nach Siebenburgen kam, um dort die Verhaltnisse aufs neue zu
ordnen und die Grenzen zu sichern, Alexander (Alexandru), der
Sohn und Nachfolger des verstorbenen Basarab. Aber damit war kein
dauernder Friede hergestellt, denn alle die walachischen Bojaren,

1) Johann von Thurocz, die ungarische Chronik des 14. Jahrhunderts,
bei Schwan dtner, Scriptores; dazu zahlreiche Erwahnungen in ungarischen
Urkunden, zusammengestellt Hurmuzaki I; such Katona VIII, S. 642-
643. Vgl. Jorge, Lupta pentru stkpinirea Vidinului, in Convorbiri literare
XXXIV, Heft 11.
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die mit der Bildung eines neuen Staates unzufrieden waren, alle
Wojwodensohne, die das Herrschertum ihrer Vorfahren noch nicht
vergessen konnten, kamen zu ihm, urn ihre Treue gegen die un-
garische Krone und die von dieser vertretene romische Kirche
zu bekunden. Diese ersten rumanischen Fluchtlinge aus politischen
Griinden, pribegi: ein Nikolaus, ein Stanislaus, ein Ladislas und
dessen Sohn Carapcitl, ein Aprozya", ein Neagu und noch andere
erhielten den Titel comites" und auch Landgebiete dicht an der
Grenze, und bezahlten diese Freigebigkeit durch Ranke gegen den
Emporkommling von Argeq und seine Familie, wie auch durch
Dienste im Heere des Konigs 9. Einmal wurde der Bischof von
Grofs-Wardein an Alexander abgesandt, urn fiber den Frieden zu
verhandeln, und endlich genofs der Furst von Transalpinien" die
Ehre, in koniglichen Urkunden so 1 3 5 5, allerdings vier Jahre
spater nicht mehr unser transalpinischer Wojwode" genannt
zu werden 2). Es scheint, all ob dem Fiirsten Alexander, nach
dem Tode seiner ersten Gemahlin, die ihm einen Sohn, Vlaico,
geboren hatte und nach dem Namen diesel Sohnes zu
schliefsen eine serbische oder bosnische Prinzessin gewesen ist,
von dem Konige selbst eine neue Heirat angeboten worden sei.
Im Jahre 1370 wird ale Witwe Alexanders und Mutter von zwei
schon verheirateten Tochtern eine Fiirstin Klara bezeichnet, die
dem romischen Glauben anhing; diese neue Ehe mufs folglich um
das Jahr 1350 geschlossen worden sein, und weil Vladislav (Vlaico),
der Stiefsohn Klaras, semen Feldherrn Ladislas von Doboka con-
sanguineus" nennt, war vielleicht die Verwandtschaft durch diese
zweite Heirat Alexanders herbeigefiihrt worden. Ladislas wird
aber ale Sohn eines Janus Meister" bezeichnet, und Meister",
magister", ist ein Ehrentitel, welcher in alteren Zeiten den ru-
manischen Edelleuten in Ungarn oft verliehen wurde. Er ist ein
Eukel des Bans Myked, dessen Name an den rumanischen Micul

1) Dieser Sachverhalt ergibt sich aus der Vergleichung des pipstlichen
Briefes von 1345 (H urmuz ak i I, S. 697-698, Nr. nu) mit spateren
Privilegien des Konigs fur die Fliichtlinge aus der Walachei (ebenda 12, S. 98
100, Nr. mrx-vr, S. 180ff.). Die Rechtslage des ehemaligen tbrzburger do-
miniums, Kronstadt 1882, Anhang, S. 3.

2) Hu rmu z aki 12, S. 37-38, 60.
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erinnert, und dazu kommt noch, dafs Myked als Ban dem Lau-
rentius, der auch Besitzungen in der Grafschaft Doboka hatte, in
seinem Amte folgte. Wichtiger als die Erhebung einer ungarischen
Frau auf den walachischen Thron ware eine Riickgabe des Ba-
nats Severin fiir die Befestigung der friedlicben Beziehungen
zwischen dem machtigen Konig und dem aufstrebenden Wojwoden
gewesen , aber eine solche fand nicht statt; vielmehr folgten ein-
ander drei Bane in der Donaufestung, die Karl Robert ernannte.
Das war die Frucht des 1330 errungenen Sieges.

Alexander, oder, wie sein Name auf seinem Grabsteine lautet,
Nikolaus Alexander ", starb am 16. November 1364 und wurde

in Cimpulung bestattet, obgleich er als Anhanger der griechischen
Kirche durch die Vorsorge seiner katholischen Frau in dem von ihm
erbauten rumanischen Kloster, nicht in dem der Fremden, be-
graben ist 1). Er hatte nicht gektimpft und nicht gesiegt, nur ver-
loren, obgleich die tatsachliche Unabhangigkeit des Landes gegen
nordliche altkonigliche, gegen siidliche kaiserlich bulgarische und
neukoniglich serbische Nachbarn aufrechterhalten blieb. Konig
Ludwig war zu viel mit seinen grofsen italienischen Planen be-
schaftigt, um an die Ausdehnung seiner wirklichen Grenzen bis
an die Donau denken zu konnen, und, als er nach vielem Blut-
und Geldverlust wieder an die ernsten Interessen Ungarns dachte,
sah er in dem Kaiser" Stephan Duschan, dem Herrn des Donau-
ufers und eventuellen Bewerber um Bosnien, ein unvergleichlich
starkeres Hindernis fiir seine eigenen Imperatortraume. Noch im
Jahre 1356 erschien ein ungarischer Ban mit den Waffen in
Serbien, und als capitaneus" des Papstes im Karnpfe gegen die
Schismatiker hatte Ludwig selbst einen grofsen koniglichen Zug
gegen dieses benachbarte Reich angekiindigt; doch er bits Bich in
Dalmatien fest, da er dieses Land den Venetianern entreifsen wollte,
mid erst nach drei Jahren wurde Serbien angegriffen. Der Nach-
folger des Duschan mufste wohl etwas von der grofsen Erbschaft
des verstorbenen einzigen Kaisers der serbischen Nation abtreten,
auch in Bosnien wurden die Wojwoden durch Waffengewalt unter

1) 0 n ciul, Orig. print., S. 182; Has de it, Magnum Etymologicum
col. 2554 oder Negru-Vodii, S. cmv.

III,
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das ungarische Joch gebeugt. Aber nicht lange darauf eroffneten
Bich far Ludwig neue, schlinere Aussichten im deutschen und
italienischen Westen; Ermahnungen zum Kreuzzuge klangen ver-
lockend an sein Ohr, und der verfaulte, beziehungsweise noch
nicht organisierte christliche Osten blieb sich in seiner unruhigen
Ohnmacht selbst aberlassen.

Aber dieser hochbegabte Herrscher erwarb sich auch grofse
Verdienste urn Ungarn selbst. Er brachte nicht nur an der Ste lle
der halbvergessenen Privilegien und usurpierten Vorrechte das
neue konigliche Recht unter den Siebenbargen zur Geltung, er
gab auch dem b.ufserst wichtigen Vorposten des Konigreichs im
gebirgigen Norden eine Burg. Er ist der eigentliche Kolonisator
der marmorosischen Karpathenfestung, durch ihn erst entstand
den ungarischen und deutschen hospites die Moglichkeit, zu wirt-
schaftlicher Bliite zu gelangen. Er scharte zuerst die vorgefundene
walachische Bevolkerung um das konigliche Banner, das er weiter
bis zu den bliihenden Talern des ehemaligen kleinrussischen
Reiches von Halitsch vorwartstragen wollte, und dies wiirde die
Plane, die er, der Erbe des polnischen Konigs, dessen Tochter
seine Mutter war, schmiedete, ungemein gefordert haben. Nur
ein Herrscher von diesem Schlage konnte endlich an die Unter-
drackung der transalpinischen" Tataren denken, die mit Basa-
rab gegen Karl Robert und mit ihm und den Bulgaren gegen den
serbischen Konig gekampft batten, an die Unterjochung der
schwarzen" Heiden, die die fruchtbaren Ta ler von der Halitscher
Grenze bis zur Donau beherrschten. Karl Robert hatte erst im
Jahre 1324, wahrend seiner Anwesenheit in Siebenbargen, Truppen
ins eigentliche Tatarenland" geschickt, aber es ist unbekannt, ob
diese sich auch in dieser Vorpostenstellung halten konnten 1), und
mit diesem Versuche mag die Bitte zusammenhangen, die er im
Jahre 1 332 an den Papst richtete: er wollte seinen Hausgeistlichen
Vitus de Monteferreo" zum Bischof von Milcov ernannt sehen 2).

Dieses alles hangt innig zusammen und bildet die Vor-
bedingung far die Bildung eines neuen rumanischen Fiirstentums

1) Zimmermann-Werner I, S. 388-389, nr. 427.
2) Hurmuzaki I, S. 622-23, nr. 496.
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in der Gegend am Seret urn 1360. Die russische Herrschaft in
Galizien und Lodomerien war schon vor der Thronbesteigung Lud-
wigs erloschen. Das Land war vielmehr zwischen dem von Osten
kommenden polnischen Konige, der sudwestlich Erich ausbreitenden
litauischen Macht und den in der Nachbarschaft streifenden und
Zins erhebenden Tataren in immer wechselnder Weise geteilt.
Die Bevolkerung hing dem griechischen Glauben an, weil sie aus
Russen, d. h. Kleinrussen, bestand: sie hafste die Po len als Anhanger
eines fremden , sich ihnen aufdrangenden Glaubens und war den
Tataren, die sich mit den Geldleistungen beschieden, nicht allzu
feindlich gesinnt. Die Russen riefen die Tataren im Jahre 1341
herbei, urn ihnen pliindernd zu ihrem Rechte zu verhelfen, aber
der polnische Konig erzwang sich einen Sieg caber diese wilden
Nebenbuhler. Im Jahre 1342 wurde Ludwig in sehr jugendlichem
Alter Konig von Ungarn und benutzte diese Stellung, urn seinen
ermordeten Bruder, den Beherrscher von Neapel, zu rachen und
zu beerben. Schon in der ersten Zeit seiner Regierung ging er
nach Siebenburgen, urn dort die Verhaltnisse neu zu ordnen, aber
doch erst, nachdem er zwei voile Jahre ruhig in Wissegrad ge-
blieben war. Unterdessen erhob sich der bisherige Wojwode
.7101acorum de Maramorisio ", der sich auch unter Konig Karl Ro-
bert ungehorsam bewiesen und eine Entsendung des Reichs-
primaten notig gemacht hatte 1).

Der Rebell fand auch unter den Bergrumanen Anhang. Dies
geschah im Winter 1342 zu 1343; Bogdan verlor selbstverstilnd-
lich sein vom Konige anerkanntes Wojwodat, aber energische Mafs-
regeln konnte der Konig gegen ihn, der auch in den Litauern des Ha-
litschlandes moglicherweise eine Stiitze fand, nicht ergreifen.

1) Ich mufa annehrnen, data der Wojwode Bogdan, der Sobs des Micul, mit
dem der Primas 1335 unterhandelt hatte, kein anderer als der marmorosische
Bogdan war. Zu dieser Zeit waron aufser in der Walachei die Wojwoden zu
tief gesunken, als dafs man an einen transsilvanischen Wojwoden, d. h. einen
Dorfvorsteher, denken konnte. Aufserdem lebte dieser Bogdan, der Sohn des
Micul, aufserhalb Ungarns", and Marmoros ward in der Tat zu dieser Zeit
noch nicht als zu Ungarn gehorig betrachtet. Alle ubrigen Bedenken konnen
gegeniiber diesen zwei Argumenten nicht aufkommen. Vgl. Mih a 1 y i I, S. 11-
13, 14, m eine Sate ai preot1, S. 134 und Bogdan, Originea Voevodatulul,
S. 7.
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Ms Ludwig im Jahre 1344 nach Siebenburgen reiste, begab er
sich nur nach Kronstadt, um personlich die Huldigung des trans-
alpinischen ", viel bedeutenderen und alteren Rebel len zu empfangen ').
Um die ostliche Grenze besser zu sichern, ernannte der Konig
einen Offizier, Andreas, den Sohn des Laczk, zum Markgrafen,
der, wie vor ihm kein anderer, die Wiirde eines Grafen der
Szekler mit der eines sachsischen Gereb" in Kronstadt, wo etwas
friiher ein Salomon als comes" vorkommt, und der eines mar-
morosischen Grafen vereinigte. Ja dieser Mann war zugleich auch
comes in Szathmar und erhielt nach etlichen Jahren als hochste
Belohnung auch noch den transsilvanischen Wojwodat 2).

Im Jahre 1349 erschienen die Litauer mit der ihnen immer
sicheren tatarischen Hilfe, um die Polen, die das ganze .klein-
russische Land eingenommen hatten, zu verdrangen. Ludwig von
Ungarn, als berufener Erbe Konig Kasimirs, eilte zum zweiten
Male nach Siebenbilrgen, um durch sein Erscheinen an der Grenze
die feindlichen Plane zu durchkreuzen. Er kam bis zum sach-
sischen Nosen (Bistritz), vielleicht auch weiter, aber in dieser
Handelsstadt erschienen vor ihm die marmoroser Knezen mit
Klagen gegen Bogdan und seine Helfer. Der Konig ordnete zwar
an, dafs die von den Rebellen besetzten Girter zurackgegeben
werden sollten, aber man sieht doch nicht recht, was tats,chlich
gegen den infi delis not ori us von dem Grafen Andreas oder
von seinem eigenen Neffen Johann, dem Sohne des Juga, und dem
neuen Wojwoden der Marmoroswlachen", unternommen worden
ist 3) : der erste Besitzer verlor seine Giiter, ohne dafs er versucht
batte, dieses zq verhindern.

Im Jahre 1352 beginnt der Krieg mit den Tataren um die
Erbschaft der russischen Konige von neuem. Die Heiden dringen
durch die Karpathenpasse der Moldau bis ins Szeklerland vor und
zerstoren die Burg Varhdgy vollstandig, die ehedem zur Grenz-

1) J. von Kfikiillii (ThurOcz) und Zimmermann-Werner-Milner
II, S. 18, nr. 600.

2) Vgl. Mihalyi I, S. 26-27; Zimmermann-Werner-Miiller II,
S. 73.

3) Mihitlyi, S. 26-27. Andreas blieb in Bistritz bis Ende des Jahres,
Zimmermann-Werner-Muller Tr, S. 73.
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verteidigung gegen die Petschenegen gedient hatte 1). Ludwig
kam mit zahlreicher Reiterei, um die Schmach zu rachen: im
Juni 1352 war er von seinem Reiche abwesend, und Verordnungen
fur das vom Konige nicht betretene Siebenburgen werden von der
Konigin Elisabeth erlassen 2). Im September war jedoch der Sieger
fiber die Tataren nach Ofen zuruckgekehrt, aber unter der Lei-
tung des neu ernannten siebenburgischen Wojwoden dauerten nun
die kleinen Ztige in die partes orientales" fort. Wahrend dieser
erfolgreichen Kampfe wurde Bogdan, freiwillig oder gezwungen,
ein treuer Untertan der Krone, und ein marmorosischer Knez,
Sas , vielleicht Sohn des Dragob erhielt zuerst von Andreas
und spitter vom Konige selbst, neben dem Titel eines Wojwoden,
ein Stuck transalpinisches" Land dem Bistritzer Bezirke gegen-
tiber, wo von altersher schon die stichsische Ansiedelung Moldva-
banya, die Stadt Molda", bestand; ebenso ward in das Schlofs
des Deutschen", die Cetatea NeamVfluT, eine konigliche Be-
satzung gelegt, um den Pars zu bewachen, und im Gebiete des
Milcovflusses wollte der Konig fur die Wiederherstellung des
alten Bischofsitzes sorgen 3): schon 1 347 hatte er einen seiner
KaplUne vom Papste zum Bischof ernennen lassen.

Galizien und Podolien standen damals gerade ruhig unter der
Herrschaft des alten polnischen Konigs; die Tataren, in kleine
Banden zerteilt, hatten ihre Widerstandskraft verloren; Ungarn
hatte seine Oberhoheitsrechte stidlich von der serbischen Donau
und westlich, in Bosnien, teilweise wiedererlangt, der walachische
wie der bulgarische Alexander verlebten friedlich ihre letzten Jahre;
die Ermahnungen zum Kreuzzuge waren in dem kleinen Neurom,
zu Avignon, zur Stunde vergessen da, in dieser schlaffen Zeit,
schuttelte die terra moldavana" das fremde Joch des ungarischen
Konigs ab: die wenig zahlreichen hiesigen Olachen" wollten das
Beispiel des alten Basarab nachahmen. Ein Feind von Bogdan, Dra-
gob der Sohn eines von ihm entsetzten Gyula, wird vom comes

1) Hurmuzaki 12, S. 32-33.
2) Zimmermann-Werner-Muller II, S. 87.
3) Vgl. Hurmuzaki I, S. 622-623; 12, S. 31, 32-33, dann 4-5,

7-8, 8-9 und die folgende Erztihlung. Per Bischof nahm jedoch niemals seinen
Sitz ein und diente dem KOnige nur als Botschafter in entfernte Gegenden.
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oder von dem Wojwoden Andreas ausgesandt, urn diese Wirren
zu stillen; dies geschah 13601). Bogdan selbst sah ein, dafs
fur ihn die Zeit gekommen war, wo er eine grofse Rolle spielen
konnte. Sas war gestorben, und sein Sohn Bale (Bal4a) kam aus.
Ungarn, wo er dem Ronige gedient hatte, urn das vaterliche Erbe
anzutreten, begegnete aber hier dem vormaligen notorius infide-
lis", wurde geschlagen, und seine Bruder fielen in dem Kampfe.
Im Jahre 1365 beschwichtigte der Konig seine treuen Vasallen",
Bale, den Meister", und seinen Bruder Drag durch die konfis-
zierten Guter der Familie Bogdans; spacer gelangten sie zu hohen
Warden in ihrer Heimat, und ihr Geschlecht behielt bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts die Stelle, die Andreas innegehabt hatte 2).

Mehrere Rachezuge der Ungarn folgten, aber ohne dais da-
mit etwas Ernstes erreicht worden ware. Fur Polen, das seine
Stellung in Galizien immer mehr befestigte, war die Griindung,
diesel neuen kleinen Pufferstaates, der ungarische Angriffe ver-
hindern und zur Auflosung der Tatarenwelt beitragen konnte,
kein unerwiinschtes Ereignis. Bogdan erstrebte Unabhangigkeit;
auf seinen MUnzen figuriert nur sein Name Bogdan Voevoda Vd.
Moldaviensi[s]", der Ochsenkopf mit dem Sterne zwischen den
Hornern, ein in Marmoros nicht unbekanntes Wappen, und neben-
bei der Halbmond und eine Rosette als Verzierungen, wahrend
der Revers des kleinen runden Silber-B a n zwei Dolche zeigt 3).
Eine solche Unabhiingigkeitserklkrung in Munzform konnte nicht
in Ungarn gepragt werden, deshalb geschah dies in Polen,
hochst wahrscheinlich in dem seit kurzem seine glanzende Lauf-
balm beginnenden Lemberg und mit der Erlaubnis des Landes-
herrn.

Fur das walachische Fiirstentum, das alle befreiten Gebiete
21 Transalpiniens" im Namen des Rumanenvolkes in Bich aufnehmen
wollte, war die Bildung eines Konkurrenzstaates, einer separatisti-
schen T ar a-R omIne asc a, rund um Baia, eine wenig angenehme
Tatsache. Vielleicht hatte, wenn er noch nicht so alt gewesen

1) Mihalyi I, S. 37ff.
2) Mihalyi I, passim; vgl. Sate ¢i preotT, S. 137-139.
3) Sturdza a. a 0.
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ware, Alexander Einspruch dagegen erhoben und diesel Stuck
Tatarenland fur Bich verlangt; jedenfalls konnte so mufste man
annehmen sein junger, rastloser und verstandiger Sohn Vladis-
lav (Vlaico) so handeln. Aber es kam anders, denn die in der
Balkanhalbinsel eintretenden Verwickelungen fiihrten zu einem
ruhigen Zusammenleben zwischen dem Domn der Tara-Romg-
neascg" und dem fiber eine andere V al achia herrschenden Woj-
woden und gospodar" von Baia, dem Woyewoda muldaviensis" '),
und diesen Verhaltnissen miissen wir uns zunachst zuwenden.

Im Jahre 1 3 6 5, in derselben Zeit , all Bogdan zum Herr-
scher der terra moldavana" wurde, riistete sich der ungarische
Konig zu einem grofsen, vernichtenden Kriege gegen den neuen
Wojwoden von Transalpinien, der die Einkunfte der Krone nicht
besser ale sein Vater ablieferte. Vielleicht dachte er damit auch
den Anfang zur Rekuperation" der Moldau zu machen. Die
Streitkrafte des Reiches sammelten Bich zu Temeschwar, in dem
Gebiete des comes von Keve und Krassow, und sollten dann in
Severin, das Vlaico, wie es scheint, wiedergewonnen hatte,
einbrechen. Der Zug sollte gegen Ende Februar begonnen
werden, und im Fruhling erhielt Ludwig die nicht unangenehme
Nachricht vom Tode des Zaren Alexander. Dieser hatte in den
letzten Jahren das Gebiet von Widdin einem von seinen Sohnen,
Stragimir, den er mit einer griechischen Ftirstin erzeugt hatte, all
Apan a geherr schaft iThergeben, wahrend ein anderer, mit
einer getauften Jiidin erzeugter Sohn als Nachfolger in Trnowo
anerkannt wurde. Ihre Absichten auf Widdin batten aber die
Ungarn schon seit dem 13. Jahrhundert vielmals bekundet, und
Ludwig folgte den Spuren seiner arpadischen Vorfahren. Mit
Vlaico, dem Walachenwojwoden , welcher sich gewifs zur Hilfe-
und Tributleistung bereit erklart hatte, da fur ihn auch im Suden
etwas zu gewinnen war, wurde sofort Frieden geschlossen , und
um freie Hand in Westbulgarien zu gewinnen und fur immer
die ungarischen Interessen mit denen der transalpinischen"
Filrsten dauernd zu verketten, ergriff Ludwig zugunsten seiner

1) Es ist bezeichnend , dafs noch im 15. Jahrhundert der Wojwod immer
nur von seinen walachischen" gene, terra, castra, dominia, terrigenae spricht.
S. Hurmuzaki 12, S. 295-297.

.
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Nachbarn eine ganz neue mutige Mafsregel. Den grofsten Teil
des Oltlandes vereinigte er mit dem Schlosse Fogaros, nannte das
Gebiet nach neuen franzosischen Vorbildern 1) ducat us de F o-
g ar a s und beschenkte damit den Transalpinen ". Dieser nahm
die Gabe gem an, verteilte das dannbevolkerte Land unter seine
Bojaren, denen er im Furstentume selbst nichts mehr za verleihen
hatte, und schuf dort Verhaltnisse, die noch bis in das 18. Jahr-
hundert ein treues Bild des alten rumanischen sozialen und poli-
tischen Lebens geblieben sind.

Die Wiedergewinnung des Widdiner Bulgarien von Rechts
wegen" ging sehr schnell vonstatten. Widdin war nur von etlichen
Jassier Herren" solche waren es, die 1330 bei Velbad in den
Reihen der Bulgaren kampften von feindlichen Philistei seu Ia-
zones" besetzt: Anfang Juni geharte schon die Stadt dem ungarischen
Konig, der den Zaren" und seine Frau, eine Tochter von Klara
und Alexander, in ehrenvolle Gefangenschaft fahrte. Die gauze
Gegend wurde nun koniglich und katholisch ; in Widdin wurde
ein Hauptmann eingesetzt, und die Franziskaner, die schon 1324
behufs Bekehrung der Seelen im schismatischen Morgenlande
an Stelle der alten predigenden" Dominikaner 2) unermadlich
tatig waren, erschienen im Gefolge des Eroberers. Aus dem
Teile des Severiner Banats, das Ungarn noch behalten hatte,
d. h. von Mehadia, Orsova usw. an bis zur Grafschaft Keve-
lirass6, und aus dem neu gewonnenen siidlich der Donau ge-
legenen Winkel, wurde ein neuer Banat gebildet mit Widdin als
Hauptstadt, und das war eine viel bessere Feste als das schwache
Severin.

Ludwig hatte bereits seine Teilnahme an dem vom neuen
Papste Urban V. gepredigten Kreuzzuge zugesagt, und von Wid-
din aus schien er eine grofsere Unternehmung vorzubereiten.
Wieder ward durch ganz Europa die Ermahnung zum Kampfe

1) Vorher wurde der Titel dux nur fur fremde Fiirsten oder Mitglieder der
Konigsfamilie gebraucht.

2) Vgl. W. Schmidt, Romanocatholici per Moldaviam episcopatus et rei
romano-catholicae res gestae (Budapest 1887), S. 14, Anmerkung 5; vgl. Studii
si doc. I, Vorrede; dam Abraham in der polnischen Zeitschrift Kwartalnik
bystoryczni, Jahrgang 1902.
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gegen Tiirken und Sarazenen verbreitet, und gerade in den Tagen,
als Ludwig Herr von Widdin wurde, hitte Konig Peter von
Cypern semen Kriegszug nach Agypten , bei dem er Alexan-
drien gewann, unternommen ; ein anderer Kreuzzugfiihrer, Graf
Amadeus von Savoyen, hatte seinerseits dem griechischen Kaiser,
seinem Verwandten, seine personliche Hilfe gegen die Osmanen
versprochen, aber dieser elende Basileus, der nur noch fiber seine
Hauptstadt und etliche vereinzelte Gebiete gebot alles andere
gehorte jetzt dem Emir der Turkmanen aus dem Hause Oth-
mans , kam durch Widdin im Winter, nachdem es erobert
worden war, an den Hof des machtigen Franzosen, der caber
Ungarn herrschte, und reiste, von diesem begleitet, auf demselben
Wege wieder caber Widdin zuriick. Ludwig aber bat in Venedig
um Schiffe, urn eine Flucht der Tiirken nach ihrer asiatischen
Heimat zu verhindern.

Trotz aller dieser Vorbereitungen war eM dauernder Erfolg nicht
zu verzeichnen. Zwiespalt und Mangel an gegenseitigem aufrichtigem
Vertrauen beschleunigten das unriihmliche Ende des Zuges. Der
griechische Kaiser wurde von gigman, dem Herrscher von Trnowo,
mit dessen Vater er in langerem Streite gelegen hatte, zu Varna
gefangen genommen und mufste Bich zu Abtretungen von dem
wenigen, was er noch besafs, verstehen. Amadeus kam ins
Morgenland, wo er ein ganzes Jahr verweilte, nur um seine
Verwandten wieder in Freiheit zu setzen und etliche Hafen, wie
Gallipolis, fur den Augenblick den Tiirken zu entwinden. Von
Avignon aus erhielt der ungarische Konig den zwar gut katho-
lischen , aber weniger christlichen Rat, er solle den griechischen
Ketzer von Konstantinopel nicht zu schnell aus den Hamden der
ihn bedrohenden Tiirken befreien. Von Cypern aus ging man
nach Seerauberart vor,, urn an der syrischen Kiiste Beute zu
machen. Ludwig von Ungarn kam nach Widdin im Jahre 1366,
um den Jahrestag seines Sieges zu feiern und dem eroberten Lande
eine endgiiltige Verfassung zd verleihen. gigman hatte an einen
anderen Mitbewerber urn die bulgarische Herrschaft, den Bojaren
Dobroti6, die Kiiste des Schwarzen Meeres von Varna bis zu den
Donaumiindungen verloren , da dieser wahrscheinlich den Krieg
gigmans gegen die Kreuzfahrer zu diesem Schlage benutzte ; als
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Ersatz wollte er nun wenigstens Widdin an sich bringen und
scheute Bich nicht, zu diesem Zwecke sick Tiirken als Mithelfer
zu erwahlen: im FrUhling 1368 hatte der Krieg der Bulgaren,
um Widdin wiederzugewinnen, schon begonnen.

Ludwig verlangte von seinem Vasallen in Arges, der ihn als
dominus naturalis et gratiosus" anerkannte 1), Truppen und
Lebensmittel und bat ihn nicht zum wenigsten um seinen Rat
bei diesen neuen verwickelten Ereignissen. Layko", der Trans-
alpine, versprach alles, was nur von ihm verlangt wurde, und der
Konig rilstete sich auch zum Kriege gegen die Bulgaren und Tiirken,
die zahlreich heranrtickten und von der Bevolkerung gut auf-
genommen wurden. Ungarn und Wlachen" kamen unter der
personlichen Fiihrung des Konigs nach Widdin, der Feind wurde
gehorig geschlagen, und dabei zeichnete sich Ladislaus von Doboka
aus. Die Gefahr war somit verschwunden.

Doch fur den walachischen Ftirsten war es verlockend, diese
grofse, schone Stadt unter seinen Augen von Fremden, von Be-
kennern eines anderen Glaubens, besetzt zu sehen, und sofort
nach dem Abzuge des Konigs zog Vladislav, von der Einwohner-
schaft begtinstigt, in Widdin ein. Das war aber nichts anderes
als ein Krieg gegen Ungarn, bei dem Vladislav in Dobroti6 von
Varna einen Bundesgenossen fand. Ludwig unternahm im Jahre
1369 einen doppelten Angriff, urn die Macht des Rebellen voll-
standig zu brechen. Im Sommer ruckte der Konig gegen Severin,
wahrend die siebenbUrgischen Herren unter ihrem Wojwoden
durch den Buzatipafs in die Grofse Walachei eindrangen, um sich
schnell der zweiten Hauptstadt Vladislays, des castrum Dimbo-
v4a" zu bemachtigen. Der Furst aber zog aus seiner Hauptstadt
Arges aus, um seinem bisherigen Lehnsherrn zu begegnen. Beide
Unternehmungen schlugen fehl. Zuerst ward der Wojwode von
Siebenburgen durch den ftirstlichen p 1r c al a b, den Burggrafen
Dragomir, zurtickgeworfen und die Bauern in den Bergen be-
reiteten den Fliichtlingen einen Empfang, ahnlich dem, den Karl
Robert im Jahre 1330 erlebt hatte; der Fiihrer dieses ungluck-
lichen Zuges ward als blutige Leiche zurtickgebracht. Nach der

1) Zimmermann-Werner-Mtiller II, S. 306, nr. 908.
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Kunde von diesem Unfalle versuchte der Konig das Gluck nicht
weiter, und Widdin gehorte seitdem zwar nicht mehr den Ru-
manen, aber auch nicht den Ungarn. Straimir wurde hier wieder
eingesetzt and fiihrte sein Leben lang eine Schattenherrschaft,
Layko aber beherrschte wie vordem als tatsachlich unabhangiger
Herr seine erbliche Wojwodschaft, das eroberte Banat und das
Herzogtum, das er von Gottes Gnaden und derjenigen des un-
garischen Konigs" besafs.

Er lebte bis 1377, vielleicht sogar bis 1382 oder 1385 und
benutzte als schlauer, fein berechnender, kaltbliitiger Mann jede
Gelegenheit, urn seinen Staat zu vergrofsern und zu befestigen.
Der ungarische Konig suchte zwar in erster Linie seinen Ehrgeiz zu
befriedigen, aber vor allem diente er den Interessen der allein selig-
machenden romischen Kirche. Nun erkannte aber Layko den trans-
silvanischen Bischof als den Oberhirten seiner G eistlichkeit an und ver-
langte von ihm einen Suffragan. Durch die Ernennung eines gewissen
Gregor ward Argq schon 1369 Bischofsitz, und der Bischof fiihrte
den Titel episcopus Severinj , nec non partium transalpinarum";
wie man sieht, wird Severin, als neugewonnenes Land, wo der
walachische Furst in der Theorie nur Ban der ungarischen Konigs
war, an erster Stelle genannt 1). Die wenn auch nicht sehr
wesentliche Sympathie des Papstes , der an Vladislav, wie an
seinen Vater und Grofsvater schrieb und ihn zum Glaubens-
wechsel ermahnte, war damit auch gewonnen.

Zu Stragimir stand Vladislav in guten Beziehungen ; Dobro-
ti6 war fur ihn ein alter Verbiindeter, und vor gi§man brauchte
er sich nicht weiter zu ftirchten. Dem Kral Vuca§in, dem neuen
Serbenbeherrscher, hatte er seine Halbschwester Anka zur Frau
gegeben, und nicht der Mangel an walachischen Hilfstruppen war
daran schuld, dafs der Konig 1371 im Kampfe gegen die Tiirken
an der Maritza bei Ormen entscheidend geschlagen wurde und
sein Leben verlor. Lazar, Vuca§ins Nachfolger, der nunmehrige

1) Die Reihe der Argeser Bischofe reicht bis 1505, und sogar 1644 wird
noch einer genannt. Studil doc., Vorrede, S xxluiv; daze meine Notiz in
Convorbiri literare, 1904, April.

Jorga. Geschichte der Ruminen. I.

si
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Erbe des glorreichen Dugan, war aber zu schwach, als dafs auf
In zu rechnen gewesen ware.

Das Vordrangen der Tiirken mufste wohl den walachischen
Fiirsten beunruhigen, aber er allein konnte sie nicht angreifen,
und der ungarische Konig selbst gab die Vorbereitungen zu einem
Kreuzzuge gegen Murad II. auf, denn ihm fehlte es an Geld und
Unterstiitzung, und er war auch durch seine mannigfachen Inter-
essen als Konig von Ungarn und Po len die zweite Konigs-
krone trug er seit 1370 zu sehr in Anspruch genommen.
Vladislav hatte eine Unterstiltzung Ludwigs erwartet und schlofs,
da sie ausblieb, schon im Jahre 1372 Frieden mit dein tiirkischen
',Emir". Als dann der Konig wieder einen heiligen Krieg plante,
mufste er seine Grenzen gegen die Walachen verteidigen. Im
Jahre 1374 sprach man in Ungarn sogar von einemBandnisse"
zwischen Walachen und Tiirken und von einer Ubergabe der
Feste Nicopolis seitens der letzteren an die ersteren. Zuletzt ent-
brannte noch einmal, und zwar deswegen, der letzte Krieg zwischen
Vladislav und Ludwig. Zu 1376 erwahnt eine ungarische Ur-
kunde den Johann Trentul als Ban von Severin Rekuperations-
ban in s p e wahrscheinlich , aber der Einfall mifsgluckte, und
Vladislav starb, wie er regiert hatte: unabhangig.

Einmal zeigt der walachische Furst seine Freundschaft gegen-
fiber dem koniglichen Nachbarn dadurch, dafs er bei den Heiligen
Stephan, Ladislaus und Emerich schwort, was dem katholischen
Bischof von Arge angenehm klingen mochte, aber nichtsdesto-
weniger war er im Herzen ein hartnackiger Schismatiker. Seinem
Sohne Radul gab er eine Prinzessin zur Frau, die, nach ihrem
Namen Kallinikia zu urteilen, griechischen Blutes war 9. Anderer-
seits war Kyratza, die Tochter des Zaren Alexander, schon 1355
die Frau des byzantinischen Kaisersohnes Andronicus 2). Da-
bei hat Vladislav, wie sein Vater Alexander, die rumanische
Kirche in der alten hergebrachten Weise organisiert.

1) Arch. ist. I, S. 20. Vgl. §tefulescu, Tismana, 2. Ausg. 1903,
S. 162; Jorga, Operele lul C. Cantacuzino, S. 24.

2) Acta patriarchatus I, S. 432-433. Vgl. Jire6ek, Geschichte der Bul-
garen, S. 321 and Anm. 9.
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Fur die Rumanen existierten eigentlich nur zwei Arten von
Geist lichen: popl und v I a di ci. Der Vorsteher eines Klosters
wurde auch popa genannt, aber wenn dieses Kloster eine hohere
Bedeutung hatte, dann trat dessen Abt als Vladic a, Bischof, vor
das Volk; es konnte auch vorkommen, dafs ein fremder Bischof
in den rumanischen Landern seine Zuflucht gesucht hatte, und wurde
ein solcher Klostervorsteher, dann war der Bischofstitel fur ihn eher
gerechtfertigt 1). Aber alle diese Bischofe, die bei kleinen holzernen
Bergkirchlein und etlichen Monchzellen residierten, waren fur
die morgenlandische Kirche ebenso wie fur die katholische des
Westens, nur pseudoepiscop i, die von niemand als von
den bauerlichen Priestern anerkannt wurden und deren Namen
in kein hierarchisches, slavisches oder griechisches Verzeichnis, ein-
geschrieben sind.

Das gentigte aber Alexander fur das politische Ansehen seines
Staates nicht, und urn der Ausbreitung der lateinischen Kirche
Schranken zu setzen, brauchte der Wojwode andere Krafte als die
der volkstUmlichen Vla di ci. Um richtige Bischofe zu bekommen,
konnte er sich an den neubulgarischen Patriarchen von Trnowo
wenden, oder an den altbulgarischen von Achrida, noch besser
an den von dem Kaiser" Duschan eingesetzten Patriarchen von
Ipek, den geistlichen Oberhirten fur das serbo-romdische Zaren-
tum, und endlich an den okumenischen Patriarchen von Kon-
stantinopel. Das Schwierige an der Sache war, dafs durch die
Anerkennung der geistlichen 0 berhoheit irgend eines Patriarchen auch
die des betreffenden weitlichen Dynasten in gewissem Grade mit
inbegriffen war; doch meinte Layko offenbar, dafs der am wenigsten
Gefahrliche immer noch der entfernte Byzantiner sei 2). Ubrigens war
die Zeit gunstig fur die konstantinopolitanischen Patriarchen, die

1) Im 16. Jahrhundert trifft man einen VII di c a in Tiinganul; im 17. einen
Bischof Antonie in Arge§; Arch. i s t. I, S. 35, 105. Vgl. den Fall mit dem
griechischen Bischof Marcus im siebenbiirgischen Dorfe Feleac, Fleck, in Sate ei
preoti, S. 319 ff. und weiter unten. Beziiglich der Bischofe von Strehaia e. B i a nu
in der Denkschr. der rum. Ak., 1904.

2) Das Patriarchat von Achrida war absichtlich von den Byzantinern schon
1272 wiederhergestkllt worden; Ji r e6e k, Geschichte der Bulgaren, S. 274 und
Gel zer , Patriarchat von Achrida (1902).
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gerade damals Kier und da verlorene oder veraltete Rechte wieder
an sich brachten. Stragimir, der Schwager Vladislays , lag mit
seinem Bruder gib-Ian in Streit und war kein Freund. der Serben;
dies bewies er auch dadurch, dafs er sich in kirchlichen An-
gelegenheiten von Trnowo, Achrida und Ipek frei machte und fur
Widdin, wie auch far das 1371 auf kurze Zeit eroberte Sofia die
Oberhoheit des konstantinopolitanischen Stuhles anerkannte
Selbst der serbische Despot Johann Ugljega, der Nebenbuhler
Vukains, batte iibrigens das Vergehen Duschans gegen die Hie-
rarchic gutgemacht und sein usurpiertes Gebiet dem alten Pa-
triarchen des ganzen europaischen Ostens wieder untergeordnet 2).
Bei der Einnahme des Reiches von Halitsch hatte endlich Konig
Kasimir mit seinen Knezen und Bojaren des russischen Landes"
ebenso von Konstantinopel die Weihe des Metropoliten von
Halitsch, Antonius mit Namen, begehrt 3).

Schon im Jahre 1359 entschlofs sich der Patriarch, aufinstandiges
Bitten des Wojwoden Alexander, mit Genehmigung des Kaisers,
der in guten Beziehungen zu dem Grofswojwoden und Herrn
(af:9.61-ng) von Ungrowlachien" stand, einen Metropoliten fur den
neuen Staat an der Donau zu ernennen. Das Land hatte keine
gelehrten Priester, die diese Wiirde batten anstreben konnen, so
dafs Alexander einen benachbarten Pralaten, den er vielleicht
schon manchmal beherbergt hatte, als dexteeebg verlangte: es war
dies der Metropolit Hyakinthos von Vitzina oder Vi6ina an den
Donaumtindungen, wo es gewifs keine geeignete Bischofsresidenz
gab. Vielleicht war dies derselbe Mann, der einige Zeit vorher
wegen Aufnahme der Alanen" ins byzantinische Reich unter-
handelt hatte. Ihm wurde der Titel eines Metropoliten von

Ungrowlachien" verliehen, und da er die Exarchenwurde be-
safe und das Land in der ersten Zeit fast nur aus den Berg-
abhangen, den p 1 ai ur bestand, erhielt er noch den weiteren
Titel: iaexog .rov nlarpOv.

1) Acta patriarchatus I, S. 551; vgl. Jireoek, S. 338-339.
2) Ebenda S. 560ff.
3) Ebenda S. 577-578.
4) Si. mamma; vgl. den Namen Ploniny" in der Erziihlung der Schlacht

von 1359" zwischen Moldauern und Polen bei Dlugosz.

1).

1 4),
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Aber in seinen letzten Jahren hatte Hyakinthos das Ungliick,
seinen Herrn, den Patriarchen gegen sich zu reizen, vielleicht weil
er sich gegenuber der klugen Politik des Wojwoden Vladislav
ale zu schwacher Verteidiger der Orthodoxie zeigte. Er wurde
nach Konstantinopel gerufen, urn dort eine Untersuchung zu be-
stehen, lehnte dies aber wegen AltersschwAche ab. Doch wurde auf
sein ausdriickliches Verlangen der Priester Daniel Kritopulos, auch
ein Grieche, der den Titel dik ai op h yl ax der Grofsen Kirche"
trug und sich neben seinem Bruder" Hyakinthos im Wlachen-
lande befand, zum Patriarchen geschickt, um sich zum Metropoliten
ernennen zu lassen. Dies schien aber dem Okumenikus zu hart,
und so bekam Daniel, ale Minch Anthimos, nur einen Teil von
Ungrowlachien", wobei er dem Hyakinthos ausdrticklich als Ge-
hilfe zur Seite gestellt wurde und versprechen mufste, seinen
vitzinisch-ungrowlachischen Vorgesetzten nicht beunruhigen zu
wollen. Erst spater, dank neuer Verwickelungen in dem politi-
schen Leben des Fifrstentums, wurde fur Anthimos, den bisherigen
Suffragan ohne Sitz, eine neue bestimmte Stellung geschaffen 1).

Aber damit gab es immer noch keine Schule far einheimische
Priester und Gelehrte, und diese brauchte das aufstrebende Fiirsten-
turn ebenso notig wie eine festgeordnete Hierarchie des Klerus.
Diese Griechen sorgten nur fur sich selbst, und das Patriarchat
hatte gewifs keine Lust., eine neue Heimstatte fur die Pflege
slavischer Kultur zu grunden. Das geschah vielmehr auf andere
Weise.

Im ganzen Morgenlande waren die griechischen Kloster be-
riihmt. Dies Beispiel ahmten die Bulgaren, die in ihrer Kirche
eine griechische Herrschaft erlebt hatten, im 13. Jahrhundert nach:
so entstand die glanzende kaiserliche" Monchsgemeinschaft von
Rylo und eine Anzahl von Birchen mit Zellen fur Monche neben
der Hauptstadt Trnowo. Die Serben wiederum, mit hoherem, aus
dem Abendlande uberkommenem Sinn fur die Kunst, bauten sich
besonders im 14. Jahrhundert schone, reiche Kloster inmitten
bliihender, fruchtbarer Landschaften. In der Zeit, ale das Reich
Duschans dem Verfall entgegenging, lebte und wirkte im Lande

1) Acta patriarchatus I, S. 383 ff., 532 ff.
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des Knezen Lazar ein grofser Eroberer auf einem anderen Ge-
biete: der pop Nikodim" pflegte von den Machtigen der Welt
Geld zu erbetteln, um in einheimischen oder fremden Gebieten
Gotteshauser in der Eintide zu erbauen. Durch seine Bestrebungen
entstanden im Bannkreise von Jiitt auf felsigen Griinden, im hei-
ligen Frieden der ernsten, tannenbedeckten Karpathenhohen, das
grofse Kloster Tismana, der Mutter Gottes gewidmet, und das
kleinere Vodita, fiber dem Sankt Antonius, der Patron der Ein-
siedler, ala Schutzheiliger wachte. Als der serbische Kloster-
erbauer erschien, herrschte noch Vladislav (Layko) in Arge, and
neben vielen Dorfschenkungen vom Knez Lazar erhielt die fromme
Stiftung Vofl a AAckervom walachischen Grofswojwoden und
Wilder, Fischereirechte in der Donau Bowie jahrliche Geschenke an
Nahrungsmitteln und Kleidern, und endlich, was immer zu ge-
schehen pflegte, Ansiedebmgen (salae), d. h. Familien von Ati-
gani" (Zigeunern). Radul und seine Frau Kallinikia folgten dem
Vorbilde Aires Vaters, und ebenso Dan, der alteste Sohn und
Nachfolger Raduls, der Bich allerdings auch vom Popen" Geld
geben liefs, ehe er seine Schenkungen" machte. Alle diese
Herrscher verzichteten bei Gelegenheit dieser Schenkungen zum
ersten Male auf einige Rechte, die sie uberall in dem ganzen
von ihnen beherrschten rumanischen Lande besafsen. So entstand
eine Art von toter Hand" in diesem Winkel des Morgenlandes,
wie dies ubrigens auch jenseits der Donau geschehen war. Nie-
mand durfte nun den Grund des Klosters noch betreten, sei es,
um seine Herden zu weiden, sei es um im Namen des Landes-
herrn Steuern, Lieferungen und Dienste zu fordern oder Recht
zu sprechen. Kein Fremder besafs das Recht, Miihlen zu bauen
oder Wein zu keltern und zu verkaufen. Die Brader, die sich
in Gelehrte", Schriftgelehrte, Kalligraphen, d i a ci fur die furstliche
Kanzlei, und Einfache" gliederten 1), von denen letztere das Feld
bebauten und alles Materielle besorgten, hatten das Recht, ihren
egumen" zu erwahlen: dieser war absoluter Herr im Gebiete des
kleinen Monchstaates, wo man zu Ehren Gottes sang, schrieb und
arbeitete 2). Beide Kloster wurden dann vereinigt, und seitdem

1) Vgl. ArehivaistoricK I', S. 26-27.
2) Vgl. ebenda, I, S. 140-141.

                     



Kampfe gegen Ungarn usw. Grundung des Farstentums Moldau. 279

gebot caber Tismana wie fiber Vodita, derselbe Nachfolger des
verdienstvollen, kulturbringenden Popen 1).

Radul und Ballinikia batten zwei Kinder, Dan und Mircea,
die beide altrumanische Namen tragen. Bisher war die Frage
der Thronfolge, da immer nur ein Erbe dagewesen war, nicht
aktuell geworden, jetzt aber wollte jeder von den Brudern die
Herrschaft. Mircea besafs sie zuerst, wurde dann aber von Dan
besiegt und vertrieben. Der Sieger mischte Bich in die inneren
Kriege, die Ungarn nach dem Tode des grofsen Konigs Ludwig
im Jahre 1382 spalteten : der benachbarte ungarische Banat, wo
man in dieser Zeit immer ungarischen Banen begegnet, kampfte
fur den neapolitanischen Pratendenten Ladislaus gegen Sigmund
von Brandenburg, den Gemahl der jugendlichen Konigin Maria,
einer der beiden von Ludwig hinterlassenen Tochter. Eine grofse
Anzahl von Walachen " half den emporten ungarischen Grofsen :
darunter sind auch die Bojaren Dans zu rechnen, der in das Ge-
biet der Burg Mehadia ( Myhald") eindrang; er strebte wie sein
Grofsvater den Besitz von Severin an, und die Burg ist vielleicht
in seine Handegefallen, denn unter den Forderern des frommen Pops"
von Tismana erscheint auch der Ban Lucaci, der nicht von der
ungarischen Krone eingesetzt ward '). Im Oktober 1385 lebte
und urkundete noch Dan; im Jahre 1387 war schon Mircea
Herrscher. Sein ehrgeiziger Bruder nahm seine Zuflucht zu
man, dem Bulgarenzaren, der ihn spAter, im Jahre 1393, ermorden

1) Vgl. aber die Entstehung der walachiscben Kloster Archiva istorica
S. 17, 19-20; III, S. 192; Hasdeil, Ist. critics, S. 127ff. Zuzeiten
war die manastirea Domneasca" von Cimpulung nur eine Kirche ohne
Alonche, Cozia im walachischen Banate und Cotmeana wurden von dem spateren
Fiirsten Mircea gegrandet. Bistrita, in derselben Gegend der Karpathen, ver-
dankt seine Griindung einer machtigen Familie von dortigen Grofsbojaren.
S. waiter unten. Mier Nikodim vgl. Ruvarac im Archiv fiir slavische
Philologie, Bd. XI. Bescbreibungen rumanischer Kloster gibt es fur Snagov
und Brebu von Mandrea (Bukarest 1900, 1902), fur Cozia von P. An-
tonescu (Literatura §i arta roming; Separatabdruck 1903). rber Curtea de
Arge§ s. unten.

2) Vgl. Hurmuzaki I', S. 300, 301, 302ff., 308; Archiva istorica II,
S. 20; vgl. meine Lupta pentru stapinirea VidinuluI, S. 998.

I',

Ai§-
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liefs, vielleicht um den Tiirken einen Gefallen zu tun 0. Eine
neue Zeit fur die Walachei beginnt mit diesem tapferen und
schlauen Organisator.

2. Kapitel.
Die eigentliche Organisation der rumAnischen Staaten,
durch Mircea in der Walachei and durch Alexander
in der Moldau. Innere Streitigkeiten zwischen den

Bewerbern um die Fiirstenkrone. Tiirkenkampfe.
Als Mircea die alleinige, unbestrittene Macht in seine ge-

immerschickten Hande nahm, um sie dreifsig lange Jahre beinahe
gliicklich zu handhaben er wurde nur einmal besiegt und ver-
jagt und erkannte nie einen anderen Herrscher an, sondern er-
scheint immer als dominus" seines Landes , waren die Grenzen
iiberall, im Norden wie im &Wen, noch offen und harrten der
Verschiebung durch einen vorwartsstrebenden neuen Herrscher.
Erst im Jahre 1387 erhielt der Prinzgemahl Sigmund die
Statthalterschaft in Ungarn nach sieben Jahren der Anarchic.
Nachdem er Ungarn wieder geeinigt hatte, warteten auf ihn lang-
wierige Kriege mit den Tarken, zu deren Entfernung er die
Krafte des walachischen Wojwoden unumganglich notig hatte.
Jenseits der Donau starb gegen 1385 Dobroti6 von Varna, und
sein Nachfolger Ivanko fahrte nur eine kurze unbedeutende Re-
gierung, deren Ende sich nicht naher bestimmen lafst. gigman
von Trnowo zeigte sich unfahig, den Tiirken Widerstand zu leisten.
Straimir von Widdin lebte immer in dem Dunkel seiner Ohn-
macht. Der ehemalige bosnische Ban Tvrtko, der zum Kral
ausgerufen ward, war in der Tat mehr Konig von Serbien, wie
er sich auch nannte, als der fromme, schwache Lazar, dem der
Martyrertod auf dem Schlachtfelde gegen die Heiden beschieden
war. Schon 1386 oder 1387 waren die Krieger des ruhmvollen
alten Sultans Murad in Serbien eingedrungen, und weil das bul-

1) Vgl. Has d et , a. a. 0.; bulgarieche Annalen, veroffentlicht von J. Bog-
dan im Arch. f. slay. Philologie XIII; Litzica in dem schon zitierten Om agiul
Maio r e a cu , rneistens nach Onciul, Orig. princ. Vgl. Studa si documente III, S. IV.
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garische Briiderzarenpaar Hilfe gegen den christlichen Nachbarn
verweigert hatte, wurden zugleich Vorbereitungen auch gegen sie
getroffen. Zwar siegten bei Planik (1387) die slavischen Fiirsten
der Balkanhalbinsel aber eine osmanische Streitmacht, doch stand
diese nicht unter dem Befehle des Sultans selbst, da dieser wich-
tigere Interessen in Asien zu verteidigen hatte. Im Jahre 1389
versuchten die Christen bei Kossowo wieder das ihnen scheinbar
ganstige Gluck : hier fiel der gefarchtete Murad an ein und dem-
selben blutigen Entscheidungstage wie der Kral, aber durch
MOrderhande, die ihm den Genufs des Sieges raubten. Schon
vorhet waren die Turken in der Dobrudscha und an der Donau
bei Silistrien und Nikopolis erscbienen , sie batten iigman ge-
fangen genommen und unter schweren Bedingungen wieder in dem
schon einmal eroberten Trnowo als Vasallen eingesetzt. Im Jahre
1391 unternahm der junge Sultan Bajesid einen neuen Feldzug
gegen das Reich von Widdin. Dann gab es wieder Frieden,
Nikopolis und Silistrien wurden den Christen zuruckgegeben, aber
von tarkischen Grenzbegen wieder aberrumpelt. Doch Mircea
war auch schon im Jahre 1390 Despot der Lander von Do-
broti6 und Herrscher fiber Silistrien" und hielt seine Befeblshaber
dort 1); im Jahre darauf wurde ihm dieser Vorposten jenseits der
Donau entrissen, als der Sultan personlich gegen ihn zu Felde zog 2).

Im Jahre 1 393 ward Bulgarien iiberschwemmt, seine Hauptstadt
zum zweiten Male eingenommen und nicht wieder zuruckgegeben,
sondern in einen Trammerhaufen verwandelt ; der letzte Zar kam
ins Gefiingnis und starb dort vereinsamt 3). Der Sultan ging dann
nach Asien, um dort seine Stellung zu befestigen, und Mircea be-
nutzte diese Gelegenheit, um ins tiirkische Bulgarien einzufallen.
Bei der Ruckkehr Bajesids ward er aber vom Sultan selbst in
der Walachei angegriffen, doch bei Bovine an der Donau, in der

1) Hurmuzaki 12, S. 322. Die Ifrkunde von 1387" scheint erst spater
entstanden zu min. S. Chilia qi Cetatea-AlbA, S. 61-62.

2) Tiirkische Annalen: in lateinischer Ubersetzung von Leunclavius, in
deutscher von Noldeke, Zeitschrift der deutschen morgenhindischen Gesell-
schaft XV, S. 333, in ungarischer von T h u r y. Vgl. Chilia ¢i Cetatea-Albg,
S. 65.

3) Jire6ek, Geschichte der Bulgaren, S. 346ff.
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sumpfigen Uferniederung, wurden die Tarken geschlagen, und die
serbischen Fiirsten, Marko und Konstantin, die ihren heidnischen
Herren notgedrungen gefolgt waren, fielen in dem ihnen un-
erwiinschten Kampfe. Jedoch nach dem Siege zog sich der
viel zu schwache Mircea zuriick , nahm seinen in Argeg auf-
gehauften Schatz mit sich und entfloh uber die Berge zu jenem
selben Konig Sigmund, gegen den er sich eret 1390 mit dem pol-
nischen Konig und Bewerber urn Ungarn, Vladislav von Litauen,
durch einen icirmlichen Vertrag verbunden hatte 1). Sigmund
seinerseits hatte nicht vergessen, neue Namen in die veralteten
Verzeichnisse der ungarischen Bane des Severiner Banats ein-
zutragen, und wiinschte zweifellos einen Karl Robert oder Ludwig
den Grofsen als Eroberer nachzuahmen. Jetzt aber hatte die
drohende Gefahr alle diese Gedanken verscheucht, denn seit 1391
war Ungarn selbst von ttirkischen Pliinderungszligen heimgesucht
worden, und nach der Flucht Mirceas herrschte in der fiirstfichen Burg
der Ebene, in Dimbovi0., ein gewisser Vlad, der von einer turkischen
Besatzung unterstiitzt, beziehungsweise bewacht wurde. In Kronstadt
schlofs am 7. Marz 1395 der Konig mit dem Wojwoden einen Ver-
trag, um die Donaugrenze fiir die Christenheit wieder zu erobern 2).

Aber Mircea hatte ebensogut der Weg nach der Moldau offen-
gestanden, um den Tiirken zu entkommen. Um zu verstehen,
warum er ihn nicht benutzt hat, warum kein einheitliches Vor-
gehen der beiden rumanischen Fiirstentiimer in dieser Zeit des
Kampfes um die Unabhangigkeit und das Leben Platz grill,
warum denselben nach kurzem Leben die Zukunft verschlossen
blieb und ihnen ein traps Vasallenverhaltnis drohte, mufs man
den Ereignissen in der Moldau naher treten.

Bogdan, der Begriinder des Staates, starb bald und hinter-
liefs zwei Sane. Der jiingere wird in einer spateren rumanischen
Reimchronik nach alteren Aufzeichnungen Fedor Bogdanovicl"

1) Hurmuzaki I', a. D. Vgl. die Erzahlung nach serbischen Annalen
und der tarkischen Chronik bei Jire6ek, Zur Wurdigung der neuentdeckten
bulgarischen Chronik (Archie far slavische Philologie XIII, S. 538-539) und
Chilia qi Cetatea-Alba, S. 65-66. Dazu Phr antze s, S. 82-83.

2) Vgl. Chilia qi Cetatea-Alba und dazu meine Anmerkung in Cony. literare,
1901, S. 475-476 tiber eine Stella in den Mon. Hung. Vaticana.
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genannt 1): er ist gewifs identisch mit den dug Chodor ", der
1397 seine eigenen homines" in dem Lande des Fiirsten Stephan,
d. h. in der ganzen Moldau, hatte 2). Der alteste Sohn Bogdans
und seiner Frau Marie 3) hiefs La co (Latzko) dies ist ein
ungarischer Name und hatte eine gewisse Anna zur Frau. Er
hing vollig vom polnischen Bonige ab und ihm zu Gefallen
empfing er sehr wohlwollend die Franziskanermissionare, die
1370 ein katholisches Bistum zu Seret errichteten, denn bis dort-
hin hatte Bich die Macht des moldauischen Fiirsten ausgedehnt.

Ale LaOo starb, herrschten im polnischen Nachbarreiche
anarchische Zustande, denn Kashmir war gestorben und der
ungarische Konig Ludwig konnte das Erbe nur unter Schwierigkeiten
antreten. Andrerseits mischten sich die Litauer in den Streit, da sie
Galizien far sich begehrten. Unter diesen Umstanden fanden auch
die Moldauer Gelegenheit zu einem Dynastiewechsel and Pratendenten-
streit , obwohl sie Besseres zu tun gehabt batten. Die ca p i-
t anei und milke s, d. h. die Vitezi oder Ritter marmorosischen
Ursprungs, die marmorosisehe Namen tragen, wie: Dragoq, nach
dem die Felder von Dragon" heifsen, Grozea, Mihal Ivaniq, Roman,
Costea, vielleicht auch Domuncu, dessen Namen eine Legende
mit dem Beginne des Fiirstentumes in Verbindung bringt 4),
Andras, Jurj 5), sie alle fanden dabei die erwtinsehte Ge-
legenbeit zu tapferem Streiten. Ebenso ging es den Grofsen in
dem moldauischen Lande, einem Niatedul, einem DrAgoiii, einem Costin,
einem Or4 oder Or4, die alle nach den Namen zu urteilen

1) S. die folgenden Anmerkungen.
2) Duels Chodor homines in terra nostra existentes";-Prochaska, Codex

diplomaticus Witoldi, S. 43.
3) D o soft el, moldauischer Metropolit des 17. Jahrhunderts, in seinen

versifizierten gesehichtlichen Aufzeichnungen, nach verlorengegangenen Kirchen-
p omelni es, wiedergegeben auch in Bianu si Hod os, Bibliografia roming, S. 265.

4) Bandini, S. 306. Die drei Bruder Domucus, Volcha and Dragon
ziehen zur Auerochsenjagd die Fabel bezweckt die Erklarung des Landes-
wappens gerade wie die ungenannten Flirstensiihne" der viel bekannteren
Erzahlung, die der gleichzeitige Chronist Ureche fiberliefert. Kog4lniceanti,
Letopisete I, S. 131.

5) Vgl. Jurj Pogan, Edler in Marmoros, Ende des 16. Jahrhunderts;
Doc. Bistr. I, nr. 2.
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dem einheimischen Elemente angehort haben 1). Es gab aber auch
in dem neugegrtindeten Fiirstentume Baia-Cimpulung-Radguti mit
seinem beschrankten Gebiet und mit seiner sparlichen Bevo]kerung
neben ungarischen" Lehnsleuten, die mit dem Eroberer gekommen
waren, freie Bauern in den Bergen und Talern, endlich Each-
sische Ansiedler, Sav, in Baia, Sasca und an anderen Orten sowie Ar-
menier oder deutsche in Siretiti, im ostlichen Teile sogar russische
Volksftihrer, die sich an der Grenze des alten russischen Staates
niedergelassen hatten. Zu den Russen mufs man einen Steco
rechnen, ferner einen Stanislav und einen Ioan Stravici, der sich
sogar 2) ein Siegel mit lateinischer Umschrift anfertigen fiefs. Fur
solche Leute schien es an der Zeit, den fremden" Empor-
kommling mit einem litauischen Fiirsten alten edlen Blutes ale
Herrscher zu vertauschen. So riefen sie und brachten heim"

sagt die litauische Chronik 3) den Knez Jurij Koryatowicz ;
dieser entstammte derselben Familie, die den Herzog Alexander
Michael von Galizien, den Vertreter des polnischen Konigs, und
den dux' Theodor hervorgebracht hatte ; letzterer erwarb die
Herrschaft uber die Ruthenen im marmorosischen Lande in den-
selben Tagen, wo in der Moldau das Fiirstentum entstand 4).
Neben diesem Bewerber um die moldauische Krone, welcher bald,
vielleicht durch eine Mordtat, verschwand 5), trat ein anderer auf,
Stephan mit Namen, der also geradeso heifst wie der Neffe
Bogdans , mit diesem aber nicht verwechselt werden darf 2). Er

1) Vgl. die Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts bei Orest Popes-
en!, in Arcbiva istorica und Hurmuzaki I2, slavischer Anbang.

2) Prochaska, a. a. 0.
3) Letopisiec Litwy, Wilna 1827, S. 50; zitiert bei Has defi, let. critics,

S. 90.
4) A11e waren Briider. S. Basilovics, Brevis notitia fundationis Theo-

don, new., (Kaschau, 1804, 2 Bde.).
5) Vgl. die Nachricht bei Stryjkowski such in Arch. ist. II, S. 7-8

fiber die Begrabnisstatte von Jurij in einem ubrigens unbekannten Kloster in
der Nahe von Birlad. Die dadurch von Has deu ins Leben gerufene Fal-
schung (in Foita de istorie, Mai 1860, S. 67-68 und Iet. critics, S. 89, An-
merkung 1) ist in meiner Vorrede zu dem 5. Bande der Studil §i doe. geborig
beleuchtet worden. Vgl. aber G. Popo vicl in dem Prince Sturdza (Bu-
karest 1903), und in seinem oben S. 249, Anm. zitierten Werke.

6) S. Mihalyi, S. 26-27.
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starb auch bald darauf, vielleicht ohne uberhaupt einmal an-
erkannt gewesen zu sein: wenigstens fehlt sein Name in allen
Fiirstenverzeichnissen, die sich in den spkteren Chroniken finden 1).
Zwei Sane dieses ersten Stephan und einer katholischen Prinzessin,
Margarete oder MiNata 2), einer Verwandten Konig Ludwigs, Peter
und Stephan, stritten danach miteinander um die Herrschaft,
wobei Stellvertreter des ungarischen Konigs im galizischen Distrikte
far Stephan, als den alteren Bruder, Partei nahmen; doch infolge
einer Kriegslist er sagte die Blume an, so dafs sie auf das
muhsam durch die Wa lder vordringende Heer des Gegners nieder-
sturzten, gewann Peter als der kliigere den Sieg 3). Der
Dynastiewechsel in Polen, der inmitten grofser Schwierigkeiten vor
sich ging, half Peter, dem Sohne der Mtqata oder Margarete und
wie LL4co dux terrae Moldaviae", im Anfange sogar durch
Gottes Gnaden", seine Stellung befestigen. Im Jahre 1384 sieht
man, wie er der von seiner Mutter erbauten Kirche der Prediger-
monche in Siret das Recht, das pensatorium " zu erheben, d. h. die
Einkiinfte der Wage fur Handelswaren, schenkt 4). Drei Jahre spater

1) Dagegen enthalten die Verzeichnisse einen Costea, bei dem sich aber
nicht sagen lfifst, ob er zur Familie Latcos oder zu der neuen Dynastie ge-
hart. Jurij hatte wahrscheinlich die Tochter Latcos, Anastasia, geheiratet; diese
Ehe blieb aber kinderlos. Me lch i sedek, in An. Ac. Rom. VII; m eine Ist. lit.
rom. II, S. 532, Anm. 1; Kozak, Die Inschriften aus der Bukowina, I, Wien,
1903: Radautz, Nr. vin; me ine Studil doe., NI, S. 626-627.

2) Sie heifat in einer Urkunde ihres Sohnes Roman von 1392 Muzata;
Onciul, in Rev. p. ist., arch. ,Si fil. VII, S. 369. Daneben Margarete in
einer anderen Urkunde ihres anderen Sohnes Peter, Studil zi doe. S. xux;
Cony. lit. April 1904. In der einheimischen Chronik bedeuten die Worte
MEHL moymaTimb ebenfalls: Sohn der Miqata; Bogdan, Vechile Cronicl,
S. 143. Stephan hiefs such der Sohn einer Schwester von Peter, Roman und
Stephan; Onciul a. a. 0.

3) So kann die Erzfiblung bei Dlu go s z fiber einen angeblich 1359 statt-
gehabten Kriegszug, wobei such eine Steno aus dem Leben des Erzbischofs Oles-
nicki von Callimachus heranzuziehen ist, mit anderen einheimischen, auch ur-
kundlichen Nachrichten in Einklang gebracht werden. Vgl. Czolo waki, Po-
czatki Moldawii i wyprawa Kazimierza wielkiego r. 1359; Kwartalnik historyczny
IV, Heft 2, 1890 und J. Bogdan, in Cony. literare XXIV, S. 538 ff.

4) S a d o k Baracz, Rye dziejow zakonu kaznodziejskiego w Polace, (Lem-
berg 1861), II, S. 499: the Stelle ist in der Vorrede meiner Studii doc.

abgedruckt.

zi

1II,

1-11,
4
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wurde der litauische Herzog Jagiello Christ ; als Wladislaw heiratete er
die Konigin Hedwig, die Tochter und Erbin des 1382 gestorbenen
Ktinigs Ludwig, und erwarb mit ihr auch die polnische Krone. Gleich
darauf ging Peter nach Lemberg, traf dort den neuen Herrscher
und schwor als Woyevoda muldaviensis" in die Hande des Me-
tropoliten von Kiew den Eid der Treue Wladislaw, dem Grofs-
fursten und Erben von Reufsen", dem er iiberallhin Heeresdienste
versprach 1). Der capitaneus" Dzula, der marscalcus" Dragoiti
und auch die anderen Bojaren ohne besondere Titel, Stenczel oder
Stanislav, bekraftigen durch ihren Eid den ihres Wojwoden 2).
Im Jahre 1388 macht auch Peter im Verein mit seinem Bruder
und Mitregenten Roman S) zugunsten des Behr bedrangten oder
hilflosen polnischen Verwandten " und Oberherrn eine Anleihe
von 3000 genuesischen Silbermunzen; far den Fall, dafs die Rack-
zahlung nicht zum festgesetzten Terrain erfolgen sollte, verpfandet
ihm der Konig das gauze Gebiet von Halitsch. Selbstverstandlich
ward in so aufgeregter Zeit das Geld nicht zuruckgegeben, aber
statt des entfernten Halitsch bekam Peter jenseits der alten
Grenzen" seines Landes den Bezirk von Szepenik, der mit seinen
gorodi", worunter Czeczyn (nahe bei dem heutigen Czernowitz) und
Chmielow, vielleicht auch Hotin inbegriffen waren, zu einer Starostie
nach polnischem Muster eingerichtet wurde: polnische Miner warteten
nun auf die Kaufleute in Kolomea, der Hauptstadt des p ok uczisc hen
Landes, und der alte Grenzjahrmarkt wurde von Botogani nach
Szepenik und dem benachbarten Dorfe LerOlti verlegt 4). Von der
Seite des Gebirges aus, wo bis tief hinein nach Galizien kernige,

1) Hurmuzaki 12, Faksimile nach dem im Hauptarchive zu Moskau be-
findlichen Originale.

2) Ebenda S. 297.
3) Ala Mitregent (er gibt ein offizielles Zeugnis in einer Streitigkeit) auch

1386 erwahnt; Czolowski, Pomniki Lwowa I, nr. 350.
4) Vgl. die Akten flit. die Anleihe in den Akty zapadnoi Rossii I, S. 22;

rumanisch in Arch. is t. I, S. 177; dann das Veraprechen von Ivasco, dem
Sohne Peters, 1400, dafs er den szepeniker Distrikt zurtickgeben wird; Ha r-
m u z aki I', S. 820-821; vgl. such die Nummern 668 und 682. Endlich die
3farktordnung von 1579 in Arch. ist. Il, S. 172, nach Z ubrzycki, Kronika
miasta Lwowa, S. 204. Vgl. auch die abweichende Meinung von G. Popovic I in 0 m a-
giul Mai or es cu , S. 476 ff. und Cony. lit XXXIV, 5.432, wie dessenRechtsstudien.
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ursprfinglich rumanische Namen fur die meisten Gipfel vorkommen,
waren die neuen Grenzen" keineswegs ein fremdes Gebiet.

March Vermittelung Peters wurden dann Beziehungen mit
dem benachbarten Wojwoden des bassarabischen Landes", des
Landes BitsArabgs, angeknfipft. So kamen schon 1389 zwei Bo-
jaren, comite s, des Mircea, Manea und Roman, Sohn des Fierea
d. h. Fierescul, nach Polen und stellten im Verein mit dem mol-
dauischen Bojaren DrIgoiti Punktationen fest, vermoge welcher
ihr Herr dem polnischen Konige gegen Ungarn beistehen sollte,
wahrend andrerseits dem rumfinischen Ffirsten Truppen im
Kampfe gegen denselben Staat und freundliche Hilfe" gegen andere
gewfihrt werden sollte. Eine feierliche Urkunde wurde aber nicht
unterzeichnet, und im Jahre 1390 erschienen in Suczawa, einer
neuen Eroberung und neuen Residenz Peters, Roman und ein
Radius Gadky" wahrscheinlich der Ban Radu, der spfiter
nach England auswanderte 1), mit sehr hochmfitigen Bedingungen
von seiten Mirceas, der die Sudgrenze seines Gebietes jetzt
gesichert glaubte. Der Krieg gegen Ungarn mufs auch von den
polnischen Raten gutgeheifsen und die Grande miissen dem Woj-
woden vorher angezeigt werden; Mircea wird bevollmachtigt, auch
im Namen des Konigs Vertrage mit Sigmund zu schliefsen, und
es wird eine Strafe fur denjenigen, der diese Bestimmungen mifs-
achten sollte, festgesetzt. Eine neue Frist wurde fur die Redaktion
der endgultigen Urkunde bestimmt, und so entstand dann der feier-
liche Vertrag von 1390, der 1391 bestatigt ward, auf der Grund-
lage vollstandiger Paritat. Mircea erhielt dadurch das Versprechen,
dafs seinem von ihm tatsfichlich nicht mehr behaupteten Herzog-
tume FIgarag, bei glficklichem Erfolge der Waffen gegen Sigmund,
das dominiurn von Amlaq (Omlas, Hamlesch), das in einem
bluhenden rumfinischen Gebiete jenseits des Olt gelegen ist, an-
gefugt werden solle, and nennt Bich stolz Ffogoras et Omlas dux" 2).
Peter war in dem Vertrage nicht mit Namen genannt: er war ja kein
Verbiindeter, sondern der Wojwode des Konigs, und die Erfolge
der Konigin Hedwig gegen die Ungarn in den umstrittenen gali-

1) Rymer, Foedera, in Arch. ist. II; S. 88.
2) Beste Ausgabe des Verkages bon Zimmerniann-Werner-Miiller II,

S. 642-643, nr. 1245.
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zischen Landern mufsten seine Treue befestigen. Sein Nachfolger
Roman folgte zwar Peters Beispiel, aber als ein Krieg zwischen
Wladislaw und seinem vetterlichen Bruder" Witold ausbrach,
zeigte sich der moldauische Furst schwankend. Ubrigens war
dieser Roman ein unternehmender Mann. Salon sein Bruder hatte
die Feste Neam besessen und liefs daneben das grofse Kloster
Nean4 erbauen '). Roman selber errichtete dort, wo die Moldau
in den Seret miindet, eine nach ihm genannte Stadt des Wojwoden-
Roman" oder einfach Roman 2). Sein Titel lautet zu einer
Zeit, als Sigmund von Ungarn die transalpinischen Verhaltnisse
scharfer zu beobachten anfing und auch Reisen nach Siebenburgen
unternahm, Behr feierlich und anspruchsvoll: Grofs-Wojwod und
selbstandiger (camompwannia) Herr, von Gottes Gnaden Beherrscher
(ORna,tka,z0 des moldauischen Landes, von den Bergen (err
nAammia) bis zum Meere" 3). Diese Begrenzung seines Landes be-
halt er in seinem Titel auch in dem Huldigungsakte von Suczawa,
1393, wo Roman mit dem vom Konige entlehnten Titel als

lf Erbe " seines Landes, das hier das rumanische Land" im all-
gemeinen heifst, belegt wird 4). Bald nach der Unterzeichnung
dieser Urkunde, in der Roman keine weitergehende militdrische
Hilfe ale bis Krakau und Polen", d. h. nicht gegen Litauer und
Ritter vom Deutschen Orden, versprach, wurde er auf Befehl
Wladislaws abgesetzt und gefangen genommen: sein Neffe Ivaco
und vielleicht sein Bojar Vilcea vollbrachten die Tat und schleppten
den Gefangenen mit semen Sohnen Alexander und Bogdan nach
Polen 3). Jetzt endlich wurde der altere feindliche Bruder Stephan
Furst der Moldau von des Polenklinigs Gnaden.

Seit 1391 hatte Mircea, der Furst der Walachei, durch
nichts den Beweis erbracht, dafs er mit Polen verbtindet sei, obgleich
er eine Schwester" des Konigs im litauischen Sinne, d. h. eine Ver-
wandte, vielleicht eine Base von ihm, zur Frau genommen hatte,
so dafs seine Sane die anencen, d. h. die Neffen Wladislaws

1) Arch. is t . II, S. 140; Jatzim irski, Handschriften von Neamt (russisch).
2) Arch. ist. S. 18.
3) Arch. ist. I', S.18; 0 n ciul, in Rev. p. ist., arch. qi fil. VII, S. 367.
4) Hurmuzaki I', S. 816.
5) Ebenda S. 820-821.
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waren. Jetzt neigte sich der Wojwode von Arge§ vielmehr der
ungarischen Partei zu und zwar seit dem Augenblicke, wo Sig-
mund die Verteidigung der Donaugrenze gegen die vordringenden
Tiirken ubernommen hatte 1). Andrerseits sah der polnische
Konig in dem Sultan einen natiirlichen Verbiindeten gegen den ver-
bafsten Schwager, so dais Boten nach Adrianopel gingen, urn
einen gemeinsamen Angriff gegen Ungarn zu verabreden. Mircea
wurde beschuldigt, diese Unterhandlungen seinem neuen Beschiitzer
verraten zu haben, und schrieb aus Giurgiu, wo er sich im August
1394 2) als Eroberer mehrerer tiirkischer Stadte" aufhielt,
einen entriisteten Brief, urn diesen Zweifel an seiner Rechtschaffen-
beit zu widerlegen. Doch nach etlichen Monaten erschien Baje-
sid, urn den feindlichen Nachbarn far seinen Einfall zu bestrafen,
und als er Mircea vertrieben hatte, fand er keinen besseren Schiitzling,
den er als Herrscher an der Donau einsetzen konnte, als denselben
Vlad , der im Jahre 1396 der ihm vom polnischen Konig er-
wiesenen Wohltaten gedenkt und ihm, dem rechtmafsigen Erben
von Ungarn , als sub di t u s nach Art der Lehnsleute Treue
schwort. Einer solchen Demiitigung hatte sich bis dahin kein
walachischer Furst unterworfen 3).

Sigmund konnte die Herrschaft dieser beiden polnisch-tiirkischen
Schiltzlinge, Stephan und Vlad, nicht dulden. Schon gegen Ende des
Jahres 1394, wenn nicht Miler in den letzten Monaten dieses
Jahres tobte der tiirkisch-walachische Krieg dicht an den Grenzen
seines Reiches sam melte der ungarische Konig seine Streitkrafte und
wollte Stephan personlich aus der Moldau verjagen ; er erzwang
Bich durch den Szeklerpafs den Weg zur Hauptstadt des Wojwoden,
der, bei Hindov" wahrscheinlich Hirlov, Hirlaa geschlagen 4),

1) Vgl. dariiber Beckmann, Der Kampf Kaiser Sigismunds gegen die
werdende Weltmacht der Osmanen, Gotha 1902. Die Ansichten Beckmann
scheinen mir aber im Ganzen nicht riehtig zu sein.

2) Der Brief ist undatiert: 1394 jet mir, nach dem Inhalte und dem
Titel des Wojwoden zu urteilen, am wahrscheinlichsten. Siehe Hurmuzaki 1 2,
S. 825-826, nr. 654.

3) Ebenda S. 374-375, nr. 316.
4) Hindov in der alten slavisehen Chronik, bei Bogdan, Vechile cronici,

S. 143 and ebenso auf dem Grabsteine Stephans in RAciguti (die Inschrift be-
ntitzt aber die Chronik), bei K o zak, a. a. 0., Kapitel Radautz".

Jorge, Geechichte der liuminen. L
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auf den Kampf verzichten mufste. TEAM scheint er sich
zur zweiten Residenz fiir den astlichen Teil seiner Lander aus-
erwahlt zu haben, und dieses ware, wenn die Annahme richtig ist, die
farstliche Stadt, wo Stephan die Oberhoheit Ungarns anerkannte 1),
doch nur, , urn gleich darauf, am 6. Januar 1395, feierlich den
Polen Treue und Hilfe gegen jedermann, Mircea, den walachischen
Farsten, mit einbegriffen , zu schworen 2). Im Jahre 1395 kam
der Konig in die nunmehr t ii r kisch e Walachei und ging bis zur
Donau vor, wo er die Turken aus Klein-Nikopolis, Turnu, vertrieb,
konnte jedoch Vlads nicht habhaft werden ; dieser tiirkische Vasall
brachte vielmehr dem grofsen Craia" (Konig), als er sich zuriickzog,
in den Bergen von Posada, im Bezirk Prahova, eine empfindliche
Schlappe bei 3), deren sich Basarab selbst nicht hatte zu schamen
brauchen.

Much glanzende, aus dem fernen Abendlande zu Hilfe
eilende Ritterheere unter dem Befehle grofser Herren aus
koniglichem Blute, durch seine eigenen Krieger, die er in gewal-
tiger Zahl zu einem Entscheidungszuge sammelte, und nicht zu-
letzt durch die walachischen Anhanger Mirceas hoffte Sigmund
Bich im Jahre 1396 von der tarkischen Nachbarschaft zu be-
freien. Vlad ward durch den siebenbiirgischen Wojwoden Stibor
geschlagen 4), durch den Konig selbst wurde Stragimir von der
tarkischen Oberhoheit befreit, das Enke Donauufer kam far etliche
Wochen in ungarischen Besitz , aber im September machte der
grofse Sieg des an die gefahrdete Stelle eilenden blitzschnellen"
Sultans, die furchtbare Niederlage der Christen bei Nikopolis, alle
diese grofsen Hoffnungen zunichte 5).

1) Hurmuzaki 12, S. 333, nr. 273; S. 362, 414.
2) Hurmuzakil', S.817;111janicki,S.8-9;IIricariu1111,S.70-71.
3) Erwahnt in vielen Urkunden des Konigs, bei Fejer; die meisten hat

such Hurmuzaki I' aufgenommen. Dazu die ungarische Chronik von Jo-
hann von Thunicz bei Schwandtner. Vgl. Chilia si Cetatea-AlbX, S. 66.
Dann die Stollen bei Zimmmermann-Werner-Muller Di, and die Notiz
in Convorbiri literaro, 1901, S. 1055.

4) G. Wenzel, Sztibor Vajda, in den Dissortationen der ungarischen
Akademie", Budapest 1874, S. 96ff.

5) Vgl. besonders Kiihler, Die Schlachten von ITicopoli und Warns (Bres-
lau 1882).
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Im Jahre 1397 kam Stibor von neuem, urn das walachische
Land Mircea zurtickzugeben, und diesmal gelang es ihm, den
Usurpator in Dimbovi0 zu fassen 1). Bei der Wiedereroberung
der Donaustalte Silistrien , Nikopolis und Widdin setzte zwar in
demselben Jahre auch Bajesid caber die Donau, wahrscheinlich
im bewaldeten Distrikte von Teleorman, aber ein Vordringen
durch die rings umher auf nur ihnen vertrauten Pfaden lauernden
Feinde erwies Bich als unmoglich. Solange der Sieger von Ni-
kopolis lebte, blieb Mircea ein unbezwingbarer Feind fur die
Tiirken ; 1399 urkundete er in Giurgiu 2), und 1400 wird ein
Sieg von ihm erwahnt, den er caber einen Teil des tiirkischen
Heeres erfocht, das von einem PlUnderungszuge nach Ungarn
zurUckkehrte 5). Als Bajesid von dem grofsen Tatarenkaiser
Timur im Jahre 1402 geschlagen und gefangengenommen wurde,
und der ttirkische Staat dem vollstandigen Verderben nabe
schien, war Mircea noch immer nicht mit den Turken ver-
sant, und auch diesmal erfUllte er seine Pflicht als Vertreter der
christlichen Interessen an der unteren Donau 4). Aus seinem Ge-
birgsneste eilte er herbei , urn Bich an der Teilung der von
anderen errungenen Beute zu beteiligen. Dafs er auch den
Krieg fortsetzte, zeigt seine Anwesenbeit in Giurgiu, wo er am
16. September 1403, um seine Zwecke besser verfolgen zu kOnnen,
einen dritteri Vertrag mit Polen schlofs 5). Der ungarische Konig
hatte in entlegenen Gegenden mit Aufstandischen und nicht zuletzt
mit denjenigen, die ihm die Besitzergreifung seines brUderlichen
Erbes in Bohmen streitig machten, vollauf zu tun, und far mehrere
Jahre kiimmerte sich deshalb der Ungar nicht um diese trans-
alpinischen" Gebiete.

Ein Zusammenwirken der Walachen mit den Moldauern ware
jetzt wieder natUrlich gewesen. Aber hier war mit der Konsolidie-
rung des kingeren rumanischen Staates im Gegenteil ein Neben-

1) Wenzel a. a. 0.
2) Archiva istorieg, I, S. 97.
3) Acto §i fragments 1111, S. 4-5. Vgl. dazu Chills. si Cetatea-Alba, S. 68.
4) Jorge, Notes et extraits I, S. 116. Vgl. mein en Aufsatz in den

Cony. lit., Jahrgang 1901, S. 473ff.
5) Hurmuzaki 12, S. 824-825.
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buhler entstanden, der Bich nach dem Hinscheiden 3iIirceas sogar
ale der Starkere erwies und natiirlicherweise die tatsii.cbliche
Herrschaft fiber das ganze rumanische Land anstrebte.

Es wurde schon gesagt, was fur Elemente der herab-
steigende" marmarosische Staatsbegrunder, desc Alec Ato r, vor-
fand. Das reiche Land war nicht etwa unbesetzt. Die fraheren
Herrscher, die Tataren, waren zum Teil in der heimatlichen
Waste verschwunden and batten nur etliche Inseln zuriick-
gelassen, die als TatAraft, kleine Tataren, in eigenen Dorfern, wie
die TimurtarnI, oder in gewissen Vororten der furstlichen &ache
und in der Nahe der Burgen unter ihren Sultanen, rumanisch
§oldani spater findet sich das Wort auch als Familienname
angesiedelt waren. Die heidnischen Namen, wie Tschabalai, Boris,
verschwanden allerdings nicht vollig, aber die meisten Zuriick-
gebliebenen liefsen sich taufen und hiefsen nun Petru, Toader,
Toma, Filip, Filimon, Lucaci usw., ja selbst ihr letzter un-
abhangiger Furst in diesen Gegenden trug 1368 den Namen
Demetrius. Nach der Sitte ihrer Wier lebten sie in Hiitten weiter
und noch im 16. Jahrhundert batten diese christlichen Tgtaraqi
im ganzen Lande Itinfbundert Ansiedelungen (pop) und kampften
treulich an der Seite ihrer Bezwinger selbst gegen die freien Teile
ihres eigenen Volksstammes 1).

Die Einheimischen bestanden in den unteren Volksschichten
beinahe nur aus Rumanen; eine ruthenische Bevolkeruni fand
sich nur in den Sftidten und in den annektierten Gebieten; alle
fremden Elemente batten rumanisches Geprage angenommen und
waren ihrer Herkunft nach nicht mehr zu erkennen. Es liegt
aber nicht der geringste Grund vor, um einen Einflufs der Nachbar-
volker auf das soziale Leben der Landesbewohner anzunehmen.
Bogdan, der Eroberer, fand im moldauiscben Lande", gerade
wie seine Nachfolger in den spater gewonnenen Bezirken, nur
freie Bauern, wie es auch die des walachischen Fiirstentums
waren. Den beaten Beweis dafur liefert die bis sehr spat er-
haltene Freiheit der Bauern von Cimpulung, in der Nahe von

1) Tgl. Archivaistorid, I', S.12; II, 8.103,121, 124,142,180; Reicher, s-
d orffer, Chorographia Mold., bei Papiu, Tesaur III, S. 137; Zimmermann-
Werner-Muller II, 8. 315, nr. 917.
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Baia, der ersten Hauptstadt des Landes. Wie in der ganzen
Tara-Romaneasca waren diese Bauern in Dorfern angesiedelt und,
wie im ganzen Gebiete rumanischer Nationalitat, gab es auch
bier in jedem Dorfe oder Dorfteile zur Schlichtung von Streitig-
keiten j uz I, die each einem aus Galizien entlehnten Ausdrucke
auch vat am an 1 genannt wurden ').

Unmittelbar gehorten dem Fiirsten alle Elden Gebiete, die
gauze noycnina, wovon er Teile nach Belieben an Kloster und Bo-
jaren verschenkte. In der Theorie aber besafs er, wie sein wa-
lachischer Nachbar, ein Obereigentum an dem ganzen ihm po-
litisch unterworfenen Lande: jeder Besitzwechsel mufste seine Be-
statigung erhalten, um als rechtmafsig anerkannt zu werden. Jeder
Einwohner seines moldauischen Landes" schuldete dem Wojwoden
einen Naturalzehnten , den die Gelehrten, slavisch, desea tin a
nannten, wahrend auch bier der Volksausdruck d ij m a war.
So brachte man nach seiner C ur te, d. h. Residenz, zu bestimmten
Terminen den Zehnten von den grofsen, alten Weingarten in Hirlail
und Cotnarl und den Zehnten vom Wachse, das man in der blii-
benden, herrlich prangenden griinen Hiigellandschaft bei Tirgul-
Frumos sammelte 2); ja selbst von jeder SOhenke ward ihm eine
Abgabe geliefert. Dieses alles hiefs dare, slavisch Am. Dar-
liber hinaus der nicht genauer bekannte sulgill fur das ge-
schlachtete Vieh und i14 sind auch unter die Zehnten zu
rechnen waren die Dorfleute verpflichtet, die Beamten des
Fiirsten zu beherbergen und far ihr Fortkommen zu sorgen, p o -
s a d, podvo d, ihm Botendienste, a merge in jo 1 d (nach dem
ungarischen zsol d) zu leisten sowie seinen Wein und andere
Einkunfte auf ihren Karren zu transportieren 3). Hatten sich
Tiere verirrt, so mufste der Besitzer bei ihrer Auffindung an den
Fiirsten eine Taxe, p rip a s, entrichten.

Um diejenigen, die sich gegen das menschliche Leben und
die menschliche Freiheit vergingen, mit harten Strafen zu belegen,
um die Strafgelder zu sammeln und die Einbringung der Ein-

1) Vgl. z. B. Archiva istorica I, S. 86; Studil si documents V, S. 3, nr. 3;
S. 396; X en opol, Cuza-Voda I, S. 415, Anm. 7 und besonders Bogdan, Cnezil.

2) Archiva istorica P, S. 102-4, 113.
3) Ebenda S. 153.
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ktinfte zu besorgen, hielt sich der Wojwode Beamte, die in der
slavischen Kanzleisprache urea d n i c 1 heifsen. Im einzelnen
werden sie ale glob n i of, d e§ugubinari, welche letztere un-
moralische Handlungen verfolgten, p r i p gqari usw., bezeichnet.

Aber alle diese brachten, wie in der Walachei, nur Natura-
lien an den Hof: ein Strafgeld fur einen Bojaren wird z. B. einmal
mit zwanzig Ochsen berechnet. Hier wie dort bestand der Reich-
tum des Landes in Schafen und Bienen, nur dafs statt der
Schweine die Moldauer lieber Ochsen in grofsen Herden auf ihren
ausgedehnten Giitern masteten. An diesen Quellen des Reichtums
hatte auch der Wojwode seinen Anteil, aber in viel grofserem
Mafse als sein Nachbar nahm der Beherrscher Nordrumgniens
Geld von den fremden Kaufleuten ein. Es gingen ja doch durch
seine Moldau zwei, ja bald drei grofse Verkehrsadern zwischen
Polen und der Levante, ngmlich nach Caffa die grofse tata-
rische" Route, nach Chilia und Moncastro die moldauische" und
nach Britila oder Giurgiu die walachische" 1). So flossen in den
fOrstlichen Schatz viele russische Rubel und Groschen, aus Galizien;
frankische" oder tatarische" Goldstiicke (zlo I), die in alter
Zeit verbreitetste Mgdze, und Silberstiicke aus Caffa, die dortigen
ianuin i; etwas spgter und seltener ungarische Dukaten, u g hi, und
die Denare von Siebenburgen, endlich auch morgenlgndische Aspern
und Hyperperi, die jedoch nicht ale gewohnliche Munzen gelten
konnen. Mit diesen reicheren finanziellen Mitteln, mit den zahl-
reichen Fremden, die aus Ungarn, aus Rufsland", aus Griechen-
land", aus dem bessarabischen und selbst aus dem Oltlande 2) auf
die &len Landereien des Fiirsten, der Kloster und Bojaren
stromten, mit den wenigen, aber machtigen und dazu dem Woj-
woden streng untergeordneten Bojaren verschiedenen Ursprungs
war viel mehr zu erreichen ale mit den Mitteln, die dem Wa-
lachen zu Gebote standen. Das Land mit seinen zahlreichen

1) Vgl. oben S. 174 ff.
2) S. fiber das Gebiet Olteni im Suden der Moldau Chilia si Cetatea-AlbA,

S. 94-95 (aber der Name kann such aus dem patronymischen Oltea stammen).
Die slobozil, Zufluchtsorte far Fremde, Russen oder Griechen", werden oft in
Urkunden des 15. Jahrhunderts genannt. S. z. B. Studil Si documente V,
S. 393-4 und V. A. II r e chi 6, in den Denkschriften der rum. Akademie, IX.
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Stadten und Burgen, von denen jede in der alten Zeit ihren mili-
tarischen Vorsteher, , ihren eigenen p it c Al a b, wenn auch dieser
Titel selbst nur bei einigen belegt ist, besafs, war vorzuglich far
jeden Kampf gerustet.

Das benachbarte walachische Land war far die FUrsten der
Moldau nichts anderes ale die Erbschaft des Basarab und ping
nur mit der historischen Erinnerung an diesen Begrunder zu-
sammen. Auf den hochklingenden Titel Mirceas batte Roman
mit seiner nicht bescheideneren Titulatur geantwortet. Noch in den
Jahren 1360-1370 gab es von Halitsch bis an die Donau kein anderes
Bistum als das des Fursten von Argq, und deshalb empfahl der
Patriarch dem neuernannten Metropoliten von Halitsch, dafs
.er sich wegen der Weihe seiner Bischofe an Hyakinthos von
Ungrowlachien wende. Aber auch der moldauische Staat wollte
seine unabbangigen. Bischofe haben. Nachdem der Minch Niko-
dim in der Walachei Kloster errichtet hatte, gab es im Nachbar-
lande tuchtige Kleriker, doch schon unter dem Wojwoden Peter
ward auch in der Moldau, und zwar dicht bei der alten Burg
Nean4 und unter ihrem Schutze in der gesicherten Ruhe der
Berge, ein erstes Kloster errichtet, in dem der fromme Stifter
auch sein Grab fand. Bald darauf erstand am Ufer des reifsenden
Flusses BistriO, ein Gotteshaus gleichen Namens, und schon im
Jahre 1395 werden diese beiden povi;deta der Mutter Gottes und
des h. Demetrius in einer vom byzantinischen Patriarchat stam-
menden Notiz erwahnt 1). Als geistlicher ctitor " (zquoe) der
beiden Kloster erscheint spater in einer von ihm herriihrenden
Urkunde Iosif, von dem es irgendwoanders heifst, er sei ein
1)Verwandter (ovyyevijg) des Landesfursten". Ihm kommt auch
das Verdienst zu, das Klosterleben mit alien seinen. Kulturforde-
rungen eingefiihrt zu haben.

Peter oder sein Nachfolger aber wahrscheinlicher der
erstere schickte diesen selben Iosif nach Halitsch, wo er
nach dem alten Rechte dieser Kirche Bischof von Moncastro
werden sollte. Obgleich der Hafen noch den Genuesen, den
Herren des Schwarzen Meeres, gehorte, schlug er tatsachlich bier
seinen Sitz auf. Vielleicht in der von ihm gegriindeten Stadt

1) Miklosich-Miiller II, S. 241.
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bildete Roman far einen gewissen Meletios eM zweites Bistum.
Aber diese serbischen" Bischofe aus der Schule Nikodims ge-
fielen in Konstantinopel, da man bisher so schone Erfolge in
diesen Landern erzielt hatte, keineswegs, and so ernannte der
Patriarch Antonios seinerseits einen rechtmafsigen Metropoliten"
fur Maurovlachia oder Rhossovlachia, wie die Griechen das
Fiirstentum nannten. Dieser Metropolit, Theodosios, wurde ver-
jagt, und so erging es auch einem zweiten, mit Namen Jeremias,
der beim Verlassen der Moldau den Fiirsten, die Bojaren, die
Klerisei und die Einwohner alle mit dem Banne belegte. Stephan
schickte, um die Sache friedlich beizulegen, den moldauischen
Protopopen Peter zu Neilos , dem Nachfolger des Antonios: dieser
wollte Peter die Exarchenwiirde verleihen, und er nahm sie
auch an. Aber das Land wollte die Macht des Exarchen nicht
anerkennen, und der Metropolit von Mitylene noch in demselben
Jahre 1395, sowie Michael, der Bischof von Bethlehem, der tat-
sachlich seit 1397 in der Moldau residierte, hatten keinen besseren
Erfolg. Erst im Jahre 1401 unter dem neuen Fiirsten Alexander
and einem neuen Patriarchen ward der langjahrige Streit beigelegt.
Durch eine feierliche Botschaft beschwichtigte der Furst den
Patriarchen ; es ward dann eine Untersuchungskommission in die
Moldau geschickt, und diese gab dem Iosif recht. Jeremias
blieb in Trnowo, wo er seit 1 394 fungierte, und mit einer
Ehrenwache liefs Alexander die Gebeine des Martyrers Johannes
des Neuen von Moncastro nach Suczawa bringen, wo neben der
Kirche dieses wundertatigen moldauischen Heiligen der neue Bischof-
sitz Iosifs erstand: sein Bistum hiefs in Konstantinopel v MoXdo-
192,axiag zum Unterschiede von der ungrowlachischen Kirche 1).

Stephan, besafs im Lande Anhang, und durch den Bruder
seiner Frau, den Bojaren Mihail, der die Warde eines capitaneus
moldaviensis" bekleidete und als erster unter den Raten des
Farstentums genannt wird , hatte er sich der Treue einiger Bo-
jaren versichert. Das konnte jedoch sein fruhzeitiges Hinscheiden

1) Mikloaich- Mtiller II, S. 223, 241, 243-244, 256-257, 278-280,
281, 283, 359-361, 494-495, 519, 528-533. Das Leben des Heiligen zitiert
in Chilia Cetatea-Albg, S. 79-80.

2) Vgl. Hurmuzaki 12, 8. 817 und Prochaska, Codex Witoldi, S. 43.
ci
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nicht hindern, das aber sicher nicht vor 1400 anzusetzen ist.
Urn seine Erbschaft bewarb sich der in Po len gefangene Furst
Roman sowie seine Sane, aber auch der Neffe Stephans, Ivaco,
der Sohn des Fiirsten Peter, der, fur den Fall, dafs er als Erbe
des rumanischen Landes" anerkannt wurde, alle moglichen Ver-
pflichtungen gegentiber der polnischen Krone auf sich zu
nehmen bereit war 1). Aber Ivaco konnte das Ziel seiner
Wtinsche trotz der ritterlichen Hilfe des Viteaz" Costea ValaOn
nicht erreichen ; der einzige Sohn Peters ist nicht Furst der Mol-
dau zugunsten des Konigreichs Polen geworden. Roman starb,
ohne dafs man bestimmt sagen kann , ob er zum zweiten Male
die Regierung iibernommen hat. Noch im Jahre 1400, als Ivaco
dem Konige seine Verheifsungen machte, wurde ein Sohn Romans,
der in den Urkunden seines Vaters nicht namentlich genannt wird,
ein unehelicher oder jiingerer Sohn, mit dem marmorosischen Namen
Iuga, Herrscher in Suczawa. Als Zeugen nennt er in seinen
Schenkungsurkunden an erster Stelle seine Briider Alexander und
Bogdan, doch diese waren ihm tata.chlich keineswegs zugetan.
Iuga behielt die Bojaren seines Vorgangers aufser Mihail
bei, und mit ihnen begann auch noch im Friihling des Jahres
1401 Alexander allei n, d. h. ohne Kollegen, seine Regierung, indem
er damit fur mehr als dreifsig Jahre den Burgerkriegen und Fursten-
wechseln ein Ende machte 2). Nach einer Chronik , die unter
den Sohnen Alexanders entstanden ist, hat der walachische Furst
diese Veranderung herbeigeftihrt, indem er durch einen Kriegszug
den Iuga zu sich nahm" 3). Wollte er damit dem Alexander
die Regierung verschaffen ? Wenn man bedenkt, dafs in dem
ersten Jahre nach der Thronbesteigung (1400) der neue Fiirst seinen

1) Hurmu zaki 12, slavischer Anhang, S. 820 ff. An eine Ermordung
Stephans in Hirai.' ist nachdem seine Grabinschrift durch Kozak, a. a. 0.
richtig abgedruckt worden ist, nicht mehr zu denken.

2) Vgl. Hurmuzaki a. a. 0.; eine Urkunde von Iuga, in Archiva romii-
neasca, I, S. 14-15; eine zweite in Revista pentru ist., arch. $i filologie II,
5.714-715; Miklosich - Muller II, 5.53; Bogdan, Cronice inedite, 8.35.

3) Bogdan a. a. 0.; vgl. auch fiber alle diese moldauisch-polnischen Be-
ziehungen Niemcze w ski, Untersuchungen aber das polnische Oberhoheitsrecht
iiber die Moldau (Leipzig 1872), und J. 'Ur su, Relatiunile Moldova cu Polonia
(Piatra-Neamt 1900).
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Bruder Bogdan ale Mitregenten neben sich hat, wird es nicht
leicht, damn zu glauben 1).

Alexander war, als er den Thron bestieg, noch jung, und
ein gewisser Costea erscheint ale sein bedeutendster Ratgeber.
Der Furst und dieser sein Vormund unterwarfen sich im Jahre
1402, schon im Monat Marz, der polnischen Oberherrschaft und
schwuren dem benachbarten Kiinig und Reufsenherrscher Treue.
Nach etlichen Monaten aber ward die grofse Volkerschlacht von
Angora geliefert, in der die unzahligen Tatarenschwarme and die
Grausamkeit Timurs den Sieg uber die eiserne Organisation der
Tiirken Bajesids davontrugen. Wahrend der Verwickelungen, die
daraus hervorgingen , zog Mircea, der walachische Furst, noch
einmal an die Donau, urn die Grenzen seines Gebietes weiter in
das ehemalige bulgarische Reich hinein zugunsten seines empor-
strebenden Staates vorzuschieben. Vom ungarischen Konige, der
in aufserst schwierigen Verhaltnissen lebte und besonders im
&Wen gegenuber seinem Nebenbuhler Ladislaus endgultig im
Nachteil zu sein schien, war fur diese Kampfe keine Wife, kein
Vorschub zu haben , und im Osten gab es jetzt nur noch eine
starke christliche Macht, und das war Polen. Von Giurgiu aus
erneuerte Mircea auf seinem Eroberungszuge 2) seinen seit zehn
Jahren vergessenen Vertrag mit Konig Wladislaw 3). Withrend
Sigmund im Jahre 1404, endlich siegreich uber seine emptirten
Untertanen, einen neuen Zug nach Bohmen unternahm , ging
Alexander von der Moldau nach Kamieniec in Podolien, das
seinem Chotin gegentiberliegt, urn bier dem koniglichen Nachbarn, der
ihm das Szepeniker Land uberlassen hatte deshalb erscheint in dem
Verzeichnisse der Anwesenden auch der Burggraf von Te,ina (Cze-
czin) personlich seine Treue mit dem Eide zu bekraftigen 4).

Im Jahre 1406 erst konnte Sigmund von Ungarn an der

1) Die unedierte Urkunde vom 29. Juni 1400 in der Bibliothek der rum.
Akademie kann nicht ins Jahr 1401 versotzt werden, schon weil das Datum
ganz deutlich geschrieben ist. Vgl. Chilia §i Cetatea-Albk, S. 79. Es gibt such
eine andere vom 11. Februar (Denkschr. der rum. Ak., 1903, 1. Teil, S. 62-64).

2) Vgl. auch Harm u z ak i I', S. 429, nr. 453.
3) Hurmuzaki I', S. 824.
4) Ebenda S. 826, nr. 654.
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sildlichen Grenze seines schlecht verteidigten Reiches erscheinen.
Bei Severin kam ihm im November Mircea, der Ban des Landes,
entgegen, und gewifs haben hier beide eine milndliche Ver-
einbarung getroffen , urn diese Lander gegen die geschwachten
Tiirken zu behaupten 1). Im Jahre 1408 schlug Sigmund den
Venetianern vor, einen gemeinsamen Krieg gegen die Tiirken zu
unternehmen : eine Flotte der Republik sollte nach Licostomo,
d. h. dem China Mirceas, kommen , um von hier die ungarisch-
walachischen Truppen nach Gallipolis tiberzufahren 2). Dagegen
schwtirt Alexander ein Jahr frither, 1407, zum ersten Male nicht
mehr als moldauischer Wojwode", sondern ale Herr des mol-
dauischen Landes " dem polnischen Oberherrn zu Lemberg den
Eid der Treue 3).

Bald beherbergte Mircea den flachtenden Musa, den Sohn Baje-
side, der mit seiner Hilfe 1410 den Krieg gegen seinen Bruder Soliman
begann, allerdings mit wechselndem Erfolge, wobei er noch einmal in
der Walachei eine Zuflucht fand. Endlich, im Februar 1411, wurde
Musa Beherrscher des osmanischen Reiches, und flinfJahre lang hatte
der walachische Furst in dem ehedem gefarchteten sildlichen Nachbarn
einen Freund. Deshalb aber wurde er von neuem zum Feinde der Ungarn.

Auf der anderen Seite hatte Polen einen Krieg mit dem Deutschen
Orden begonnen und, als Vikar des romischen Reichs , bald als
erwahlter romischer Konig, ergriff Sigmund die Partei der Ritter,
die er auch durch Truppen untersttitzte. Unter diesen Umstanden
wurden die rurnitnischen Ftirsten fur Polen wertvolle Bundesgenossen,
und in der entscheidenden Schlacht bei Tannenberg (1410)
kampften in der Tat auch Moldauer unter den siegreichen pol-
nischen Fahnen 4). Aber auch nach diesem Siege und dem darauf
folgenden Frieden mit dem Orden blieb die Haltung Mirceas und
Alexanders, mit Rucksicht auf das Verhalten des neuen Kaisers,
fur den Polenkonig von grofser Bedeutung. Als rocnoAap, d o mi-
nus , wie er sich schon 1407 nennt, schlofs Alexander, der dem
Nachbarn tausend silberne ianuini geliehen hatte, 1411 einen

1) Archive istorica I, S. 98.
2) I, j u li i 6, Listine, in den Mon. Slavorum meridionalium , V, S. 136-8.
3) Hurmuzaki I', S. 827-828.
4) Script. rer. Prussiarum IV, S. 57.
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Vertrag mit Po len, welcher nur mit dem Unterschied, dafs die
alte Titulation von unser Herr" fur den polnischen Konig bei-
bebalten wurde dieselben Bedingungen hinsichtlich gegenseitiger
Hilfeleistung, wie der neue Vertrag Mirceas mit Konig Wladislaw,
enthielt. Ja noch mehr: es wurden fur den Fall, dafs das Geld
nicht zuruckgegeben wurde, dem moldauischen Alleinherrscher die
Burgen Sniatyn und Kolomea mit dem ganzen pokutischen Lande,
wie es vorher unter dem Fursten Peter mit Czeczun, Chmielow
und dem Sepeniker Gebiet gewesen war, in Aussicht gestellt 1).
Endlich heiratete nach kurzer Zeit Alexander auch noch als dritte
Frau nach der katholischen Margarete und der orthodoxen Anna
eine Schwester" des polnischen Konigs und seines litauischen
ffBruders" Witold: Ryngalla 2). Schon seit 1410 gab es eine la-
teinische Kirche in der alten Hauptstadt Baia, wo auch ein neuer
katholischer Bischof residierte 3). Wie ernst gemeint aber auf pol-
nischer Seite die Freundschaft war, zeigt am besten die Klausel in dem
schon 1412 zu Lublau unterzeichneten Vertrage zwischen Sigmund
und Wladislaw, nach welchem eine eventuelle Teilung der Moldau,
fur den Fall, dafs Alexander dem Kaiser seine Truppen gegen die
Turken verweigern Emilie, in Aussicht genommen wird. Dabei sollte
Ungarn die Halfte von den nordlichen Buell en waldern, ferner die Gegend
von Birlad. bis zur Donau, endlich die Halfte von dem Landstriche
zwischen Prut und Donau mit Moncastro bekommen, wahrend alles
iibrige, mit Jassy und Chiba, dem polnischen Konig zugedacht ward 4).

Wir ersehen hieraus, wie weft Bich unter dem klugen Regi-
mente Alexanders das moldauische, jetzt ziemlich unabhangige
Land ausgedehnt hatte; der grofse Herrschaftstraum seines Valera
Roman war durch ihn zur Wirklichkeit, zur starken tatsachlichen
Wirklichkeit geworden. Die Moldau war jetzt das Land, das von
den Bergen bis zum Meere reichte, und zwar ohne Kriege, ohne
Blutvergiefsen und Menschenopfer, nur infolge kluger, gewandter

1) Hurmuzakir, S. 829 und der Vertrag wit Mircea, ebenda, S. 472-473,
nr. 391.

2) Vgl. H u r mu zaki I 2, S. 834 und Studil §i documents, III, S. miff.
3) Ebenda, nach Schmidt und den Notizen von Eubel in der Rom.

Quartalschrift, 1898, XII, S. 108; Bandini, S. 244.
4) Zuletzt wurde der Vertrag veroffentlicht bei Prochaska, S. 229-230.
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und stiller Politik. Das Sepeniker Gebiet, das einst die Bojaren Stephans
aufopfern wollten, war gut besetzt und befand sichin Verteidigungs-
zustand, denn in jedem ehemaligen russischen gorod" safe ein
Burggraf. Aufserstande, schones genuesisches Silber zu bezahlen,
wie der polnische Konig immer gewesen war, hatte er seit dem
Vertrage von 1411 Pokutien, dieses schone Land, mit hunderten
von DOrfern an den moldauischen Bruder" verloren. Das Herzog-
turn Chodor" war verschwunden, und vom Bruder Bogdan
oder von dem in die Walachei gebrachten gefahrlicheren Bruder
Iuga ist keine Rede mehr. Die Bojaren schliefsen sich alle eng
an den alleinigen Fiirsten an. Im Suden ist das Fiirstentum tiber
Jassy, VasluiA, Birlad bis zu Chilia an den Donaumiindungen und
bis nach Moncastro (Cetatea-Alba) an die Dnjestrlinien gelangt,
und das sind seine nattirlichen Grenzen. Die Genuesen haben dem
Fiirken auch die politische Herrschaft fiber den letztgenannten
Hafen nach 1410 uberlassen, und Chilia war entweder die von
Dobroti6 durch Mirceas Vermittelung vererbte Ansiedelung auf der
kleinen Donauinsel, die alte Kilia" (Eski-Kilia), oder eine neue, am
lifer entstandene, welche die Bedeutung der walachischen Herrschaft
ilber die Donaumiindungen erheblich abschwachte. Ostlich reichte
der Staat Alexanders bis zum Dnjestr, und alle vadur 1, die Furten
bei Hotin und Tighinea, waren in den Hamden des Wojwoden.

Die grofsen Handelsstrafsen waren schon angelegt und wurden
auch viel bentitzt. Armenische und deutsche Karren gingen von
Lemberg nach Caffa in die Tartarei", nach Cetatea-Alba und
nach Braila, nach dem muntenischen" Lande, d. h. durch Giurgiu
in die Tiirkei, und schon 1407 hatte Alexander die Zollgebiihren
fiir die koniglichen Handelsleute festgesetzt 1). Abgesehen von den
7) reysae moldavienses" fanden auf den stark besuchten Jahrmarkten
von Sniatyn in dem neuerworbenen Lande Pokutien, conventiones
Wallachorum" statt: diese brachten Naturalien dorthin, urn dagegen
Groschen , sexagenae", fertones", sogar silberne Rubel, oder
Hilte, Kleider, Bogen und Schwerter einzutauschen 2). Durch den
siebenburgischen Wojwoden Stibor wurden die Zolleinkiinfte bei

1) Akta zapadnoi Rossii, I, S. 30-32; Archiva istorica, I, S. 130-132.
2) Vgl. Arch. ist., a. a. 0.; Czolowski, Pomniki II; Jorga, Rela-

liile Lembergul I, Bukarest, 1900.eu
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Bistritz in der gleichen Weise 1412 geregelt. Aus diesen Satzungen
ist zu ersehen, dafs Tuche von Ypern, Lowen und Köln in die Mol-
dau eingefuhrt wurden, wogegen man die schon erwahnten Na-
turalien oder tatarische Waren", d. h. Spezereien, exportierte 1).
Durch die Fursorge far die alteren Kloster Nem:4 und Bistrita
erhielten eine gemeinsame Leitung durch die Erbauung neuer
Gotteshauser in Moldavia und Pobrata (oder S. Nicolae de la
P o i an a) in derselben Gebirgslandschaft, durch die Grandung
einer Kirchenmetropole, welcher nunmehr der Bischofssitz des
unteren Landes" in Roman untergeordnet wurde, war der Grund
zu einem intellektuellen Aufschwung des Landes gelegt 2). Dieses
ausgedehnte, reicbe Herrschaftsgebiet erschien beinahe als ein Reich,
und der Name seines Beherrschers leuchtet durch die Zeiten hin-
durch, wie der eines alten sagenhaften klugen Konigs.

Bald wollte auch diese kleine" Walachei die altere, die
grofse" Walachei, aberflageln, und dies um so mehr, ale die letzten
Jahre Mirceas keineswegs glanzend verliefen und er froh sein
mufste, wenn er seine Stellung am linken Donauufer behaupten
konnte. Schon 1413 wurde Musa von dem energischen Sultan
von Asien", seinem Bruder Mohammed, geschlagen und auf der
Flucht zur rettenden Donau getotet. Das war der Anfang des Krieges
zwischen dem neuen osmanischen Herrscher und dem ehrgeizigen
Walachen, der sich in die inneren Angelegenheiten des machtigen
Nachbarstaates gemischt hatte. Zwar versuchte Mircea noch einmal,
sich am Kampfe urn die tiirkische Krone zu beteiligen, und
nahm nicht nur Rebellen gegen Mohammed, wie den politischen
Agitator und Ketzer Bedreddin, bei sich auf, sondern auch einen
sogenannten Bruder des neuen Sultans, Mustafa, der ihm als ein
Musa redivivus erschien. Mit walachischer Hilfe hatte Mustafa
seine Laufbahn 1415 begonnen, zwei Jahre spater weilte er als
Flachtling in Salonik, der Apanage des Despoten Andronik , als
diese Stadt von einem tarkischen Heere belagert wurde. Wahrend
ihres Krieges gegen die Tarken unterhandelten die Venetianer auch
mit Mircea Wojwod" wegen eines Biindnisses. Bald aber erschien
Mohammed selbst an der unteren Donau, um sich zu rachen; dieses

1) Hurmuzaki 12, S. 491-493, und m ei n e DoeumenteleBistriteT, I, S. tvv.
2) J. Bogdan, in den Cony. lit., Jahrgang 1900, S. 353ff.
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Mal versuchte er jedoch, die Verhaltnisse klug berechnend, nicht
wieder das, was seinen Vorgangern mifslungen war: er dachte
nicht mehr daran, die Walachei zu erobern, um seinem Reiche
einen neuen Landstrich zu gewinnen oder auch nur einen treuen
Wojwoden an Stelle desjenigen, der ihn frech beleidigt hatte, ein-
zusetzen. Nein, er sah ganz treffend, dais es viel leichter sei,
diesem neu emporsprudelnden Leben gegentiber einen Damm
aufzuwerfen, und er befahl deshalb, dais in seiner Anwesenheit
die von ihm eroberten Festungen an der Donau und in der Do-
brudscha befestigt werden sollten. So kam das von Mircea selbst
erbaute 1) Giurgiu in die Hande eines tiirkischen Befehlshabers;
an den Miindungen des Flusses, in Isacce, ja vielleicht in Sulina
hielten Osmanen Grenzwacht. Das benachbarte Land aber, das nicht
wie die Moldau Alexanders reich an Burgen war, lag schutzlos da,
allen Raubgeltisten der in ihren Nestern lauernden berufsmafsigen
Landesverwiister ausgesetzt. Man mufs annebmen, dais Mohammed
das ehemals von seinem Vater mit starker Besatzung belegte Klein-
Nikopolis nicht vergessen hat, und dais der Turm Bajesids, Turn u,
wieder das linke Lifer der Donau fur die Osmanen bewachte.
Schliefslich erzahlt auch ein turkischer Chronist, osmanische Truppen
seien im Banat erschienen, und die principes" des Landes batten
ihnen Geiseln zur Sicherung ihrer Treue gestellt, wobei auch
Severin erobert worden ware. Das ist nicht undenkbar, denn es
wurde wenigstens an einem anderen Punkte eine Burg erbaut.
Nach den tiirkischen Erzahlern dieser Begebenheiten hatte auch
Mircea seinen Bezwingern zum ersten Male Tribut auf drei Jahre
bezahlt und ihnen sogar einen seiner Sane als Unterpfand der
Treue ausgeliefert. Nun weifs man, dais der junge Sohn Mirceas,
sein zweitgeborener, Dan, zuerst im tiirkischen Heere gedient hat,
und das wurde eine Bestatigwag dear sein, dais die Unterwerfung
von 1417 eine vollstandige war 2). Als die Erniedrigung Mirceas

1) Wavrin, Anchiennes cronicques, Beschreibung des Feldzuges von 1445.
2) Vgl. die turkischen Chronisten in don lYbersetzungen von Leunclavius

und Noldeke; Chalkokondylas, S. 77-80; Dukas, S. 201; Venetianische
Akten bei Ljubie, Listine VII, S. 218; Jorga, Notes et extraits, I, S. 247;
Acte si fragmente, III, S. 6-7. Vgl. Chilia si Cetatea-Albd, S. 68ff. Dan
hatte auch die walachischen Hilfstruppen Muses befehligt.
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Burch den personlichen Zug des Sultans Mohammed durchgefahrt
war, hatte der Wojwode des rumanischen Landes" schon ein be-
trachtliches Alter erreicht, und seit einigen Jahren, schon seit 1413,
seinen Sohn Mihail 1), welcher auch einige Zeit in Konstantinopel
noch gelebt hatte, zum Mitregenten angenommen. Mircea starb in
dem letzten Tage des Januar 1418 und hinterliefs diesen seinen
Sohn und Mitregenten in einer aufserst schwierigen Lage, ohne dafs
dieser die Hilfsmittel gehabt hatte, sich daraus zu befreien 2).

Urn diese Zeit war Sigmund von Ungarn als nimmer rastender
Kaiser im Abend land beschaftigt. Der polnische Verwandte, ein
77 Onkel" Mihails, der im Jahre 1414 den litauischen d u x Sigmund
Korybuth nach Argeq geschickt hatte 3), war zu fern, um in die wa-
lachischen Verhaltnisse, wie' er es in der Moldau getan hatte, ein-
greifen zu konnen. Zwar bemiihten sich auffallenderweise die Turken
vorerst nicht, einen Pratendenten gegen Mihail aufzustellen, aber
aus Konstantinopel, wo der zweite Sohn Mirceas seit einiger Zeit
Zuflucht gefunden hatte, aus diesem elenden Konstantinopel des
armen, machtlosen byzantinischen Kaisers, segelte ein Schiff ab,
das jenen Dan nach Asprokastron" brachte, und dort warteten
walachische Rebel len ihres kanftigen Fiihrers. Furst Alexander
von der Moldau bot Dan seine Hilfe an, und so entbrannte in der
Walachei, gerade wie vor zwanzig Jahren in der Moldau und wie
es in der Walachei selbst vor Mircea der Fall gewesen war, der
Bruderzwist um die Krone. Trotz der ungarischen T-Tilfe, die ihm
aus Siebenbargen zuteil ward, wurde Mihail von Dan, der auch
die Donauturken herbeigerufen hatte, geschlagen und gettitet 4);
das geschah schon im Jahre 1420. Es war eine gute Ge-
legenheit, urn auch gegen Moncastro vorzugehen, das sich prachtig

1) Has den, Istoria critics, S. 132.
2) Die serbischen Chroniken geben das Todesdatum.

mente III, S. mrv.
3) Relatiile cu Lembergul, I, S. 7.
4) Vgl. die schon zitierten Byzantiner,

IV, Kap. 17, sowie die serbischen Annalen;
Geschichte der Walachei, S. 164, Anm., the
Muller, IV, aufgenommen werden wird;
cu Brasovul, S. 6.7.

Vgl. Studii si docu-

die ungarische Chronik von ThurOcz,
eine TJrkunde von Mihail bei Engel,
such bei Zimmermann-Werner-
zwei andere bei Bogdan, Relatiile
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zum Stiitzpunkt far die Herrschaft fiber den westlichen Teil des
Schwarzen Meeres eignete, und so wurde denn zum grofsen
Schrecken Alexanders der reiche Hafen im Fruhling des Jahres
1420 von den habgierigen Heiden" belagert. Urn sich far die
Zukunft wenigstens gegen einen gelegentlichen Angriff der in der
Walachei herrschenden Tiirken zu schiitzen, liefs Alexander, ob-
gleich ihm Dan den Thron zunachst zu verdanken hatte, seinen
Hafen Moncastro von podolischen Meistern gehtirig befestigen 1).
Im Jahre 1421 aber wurde Siebenbargen daftir von raubenden
Tarkenscharen ilberfallen 2).

Jedoch der energische Sultan Mohammed starb schon im Sommer
des Jahres 1421. Sein Sohn und Nachfolger, Murad, eine ebenso
energische Herrschernatur das Talent zum Herrschen lag schon
in dem wilden Blute Osmans hatte zuerst seine Erbschaft
gegen den Sohn Bajesids" Mustapha, den ehemaligen Schutzling
Mirceas, zu verteidigen ; und ein zweiter Mustapha, ein Bruder
Murads, trat als Kronpratendent in Asien auf. Dann unternahm
er, urn die Byzantiner far ihre Unterstutzung dieses Bruders zu
bestrafen, die Belagerung ihrer Hauptstadt ; bald darauf, im Jahre
1423, wurde Morea uberfallen. Auf der anderen Seite fand Kaiser
Sigmund, trotz seiner Verwickelungen in &liven, noch Zeit, den
Florentiner Pippo Span, einen Feldherrn, der bereits 1419 den
Tiirken im Temeschwarer Banat viel Schaden zugefiigt hatte,
nach der unteren Donau zu entsenden. Dan pafste Bich diesen
neuen Verhaltnissen an, trat in ein Abhangigkeitsverhaltnis zu
Ungarn und erhielt so zugleich Gelegenheit, seine militarischen
Fahigkeiten und seine ritterliche Natur im Glanze der Siege zu
zeigen.

Der Krieg an der Donau begann schon im Jahre 1422. Dan
und Pippo gingen fiber die Donau bei Silistrien und kehrten sieg-
reich zuruck; der junge byzantinische Kaiser sprach wahrend seiner
Anwesenheit in Venedig von den ungarisch-rumanischen Erfolgen 3).

1) Voyage de Guillebert de Lannoy: Ausgaben Serr ure, 1840; Pot v in
1879; Webb, in Archaeologia, XXI, 1826. Vgl. tibrigens Chilia §i Cetatea-AlbA,
S. 82-84.

2) Wandinschrift von Kronstadt ; Quellen der Stadt Brass() (Kronstadt), IV, S. 1.
3) Notes et extraits I, S. 349-350.

Jorge, Geschichte der Raminen. I.

,
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Gewifs wurde durch diese Angriffe damals der Festungsgartel am
linken Ufer wieder erobert, und das ist eine bedeutsame Tatsache.
Sobald jedoch der Sultan freie Hand bekam, wurde dem Treiben
Einhalt getan. Ein gewisser Radii, der Prasnaglava genannt wird,
erhielt von den Turken die Mittel, urn sein Mack zu versuchen,
und warf Bich als Furst auf. Der Angriff erschien dem ungarischen
Konig so gefahrlich, dafs er 1425 selbst an die Donau kam. Hi lfs-
truppen wurden zwar Dan gestellt, aber im Mai 1426 erlag er
doch der Ubermacht und mufste sich nach Siebenburgen flachten 1).
Alexander stand in dem Verdacht, diese Eroberung des benach-
barten Landes durch Radu ermoglicht zu haben, und tragt im
Jahre 1428 den Titel Herrscher des ganzen moldowlachischen
Landes" 2), was sich nicht nur aus dem griechischen Titel seines
Metropoliten erklaren lafst.

Sigmund kam nach den Vorgangen von 1395 zum ersten
Male wieder in die Walachei, urn nicht die Tiirken dort zu Nach-
barn zu haben. Weil er erst mit grofser Verspatung in Kron-
stadt anlangte, kehrten die Moldauer, die schon bis Braila vor-
gedrungen waren , wieder urn. Mit dem Frilhling 1426 wurden
die Passe uberschritten, und im Mai bereits war Radu zu seinen
Helfern zurackgeworfen. Giurgiu wurde durch die Ungarn besser
befestigt, und aus Rache fur die erduldete Schmach streifte Dan
wieder in der Niihe von Silistrien auf dem turkischen Ufer umher.
Im Severiner Banat war damit wieder Sigmund der Herr. Die
Erbschaft des verstorbenen serbischen Despoten Stephan (gestorben
Juni 1427) hatte Sigmund zum Teil an sich gezogen, und in der
Donaufeste Belgrad einen ungarischen Befehlshaber eingesetzt. Der
bosnische Konig aber erkannte den Schwager Sigmunds als seinen
Erben an. Im Jahre 1428 focht Sigmund, der auch Walachen
und Litauer in seinem Heere hatte, wieder gegen die Tiirken, die
ihm die serbischen Gebiete zu entreifsen versuchten 8). Urn die
Donaugrenze halten zu konnen, rief der Kaiser seine alten

1) Vgl. such Onciul, im Aufsatze Rada Prasnaglava der Enciclopedia &-
ming, worm iiltere ITrkunden von Radu erwahnt Bind.

2) Archiva istoria II, S. 121.
3) Vgl. Katona XII, S. 501ff. und die anderen bei Fefsler II, S. 375

bis 376, angegebenen Quellen.
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Freunde, die Deutschherren, und gab ihrem Befehlshaber Klaus
von Redwitz schon zwischen 1428 und 1430 die Severiner Burg
samt der Graffsehaft der Moncz und Salcz-Camern in Syben-
burgen" 1). Um auch im entgegengesetzten Winkel eine tapfere,
kriegsbereite Besatzung zu haben, wollte Sigmund die Moldauer
aus Chilia verjagen und die Festung den Rittern des Bans Klaus
anvertrauen. Alexander sollte den gegen ihn erhobenen Verdacht
mit dem Verlust des Thrones bufsen, und zur Verwirklichung
dieses Gedankens hatte sich Sigmund, wenn nicht der Hilfe Po lens,
so doch der des machtigen litauischen Herzogs Witold versichert :
der Litauer wollte damit die Konigskrone, die er von Sigmund
verlangt hatte, verdienen. Es scheint, als habe der Kaiser nicht
nur beabsichtigt, anstatt des verhafsten Wojwoden eine seiner Krea-
turen einzusetzen , sondern als habe ihm sogar der Gedanke vor-
geschwebt, das Land, gemafs dem Vertrage von 1412, mit den
iibrigen Nachbarn zu teilen. Dan, den die Tiirken 1428 noch
einmal verjagt batten, kam wieder ins Land and zog 1429 mit
einem machtigen Heere aus, um seine alien bessarabischen Grenzen"
wiederzuerobern, was ihm ubrigens gegen den stark eren Alexander
nicht gliickte. Aber der ungarisch-tiirkische Waffenstillstand von
1429, der Tod Witolds 1430 und der Ausbruch neuer ketzerischer
Unruhen in Bohmen vernichteten schliefslich alle die grofsen
Plane Sigmunds. Ohne an der Donau etwas Dauerndes ausgerichtet
zu haben, setzte Bich der vielbeschaftigte Mann andere Ziele, um
sie ebensowenig zu erreichen 2).

Die Stellung des moldauischen Fursten blieb also unerschuttert,
und er erlebte glucklichere Tage des Alters, als sein vormaliger
Nachbar Mircea. Zuerst verschwand in unbekannten inneren
Kampfen sein Feind, der Walachenfurst Dan, und die Lage, die
sein Tod schuf, gestattete dem Moldauer, eine bedeutende Rolle
zu spielen. Obgleich Wladislaw von Polen ihn gegen die Eroberungs-

1) Konigsberger Archiv des Deutschen Ordens, Schublade VII, 24.
2) Die Quellen bei Prochaska a. a. 0., Lewick i, Codex epistolaris

saeculi decimi quinti (Krakau 1891, 1894; 2 Bde.); bei Peaty, A szorenyi
Bansa,g, bei V oig t, Gesch. Preufsens, VII; in den Deutschen Reichstagsaktea
and im Codex diplomaticus patrius. Niiher angegeben rind sie in Chilia si Ceta-
tea-Albb".. Vgl. such Hur mu z ak i P, S. 583.
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geluste Sigmunds in seinen Schutz und Schirm genommen hatte, waren
dennoch seine Beziehungen zu diesem Reiche, namentlich nach
seiner 1421 erfolgten Scheidung von Ryngalla, nicht mehr so innig
wie vordem 1); dagegen fand er in Swidrigaillo, dem Bruder
Witolds, in diesem anderen Schistnatiker, der nicht nach kaiser-
licher Gunst strebte, einen guten Freund und Nachbarn. Zu den
Tiirken und den Tataren trat er in gute Beziehungen und sicherte
sich dadurch die ostlichen und siidlichen Grenzen seines Landes.
So half er denn einem walachisclien Bojaren, Aldea, der sich ale
Sohn des grofsen Mircea ausgab, die Erbschatt Dans erringen, und
mit Riicksicht auf seinen moldauischen Beschutzer nahm dieser
ale Furst den Namen Alexander an. Dieser walachische Alexander
ging nun zum tarkischen Kaiser, trat ihm die Donaufestungen ab
und schickte aufserdem zwanzig Bojarenkinder als Geiseln an
seinen Hof 2). Urn ihn zu verjagen, entsandte Sigmund einen
anderen Sohn Mirceas und zwar einen echten Ursprungs, der
seit seiner Kindheit am Hofe des Kaisers erzogen worden war,
allerdings einmal einen Fluchtversuch nach Polen unternommen
hatte : er biers Vlad und wurde wegen seiner Grausamkeit Drac u 1,
der Teufel, genannt. Von Nurnberg ging Vlad nach Tirgov4te,
seiner neuen Hauptstadt, wo wir ihn zu Anfang des Jahres 1432
in unauthorlichem Kampfe gegen Alexander-Aldea finden. Um den
Wirren ein Ende zu machen, beschlofs der Sultan, seinen Begler-
beg (d. h. Oberbefehlshaber) von Europa in die Donaulander zu
schicken. Ein kleines Heer versuchte in die Moldau zu kommen,
fand aber den alten Fursten gut geriistet und wurde entscheidend
geschlagen. Die Hauptmasse jedoch vertrieb Vlad aus Tirgovi§te
und drang sengend und brennend bis ins Burzenland vor Alexander,
der Walache, hatte seinem Herrn Gefolgschaft geleistet und setzte
seine Lautbahn noch etliche Jahre fort. In den Jahren 1433 und
1434 erschienen Tiirken in der Walachei, doch wohl, um ihn gegen
den zurtickgekehrten Vlad zu schutzen, aber erst 1436 kam es

1) Der Scheidungsakt, lateinisch und slavisch, bei Harm a zaki I2; das
moldauische Hillskorps focht noch 1422 gegen die Deutschherren; Dlugosz,
XIII, S. 301.

2) Vgl. Bogdan, Relatiile cu Bracovul, S. 32; Bertrandon de la
Brocquiere (Ausgabe Schafer), S. 190.
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zu einem grofsen Zuge gegen den letzteren, den auch die Sieben -
burgen unterstatzten. Binnen weniger Wochen haft= die Tiirken
das Land grausam verwiistet, und beim Ruckzuge fiihrten sie neben
vielen anderen Gefangenen, wie es scheint, auch den Wojwoden
mit Bich. Diesem war es gelungen, Alexander zu toten; er besafs
aber auch genug Geschmeidigkeit, Schlauheit und Scharfsinn, um
alle gegen ihn erhobenen Anklagen zu entkraften. Aus der Ge-
fangenschaft im Schlosse von Gallipolis kehrte er direkt wieder
auf seinen Fiirstenthron zuriick und begleitete 1438 die Tiirken
auf ihrem Verheerungszuge nach Siebenburgen 1).

Vlad fiihrt den Titel eines Herzogs von FrrgarAq und Arnim,
und es fehlt ihm nur der eines Bans von Severin, urn seinem
Vater Mircea ebenbiirtig zu erscheinen. Aber in Wirklichkeit
liefs sich seine Macht nur mit der Mirceas in dessen letzten Jahren
vergleichen. Ungarn vermochte er sich nicht zu widersetzen, und
die Stadte an der Donau gehorten, wie vor ihm, wieder den Tiirken.

Um das andere rumanische Fiirstentum, die Moldau, stand es
nicht viel besser. Nachdem es 1432 die Gefahr einer Uber-
waltigung durch die Tiirken glucklich tiberstanden hatte, brach
Alexander in Po len ein, urn das pokutische Land endlich in Besitz
zu nehmen, und dies gelang ihm auch. Wahrend seiner Abwesen-
heit besorgte sein Sohn, Ilie, der der Ehe Alexanders mit einer
Ifoldauerin, Ana oder Neacqa, entstammte, die Angelegenheiten des
Landes 2). Aber bald nach seiner Riickkehr schlofs im Winter oder
Frahjahr 1433 dieser greise Held des Friedens seine miiden Augen,
und sein ruhig herrschendes vaterliches Zepter ward in den un-
geduldigen jugendlichen Handen seiner Sane zu einem scharfen
Schwerte des Bruderkrieges. Ein Atridenzeitalter brach blutig und
finster fiber die bliihende Moldau herein, und im Lande des guten,
milden Patriarchen sprach man nun von vertriebenen Fiirsten, ge-
blendeten Briidern, ermordeten und vergifteten Verwandten and
von unaufhorlichen feindlichen Einfallen.

Dieses Verhangnis wurde durch die Zustande in Po len noch

1) Die Quellen findon sich in Stuthl ¢i documente, HI, S. riff. Vgl. Bog-
dan a. a. 0., S. 25ff.

2) Dingo s z , XIII, S. 461-462; Revista p. ist., arch. qi fil., VII, S. 370 bis
371; Ursa, S. 49; Studif qi doc., VI, S. 652ff.
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gefOrdert. Als Alexander starb, regierte hier noch der alte Jagiello,
der seinem Neffen" Ilie bei der Eidesleistung im Jahre 1433,
wenn nicht das gleich zuriickgenommene Pokutien, so doch das
ganze Sepeniker Gebiet feierlich verliehen hatte 9. Bald darauf
entfloh Stephan, ein unehelicher Sohn Alexanders, each der
Walachei, wo er bei Vlad, der in Ilie wie in dessen Vater einen
Feind erblickte, Aufnahme fand. Als er, noch im Jahre 1433,
den unbeliebten Bruder vom Throne gestofsen hatte, nahm der alte
Konig Wladislaw, obwohl Ilie, der zu ihm geflohen war,
eine Prinzessin zur Mutter hatte und seit vielen Jahren mit
Marinka, einer Schwester der Frau des kingeren Wladislaw
dies war der Sohn des Konigs , vermablt war, ohne Schwierig-
keiten zu machen, den Huldigungseid des Siegers entgegen. Der
nahe Verwandte Ilie hatte zwar mit seinem Vater zusammen
gegen Polen gekampft, und nur nach einem ganzen .Jahre voll
unaufhorlicher Feindseligkeiten Bich entschlossen, die Huldigung
anzubieten; Stephan hatte allerdings dasselbe getan, aber auch be-
deutendere Erfolge davongetragen 2). Auch befand sich Stephan
nicht in einer Lage, die Um zu einer bedingungslosen Unterwerfung
zwang: von den Bojaren seines Landes umgeben, die Wirren im
benachbarten Litauen kennend, verlangte er an erster Stelle, dafs
durch besondere konigliche Urkunden die ausdrUckliche Verzeihung
fur alles Geschehene und die Anerkennung, dafs das Sepeniker
Gebiet zu seinem Erbreiche gehore, ausgesprochen wurde. Dieses
wurde auch zugestanden, nur Pokutien wurde mit Ausnahme eines
einzigen Dorfes vom Blinige zuriickgenommen, und Stephan erhielt
nicht, wie rein Vater, den Titel gospodar", sondern nur den
alten, viel einfacheren und niedrigeren eines Wojwoden. Nachdem
der Befehlshaber von Halicz diese Urkunden nach Suczawa ge-
bracht hatte, schwur Stephan in seine Hande den Treueid und
verpflichtete sich dabei zu personlicher Huldigung, sobald der Konig
oder seine Sane ihr Land Reufsen betreten warden 8).

Bald darauf starb der greise Konig und hinterliefs zwei ganz

1) Hurmuzaki 12, S. 580-581.
2) Chilia qi Cet.-Albil, S. 302-303.
3) Hurmuzaki 12, S. 842ff,
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junge Sane. Wahrend der neue polnische Herrscher noch unter
Vormundschaft stand und kindlich mit dem Zepter spielte, flachtete
sich Ilie, dessen Befreiungsgesuche aus dem Kerker im Schlosse
Sieradz in Anbetracht seiner Vergangenheit auf den polnischen
Reichstagen ungehort verhallten, nach der Moldau, wo er mit
fremden und einheimischen Truppen wieder den Kampf far die
Krone aufnahm. Doch nach einigen Schlachten schlossen die BrUder
irn August 1435 einenVertrag, der beiden den gleichen Titel, Herren
des moldauischen Landes", zubilligte; Ilie zog danach seine Ein-
kiinfte aus dem nordlichen Teile des Fiirstentums, Stephan da-
gegen aus dem Gebiete von Vasluiii, Birlad, Tecuci, Ofteni, CovurluiU
und Chilia. Die podolischen Hauptleute des polnischen Konigs
batten dieses Ubereinkommen in patriarchalischer Weise vermittelt,
und der Konig wurde als Beschatzer des Vertrages anerkannt.
Ilie, der aufsere Vertreter dieser moldauischen Doppeiregierung,
erneuerte darauf noch 1435 seinen Eid und kam im folgenden
Jahre auch selbst nach Lemberg, um mit grofser Feierlichkeit
personlich seinem Lehnsherren zu huldigen. Er versprach nicht
nur und es war das erste Mal, dafs ein Herrscher der Moldau
dies tat eine jahrliche Steuer, einen Tribut von Ochsen, Pferden,
purpurnen Tiichern und Hausenkarren, sondern er opferte auch,
urn die Schuld seines Vaters gegen Po len wieder gutzumachen,
freiwillig alle seine Rechte auf das Sepeniker Gebiet, mit Tetina,
Chmie low und Hotin 1): das war das wesentliche Ergebnis seiner
kriegerischen Anstrengungen 2)!

Wahrend die Moldau in so tiefe Abhangigkeit von Po len ge-
riet und aus dem verheerten walachischen Lande der unermadliche
Vlad, der Teufel", von den Tiirken in die Gefangenschaft ge-
schleppt wurde, starb nach so vielen glanzenden und nutzlosen
Taten, die nur ein ehrgeiziger Mann mit ungenugenden Mitteln,
aber hohen Titeln und riesigen Ansprlichen verrichten kann, der
Kaiser und Konig Sigmund. Unter seinem Schwiegersohn und

1) Hurmuzaki 12 s. slavischer Anhang und Dlugosz zum Jahre 1436.
2) Die Akten im slavischen Anhange von Hurmuzaki 12. Vgl. Chi lia

§i Cetatea-Albli S. 93ff. Die Lehensabhangigkeit der Moldau von Polen erkennt
Ilie noch 1439 an.
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Nachfolger Albrecht blieben alle Anstrengungen, die man machte,
urn etwas gegen die von alien Seiten einfallenden Tiirken auszu-
richten, ohne merklichen Erfolg: 1439 konnte der Sultan nach Be-
lieben die Eroberung Serbiens fortsetzen, und die wichtige Festung
Semendria fiel tatsachlich in seine blutigen HUnde. Urn dem Chaos
zu seinem vollen Rechte zu verhelfen und die Christenheit in diesen
Gegenden noch mehr zu schwachen, trat auch noch frith der Tod
des jungen, energischen Fiirsten ein. Dem polnischen Konig fiel
nun die Hinterlassenschaft seines Grofsvaters Ludwig zu, die man
ihm zugleich mit der Hand der Witwe Albrechts anbot, und un-
gesaumt erschien er im Fruhling des Jahres 1440 in Ungarn.
Aber bier waren die anarchischen Zustande so schlimm geworden,
dafs noch viel gestritten werden mufste, ehe Wladislaw mit Fug
seinen neuen Titel annehmen konnte. Eigentlich geschah das erst
1443, als die Konigin Elisabeth kurz vor ihrer zweiten erzwungenen
Vermahlung mit dem Eindringlinge starb und far Wladislaw nur
noch ein Nebenbuhler vorhanden war : das war aber ein Kiinig
in der Wiege, der nachgeborene Sohn Albrechts.

Doch Wladislaw war auch jetzt nur scheinbar Inhaber der
koniglichen Macht. Denn wahrend man diese Schwertstreiche zu-
gunsten des Ktinigs, der Konigin und des Konigssohnes fithrte, hatte
sich durch grofse Verdienste um Vaterland, Christenheit und Kultur
ein Mann dunkler Herkunft, wenn nicht zur hochsten Stelle, so doch
zum hochsten Ruhme emporgearbeitet. Johann von Hunyady war
ein OlAh", ein siebenbiirgischer Rumitne, ein Vitez aus Wojwoden-
stamme, und wahrend der fiinfzehn Jahre, in denen er Feldziige gegen
die Tiirken unternahm, beherrschte er nicht nur die gauze sitd-
liche Grenze, sondern auch deren transalpiniscbe Fortsetzung. Alles,
was mit den Verteidigungskreuzzugen zusammenhing, gehorte
diesem Ritter des Kreuzes, und die Walachei wie die Moldau waren
wichtige Vorposten in dem Kampfe gegen die Tiirken oder die
Tataren, die in der Krim eM neues Kaiserreich gegriindet hatten
and von dort aus die tideri podolischen Felder durchschwarmten.
Durch ihn wurde gewissermafsen die seit einem Jahrhundert unter-
brochene Einheit des rumiinischen Volkes im Fithlen und Handeln
wiederhergestellt: das geschah durch das Banner des Kreuzes,
das eine starke rumiinische Faust trug.

                     



Die eigentlicbe Organisation. Innere Streitigkeiten und Tiirkenkampfe. 313

Der Rabe in dem Wappen der Hunyady und der Beiname
Corvinus, den das Geschlecht erst unter Kiinig Matthias, dem
Sohne dieses Ritters Johann, erhielt, sind nicht geniigende Zeug-
nisse far einen transalpinischen" Ursprung. Tatsache ist dagegen,
dafs es im Jahre 1409 eine rumanische Familie von Berufssoldaten
gab, die aus den Brildern Voicul, Mogq und Radul, den Stihnen eines
gewissen Serbe" (Sirbul), aus einem anderen Radul, Sohn des Serbe"
mit einer anderen Frau, und aus Johann, Sohn des Voicul, welcher
Johann in dieser Zeit beinahe zwanzig Jahre zablte, sowie aus
einem jiingeren Bruder, gleichfalls Johann genannt, bestand. Voicul
bekam 1409 vom Konige Sigmund, dem er als Viteaz", d. h.
aulae miles" diente ein Gut in der Hunyader Grafschaft. Der
iiltere Johann zeichnete sich bis sehr spat vor semen Geschlechts-
genossen nicht besonders aus. Diese waren auch zum grofsten
Teile Rumanen, und das walachische Element, welches so tief ge-
sunken war, begann wahrend der unaufhorlichen Kriege mit den
an zwei Grenzen drohenden Tiirken wieder eine Rolle zu spielen
und holier auf der sozialen und politischen Stufenleiter emporzu-
steigen. Die Zeit der unabhangigen Wojwoden, der geftirchteteten
Knesen war gewifs schon voraber, aber, wenn kein Jahr ohne Ver-
heerungsziige der unversohnlichen heidnischen Feinde, der unver-
tilgbaren muselmanischen draco nes verging, wenn der Berufs-
soldat auf allen Passen, immer lauernd, zur Stelle sein ruufste, da
bildeten die glanzenden Ba n d e ri a der alteren Zeit, die Pracht-
kavallerie der ritterliclien Angeviner, nicht das zweckmafsige Ver-
teidigungsmittel. Immer haufiger wurden die Walachen" in die
Wald- und Felsengegenden geschickt, um hier schlau und hartnackig,
durch grofsten Mut und hochste Bediirfnislosigkeit zugleich un-
bezwingbar, mit den asiatischen tarkischen Akindji, mit den wilden
osmanischen verlorenen Sentinellen" zu ringen. Die cas tra der
alten petschenegisch-kumanischen Tage, die seit geraumer Zeit
beinahe verlassen lagen, bekamen neue Befestigungen, und neben
ihnen wurden in di stri ctus olachicale s, in Bezirken volley
Krieger, Rumanen des Konigs und fliichtige Elemente, die von
den Gatern der Edlen oder der Kirche gewichen waren, Bowie
Sachsen und Jobbagyen angesiedelt. Die libertates" der Rumanen,
durch Ludwig den Grofsen zertreten, wurden durch Sigmund wieder

,
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ins Leben gerufen 1). Sieben solcher Abteilungen der Militargrenze,
die sich von dem Eisernen Tor am Marospasse bis Severin und Orsova
ausdehnten, wurden im XV. Jahrhundert ale sedes geschaffen 2).

Dadurch empfanden die rumanischen Jobbagyen die Unter-
drackung seitens der Grundherren nur noch schwerer,, und in
Abwesenheit des Kaisers vereinigten sie sich, in Zeiten der hochsten
Tiirkengefahr, mit den anderen geknechteten Bauern, den unedlen
Magyaren, beide tinter dem aufruhrerischen hussitischen Ein-
flusse urn gemeinsam mit den Waffen, die far einen anderen,
etwas grausameren Feind bestimmt waren, ihre Freiheit zu er-
kampfen. Ale Fiihrer wird auf rumanischer Seite ein Michael
genannt ; der Befehlshaber der ganzen bauerlichen Macht, der
Wojwode dieser jacquerie, ein Ungar, Paul von Vajdahaza, nimmt
einen ungewohnlichen, hochtrabenden Titel an : vexillifer uni-
versitatis regnicolarum Hungarorum et Valachorum humus principatus
Transylvaniae", Bannertrager aller ungarischen and walachischen
bauerlichen Bewohner der siebenbiirgischen Erde. Auf Berges-
gipfeln , wo sich von alters her bei nedei und tirguri die Ru-
manen versammelten, wurden Vertrage mit den Edelleuten und
Sachsen, die auch die }Where Klasse der freien, unabhangigen
Szekler fur sich gewonnen hatten , geschlossen. Was die armen,
wilden Leute verlangten, ist leicht zu erraten : sie wollten nur in
kleiner, bei ihnen gebrauchlicher MUnze den Zins entrichten, und
nicht mit dem Golde der Reichen, das ihnen fehlte ; sie wollten,
dafs ihnen das gesetzliche Recht, gegen Entrichtung eines terra-
gi um s abziehen zu konnen, zuerkannt werde, dafs die bauer-
lichen Erbrechte nicht vom Grundherren angetastet wurden, dafs
man sie nicht mehr zur Verzehntung ihrer Schweine und Bienen
zwinge, sondern dafs die Herren sich mit einem bestimmten Mafse
von Arbeitsleistung auf dem Felde oder bei der Mahle, mit einer
Abgabe von Hafer and t u r t e, Brotchen, begnugen mochten, dafs
sie nicht zwangsweise in die Bergwerke gebracht werden durften, dafs
ihnen die Pflanzung und Kultur der Weinrebe gestattet werde,
dafs der von den durchziehenden Heeren angerichtete Schaden
nicht unvergolten bleiben mochte, und dafs sie selbst als Zeugen

1) Hurmuzaki 12, S. 491, nr. 404.
2) Hurmuzaki S. 12.I,
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gegen den Edelmann erscheinen konnten. Zuerst, sofort nach
ihrem Siege, wurde ihnen dies alles zugestanden. Aber bald
sammelten sich neue feindliche Krafte, die dem zahlreichen, aber
schlecht gefuhrten und ungenugend bewaffneten Heere hartere Be-
dingungen abzwangen: Zins von einem Gulden in Gold von jedem
Pfluge mit acht Ochsen und von jedem entsprechenden Besitze an
Vieh; jahrliche Geschenke, ein Tag Frondienste in der Woche,
Anerkennung der Patrimonialgerichtsbarkeit am Hofe des Edel-
mannes oder Kirchenvogts, kurzfristige Bezahlung des terr a-
gium s, urn freien Abzug zu erhalten, Pflicht, die Waffen zur Ver-
teidigung des Landes zu tragen, Amnestie frir das Geschehene,
wobei derjenige, welcher diesen Vertrag bricht, wenn er ein
Edelmann ist, zur Genugtuung verpflichtet wird , wiihrend der
Bauer das Verschulden mit dem Kopfe zu biifsen bat. Von einer
jahrlichen Abordnung guter, alter Leute, die hoch auf dem Berge
zusammenkamen, um zu priifen, ob auch die Bedingungen der
77 Verbriiderung" beobachtet worden sind , von diesem weisen,
naiven Parlamente, ist jetzt nicht mehr die Rede. Die Amnestie
wurde schliefslich mit dem Blute der Gemarterten und Hingerichteten
feierlich besiegelt. Ein neuer blutiger Protest dagegen ward erst nach
einem Jahrhundert friedlichen, schmerzlichen Duldens erhoben 1).
Die bevorzugten, mit Privilegien ausgestatteten Ankommlinge batten
dem beherrschten populus" des Landes wieder den eisernen Zaum
an den blutenden Mund gelegt ; das unbebaute Land hatte seine
Arbeitstiere wiederbekommen.

Der Aufstand, der die meisten Anhanger unter den Rumanen
gefunden hatte, mifslang und diente nur dazu, die sanktionierende
Verjahrung der Ungerechtigkeit zu hindern. Aber dieselbe Militar-
ordnung Kaiser Sigmunds schaffte die Moglichkeit, zu Ruhm zu
gelangen, far eine grofse Anzahl rumanischer milites" und old-
hischer" Vitez, die als Kenner der Bergpasse, der Walddickichte
und morastigen Flufsufer mehr als andere filr den ewigen Klein-
krieg mit den auflauernden Tiirken geeignet waren. Die Schenkungs-
urkunden, mit denen langjahriges, gefahrliches Kampfen belohnt
wurde, haben die Namen dieser Streiter fur Ungarn und die
Christenheit besser riberliefert ale die parteiischen oder zu kurz

1) Hurmuzaki I2, S. 615ff., 621ff.; S. 636, nr. 636; vgl. IP, S. 120-123.
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gefafsten chronikalischen Aufzeichnungeu des Landes. Hierher ge-
horen Mitglieder der Familie Bizere, welche noch in die Kriege
gegen Dan I. verwickelt waren, das Geschlecht Ciorna, aus dessen
Mitte gegen 1450 auch ein Ban von Severin entnommen wurde,
die Mtina, die Chendris, die Cindea, die Tapfersten aus dem
Banate, dem Hatzeger Lande und Hunyader Gebiete.

Da sich das Land unter dem grofsen, immer entfernten Konig
und Kaiser einer vollkommenen Anarchie erfreute, mischten Bich
die Vitdz und ihre rumanischen Gefahrten auch in Angelegenheiten
der Nachbarlander. Vlad Dracul weilte bald in der Walachei,
bald in seinen transalpinischen Besitzungen, die ihm sein machtiger
Gonner bestatigt hatte. Hier suchte er Geld und Soldaten, wo-
gegen er Land an neue Fogarascher Bojaren vergab 1). Zu ihm,
in sein heifsumstrittenes walachisches Fiirstentum, wenn nicht gar
in die Moldau, deren Beziehungen zu Ungarn in dieser Zeit nicht
genugend bekannt sind, kamen, um Sold, Beute, Land und Ruhm
zu gewinnen, Bojaren von Fggiiras, n emesi von Hateg und Bauern
aus dem umliegenden Gebiete 2).

Der grofse und kleine Olah Janos", die beide ihre mili-
tarische Laufbahn unter der Familie Chak, unter Franz von Csanad,
dem Bischof von Agram, und dann 14 33 1435 unter dem Herzog
von Mailand 3) begounen hatten, mogen vielleicht Beschaftigung auch
bei dem Wojwoden" gefunden haben, und sie erlernten in dem un-
aufhorlichen Kriege gegen die Heiden" in den Donauburgen die
grofse Kunst, der osmanischen Macht auf gleiche Weise Widerstand
zu leisten. Das erbeutete und als Sold empfangene Geld liehen sie
der Koniglichen Kammer, die auch die bescheidensten Zuschiisse
gebrauchen konnte, dafiir aber bekamen sie als Pfander, an deren
Einlosung nicht zu denken war, konigliches Land und traten damit
in den Adelstand des siebenbiirgischen Fiirstentums. Nach 1435
gelangten sie dann schnell zu Ansehen und Macht 4).

1) Studii si documento , II, S. law v; Bogdan, Relatiile cu Brasovul,
S. 39, 40, 44-45, 48.

2) Vgl. Hurmuz aki 12, S. 592-594, nr. 436; S. 590, nr. 492.
3) B on fini us III, cap. IV, S. 304 der Ausg. von 1690.
4) Johann der alters Matte auch Sigmund auf seinen kaiserlicben und boll-

mischen Ziigen begleitet; Diplom von 1453, in H ur mu z aki II', S. 30.
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Vor den sich immer erneuernden tiirkischen Stiirmen hatten
sich die wenig zahlreichen Deutschen Ritter von Severin zurtick-
gezogen, vielleicht erst nach dem Tode ihres Forderers, des Kaisers,
der sie gerufen hatte. Wahrscheinlich im Namen eines der recht-
miifsigen Besitzer der Landschaft, des walacliischen Wojwoden,
tibernahmen jene Bruder Olah" die Verteidigung des Severiner
Landes und legten kleine Trupps eigener Reiter und Fufsknechte nach
Severin, Orsova und Mehadia. Westlich schlofs sich ihre kleine,
selbstandige Macht an die Posten von Krass6, Kewe und Be lgrad
an, deren Verteidigung einem unternehmenden Ragusaner, Franko
von Talovac, anvertraut war. Elisabeth und Albrecht, das neue
Konigspaar, erkannten die Tatsache an, bezahlten nur einen ganz
kleinen Teil der Auslagen, und, da die Bruder den Rest selbst
fthernahmen, erhielten sie neue Besitzungen der Krone verpfandet.
Zu gleicher Zeit wurden die beiden Johann von Hunyady feier-
lich zu Baden von Severin ernannt. Ale wenig spater der innere Krieg
um die Krone ausbrach, halfen die Bane dem polnischen
gegen die viel machtigeren Barone, wahrend sie nebenbei auch
ihren Kampf mit den bulgarischen Tiirken fortsetzten und die
Grenze so gut verwahrten, dafs in dieser Zeit der Wirren die
Feldhei ren des Sultans keine Gelegenheit fanden, siegreich in das
Land der Anarchie einzufallen. Aus der Hand Wladislaws bekamen
sie zu den alten wieder neue Besitzungen. Im Jahre 1441 war
der altere Johann, ohne die Stellung im Severiner Banat aufzu-
geben von dem Bruder wird von nun an nicht mehr ge-
sprochen nach Ladislas von Chak, Wojwode von Siebenburgen
und, als Nachfolger des Markgrafen " Sigmunds, des beriihmten
Italieners Pippo, auch Graf von Temeschwar, comes tem esi en si s.
Durch die Verteidigung Belgrads gegen die Tiirken, welche die
nordlichen Grenzen des eroberten Serbiens weiter auszudehnen suchten,
durch einen glucklichen Streifzug, wobei er im Innern der neuen
turkischen Provinz deren obersten Befehlshaber Isak-Pascha schlug,
hatte sich Johann diese glanzende Stellung verdient ').

Mit seinem Siege von 1440 hatte Johann von Hunyady nicht
nur einen tiirkischen Einfall in Ungarn von dem vollstandig er-

1) Vgl.Harmuzaki I 2, S. 462-463, 651-652, 664-665, 671, 678-679.

Honig"
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oberten Serbien her verhindert, sondern eine Ara langer, schwie-
riger Kampfe mit der Verteidigung aller ungarischen Grenzen gegen
die immer weiter vorwarts strebende osmanische Macht eroffnet
und den Christen die Moglichkeit gegeben, auch auf das siidfiche
Donauufer vorzudringen.

Im Jahre 1441 herrschte in der Walachei, die er endlich in
gesichertem Besitze hatte, aber als Vasall der Tiirken, mit denen
gemeinsam er 1438 in Siebenbiirgen eingedrungen war, Vlad.
Dracul. In der Moldau waren die Beziehungen der versohnten
Briider Ilie und Stephan zueinander noch friedlich. Ersterer fiihrte
in Suczawa ein wenig glanzendes Leben, inmitten der gewohnlichen
Regierungsgeschafte; dem letzteren war die schwierigere Aufgabe
zugefallen, seine Besitzungen in der Tara-de-jos" (dem unteren
Lande) gegen die seit einiger Zeit, gewifs infolge tiirkischer Ver-
hetzung, Bich wieder riihrenden Tataren der Krim zu verteidigen.
Im Jahre 1439 kam Ilie auch nach Vasluit, um das gemeinsame
Fiirstentum gegen einen tatarischen Raubzug zu schiitzen, aber nach
seinem Abzug brachen die wilden Horden ins Land und drangen,
ohne Widerstand zu finden, bis Boto§anT vor; im Dezember 1440,
wahrend Hunyady mit den serbischen Begen zu schaffen hatte,
kam eine tatarische Rotte, um Birlad und Vasluill zu verbrennen ;
die Intervention des ungarisch-polnischen Konigs beim Sultan hatte
nur wenig Erfolg 1). Stephan liefs durch einen fremden Meister
Cetatea-Albll, das ihm anvertraut war, aufs neue befestigen 2).

Im Jahre 1442 schickte nun Murad seinen Donaubegen
Mezed durch die Walachei nach Siebenbiirgen. Er kam, besiegte
bei Sz. - Imbre die Streitkrafte des Landes und wollte im Marz
mit der Beute durch die westlichen Passe entschliipfen. Der
polnische" Ktinig von Ungarn kampfte zwar gegen die Cillyer, aber
Hunyady konnte zur gefiihrdeten Stelle eilen ; in echt walachischer"
Weise wartete er mit den castrenses am Eisernen Tor der Kar-
pathen: die Tiirken wurden geschlagen und ins Land zuriickgeworfen.
Als sie nun die Passe nach der Walachei bin aufsuchten, fanden

1) Cron. de la Bistrila' bei Bogdan, Cronice inedite. Vgl. Chilia §i Cet.-
Alba, S. 98 99.

2) Abhandlungen der Gesellschaft von Odessa (russisch) Bde. II, XV; vgl.
Cony. lit., XXXV, S. 247f., 469f.
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sie auch dort einen wenig freundlichen Empfang von seiten des
Drachen". Nachdem der Sultan zur Strafe fur den Vater die
Sane Vlads eingezogen hatte, kam gegen den Herbst der Beg-
lerbeg von Rumelien selbst mit einem grofsen guten Heere, fand
aber ein odes Land vor, wie seine VorOnger in der Zeit Mirceas,
und als er, der Ialom4a folgend, in Siebenburgen einfallen wollte,
stand er Hunyady gegeniiber und erlitt eine entscheidende Nieder-
lage. Die Reste der Barbaren wurden bis zur Donau verfolgt 1).

Nach seinem ersten Erfolge bereits war Hunyady Vertrage
mit dem walachischen and auch dem moldauischen Wojwoden einge-
gangen, wodurch dem Konigreiche Ungarn die Lehensabhangigkeit
der rumanischen Fiirstentilmer gewahrleistet und der Markgraf
zu ihrer militarischen Unterstiitzung verpflichtet wurde. Im fol-
genden Jahre unternahm der Wiederhersteller der unterworfenen
christlichen Staaten einen glanzenden Feldzug nach Serbien, wo
er den nach Ungarn gefltichteten Despoten Georg Brankovii: ein-
setzen wollte. Zuerst sollte der Weg durch die Walachei ein-
geschlagen werden, aber man wahlte dann den fiber Belgrad ale
den sicherern, und dennoch stiefs Vlad mit 20 000 Kriegern, Bo-
jaren und freien Bauern zu den Fahnen seines Beschiitzers. Der
moldauische Wojwode erschien aber nicht: er hatte in seinem
Lande selbst genue Grausiges zu verrichten. Es scheint in der
Tat, als ob Hunyady mit dem fur seine Zwecke wichtigeren Be-
berrscher der Siidmoldau einen entsprechenden Vertrag geschlossen
bat: dadurch gewann Stephan den Mut, sich unabhangig zu
erklaren und nach der Herrschaft fiber das ganze Land zu streben.
Im Mai des Jahres 1443 war er schon in der Hauptstadt Suczawa,
und rein ungliicklicher Bruder wurde nach byzantinischem und
tiirkischem Muster so war es z. B. dem Despotensohn Gregor
1438 ergangen geblendet. Seine Frau Marinka fliichtete sich
und gab ihren Polen die Burgen des Sepeniker Gebietes

1) Serbische, venetianische und ungarische Chroniken; Erzahlung von
W aerie; die Kritik und nahere Angabe der Quenon bei Huber , Kampfe der
Ungarn gegen die Tiirken, Arch. f. ost. Gesch. LXVIII, Jahrg. 1886; dann
Jorga, Studil gi doc., III, S. xm ff.

2) Die Landeschronik und die Urkunden bei Hurmuzaki II'. Vgl. Chilia
gi Cet.-Alba, S. 100-101.

5).
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Auch an dem grofsen Zuge von 1444, durch den Hunyady
auch Bulgarien zu unterwerfen, so das ungarische Reich mit einem
Giirtel von zinspflichtigen Staaten zu umgeben und die Balkan-
grenze bis zur vollstandigen Verdrangung der Tiirken zu ge-
winnen hoffte, auch an diesem Feldzuge nahm nur Vlad Dracul tell.
Zu Nikopolis vereinigte er sich mit dem vordringenden ungarischen
Heere, das der Konig selbst befehligte. Er nahm an der Freude
fiber die Siege und an dem Schmerz der Katastrophe von Warna
teil, in welcher der junge Wladislaw, mit Ungestthn kampfend, fiel.
Dafs Dracul die Gelegenheit beniitzt hatte, urn seinen Wohltater
bei der Riickkehr gefangenzunehmen, ist durch nichts bewiesen

Nach der grofsen Niederlage bei Warna verloren jedoch
durchaus nicht alle diejenigen, welche die Vertreibung der Turken
aus Europa erstrebten, ihre eben noch so hell leuchtenden Hoff-
nungen. Der burgundische Herzog hatte schon seine in Venedig
ausgerasteten Schiffe mit denjenigen des Papstes in die Levante
geschickt, urn die erwartete Flucht der Heiden nach Asien zu
verhindern. Diese nun zwecklose Flottille mit tapferen franzosischen
Rittern kam durch das Schwarze Meer, wo die Tiirken ihre
Macht noch nicht begriindet hatten, an die Donaumundungen
und fuhr den Flufs selbst hinauf, um den verschwundenen Konig
Wladislaw zu suchen und sich an dem neuen ungarischen Zuge von
1445 zu beteiligen. Nachdem die Kreuzfahrer die Kunde vom
Tode des Konigs erhalten hatten, schlossen sie einen Vertrag mit
Vlad und Hunyady, um noch einmal das Gluck gegen die Donau-
tarken zu versuchen: eigentlich wollte man nicht meir einen
grofsen, gefahrlichen Zug, sondern nur die Eroberung des rechten
und linken Donauufers wagen, um dadurch die Walachei ihrer
Fesseln zu entledigen. Das gelang aber nur bei kleineren oder
weniger befestigten Platzen, wie Turtucaia und Giurgiu, wahrend bei

1) Vgl. besonders die Erzahlungen von de Palatio bei Le wick i, Codex
epistolaris, und von Beb eim, in: Quellen und Forschungen zur vaterliindischen
Geschichte, Literatur und Kunst (Wien 1849). Die reiche Literatur ist in
meinen Studa doc. III und Notes et extr. I angegeben. Dazu kommt die
neuere Polemik zwischen A. B r u ckner, Geschichte der polnischen Literatur,
und etlichen magyarischen Gelehrten in Szazidok, 1901, welche Privatbriefe des
Gegners und andere Beweisstticke benutzen. Vgl. such Mitten. des Institute
fiir oaten. Geschforsch. 1904.

9.
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Silistrien und Turnu alle Versuche scheiterten. Das persOnlichei
Erscheinen Hunyadys bei Turnu, dem Klein - Nikopolis aus Sig-
dnunds Zeiten , half auch nichts, und nachdem, um der Form zu
geniigen, die Donau bei Rachowa uberschritten worden war, late
rich das christliche Heer auf 1). Obgleich Hunyady 1446 zum Re-
genten des ungarischen Reiches gewahlt wurde, erneuerte er seine
Angriffe gegen die Osmanen nicht. Vlad schlofs mit letzteren
Frieden and lieferte dabei auch die Bulgaren, die bei ihm Zu-
flucht gesucht flatten, 12 000 an der Zahl, aus.

Das verdrofs den ungarischen Gubernator, der die unhaltbare
Lage seines bisherigen SchUtzlings nicht verstehen wollte. Ende
1446 zog er nach der Walachei ; wahrend der grofsen Winter-
festzeit wurde Vlad geschlagen und zusammen mit seinem alteren
Sohne und Mitregenten Mircea getotet 2). An seiner Statt wurde
.ein Vladislav, der Sohn des Danciul und Enkel des ersten Dan,
zum Vasall-Fiirsten ernannt.

In demselben Jahre aber ttitete Roman, der Sohn des Die,
richer mit polnischer Hilfe, seinen Oheim, den Usurpator Stephan.
Dieser hatte sick, nach kurzem unbekanntem Ringen, in das Untere
Land geflachtet; hier wurde er gefangengenommen, vom Henker ent-
hauptet und sein Leichnam im neamter Kloster beigesetzt (13.-16. Juli
1447). Bei seinem Streben nach der blutigen Krone des ver-
armten moldauischen Landes hatte Roman in dem Gemahle seiner
Schwester, dem walachischen Fiirsten Vlad Dracul, einen Helfer
gefunden, und eben deshalb konnte er Hunyady nicht gefallen.
Jetzt war die Macht des ungarischen Regenten grofs genug, urn
.auch in die Moldau Fursten nach seinem Willen einzusetzen. Aus
.Siebeuburgen kam ein gewisser Peter, der die alte Schwester des
Hunyady geheiratet und den Kronstadtern ein Handelsprivi-
legium verliehen hatte: es gliickte ihm, den Nebenbuhler, der
.auch am 2. Juli 1448 starb, zu verdrangen. Nach dem
'rode Romans, dessen Bruder Alexander, von der polnischen

1) Wavrin; Brief von J. de Zredna, Schwandtner, Scriptores II; StudiT
doc., III, S. xxv xxvn.
2) Vgl. Stu dii si doe., III, S. xxvuxxvm und Hu rmu z a ki 12, S. 758,

nr. 626.
Jorge., Geerbichta der Ramanan. I.
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Mutter Olechno genannt, Behr jung war, konnte auch der neue
Konig von Polen, Kasimir, die Huldigung Peters entgengennehmen;
dies geschah bald darauf im August 1).

Jetzt erst ging Hunyady nach Warna, urn die erduldete
Schmach zu rachen. Die Serben waren mit der 1 443 gewonnenen
Stellung zufrieden und batten keine Lust mehr zu grofsen Unter-
nehmungen. Der walachische Furst riihrte sich nicht und schickte
seinem Conner nur Hilfstruppen. Wieder schlofs der Feldzug
mit einer Niederlage bei Kossovopolje , tragischen Andenkens.
Bei der Rtickkehr wurde der besiegte Held Janko " von Georg
Brankovi6 angehalten; und Hunyady kehrte nach alien diesen
Mifserfolgen and Erniedrigungen nac h Siebenbiirgen zuriick und
strafte auch den Walachen fiir seine Gleichgultigkeit, indem er
ihm die zisalpinischen Lehen entzog 2).

Trotz alledem ging in der Walachei kein Ftirstenwechsel vor
Bich, und Vladislav mufste sich mit bitteren Kiagen fiber das Be-
nebmen des Gubernators begnugen. In der Moldau jedoch fand
derselbe Gubernator, und nicht nur ein Mal, Gelegenheit zum
Eingreifen.

Bogdan, ein nattirlicher Sohn des grofsen alten Alexander
er wurde nach dem Bruder Alexanders genannt erhob Bich
nach dem Regierungsende und dem Abgange seines Halbbruders
Peter. Nun war Peter aus Siebenbtirgen gekommen , hatte den
dortigen Sachsen Handelsfreiheiten verliehen und taberdies, urn
die Kreuzzugsplane Hunyadys zu begunstigen, ibm die wichtige
Festupg Chilia abgetreten. Andrerseits schickten die Polen als Nach-,
folger Romans und ale Vertilger aller unehelichen Usurpatoren den
jugendlichen Olechno. Da erkannte Bogdan, dafs er dem unga-
rischen Regenten Treue schworen musste, wenn er Hilfe haben
wollte, und er ftihrte den Vorsatz aus am 11. Februar und
5. Juli 1450 3): in dem ersten dieser wichtigen Vertrage verspricht

1) Slavische Akten, vertiffentlicht von J. Bogdan in An. Acad. Rom. XI;
Hurmuzaki I2; Dlugosz und die moldauische Chronik; Chilia qi

S. 101-102; meine Istoria lui Stefan -cel -Mare (Bukarest 1904), S. 41-2, and
weiter unten, S. 325, Anm. 1.

2) Chilia Cet.-Albg, S. m; Bogdan, Rel. cu Brig., S. 59ff.
3) Bogdan, in An. Ac. Rom., XI, S. 55-58.

Cet.-Albg,

S
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Bogdan seinem gnadigen Vater", dafs er nie jemand anderen in
dieser Eigenschaft anerkennen, dafs er dem Regenten mit Truppen
helfen und ihm eine Zuflucht in Zeiten der Not bieten werde; in dem
zweiten fiigt er noch eine Klausel hinzu, wodurch den Walachen,
denen Chilia anvertraut war, dessen friedlicher Besitz, solange es
Hunyady haben will, gesichert wird. Am ersteren Datum war Bog-
dan von den Polen, die schon eine Annexion der Moldau beab-
sichtigten , nach Roman, jenseits des Sereth, verjagt; im Juli befand
er sich in Suczawa, im September, schlols er einen Waffenstillstand,
dem eine Uberrumpelung des koniglichen Heeres folgte. Im Jahre 1451
begann der Krieg mit neuen Kraften und, wahrend Bogdan in
der Nahe von Suczawa, in Reuseni, weilte, wurde er von einem
zweiten Peter Wojwoden, dem Sohn des Alexander" dieser
Peter fiihrte fruher den Namen Aron , bei einem Schmause
iiberrascht und get6tet. Alexander wollte das Land mit diesem
neuen Eindringlinge nicht teilen ; er rang mit ihm mehrere Jahre,
begab sich in ungarischen Schutz und schwur,, sehr demutig,
seinem Vater Iant4 Voevod" Treue; aber 1455 aufs Haupt ge-
schlagen, suchte er eine Zuflucht in Cetatea -Alba, wo der junge
verdorbene Wiistling, von seinen eigenen Bojaren vergiftet, starb.
Dem zweiten Peter blieb somit das gauze Land 1).

Selten hat ein Furst seine Stellung mit so tiefen Demutigungen
erkauft wie dieser elende Sohn Alexanders des tauten. Er wufste, dafs
ihn Hunyady nicht dulden konnte, nachdem er seinen Schutzling ge-
totet und Alexander, der auch mit dem ungarischen Gubernator
durch den Treueid verbunden war, vertrieben hatte. Darum
suchte er noch 1455 polnische Gnade zu erlangen und erhielt sie
auch 1456 endgiltig gewahrt. Als Gegenleistung versprach er Truppen
gegen den Deutschen Orden, 400 Reiter mit Speeren, sogenannte
bronnych", dann eine Ochsenlieferung far denselben baltiscben
Krieg; daffir gab er der Marinka, der Witwe Ilie's, Siretiu und
Olhovat, ja liefs sie sogar in der tloffnung, dafs er auch Hotin
und TeOna abtreten konnte, verpflichtete sich auch zu einer Mit-
gift fur die Tochter Marinkas und lieferte dem Ktinige die tata-
rischen Fliichtlinge, die sich bei ihm fanden, wie auch den rus-

1) Chilia qi Cet.-Albg, S. 103 if.; Ist. lui Stefan, S. 43 ff.
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sischen Herzog Michail aus. Alles, was er mit anderen
frilber vereinbart hatte, sollte kunftig keine Geltung mehr haben,
und Hunyady selbst wurde angegriffen, denn der Vertrag sprach
auch von abgetretenen Gebieten, zu deren Wiedereroberung sich
Peter verpflichtete, und dies wies ziemlich deutlich auf Chilia
hin 1).

Aber es folgten noch andere Erniedrigungen. Der junge
Sultan Mohammed hatte 1453 seine Residenz in Konstantin-
Opel aufgeschlagen, nachdem er das verdorbene Griechentum mit
dem Schwerte weggefegt hatte. Eine grofsartige Demonstration
der turkischen Flotte im Schwarzen Meer fand 1454 statt.
Im Jahre 1455 verlangte der heidnische Kaiser des Morgen-
landes von Peter, dafs er ihm als Kharadj" ohne Saumen
2000 ungarische Gulden entrichte. Der furchtsame Wojwode bat
den Metropoliten Theoktist und seine Bojaren urn Rat und schickte
dann von Vasluiq aus er, der von Tataren bedrohte, von
Ungarn gehafste und von Polen verlassene Furst den Logo-
fat Mihul zum Sultan, urn ihm die Versicherung zu bringen, dafs
das Geld der grofse Herrscher von Asien und Europa" be-
gniigte Bich nicht mit dem falschen Eide seines Vasa llen, sondern
forderte echte Goldmiinzen kommen werde.

Diese Botschaft, die erste moldauische Botschaft, die bezug-
lich eines Tributes aus der Moldau an einen osmanischen Macht-
haber abging, traf den Sultan in Serbien, wo er das Eroberungs-
werk wieder begonnen hatte. Der serbische Despot weilte all Flucht-
ling in Ungarn; Belgrad wurde belagert, und abermals eilte Hunyady
zur Befreiung der wichtigen Festung herbei.

Bevor er seine Krafte dazu zusammenraffte , traf er Mafs-
regeln, um sich der rumanischen Lander zuversichern. Vladislav
Dan wurde wahrscheinlich schon 1455 2) angegriffen und, obgleich
er noch im April 1455 urkundet, verlor er doch bald darauf sein
Fiirstentum s). An seine Stelle trat nun der altere von den

1) Hurmuz ak I', S. 65-67, 667-668, 675 ff. Vgl. Pitry an , Aleatindrel-
Von, si Bogdan-VodI (Bukarest 1904).

2) Vgl. Chilia Cet.-Albit, S. 107, nach dem Diplomatarium ragusanum
von Gelcich.

3) S. Bogdan, Vlad Topes, Chronologische Notizen.

si

                     



3. Kapitel. Hfichste Macht des kiimpfenden rumanischen Staates usw. 321

&linen Dracula, welcher als Geisel bei Sultan Murad und am
tiirkischen Hofe lebte und tiirkische Grausamkeit und tiirkische
Wollust kennen gelernt hatte.

3. Kapitbl.
HOchste Macht des kampfenden rumanischen Staates
wahrend der ffinfzigjahrigen Regierung Stephans des

Grofsen, des Ffirsten der Moldau ').
Stephan, der Sohn des ermordeten Bogdan und Enkel Alexan-

ders des Guten, des wahrhaft koniglich regierenclen alten Fiirsten
der Moldau (1400-1433), war aus der Walachei gekommen 2), ge-
sandt von dem dort durch Johann Hunyady neu eingesetzten
Wojwoden Vlad, dem Pfah ler (Tepe§), dem er also seine Thron-

1) S. im ganzen meine soeben (1904) erschienene Istoria lul Stefan -cel-Mare,
Ausgabe des Unterrichtsministeriums.

2) Im Monet Mai ohno Jahresangabe (= 1445) schreibt aus der Moldau,
von Vas lulu aus, eM Wojwode, Stephan, und man If ann ahnen , dafs dieser
der Sohn des ermordeten Bogdan, der kfinftige Stephan der Grofse sei. Dieser
Stephan tut den Kronstadtern zu wissen , dafs er Wojwode dieses Reiches",
d. h. der Moldau sei, nachdem er die K.ampfe mit unserem Bruder Peter, dem
Wojwoden, der mit feindlicher Hand fiber ihn gekommeu sei", beendet babe.
Dann verlaugt er Nachrichten fiber Johann den Wojwoden", der bald darauf nach
der Walachei zog. Stephanus Vaivodda de Moldva Noveritis me ease Vaivodara
in isto regno, videlicet in Moldva, licet retroactis temporibus, non multum elapsis,
in guerra at discordia quam gerebamus cum Petro, fratre nostro Vaivoda, sinistra
manu mihi invadente, non modicum persequebamur vosmet ipsos; nunc Dei per
gratiam sums in regno nostro pacifice. Quare Vestras Universitatos petimus
quatenus, quod vices aut hospites vestal civitatis et provinciae vestrae, videlicet
Barza , aliqua dampna sive iniurias et mutilationes membrorum in Buis merci-
moniis et in negotiationibus suarum rerum nostro in regno passi fuissent
volumus satisfactionem impendi ... Item intime petimus vestras amicitias at
fraternitates quod, si auditis vel audivistis aliquam famam de Ioanne Vaivoda
aut aliam famam renuncietis Scripta in Moldva, in civitate Wazlo, anno
praesenti post festum Urbani Papae feria seats," Original im Kronstlidter
Archiv, Abschrift in der Bibliothek der Rumiinischen Akademie. Der Schreiber
ist richer der vorige Stephan, der Sohn Alexandes des Guten.

,

                     



326 3. Kapitel.

besteigung verdankte. Von polnischen Offizieren aus der Nach-
barschaft unterstiitzt '), versuchte sich sein Vorganger, der feige
Peter Aron, ein unehelicher Sohn Alexanders des Guten, noch
langer zu halten, aber das gelang ihm nicht. Noch am 1. April
1457 war er in Suczawa; unmittelbar darauf, am 12. April, siegte
Stephan bei Doljesti (in Hreasca), dann bei Orbic, und Peter
entfloh nach dem einzigen ihm often stehenden Schlupfwinkel,
nach Polen.

Aber der Wojwode Johann", der ruma,nische und all-
gemein christliche Held, war nicht mehr am Leben und konnte
sich der seinem Wunsche gemafs vollzogenen Veranderung nicht
mehr freuen. Ihm war der beste Tod des Kriegers beschieden :
im Siegesrausche, nachdem er die stolzen Fahnen des Sultans
von den Mauern Belgrade hatte schwinden und ihn den Ruckzug
hatte antreten sehen, war er gestorben. Fur Ungarn und die ru-
manischen Lander, ja fur die ganze ostliche Welt war es eine
bedeutende Stunde, da sich die miiden Augen des grofsen Tiirken-
bekampfers schlossen.

In seinem Vaterlande Ungarn begann ein neues Zeitalter von
Burgerkriegen, bis endlich das konigliche Kind Ladislaus den Beweis
erbringen konnte, dafs die Regierungsgeschafte nicht seine Sadie
seien. Es verging noch einige Zeit, ehe Matthias, der jungere
Sohn Hunyadys, kraft der Verdienste seines Vaters die ungarische
Krone erhielt, aber dieser grofse Konig Matthias, so glanzend er in der
Geschichte Ungarns dasteht, besafs nicht die Kraft, urn seinen Ehr-
geiz zu beherrschen, und sah nicht ein, was Johann der Walache"
genau wufste, dafs fur Ungarn alles von dem Erfolge bei der
Verteidigung gegen die Tiirken abhange. Er vergeudete nutz-
los seine Kraft, urn osterreichische, bohmische und transalpinische
Lander zu erobern. In der Walachei erwies sich Vlad, der Sohn
des Drachen", nur ale schwacher Dilettant im Hinrichten und Pfahlen
von Feinden, Untertanen und Tieren 2). Der Geist Hunyadys
kam aber auf einige Zeit wenigstens fiber jenen jungen Fursten-

1) Hurmuzaki 12, S. 675-677, sr. 516.
2) Ein Gedicht Martin Beheims aber Vlad hat neuerdings Gr. Con-

duratu aufgefunden und 1903 ale Leipziger Dissertation voroffentlicht. In demselben
Jahre ist es im Archiv fur siebenbiirgische Landeskunde " erschienen.

                     



Hochste Macht des kiimpfenden ruminischen Staates usw. 327

sohn, der die Moldau den schlaffen Handen des Peter Aron entrifs,
durch kluge Berechnung wie durch mutiges Streiten die Verhalt-
nisse der Zeit meisterlich beherrschte und, gegen das Schicksal
kampfend, sein unabwendbares Vorwartsschreiten wenigstens ver-
zogerte, so dafs er nach einem halben Jahrhundert kraftvoller
Regierung seinen Nachfolgern ein freies, grofses, reiches Land
hinterlassen konnte. Sein starker Arm hob endlich das in den
Staub gefallene Zepter des greisen Alexander.

I. Urn seine Lauf bahn zu verstehen, ist es notwendig, die
inneren Krafte des Landes kennen zu lernen.

Bisher war man gewohnt gewesen, die neuerstandene Moldau
als Kleine Walachei" zu bezeichnen 1), jetzt, nach der langen
trefflichen Regierung Alexanders, und trotz der zwanzig Jahre,
die in innerem Hader und Anarchic verflossen waren, verdiente
das Land Bogdans, das Bogdanien" der Tiirken und mancher
Griechen, nicht mehr eine Hintansetzung gegentiber der Walachei.
In jeder Hinsicht war die Moldau starker als das altere, herab-
gekommene rumanische Land", dem gegenuber sie in stetigem
Kampfe zum Vorteil far sich und das ganze Volk immer mehr in
den Vordergruncl trat.

Wenn man den Hof eines Vladislav Dan oder eines Vlad
Tepeq mit dem des Moldauers Stephan vergleicht, sei es auch
nur in dessen ersten Regierungsjahren, so ergibt sich sofort die Uber-
legenheit der Moldau. Die walachischen Bojaren sind wenig
zahlreich, die meisten ha ben keine Titel, beinahe alle werden nur
Each ihren Taufnamen genannt, die einander ohne jegliche Ord-
nung folgen. So erscheint in einer Urkunde Vladislays zunachst
ein Dragomir Udrite, wahrscheinlich die rechte Hand des Woj-
woden, dann ein Vornic und zuletzt ein Logofgt ; auf diese folgen
vier Bojaren mit Taufnamen und dem Namen des Vaters, zwei SpAtarT,
der Vistier, der Paharnic, der Stolnic, der Cornis und der Stratornic, bei
denen alien die t'amilie, der sie angehiiren, unbekannt bleibt 2).
In einer Urkunde von Tepees finden sich zwei Bojaren ohne Wurde,
dann der Vornic, der Vistier, der Stolnic, der Comis, der Mamie,

1) Lanno y, Schiltb e rg e r; polnische Akten, in Chilia si Cet.-Albl,
8. 80, Anm. 3.

2) Arch. is t. P, S. 142.
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der Stratornic und der Logofgt 1). Nimmt man dagegen eine Urkunde
Stephans, so sieht man in ihr zahlreiche stolze Bojaren erscheinen,
deren Abkunft sich in den vorhergehenden, die inneren oder aufseren,
Verhaltnisse behandelnden Aktenstiicken sehr gut verfolgen 1Rfst,
und bei vielen sind die Familiennamen angegeben. Zwar ist
noch immer, obwohl die Legende den Ursprung eines moldauischen.
Bojarenstandes und die Bildung eines geordneten, etikettemafsigen,
Diwan dem alten Alexander zuschreibt 2), die Rangordnung noch
wenig ausgebildet, aber sofort auf den Fiirsten folgen die Burg-
grafen, dann die grofsen Wiirdentrager des militarischen Landes,
die pircA la b I von Hotin, Cetatea-Alba, NeanA, Roman und Orhei,
ferner die Hofoffiziere: alien voran der Vornic, dann der SOtar, der
Vistiernic, der Postelnic, cubicularius des Wojwoden, der PI-
harnic, der Stolnic und der Comis, neben denen erst in namenlosem,
Hintergrunde alle unsere moldauischen Bojaren, grofse und
kleine" zusammen erscheinen 3). Die Ordnung der Hofoffiziere
bleibt immer dieselbe, diejenige der Burggrafen wechselt nur
wenig und, bei Vergleich mit einer Schenkung Stephans vonl
Jahre 1463, ergibt sich, dafs Rang und Titulatur nur zum Teile der
unter Alexander gebrauchlichen entspricht , dafs nach dieser Zeit
Vervollstandigungen vorgenommen wurden und dafs das Verdienst,
sie eingefiihrt zu haben, Stephan zukommt 4). Er hat etliche alter&
Wiirden, wie z. B. die des Plosca r, abgeschafft, und in seiner
letzten Jahren vergab er eine Ehrenstelle, deren Inhaber selbst
noch caber dem Spar rangierte, dem ehemaligen Burggrafen,
jetzigen Pfcirtner von Suczawa, der spititer, nach polnischem Muster,
auch Hatman genannt wurde 6).

Unter den walachischen Bojaren waren gewifs viele trans-
danubischen Ursprungs: Fliichtlinge, die nach der Unterjochung
des bulgarischen und serbischen Staates, oder nach der Belage-
rung der Byzantiner in ibrer glanzenden, aber armen Hauptstadt

1) Bogdan, Vied Tepeq, S. 75.
2) Ureche, Ausgabe Kogalniceanu, S. 137-139.
3) Urkunde von 1472, in Cheat Popescul, S. 11.
4) Vgl. Popescul, S.19; Arch. ist. I', S.154; Studii §i doe., V, 8.385

big 386.
5) Studii §i doe. V, S. 387.
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ihre Heimat verlassen hatten. Nach dem Namen konnen wir
Serben und Bulgaren selbstverstandlich nicht unterscheiden , aber
in einem Sarandino oder Sinadino erkennt man sofort den Griechen 9,
wie auch in Kalojanni, aber mit der Ausnahme von Harvat, Hor-
vath, rind fremde Elemente aus dem Norden, die sich viel besser
zum Kriege als fur Ranke und verraterische Umtriebe eignen,
nicht vertreten. In der Moldau dagegen findet man in den
Reihen der Bojaren, neben Ungarn oder Ungureni, wie der Comis
andru einer ist, viele Ruthenen: Dajbog, Iaizo Hudici, den Vistiernic

Iuga, dessen Tochter Sophia auch SobtRa" heifst 2); der Deutsche
Lucian Hermann spielt eine grofse Rolle in der Moldau des
15. Jahrhunderts 3), von den Griechen aber ist nur in den spliteren
Jahren der Vistiernic Kirakola zu nennen 4).

Die grofsen moldauischen Bojaren treten iiberall ans Licht,
durch ihre Zeugenschaft in den Urkunden nicht minder als durch
ihre Taten in den Kriegen ; die kleinen Bojaren dagegen treten
nur sparlich hervor. Zu Reichtum und Bedeutung im Staate waren
meistenteils diejenigen gelangt, denen der Wojwode Besitz, aus-
gedehnten Besitz in der Waste ", d. h. in dem besitzerlosen
Lande, dessen es bier noch genug gab, geschenkt hatte. In der
Walachei dagegen hatte keine Einwanderung (d escensu s) aus
fremdem Gebiete stattgehabt: die Grofe-Wojwodschaft" eines
Basarab war von innen heraus entstanden. In der bergigen
Gegend, die den Bewohnern zu dem Namen Muntent" und ihrem
Lande zu der Bezeichnung Muntenia" 6) verhalf, gab es viele
Bojaren, aber alle waren nur arme hobere aux, bauerliche Herren
eines kleinen Stuckes Berg oder Bodens, die sich nur in geringem
Mafse von den benachbarten Bauern unterschieden. Die noymura,
die Wuste, war hier an der Donau zu suchen. Nachdem der wa-
lachische Furst diese Grenze gewonnen hatte, hielt er es fir klager,
statt wie in der Moldau, das ode Gebiet seinen Bojaren zu schenken

1) Bogdan, Documente zi Regeste, Alphab. Register.
2) Popescul, S. 14.
3) Vgl. Chilia Cet.-Albii, unter diesen Namen. Vgl. den Aufsatz J. Bog-

dans fiber den Gedenkatein in Cetatea-AlbI, Cony, lit., Jahrgang 1900.
4) Arch. ist. II, S. 116.
5) Vgl. auch Hurmuz ak i 112, S. 549.
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mit dem Rechte, davon so viel in Besitz zu nehmen, wie sie wollten
und konnten, und Griechen und Serben" usw., d. h. allerlei
Fllichtlinge in dieser slob o z ie aufzunehmen, ganze Massen von
bulgarischen, gewifs auch serbischen Bauern, mit ausgedehnten Frei-
heiten, anzusiedeln, wie dieses unter Vlad Dracul, Radu dem Grofsen
und Mihai Viteazul geschehen is0). Edelleute, wie sie es bier
gab, waren zu schwach, urn eine Stiitze des Staates zu sein, aber
stark genug , urn seine Lage zu verschlimmern, zu ehrgeizig, zu
zahlreich, zu eng mit den Bauern verbunden , urn friedlich unter
dem Zepter des Wojwoden zu leben. Zur Verteidigung nur
wenig brauchbar, besonders seitdem ihre Zahl noch grofser ge-
worden war und die Einwanderer zugenommen hatten, waren sie
fur eine ruhige Entwickelung gefahrlich. Weil das ungeschriebene
Recht des rumanischen Volkes jedem Blutsverwandten das Recht
zur Thronfolge zugestand , machten sie die Bewerbung urn die
Krone zu ihrem ausschliefslichen, far Land und Leute ver-
derblichen Sport, wahrend unter Stephan und seinen Nachfolgern
die grofsen Bojaren der Moldau fiir die Verteidigung und die
Ausdehnung der Grenzen ihres Vaterlandes kampften.

Ein spaterer Chronist, der alto slavische chronikalische Auf,
zeichnungen ins Rumanische iibersetzte, beginnt seine Erzahlung
vom alien und guten Stephan- Vodti" mit den Worten: Sich
far grofsere Taten vorbereitend, suchte Stephan- Voda nicht das
Land zu organisieren, sondern er riistete Bich zum Kriege: er ver-
teilte Fahnen an sein Heer und gab ihm Hotnogen und Haupt-
leute (capitanl) zu Befehlshabern" 2). In der Zeit Stephans war
das Wort ho tnog nach dem magyarischen had n agy noch
unbekannt und wurde gewifs erst im 16. Jahrhundert durch
die ungarischen Hauptleute der ungarischen Leibgarde der F ar-
sten eingefuhrt; c 1p i tan gehtirt zwar dem alten Sprachschatze
an, bezeichnet aber in den gleichzeitigen Quellen nicht eine
militarische Warde. Das Heer des grofsen Stephan war in der

1) Studii doe. III, S. xxvi, xxvm, mar; Hurmuz aki, XII, im
J. 1598. Davon kommt der Name von Vlasca far einen grofsen Tell des
Donautales, von den abersiedelten Bulgaren gegeben und von den Rumanen
entlehnt.

2) Ureche, S. 152.

ei
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Tat nicht so organisiert, wie Ureche im 17. Jahrhundert an-
nahm.

In erster Linie bestand es aus den grofsen und kleinen"
Bojaren, die alle Heeresdienst leisten mufsten und vom Fiirsten
direkt fur einen bestimmten Tag zusammenberufen warden. Sie
kamen von ihren Hofen 1), welche zum Teile, wie noch Spuren
in dem nordlichen Teile der Walachei verraten, mit Tiirmen und
hohen Mauern befestigt waren: das Pferd, das Kriegsgewand, die
Waffen waren ihr eigen; die letzteren bestanden aus hastae,
rum. suli I, aus holzernen Keulen, maciu el, und Schwertern,
s Ibii, Worte, die auch die siebenbiirgischen Sachsen iibernommen
haben. Die grofsen Wiirdentrager, die Rate des Fursten, die Burg-
grafen, waren gleichzeitig auch die Fiihrer soleher Bojarenschwarme.
Mit Ausnahme dieser letzten warden die Reiterkorps der Bojaren,
die sich den ungarischen Banderien vergleichen lassen, nach dem
Siege oder nach der Niederlage, bezw. nach dem festlichen
Schmause, der dem ersteren folgte, nach Haus" entlassen, bis
dem Lande wieder einmal Gefahr drohte.

Neben den Bojaren kampften aber auch andere Truppen,
welche in den slavischen Chroniken Vitezi" (BrrAort), d. h. mi-
1 t es, oder Hamm, Tapfere, und 'neap, Husaren, genannt werden.
Die m i l i t es warden als Belohnung fur kriegerische Verdienste
nach der Riickkehr vom Kriege durch farstliche Gnade ernannt.
Ihre Stellung glich der der ungarischen m ilites curi a e, und
darum wurden sie auch Curteni (Cur te = Curia) genannt.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts betrug die Zahl der nach
Stephans Weise eingerichteten e qui tes a ula e 3000. Sold be-
kamen sie nicht, aber sie warden durch Verleihung von Gutern,
die Curt enie hiefsen und einer besonderen Steuer unterlagen,
belohnt 2). Die anderen waren iihnliche Einrichtungen gab es
spater, im 16. Jahrhundert, in der Walachei entweder
Leute, die von gewissen Steuern befreit waren, den besonderen
Namen Ha nsar 1, in der Walachei R o I, trugen und mit bestimmten

1) Amp, curte.
2) Vgl. Reichersdorf, Chorographia Moldaviae, in Papiu, Tesaur,

S. 138; Golski, Sprawa rycerska, in Arch. ist. I', S. 160; Studil doe.,
V, S. 16, nr. 70. Vgl. Studil §i doe., V, S. 6-7, nr. 26, 33.

Ill,
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Waffen unter den mit Heiligenbildern geschmuckten Fahnen
erscheinen mufsten, oder freie Bauern, Voinia".

Die Bojaren mit ihren &linen konnten nur einen kleinen
Bruchteil des moldauischen Heeres bilden; die C u r tenT und
Hgnsari waren auch nicht allzu zahlreich. Am starksten war-
unter dem Banner des Wojwoden die bauerliche Bevolkerung
vertreten: vom Pfluge und von den Herden kamen sie mit ihrer
gewohnlichen, bis heute erhaltenen uralten Kleidung: die cgci ul g
von schwarzem Lammfelle, in der Moldau hoch aufgetiirmt, das-
rauhe Hemd, das braune 3ilantelchen, sucman genannt, oder die
Lederjacke, cojo c, enge Beinkleider von Leinwand, vom Knie
abwarts gekrauselt, und zusammengebundene rohe Lederstacke-
bildeten diese Uniform" der Arbeit und des Krieges, die den
prachtliebenden Polen ein wenig unscheinbar, dunkel", vorkam.
Das wallende, lockige Haar, das energische Gesicht, die grofsen,
meist schwarzen oder kastanienbraunen Augen verliehen aber den
Bauern mehr als Flittergold und farbige Paradekleider ein midi-
tarisches Aussehen, dasjenige hartnackiger, unbezwingbarer Krieger.
Die reichsten und betrachtlicher Reichtum war in dieser Zeit
nichts Ungewohnliches erschienen auf ihren eigenen Pferden,
kleinen, ausdauernden, gehorsamen Tieren, die bei karglicher
Nahrung viel Arbeit zu leisten vermochten. Sattel brauchten die-
Siihne des Gebirges oder des welligen Hilgellandes nicht; aus.
einem beliebigen Strange oder einer Baumrinde machten sie sich
einen Zaum, und diese Montur geniigte. Als Waffen dienten ihnen
dieselben Keulen, mit denen sie die Herden bewachten, die Sichela
and Sensen, mit denen sie ernteten, und dieselben Axte mufsten
Holz und Schadel spalten; die Bogen, mit denen man den Vogel
erlegte, wurden auf den Feind gerichtet, und aus Zweigen ver-
fertigten sie .sich kleine Schilde. Die Fufstruppen bestanden aus-
schliefslich aus Bauern und Hirten, und im Innern des Landes.
mufsten diese auch, um dem Feinde die Wege zu versperren,
Baume an Walde fallen und Verhaue herrichten, Saaten und
Dozier verbrennen und die aufkeimende Kultur durch Brand in
schtitzende Wildnis verwandeln. Das war ein moldauisches Heer,
gefarchtet aufserhalb der Grenzen des Vaterlandes, innerhalb der-
selben aber unbezwingbar selbst nach der Niederlage: das ge-
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schlagene Heer brach sich doch wie wir es in der Gegen-
wart bei den Buren erlebt haben in schnell fliehenden Banden,
von denen jede die Einwohnerschaft eines Dorfes oder einer
Gegend darstellte, Balm, und auf Befehl ihres D o m n vereinten sie
sich wieder an bestimmter Stelle und zu gegebener Stunde zum
geordneten Heer 1).

Die Starke dieses machtigen Verteidigungssystems lag, wie
schon mehrmals betont wurde, bei dem freien Bauern. Er war
so niitzlich und der Staat war in so hohem Mafse auf seine
breiten Schultern aufgebaut, dais sich niemand seine Freiheit an-
zutasten erdreistete. Nach allen den Umwandlungen, die seit dem
gelungenen Abenteuer Bogdans des Begrunders im Lande vor sich
gegangen waren, fanden sich in der Moldau zweierlei Bauern. Die
einheimischen, die die Eroberer schon vorgefunden hatten, behielten
ihre Felder und standen wie fruher unter ihren j u z T oder vItI-
manI; am Hofe des Wojwoden erschienen sie nur, wenn sie
bei Streitigkeiten urn Grund und Boden eine hohere Instanz
anriefen; demselben obersten Richter waren sie fur begangene
Verbrechen verantwortlich; der Domn empfing auch von ihnen
den Zehnten. In der Ode" batten aufserdem die Kloster und
Bojaren Land erhalten und mit Bewilligung des Fiirsten
fremde Kolonisten angesiedelt: diese befanden sich in den ersten
Zeiten dem steuerfordernden Staate gegenuber in derselben Lage,
dabei aber schuldeten sie auch dem Grundherrn eine gewisse
Fronarbeit, die clac t, und je nach den verabredeten Bedingungen
auch andere Dienste und Geschenke. Auf Klostergrunde hatte
der Abt das Recht auf die fiirstlichen Zolle, Aliihlen und Weide-
platze und iibte auch die Gerichtsbarkeit aus.

Nun hiefsen fur den einheimischen Bauern diese Fremden,
die sich ihm politischer Ursachen halber zugesellten, vecinl,
Nachbarn, wahrend sie selbst eine hohere Stellung genossen: in
der Walachei ist ihr Name m o s n e n I, Nachfolger des Dorfstifters,
und dem entspricht in der Moldau die Bezeichnung rAzasI (aus

1) Fiir diese Militarverhaltnisse B. besonders die Besehreibung der Zustande
im Fagara§er Lande, in meinen Sate qi preotl, S. 143ff.; die Besehreibung von
Gol ski; den Bericht des Venetianer Arztes Mat that's von Murano, in
Hurmuzaki, VIII, i. J. 1502, S. 37.
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r a z a, im Sinne des franzosischen rayon). Aber selbst die Frem-
den besafsen in dieser guten Zeit des barmonischen Zusammenlebens,
in der sich die Klassen nicht feindlich gegentiberstanden , in der
das Land stark war in seiner Einheit vom kleinsten Bauern bis
zum hdchsten, dem gekronten Domn der Bauern, ihre Mut
erzeugende Freiheit.

Jobbagyen, unfreie Leute, waren nur die Tataren des Fiirsten,
die bei Schenkungen mit dem Boden zugleich vergeben werden ;
dann vielleicht die ruthenischen und rum anischen Bauern in dem
von Polen ilberkommenen sepeniker und pokutischen Gebiete, end-
lich alle Fluchtlinge aus fremden Landen. So klagen die Szekler
1493, dafs sie Bich, wenn sie entweichen, in der Moldau und der
Walachei dem dortigen Fiirsten als Jobbagyen ergeben miissen 1).
Spater wurden solche heimatlose Fremde als Zigeuner des
Fiirsten" in Beschlag genommen und traten mit alien ihren Nach-
kommen in die Sklaverei 2). Aber in dieser Zeit waren auch die
Zigeuner, die in Urkunden erwahnt wurden, keine eigentlichen
Haussklaven, weil sie nicht personlich, sondern nur mit dem ganzen
salaq verkauft werden durften und weil sie weniger zu Haus-
arbeiten als, wie die Jobbagyen auch, zur Bebauung der Felder ver-
wendet wurden 3).

In der Walachei dagegen waren die Bojaren zahlreich, sie lebten
viel auf ihrem Grund und Boden und standen dem Bauer zu
nahe; die fiirstliche Autoritat stand ihnen zu fern, und. die Lage
der arbeitenden Klasse war merklich schlechter als in der Moldau,
und dieses Unterliegen des alteren Furstentums zeigt Bich auch
noch in manchen anderen Verhaltnissen.

Die Walachei hatte noch keine standige Hauptstadt. Argq
wurde zwar seit Mircea und Mihail, dem Sohne Mirceas, ja auch von
Dan II. und Vlad Dracul als Residenz benutzt, aber letzerer stieg
bis Tirgovite hinunter, und rein Nachfolger Vladislav-Dan urkundet
auch aus dieser Stadt. Die Freunde der Tiirken, die nach ihm auf
den Fiirstenstuhl kamen, gingen bis Bucureqft, der Burg an der

1) Se Waywodis dictorum regnorum in iobbagionem dederunt"; Hur-
muzaki 112, S. 345.

2) Maine Doc. relative la familia Callimachi, I, S. 247-248.
3) Arch. ist. Po, S. 121.
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Dimbovi0.", wo sie sich beinahe unter dem Schutze der machtigen
Festung Giurgiu befanden. Die Bedeutung der alten j u d e e als
Landeinteilungsbezirke war verschwunden, und sie erhielten auch
keinen neuen Inhalt: in den farstlichen Bestatigungsurkunden wird
die Lage der DOrfer nur nach den in der Nahe fliefsenden Wassern
bestimmt. Das Gebiet jenseits des Olt dagegen gait noch immer als
eine auf einer anderen Vergangenheit ruhende Einheit, und die
Ftirsten schreiben an oltenische Bojaren" mehr ratend als
befehlend 1). Nachdem im Anfange des 16. Jahrhunderts die
Burg Severin in turkische liande geraten war, residierte in
Craiova ein walachischer Ban, der ebenso wie der Furst die
hochste Gerichtsbarkeit ausiibte und tatsachlich farstliche In-
signien, eine eigene Fahne , die grap a, Bich vortragen liefs 2).
Die kirchliche ZentralbehOrde fristete ein armliches Dasein in
dunklen Verhaltnissen, so dafs nicht einmal ein zuverlassiges, altes
Verzeichnis der walachischen Metropoliten auf uns gekommen ist.
Die Frage der Suffraganbischofe war noch immer nicht entschieden.
Anthimos, Bischof eines Teiles von Ungro-Vlachien", spater
des Teiles gegen Severin" genannt, hatte nicht den Mut, tat-
sachlieh aus Konstantinopel in seine Diozese zu kommen, und
als er starb, erhielt er keinen Nachfolger 3): erst unter dem vierten
Basarab, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, kam ein fremder
griechischer Pralat ins Land, und jetzt erst ergriff man Mafsregeln,
urn die walachische Kirche zu organisieren. Aufser den nikodimi-
schen Stiftungen entstanden nur zwei bedeutende Kloster, und zwar
beide in der Ebene Snagovul und Tinganul, die sich aber beide
mit den gleichzeitigen Bauten in der Moldau nicht eigentlich
vergleichen lassen 4). Von diesen Klostern, alten und neuen, ist
jedoch keine bedeutende Kulturbewegung ausgegangen: slavische
kalligrapbische Arbeiten walachischen Ursprungs sind unbekannt,

1) Bogdan, Rel. cu Brasovul, S. 58.
2) Chronik des Constantin COpitanul, Ausg. Jo rg a, S. 165.
3) Miklo Bich-MO.11e r, I, II, passim. Neues Ober die walachischen Metro-

politen bei Bogdan, Rel. cu Brasovul, S. 306 ff.
4) Offizielle" walachische Chronik, in Magazinul istoric, IV, S. 234; 'Ober

Snagov eine Broschiire des Architekten G. Man dr e a, Bukarest, 1900, mit Ab-
bildungen.
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und als der Kompilator des 17. Jahrhunderts Materialien fur
die Ditere Geschichte des FUrstentums suchte, fand er nur arm-
selige Aufzeichnungen in etlichen alteren Klostern, mit denen er
so gut wie nichts anfangen konnte.

Ganz anders steht es mit der Moldau. Die FUrsten huldigten
bier der Gewohnheit, die sie bis spat beibehielten, einmal im Jahre
das gauze Land zu durchreisen, von einem Kloster zum anderen
zu ziehen und auch in den grofsen und kleinen Stadten, in den
furstlichen Weingarten, wie zu CotnarT und Husi, far einige Tage
Aufenthalt zu nehmen. Aber die standige Hauptstadt des Fursten-
turns blieb von der FrUhzeit an bis nach 1550 Suczawa, wo
eine machtige Burg erbaut wurde 1). Das Land war in i n

t ur 1, Bezirke, eingeteilt, deren es unter Petru §chiopul zu Ende
des 16. Jahrhunderts zweiundzwanzig gab 2). In jeder Bezirksstadt
war die furstliche Gewalt durch v4ta, die Steuererlafs ge-
nossen 3), und in besonderen Fallen durch einen Bojaren hoheren
Ranges vertreten. Darunter lagen freie Zufluchtsstatten, slob oz
und Umzaunungen oder ocoal e, wo die Burger ihr Vieh weiden
liefsen, ihr Holz sammelten und ihre Horigen ansiedelten.

Die Kirche war seit Alexander dem Alten stramm organisiert.
An der Spitze stand der Metropolit von Suczawa und unter ihm
der Suffragan in der unteren Burg", in Roman 4). Zu diesen
beiden fugte nun Stephan, noch bevor er in den Jahren 1479
bis 1480 die alte Klosterkirche von Radaut,I erneuerte und die
Graber seiner Ahnen mit neuen Steinen bedecken liefs 5), als
drittes Bistum das von Radaut1 hinzu: 1463 bestand es noch nicht,
wahrend es schon 1472 erwahnt 6) und 1480 derselbe Bischof
Ioanichie auch in den schon beriihrten Grabinschriften genannt

1) S. uber die dort, von Romsdorfer, unternommenen Ausgrabungen das
Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums und eine zusammenfassende Darstellung
der Ergobnisse vom selben. Ihm verdanken wir auch eine gute Arbeit uber das
Schlofs Neamt, mit Abbildungen.

2) Hurmuzaki, XI, S. 219-220, nr. cccm.
3) Ebenda.
4) S. S t u d i I¢ i doe., V, S. 386, nr. 1.
5) Helchisedek, in den Denkschrifton der rumtinischen Akademie, VII,

B. 267-270; Kozak, a. a. 0.
6) Wichenhauser, Patna, S. 159.

                     



Hochste Macht des ktimpfenden rumauischen Staates usw. 337

wird 9. Die auf solche Art organisierte moldauische Kirche befand
sich nicht mehr in Abhangigkeit vom Konstantinopolitanischen
Patriarchate, das 1439 zu Florenz die seelenverderbende Union
mit den Abendlandern unterzeichnet hatte, wenn auch der Me. -
tropolit der Moldau Damian und sein Protopop Konstantin bei
jenem Akte anwesend gewesen waren 2). Ein gewisser Theoktist
hatte 1451 die Erbschaft des ketzerischen" Damian tibernommen,
und dieser Theoktist hatte sein geistliches Amt vom rechtglaubig
gebliebenen Patriarchen zu Achrida empfangen, obgleich der Brief,
in dem Stephan selbst um diese Gunst bittet, als eine Falschung
zu betrachten ist 3). Neben tlem Metropoliten Theoktist und dem
romaner Bischof Tarasie erscheinen in einer Schenkungsurkunde
von 1463 noch die vier Popen", die den grofsen Monchs-
gemeinden der Moldau vorstanden: Theodor von Biala*, der
als Vorsteher des ersten moldauischen Kiosters den anderen an
Rang voransteht, Ioasaf von NeanA, Anastasie von Moldavia und
Stahie von dem neueren Gotteshause Pobrata. Im Jahre 1466
begann Stephan unter dem frommen Einflusse des grofsen Metro-
politen Theoktist den Bau eines viel schlineren Klosters, zur Er-
innerung an einen grofsen Erfolg seiner Politik. Putna, in der
heutigen Bukowina, wurde schon 1 469 feierlich geweiht, wobei
sich caber sechzig Mitglieder des moldauischen Kierus einfanden.
Ioasaf von Neanl erhielt die Leitung dieses grOfseren Gotteshauses,
und unter ihm begann ein unbekannter Monch, unter Benutzung
.der alteren Aufzeichnungen von Bistr4a, fiber Alexander Olechno (den
Jungen) und seine Familie, eine in korrekter sloveniscber Sprache
geschriebene Chronik des moldauiscben Landes, in der er auch
als Zeitgenosse fiber die glacklichen und unglucklichen Ereig-
nisse unter Stephan bericbtete. In Neani und in anderen Klostern

1) Vgl. Studi1 §i doc., V, S. 386, nr. 1. Vgl. Uric a r i u 1 XVIII, S. 58 ff.
Friiher, seit den Tagen Alexanders des Guten, residierte bier nur ein Behr reich-
begiiterter Abt, welcher caber die iilteren Fiirstengraber wachte.

2) Notes et extr. II, S. 10 und Anm. 1; vgl. Hu rmuz aki 12, zum
J. 1435, die Unterhandlungen des Papstes mit dem Metropoliten Gregorius.

3) Rumanische Qbersetzung einer Korrespondenz , die im Kloster Rylo von
Gregorovie abgeschrieben wurde, in Magazinul istoric, I, S. 277-278; das Ori-
ginal im serbischen Glasnik, VII, S. 177. Vgl. Bogdan, Vechile cron. S. 251,
air. 14; Jire6ek, Byzantinische Zeitschr. 1904, S. 200.

Jorge, Geschichte der Itaminen. I.
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schrieben die kundigen Halide gelehrter, kiinstlerisch begabter Brii-
der tadellose slavische Handschriften mit schonen Heiligenbildern 1).
In jedem bedeutenderen Orte endlich erstanden Birchen und Kloster
ion der Hand abendlandischer, , wahrscheinlich russisch- polniscber
Meister, und durch diese Zeichen des Dankes, die dem Himmel
fiir den stets gespendeten Sieg errichtet wurden, bekam die Moldau
ihre schonsten itheren Bauwerke.

II. Die politische Geschichte Stephans findet, was das Land
selbst betrifft, in Vorstehendem ihre Erklarung.

Eine grofse Gefahr allerdings bestand im Anfange far die Moldau
Stephans. Ungarn lebte unter Ladislaus Posthumus nur flir seine
inneren Kampfe; sein hochbegabter Nachfolger Matthias, der Sohn
des alten Hunyady, hatte zuerst im Kampfe mit dem titelstichtigen
deutschen Kaiser andere Fragen zu Risen. Selbst die vordem so
nachgiebige Walachei schiittelte das Joch einer unniitzen SuzeranitAt
ab ; der neue Vlad, der gleich nach dem Tode seines Beschutzers
Hunyady Ungarn Treue geschworen hatte, begann jetzt die sieben-
burgischen Nachbarn zu beunruhigen , bei denen sich ein Ver-
wandter von ihm, der Bruder des getOteten Wojwoden Vladislav-
Dan, auf Befehl des Konigs aufhielt, sowie ein ehemaliger Minch,
Vlad mit Namen, als Pratendent gegen ihn auftrat. Nach Matthias'
Thronbesteigung erlaubte sich der walachische Wilstling grausame
Verbrechen gegen die BronstAdter: ihr Gebiet ward verheert, ihre
Kaufl eute und Boten wurden gepfahlt, ohne dafs er seines Neben-
bublers Dan habhaft werden konnte. Matthias sandte im Fruhling
1460 jenen Fiirstensohn mit zahlreichen Bojaren aus, um den

Tyrannen" zu verjagen ; doch Vlad siegte und liefs seinen Feind
feierlichst in der von ihm so geliebten Weise hinrichten. Das Ge-
biet A1mas wurde verheert, und dazu hatte er sich durch Vertrag
mit den Turken deren Hilfe versichert.

Polen unternahm keine Schritte, um Peter Aron zurtickzufaren,
und die Einfalle Stephans in die benachbarten Provinzen des
Reiches blieben unbeantwortet. An eine Erneuerung des Lehns-
eides war fur den Augenblick nicht zu denken, und so war die

1) Ygl. m eine Gesch. der rum. Literatur im XVII. Jahrhundert
S. 531ff.; Geschichte der kirchlichen Literatur bis 1688 (rumanisch), 1904.

II,
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Moldau, ohne grofse Opfer wieder frei geworden. Am 4. April
1459 schlofs endlich Stephan in seinem Lager am Dnjestr einen
Vertrag mit den Offizieren an der Grenze, worin er auf die augen-
blickliche Riickeroberung des von Po len besetzten Hotin verzichtete
und fur den Fall, data der Konig in Reufsen erschiene, seine Hul-
digung in Aussicht stellte ; dabei erhielt er das Versprechen, dafs
Peter Aron seiner ehemaligen Heimat nicht zu nahe kommen
wurde 1). Die AnhUnger des letzteren hatte er begnadigt, und so
standen beinahe alle Bojaren des Landes zu dem neuen jungen
Herrscher 2).

In jenem Vertrage spricht Stephan von einem bevorstehenden
Kriege zwischen Polen und den Heiden", womit wahrscheinlich
die Tataren gemeint sind. Aber zu einem grofsen Ruckeroberungs-
zug gegen die Osmanen, zu einer Rache far den Tag von Warna
rUstete man sich Uberall in Europa, und zwar unter der Fuhrung
eines Papstes, der in freundschaftlichen Beziehungen zu Johann
Hunyady gestanden hatte und als Humanist in der barbarischen
Herrschaft caber den klassischen Boden Griechenlands eine Schmach
fur sein Zeitalter sah. Wahrend Pius II. seine grofse Kreuzzugs-
flotte ausriistete er selbst allerdings starb angesichts seines
Werkes kurz vor der Abfahrt in Ancona , regte sich auch in
den Herzen der Donaufiirsten wieder die Liebe zu der Christen-
heit, der auch sie angehorten. Vlad qualte jetzt an Stella von
Sachsen oder siebenburgischen Rumanen lieber TUrken, zu seiner
taglichen Zerstreuung, auf Pfahlen. Nachdem er sich mit Matthias
versohnt und sich eine katholische ungarische Frau zu nehmen ge-
lobt hatte, wollten ihn die DonautUrken mit sUfsen Worten zu sich
locken und ihn gefangennehmen. Er kam zwar zur vorgeschlagenen
Grenzregulierung und brachte angeblich den verlangten Tribut
fur drei Jahre und dazu flinfzig Knaben und fdnfzig Pferde mit,
aber in der Tat war er von einem kleinen Heere umgeben, das den
Beg von Nikopolis in die Flucht aching und Giurgiu durch Uber-
rumpelung einnahm. Eine gauze Reihe kleiner Streifzuge folgte,
und das Ergebnis war, dafs im Winter des Jahres 1462 von alien

1) Hurmuzaki 112, S. 126-127.
2) Ebenda, S. 132, vgl. S. 683-685, such S. 75 nr. 64; S. 67-68.
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tiirkischen Festungen an den Donauufern nur noch Widdin unver-
brannt dastand. Er ware sogar, einen gewissen Mehemed-Pascha
vor sich herjagend, so tief in das tiirkische Land eingedrungen,
dafs selbst die Einwohner der grofsen Residenzstadte des in Morea
weilenden Sultans fur ihre Sicherheit ftirchteten und sich zur Flucht
wandten 1). Einen grofsen personlichen Zug gegen den Rebel len
bereitete Mohammed II. far 1462 vor, und wenn man die fiber-
lieferte Zahl betrachtet, zu deren Hobe der Sultan sein Heer
brachte, bekommt man den Eindruck , als hatte er damit nicht
nur einen Fiirstenwechsel erreichen, sondern das Land, wie
vorher Serbien, Bulgarien und bald danach Bosnien, in dauernden
Besitz nehmen wollen. Das war ubrigens die gewohnliche Politik
des Eroberers von Konstantinopel, und deshalb hatte er diesmal,
wie er im entgegengesetzten Falle wohl unzweifelhaft getan
hatte, keinen geftigigen , unbedeutenden Pratendenten in seinem
Gefolge.

Jedoch das Beginnen der fiber hunderttausend Krieger und
Arbeiter zahlenden Armee des Sultans war nicht von Erfo]g be-
gleitet. Zwar konnten die Tiirken ruhig die Donau bei Nikopolis
tiberschreiten: keine walachischen Prahme traten den machtigen
kaiserlichen" Galeeren entgegen, und der Weg nach Tirgovi§te
stand offen. Aber bald bier, bald dort, in dunklen Nachten, an schwer
zuganglichen Passen, an Fltissen, die aus ihren Ufern getreten
waren, kurz tiberall da, wo die Zahl der Kampfer ihre Bedeutung
verliert und dem Mutigen und dem Kenner der Ortlichkeit der
Sieg winkt, erschien der unermildliche Vlad mit seinen Reiter-
banden, erschreckend, metzelnd und blitzschnell sich fltichtend. Der
grausame Anblick erst vor kurzem gepfahlter Muselmanen bot sich
dem stolzen Eroberer dar und verfehlte gewifs seine Wirkung nicht.
Endlich fanden die Tarken in dem Lande, das die Verteidiger
selbst grtindlich verheert batten, keine Nahrung, und wie gewohn-
lich brach in der ungeheueren, an Hunger leidenden Menge die
Seuche aus. Zum Gliick fur Mohammed erschien bei ihm Radu,

1) Venetianische Chronik bei Jorga, Acte ei fragm. 1111, S. 12-14; Brief
von Vlad selbst, bei Bogdan, Vlad Tepes, S. 78-82 und die prizise Er-
zahlung des Byzantiners Chalk okon dylas.
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der kingere Bruder Vlads, ehemals eine bertihmte naannliche Schen-
heit des kaiserlichen Harems, und versprach, mit seiner Partei
dem Kaiser punktlich und gehorsam zu dienen, wenn er nur die
Mittel erhalten wurde, um sich als Furst halten zu konnen. Das
Verlangte ward huldvollst zugesagt, und die osmanische Macht
with bis an die Donau zuriick, ohne die Grenzen des Reiches tat-
sachlich erweitert zu haben.

Vlad hatte sich schon zeitig 'um ungarische Hiife bemiiht,
und Matthias dachte mit einem Schlage zweierlei zu erreichen:
zuerst wollte er die Walachei vor einer tiirkischen Besitznahme
retten und dann in der Moldau, an Ste lle des stolzen Stephan,
der zu huldigen vergessen hatte, der den nunmehr treuen Vlad
wegen der alten bessarabischen Grenzen" aus der Zeit Alexanders
befehdete und 1461 das Szeklerland mit einem Raubzuge beehrt
hatte 1), Peter Aron einsetzen, der nach dem Vertrage von
1459 nach Ungarn geflohen war. Aber bis zu seiner Ankunft
vollzogen sich wichtige Dinge. Die tiirkische Flotte ging nach
Chilia, urn die Festung und damit die Herrschaft caber die Donau-
miindungen zu bekommen. Ungarn mit guten Geschiitzen lagen
darin, aber der Furst der Moldau hatte die historischen Rechte
seines Landes auf Chilia nicht vergessen und erblickte zugleich
ganz richtig im Besitz dieses Punktes eine geographische Not-
wendigkeit fur seinen Staat. Deshalb eilte er nach dem Kriegs-
schauplatz, urn die Beute, wenn mliglich, fur sich zu gewinnen.
Seitdem er seinem Nachbar in Waffen gegentiberstand und seine
Grenze im Siiden auf dessen Kosten zu erweitern suchte, hatte
Stephan endlich auch dem polnischen Konig die seit lange ver-
sprochene Huldigung, am 2. Mar; geleistet 2), aber ohne irgend-
welches Gebiet abzutreten. Im Juni stand er schon unter den
Mauern von Chilia, aber auch Vlad eilte seinerseits personlich
zur Verteidigung des wichtigen Hafens herbei. Vor der Ankunft Vlads
wurde Stephan am Fufse verwundet und zog sich zuruck; die
Turken, von dem Mifserfolge in der Walachei benachrichtigt,

1) Die Moldauische Chronik.
2) Hurmuzaki 112, S. 694-695, nr. 521; S. 696-697, nr. 522; S. 698

bis 699, nr. 523.
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segelten nach Osten. Von diesen Feinden endlich befreit, wandte
sich der ebenso energische wie grausame Pfahler und Christen-
ritter gegen den unwiirdigen Bruder. Dieser wolliistige Schwach-
ling hatte die meisten Bojaren, die eben einen solchen Herrscher
gern sahen, auf seiner Seite, und weil er die Familien der
Krieger in ihrem Zufluchtsorte, vielleicht im Kloster Snagov ge-
fangengenommen hatte, traten auch mifsvergniigte Untertanen
aus der Mitte der Gefghrten Vlads unter sein halb weibisches
Zepter. Per Sieger von Chilia aber floh, wutend und Rache
schnaubend, nach Siebenbiirgen, wo er vorher so viel Unheil angestif-
tet hatte.

Das geschah im August, und im September schon stand Konig
Matthias in Torda. Unter Giskra entsendete er einen Vortrab,
der mit Vlad selbst in die Walachei eindringen sollte. Dieser kam,
gern und freudig, zugleich teuflische Racheplane schmiedend, bis
zum Passe Rucgr und schickte, um auch den Sultan mit seinem
Vorhaben auszusohnen, von hies aus einen Brief an Mohammed,
mit fabelhaften Versprechungen; sogar Siebenburgen wollte er
ihm preisgeben, wenn nur seine Verbrechen gegen den Kaiser
verziehen warden! Solche liignerische Anerbieten waren in jener
Zeit etwas Tagliches; hatte doch selbst Alexander, der Tiirken-
schiitzling, den Ungarn unversohnlichen Hafs gegen die Heiden
versprochen! Jedenfalls durfte aber ein solcher Brief nicht dem
ungarischen Konig vor Augen kommen, aber vielleicht durch
die Bemuhung Radus oder die der so tief gekrankten Sachsen
geschah gerade dies. Augenblicklich ward der Feldzug abge-
brochen, und Vlad wanderte statt auf den Thron der Walachei in
einen ungarischen Kerker, in dem er, unschuldige Tiere marternd,
mehr ale zehn Jahre seines besten Lebensalters verbrachte 1).

Es folgten nun einige Jahre, wahrend deren die Turken ihre
Eroberungen in Bosnien und Albanien vervollstandigten und

1) Der Brief in den Commentarii Pius' des II. (Ausgabe von 1614), S. 296
bis '297. Vgl. dazu die venetianischen Nachrichten in den Acta extera der ma-
gyarischen Akademie. Die Kritik in Chi lia 5i Cet.-Albiti, S. 121-130; Studil
si doc., S. xxx xxxu. Fur die Laufbahn 'Slade vor 1462 s. meinen Aufsatz:
Lucrurl noun despre Vlad Tepes, in Cony. lit. von 1900. Im ganzen, fiber Tepe§,
das Buch von J. Bogdan, Vlad Tepes si naratiunile germane si rusestI asupra
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ibrem Reiche eine feste Westgrenze verliehen; war es doch immer
der grofse Traum des ehrgeizigen Sultans Mohammed gewesen,
durch das gegentiberliegende Italien bis in das Herz der Christen-
heit vorzudringen! Der zweite Hunyady, bei dem die ungarische
Krone nicht alle Tugenden des Vaters ersetzte , suchte zwar die
turkischen Statthalter aus Bosnien zu verjagen und unternahm zu
diesem Zwecke 1463 und 1464 zwei age nach Bosnien: die
zwei dadurch gegrundeten bosnischen Banate hatten selbstverstand-
lich nicht langen Bestand, und der neuernannte Konig von Bosnien,
Nikolaus Ujlaky, ein greiser Gefahrte des alten Hunyady, regierte
tatsachlich niemals. Noch 1465 kam der ungarische Konig in
die sudlichen Landschaften seines Reiches und im November
stand er an der Save 1). Zu gleicher Zeit beschaftigten ihn aber
bohmische und osterreichische Verwickelungen: und dabei handelte
es sich urn eine Erbschaft der Vergangenheit, auf die er nicht
leichten Herzens verzichten wollte.

Stephan wufste diese Verhaltnisse auszunutzen. Der bild-
schone Radu war eine lacherliche Gestalt; er verdankte seine
Existenz fast nur der Gunst seines Beschtitzers, und da dieso ihm
nicht helfen konnte, verlor er durch eine schlau vorbereitete
Uberrumpelung Chilia, wo im Januar 1465 wieder moldauische
Pircalaben ihres Amtes walteten 2).

Matthias antwortete erst 1 4 67 , und noch eine Provokation
des moldauischen Fursten war erforderlich, urn den Konig zu
einem Angriffe gegen die Moldau zu bewegen. Durch seine
weitzielende Politik war Hunyady zu einem harten Bedracker
seiner Untertanen geworden, die ihm schwere Abgaben zahlen
mufsten , ohne zu erfahren, wo ihr Geld hinkam. Besonders
war man in Siebenbiirgen, wo Graf Johann von Posing und
Sankt Georg, ein Deutscher aus Osterreich, als Wojwode

(Bukarest 1896), mit verschiedenen Versionen der Tepe§logende, deutsch und
russisch redigiort, und mit Tepe§bildern. Neuerdings ist die volksttimliche
Broschiire Von dem Dracole Wayda, dem grofsen Tyrannen; gedruckt zu Augs-
purg durch Mattheum Francken" im Faksimile, auf Kosten der rumanischen Aka-
demie, neu herausgegeben worden. Vgl. such oben S. 326, Anm. 2.

1) Gelcicb, S. 624.
2) Chili°. Cet.-Alba, S. 129.si

lot

                     



344 3. Kapitel.

waltete, mit diesen Gelderpressungen unzufrieden. Der sachsische
Graf Roth bewog den Wojwoden dazu, dafs er sich zum Konige
ausrufen liefs, und Stephan, der davon erfuhr, sagte mit Vergniigen
seine Hilfe zu. Truppen batten sich bereits versammelt, als Matthias,
von einem starken Heere umgeben, herbeieilte , urn den Aufruhr
zu dampfen. Das gelang ihm leicht, und Blut flofs nur unter
dem Beile des Henkers. Johann, der die Ehre des Konigtums
nur etliche Wochen genossen hatte, liefs sich ruhig der Wojwod-
schaft berauben, und niemand erhob seine Stimme, urn gegen die
schnell vollzogenen Hinrichtungen Einspruch zu erheben. Nach-
dem nun alles wieder im alten Geleise war, zog Matthias, von
Kronstadt aus, nach den Pa.ssen, die zur Moldau fiihren, obwohl
bei dem raschen Ende der Erhebung tatsachlich noch keine
moldauischen Hilfstruppen zu den Aufstandischen in Siebenbargen
gestofsen waren. Matthias war an Winterfeldzilge gewohnt und
regte sich deshalb vor Mitte November nicht von der Stelle. Die
Wege fand er durch Verhaue versperrt und liefs sie in Eile wieder
offnen; von Trotus ging er zum Flusse Sereth, folgte dessen Laufe
bis Roman und liefs die holzernen Verteidigungswerke dieser Stadt
in Flammen aufgehen; dem Moldovaflusse entlang gelangte end-
lich der, stolze Sieger fin Dezember nach Baia. Stephan hatte,
wie von ungarischer Seite versichert wird, Friedensvorschlage ge-
macht, hatte aber eine Abweisung erfahren und fand nun ein
besseres Mittel, um sich des Feindes zu entledigen. In tiefer
Nacht drangen Tausende von Bauern in Baia ein, und im Lichte
der brennenden kleinen Holzhauser entspann sich ein hartnackiger
Kampf: nach solchen Schlachten" kann sich dann jede Partei
des Sieges rahmen. Das steht aber fest, dafs Matthias seine
Absicht, bis nach Suczawa vorzudringen, aufgab, dafs er mit
fluchtartiger Schnelligkeit den gefahrlichen Boden der Moldau ver-
liefs und dafs er vier Jahre lang im Riicken in spina dorsi"
das schmerzende Eisen eines walachischen" Pfeiles zur Erinne-
rung an den Sieg oder an die Niederlage von Baia getragen hat 1).
Keinen Huldigungseid hat der moldauische Wojwode geleistet; er
scheute sich such nicht, den lionig durch einen Einfall in Sieben-

1) B onfinin 8. Vgl. Dlugosz und die moldauische Chronik.
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biirgen aufs neue zu beleidigen, und fand keine Ruhe, bis er nicht
Peter Aron in seinen Hamden hatte, urn ihm das schwache,
ehrgeizige Haupt abzuschneiden. Fur lange Jahre fesselte das
ferne Abend land die Aufmerksamkeit des ungarischen Konigs;
er kampfte dort mit dem polnischen Prinzen Wladislaw um die
Erbschaft des hussitischen Konigs von Btihmen. Erst 1475 wurde
er frei, gerade noch rechtzeitig, urn sich in die Verwickelungen des
Ostens hineinmischen zu konnen ').

Unterdessen hatte sich Stephan, trotz gelegentlicher Schlage,
die er gegen die alle christlichen Gebiete in ihrer Mlle regel-
marsig besuchenden Tataren fiihrte, auch der Walachei ange-
nommen ; wenigstens in den Vertragen hatte er seit langem
neben der gelegentlichen krankheit auch den Tatareneinfall als
Entschuldigungsgrund angefiihrt.

Hier gait es, zuerst eine feste, haltbare Grenze zu gewinnen,
ostlich und westlich bis zur Linie des unteren Sereth vorzudringen,
den Besitz des Bezirkes Putna, der dem Fiirsten der Moldau
schon seit den Tagen Alexanders des Grofsen gehorte, zu er-
obern und alle Festungen und Mien in der Nahe, Craciuna
am Gebirge Bowie Braila zu verbrennen und zu schleifen.
Zweitens mufste an Stelle des christlichen autonomen Gubernators
des tiirkischen Kaisers in dem Schlosse an der Dimbovita ein Freund,
ein guter, tapferer Christ eingesetzt werden. Aber und dies war
das grofste Ungliick fur die kraftige Entwickelung des kraftvollen,
ungliicklichen rumanischen Volkes dieser Furst durfte kein
Sohn, kein Verwandter, kein Wurdentrager des Muldauers sein,
ja am allerwenigsten hatte der Moldauer selbst das Land far Bich
nehmen diirfen ; denn ein uralter unausrottbarer Brauch, die
heilige Landessitte, verlangte, dafs immer nur Mitglieder der alten
Dynastie, nur Nachkommlinge des ersten Wojwoden die Macht
in ihren Handen haben sollten, und vom Stamme Mirceas war
nur ein einziger Mann zum Herrscher berufen, und dieser eine
Mann, fast dem Wahnsinn verfallen, safe zu Ofen im Kerker
und fiefs Mause den Tod am Pfahle sterben, wahrend Bich Stephan

1) Vgl. auch Chilia qi Cet.-Alba, S. 130-131, 270-273 und den betreffen-
den Teil der Istoria MI S tefan-cel-Mare.
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mit allerlei unfahigen Menschen, ebenso untreuen wie unbrauch-
bare; feigen, verdorbenen Epigonen helfen mufste.

Schon 1469 war die Rede von einem bevorstehenden Kriege
zwischen dem aufstrebenden Moldauer und dem walachischen
Schwachling, dessen Ohnmacht za Eroberungen verlockte. Dieser
hatte die Tataren gegen Stephan gehetzt ; aber sie wurden bei Lip-
nic im heutigen Bessarabien im August aufgerieben, und das
Erscheinen ttirkischer Schiffe an der Donau brachte Stephan keinen
Erfolg. Die Feindseligkeiten verzogerten sich noch etliche Monate
infolge unbekannter Ursachen, und erst im Winter des folgenden
Jahres, im Februar 1470, ward Braila von Stephan durch einen plotz-
lichen Einfall vernichtet. Das war ein schwerer Schlag fur Radu,
der bis Buza4 vorruckte, urn dem Feinde die Spitze zu bieten,
aber nicht einmal zu einer Schlacht kam. Die Tiirken riisteten
zum Angriff auf Negroponte, liefsen aber den Verlust ihres Schlitz-
lings, der sie selbst schwer genug traf, ungeracht. Zur gleichen
Zeit war der lange, schwierige Krieg zwischen den Osmanen und
ihren asiatischen Nebenbuhlern, den Tataren des machtigen tat-
kraftigen Usun-Hassan, ausgebrochen, und 1473 mufste der Sultan
selbst nach Asien hiniiber. Das war eine gute Gelegenheit far
die Unternehmungen des moldauischen Farsten, der im Frith-
ling des Jahres 1471 nach einem gliicklichen Treffen zu Soo-
(7. Marz) den in die Moldau eingefallenen Radu verjagte und
seine Bojaren hinrichten Refs. Der Fliichtling wandte sich zu
den Donaubegen, jedoch wahrscheinlich war der von den Chris-
ten gefurchtete Alibeg oder sein Bruder Skender es waren die
Sane Mihaloglis nicht in seiner Residenz. Der Sieger konnte
sein Werk nicht zu Ende fiihren, denn Radu kehrte zurack, be-
festigte die Burg Craciuna, und der Moldauer verlangte die pol-
nische Vermittelung, urn die Sache zu entscheiden. Die scharfe
gegenseitige Beobachtung der beiden Nachbarn dauerte das gauze
Jahr 1472 ; Radu erkundigt sich furchtsam nach Stephan, forscht
nach dessen Beziehungen zu den Szeklern, die, um den Verhee-
rungsziigen zu entgehen, ihm Zehnten entrichteten und Heeres-
folge leisteten. Schon war der Bezirk Putna wie unter Alexander
dem Alten in gesichertem moldauischen Besitz, als von Milcov aus,
d. h. von der walachischen Grenze her, der dritte Zug gegen die
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Walachei begann. Das war im Herbste 1473, als nach einem Siege
caber Usun den Turkmanen Mohammed II. ermtidet nach seiner kaiser-
lichen Residenz auf europaischen Boden zuruckkehrte. Zehn Tage
nach dem Aufbruche fand die Schlacht bei Carat]. Apel (Rimnicul-Sgrat)
statt, und sie bedeutete einen Sieg Stephans; ftinf Tage spater
begegnete dieser dem Besiegten wieder unter den Wa llen der Burg
Dimbovi0.. Radu fluchtete, dem Feinde seine Familie und seinen
Schatz als Beute zurUcklassend, und in der jungen Prinzessin
Voichi0.-Maria fand spater der Eroberer seine ktinftige dritte
Frau. Ein gewisser Laiot, der den ftirstlichen Namen Basarab
angenommen hatte er hatte auch einen Sohn, der Basarab
getauft war, und beide, der senior" und iunior", wie sie sich
nannten und genannt wurden 1), begegnen uns schon einige Jahre
friiher in Siebenburgen bei Sighipara wurde als Furst einge-
setzt: seine Rechte leitete er von seinem Vater Dan II. ab, dem er
aber keineswegs glich. Unmittelbar darauf drangen die Azapen
der donauischen Mihalogli, Radu mit sich fiihrend, bis tief in die
Moldau ein; trotzdem findet der Moldauer die Mittel, um seinem
Feinde das Leben zu nehmen; Basarab aber erwirbt sich, ohne
seinen Wohltater zu fragen, die Gunst des Sultans, und begleitet
1474 die Tarken auf ihrem Zuge nach Asien 2).

Durch diese Versohnung mit seinem machtigen Nachbarn an
der Donau, dem Besitzer der Festungen am linken Ufer des
Flusses dies war allerdings eine Notwendigkeit fur jeden

1) cTapz und maa,g, senior und junior. In einer Urkunde des jiingeren
Basarab, welche ausgestellt wurde, als der senior noch lebte, sprieht der erstere
von seinem verstorbenen" Vater. Dieses ware ein Grund, um einen anderen ver-
wandtschaftlichen Nexus zwischen den beiden Basarab anzunehmen. Aber die
Urkunde ist nur in einer spiiteren rbersetzung erhalten, so dafs man keinen
sicheren Schlufs daraus ziehen kann. S. Cony. lit. 1903 , 1. Mai. flbrigens
nennt sich der jiingere Basarab, Sohn eines Basarab, und einen anderen Fiirsten
-Os den Pritendenten mit diesem Namen kann man zurzeit n ich t herausfinden.
S. meine Istoria lul Stefan, S. 327-329.

2) Ra music, Navigazioni e viaggi, II, S. 67; Bogdan , Rel. en Bras.
S. 78-79. Fur alles andere, die moldauische Chronik. Vgl. Chilia Cet.-Albg
S. 132ff.; Studil doe. III, S. =ay ff. Eine ziemlich gute Monographie fiber
Radu eel Frumos ist die von A. L a p e d a tu, in der Zeitschrift Transilvania,
Jahrgang XXXIII (1902).

,

si
si
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mittelmafsigen Mann, der das walachische Zepter in seine Hande
nahm , hatte sich Basarab von Stephan getrennt. Dieser ver-
zieh ihm das nicht und konnte es ihm nicht verzeihen, denn, wenn
ein tiirkischer Vasall in BucureOT safs, dann rackte die Grenze
der Heiden" bis an den Milcov vor. Wieder iiberschritt ein mol-
dauisches Heer dieses Grenzflufschen, alien Drohungen zum Trotz, die
schon vorher die Ttirken gegen Stephan ausgestofsen batten. Der mol-
dauische Furst war zwar noch ein Feind des ungarischen Konigs,
aber mit dem beinahe unabhangigen , tapferen Vizewojwoden von
Siebenbargen und mit den Szeklern stand er in guten Beziehungen.
Wahrend nun die Moldauer das Schlofs Teleajin brandschatzten,
stiegen die Ungarn vom Gebirge herab, wurden zwar zuerst ge-
schlagen , siegten aber in einem zweiten Treffen am 20. Oktober
1474: ihr Schtitzling und derjenige Stephans, der jungere Basarab,
errang dadurch ftir etliche Wochen die Herrschaft fiber die
Walachei.

Giurgiu lag so nahe an der Hauptstadt des halbunterjochten
Landes, dafs der allmachtige Alibeg bald Gelegenheit land,
den vom Sultan anerkannten Fursten Basarab senior" wieder-
einzusetzen , und wieder brandschatzten die Azapen strafend jen-
seits der Grenze.

Dazu verlangte ein Gesandter des Sultans, der jetzt den
asiatischen Kriegen ein glorreiches Ende gesetzt hatte, wie
gewohnlich, den Tribut fur die verflossenen Jahre und die Rtick-
gabe von Chilia; er wurde aber naturlich abgewiesen 1). Stephan
blieb in VasluiA und ergriff dort alle Mafsregeln zu Verteidigung.

Zuerst berief er die Bojaren zu sich und das ganze Land,
Zara, um mit Curtenen und Husaren die Unabhangigkeit aller
und das grofsere oder kleinere Stuck moldauischen Bodens eines
jeden karnpfend zu verteidigen. Die Szekler aus den beiden
zinspflichtigen Stuhlen Udvarhely und Csik wurden aufgeboten i
ob der polnische dom inus ein Hilfskorps geschickt hat, bleibt
unentschieden. Unter den Ungarn des kleinen Heeres befand

1) Dlugosz. Vgl. die Akten bei Gelcich, Hurmuzaki H2 und in
den Monumenta Vaticana Hung. historiam illustrantia; zitiert in Chills. si Cet.-
Albg, S. 138ff.
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sich aber noch nicht der grausame Held Vlad Dracul, der seit
kurzer Zeit seine Freiheit wiedererlangt hatte und nach mensch-
lichem Blute lechzte.

Bis auf das Lager ward alles verlassen und grundlich ver-
brannt: ein jeder zerstorte sein eigen Haus", urn den Feind aus-
zuhungern. Mitten im harten Winter erschien nun Soliman-Pascha,
der Eunuche (Hadum:Soliman), mit einem gewaltigen Heere und
schleppte auch den elenden Basarab den iilteren mit sich. Wahrend
kleinere Abteilungen Chilia und Cetatea-Albil, belagerten , rtickte
er selbst bis zum befestigten Lager, nordlich von Vasluifl, vor,
wo seit mehreren Wochen Stephan unbeweglich stand. Die unilber-
sichtliche Landschaft mit ihren vielen Hirgeln, dunklen Waldern,
tiefen Fliissen and breiten Morasten und dazu das Wetter es
herrschte ein dichter Nebel, der alles verhiillte, machte Frem-
den jede Orientierung unmoglich. Am 10. Januar 1475 boten die
Moldauer beim Anbruch des Tages aus dem unsichtbaren ver-
schanzten Lauerorte den Tiirken den Morgengrufs in Gestalt
unzahliger Pfeile. An schone Schlachtfelder in breiten siidlichen
Ebenen gewiihnt, kamen die Tiirken ins Weichen, und es genugten
einige energische Hiebe von seiten des Fufsvolkes, urn sie in die
Flucht zu schlagen. Die Reiter taten dann das ihrige und be-
deckten die ganze Gegend bis zum Vad" von ObluciO, (Isaccea)
mit den Leichen der tapferen &ohne des unirberwindlichen"
Sultans. Durch ein strenges viertagiges Fasten bei Brot und Wasser
und durch das Gelirbde, eine neue Kirche zu Ehren Gottes, des
Lenkers der Schlachten, zu erbauen, feierten die bescheidenen
Bauern den Sieg. Das fur die Befreiung der zahireichen Ge-
fangenen dargebotene Geld verschmahend, liefs sie Stephan alle,
grofse und kleine, pfahlen ein Meister dieses Sports war ja
Bruder" Vlad! zur Strafe dafrir, dafs sie, die Reichen, in sein
armes Land gekommen waren 1).

Nach der Schlacht an der Hohen Briicke" (Podul Innalt)

1) Hauptsachliche Quellen fiir die Schlacht sind die moldauische Chronik,
D lug° sz, die Erzahlungen in Acta extera , V, S. 300; Columna lui Traian,
VII, S. 423-424 ; und das neue Material in Jorg a, Acte fragm. III 1. Vgl.
Chilia Cet.-Allia, S. 138 -140 and Istoria lug Stefan, S. 153 ff.
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karn, wie es scheint, Basarab der Itere in die Walachei zurtick
und versuchte die Ttirken daraus zu verjagen 1): es warden wenig-
stens nach Ofen zwei Rennpanyer" mit einem roten Kreuze und

an dem Schafft ain sylbrein Krewtz" geschickt, einem falschen
Christen" von Basarab entrissen 2). Von Suczawa aus richtete Stephan
ein Zirkularschreiben an alle christlichen Fiirsten es ist das erste
Schriftstiick dieser Art, das vom moldauischen Hofe ausgegangen ist ;

er erklarte in kurzen, energischen Worten die Tatsache und bat sie
um Hilfe. Da wir das grafs Har sahen, haben wir uns redlich mit
unserm Leib und Waffen auffgemacht unt unns wider sy gesetzt
haben, und, mitt Hilff des almechtigen Gots, wyr dieselben unser und
der gantzen Christenhayt Veint krefftigckhlichen uberwunden, und
sy zwstert haben; und under unsern Fiessen zwtreten sindt war-
den" 3).

Die Antwort des Sultans lids in dieser Zeit des grofsten tiirki-
schen Ruhmes nicht lange auf sich warten. Eine starke Flotte
wurde ausgeriistet, um alles, was sich an den Ufern des Schwarzen
Meeres noch in Feindeshanden befande, zu erstiirmen und diese
nahezu geschlossene See vollstandig fur die ttirkische Macht zu
erobern. Mohammed II. wartete in Adrianopol, von einem starken
Heere umgeben, auf die Erfolge seiner galeondjis; war ihnen
der Sieg geworden, dann wollte er selbst aufbrechen, um die letzten
Spuren der ungehorsamen kleinen christlichen Staaten zu vertilgen.

Stephan suchte Hilfe bei seinen ostlichen und westlichen Nach-
barn, bei Freund und Feind zugleich. Dem polnischen Konig,
von dem er einige abendlandische Krieger zur Sicherung seiner
siidlichen Hafen verlangte, hatte er bisher noch nicht personlich
gehuldigt; dieser zogerte such deshalb und schickte vorderhand nur
nichtssagende Bitten und Drohungen an den solchen Mitteln
gegeniiber gleichgtiltigen Sultan. Der ungarische Hei'rscher sah ganz
im Gegenteil jetzt ein, dafs fur die Zukunft seiner Staaten eine

1) Der junge Basarab war bei Stephan gewesen ; aber der Brief in B og-
d an, Rel. cc Bras., S. 86-87 ist eines spiiteren Datums. S. Istoria lul
Stefan, S. 187.

2) Jacobi Unresti Chronicon Austriacum, in der Collectio von Hahn, I,
1724, S. 527ff.; in m ein en Acte si fragm. HP, abgedruckt.

3) Acte si fragm., III', S. 91-92.
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Festung an der Donau schwerer wiege als eine ganze Provinz im
entfernten, mit Ungarn wenig zusammenhangenden Westen, ver-
standigte sich mit seinem polnischen Mitbewerber bezuglich der
Erbschaft Podiebrads und beschlofs, alles zur Verteidigung der von
den Osmanen bedrohten Donaugrenze aufzubieten. Der ehemalige
Feind in der Moldau durfte nicht tiirkischer Bache preisgegeben
werden, und, statt des verraterischen alten Basarab, mit dem jedoch
bald, aus opportunistischen Griinden, fur den Augenblick ein Ver-
trag gegen die Ttirken" geschlossen wurde, gait es in der Walachei
einen guten Christen als capitaneus" des ungarischen Konigs auf-
zustellen. Die Anerbietungen Stephans wurden ohne Bedenken
rasch angenommen; auf ein Schreiben vom 12. Juli lduft die Ant-
wort am 15. August ein. Stephan hatte versprochen, dafs er alles,
was seine Vorganger dem ungarischen Konig schuldig waren, er-
{linen werde" eine glimpfliche Art, die Suzeranitatsfrage zu be-
handeln und. er erhielt fur diese entgegenkommende Artigkeit,
denn mehr sollte dies nicht sein, das Versprechen einer gentigenden
Hilfe in der Stunde der Gefahr. In der Walachei soli nun der
grausame, aber tapfere Vlad. regieren. Zwischen Stephan und Vlad
sollen dieselben Grenzen, wie zwischen Alexander und Mircea in
Kaiser Sigmunds Zeit Geltung haben, d. b. Chilia, die Ursache
des brudermbrderischen Krieges von 1462, bleibt bei der Moldau.
Ferner erhielt Stephan als Zufluchtsort in Siebenbtirgen fur den
Fall, dafs ihn gegen die Heiden sein altes Gluck verlassen sollte,
das Schlofs CiceU (Csicso), im nordostlichen Teile des Landes, nicht
weit von der marmorosischen Wiege des moldauischen Ftirstentums.
Spater wurde ihm auch ein zweites Schlofs: Cetatea de Balta,
Ktiktillovar, im westlichen Siebenburgen, geschenkt. Schliefslich
erhielten die Szekler den Befehl, dem Nachbarstaate, wenn auch
nur in kleiner Anzahl, zu Hilfe zu kommen.

Als dieser Vertrag zustande kam, waren schon zwei Monate
verflossen, seitdem Caffa, die Per le des Euxinus, das reichste
Emporium der Franken und der Christen uberhaupt, in diesen
Gegenden als Jeerer, entvolkerter Ort dalag; auf den starken
Wit llen, die die Genuesen errichtet batten, spazierten die Janit-
scharen Kaiser Mohammeds, des Autokrators des Ostens. Das be-
nachbarte Ftirstentum der Heiligen Theodori, das Land. Mangup,
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wo Machthaber aus kaiserlichem Blute, mit denen Stephan durch seine
zweite Frau Maria verschwagert war, wenn auch auf einem kleinen
Gebiete geboten, wurde noch bis zum Winter geduldet, und so
lange erfreuten sich auch die Mitglieder der herrschenden Familie
noch ihres Lebens. An die untere Donau kamen zuerst einige
bulgarische Truppen, aber sie warden von Chilia zurtickgetrieben.
Noch ein zweiter Angriff wurde unternommen, und zwar diesmal
auch gegen Cetatea- Alba, bei der Ruckkehr der mit Beute be-
ladenen siegreichen Armada. Doch die Feinde waren so beschaftigt,
urn das Erworbene zu verteilen und zu geniefsen, dafs sie keine
Zeit batten, urn etwas Ernstes zu unternehmen, und der alte by-
dropische Eroberer von Konstantinopel blieb in seinem glanzenden
Lager, ohne sich fortzubewegen ').

Damit war aber das gefahrliche Spiel Stephans noch nicht
gewonnen. Zwar begann sich endlich auch Konig Matthias zu
regen, kam nach Schabatz an der serbischen Donau und bemach-
tigte sich der starken, bedeutenden Festung, ohne dafs der ge-
frirchtete Alibeg gegen einen solchen Gegner seinen Kriegsruhm
rechtfertigen konnte. Von bier aus wurde der junge Despot Wuk
and der noch nicht betagte Ptahler Vlad, dem jetzt alle seine
Siinden verziehen warden, nach der reichen bosnischen Silbergruben-
Stadt Srebenica geschickt, und Tepeq bekam Gelegenheit zu zeigen,
dafs er noch nicht verlernt hatte, Gefangene, Verwundete und
Leichen heidnischen Bekenntnisses eigenhandig wit dem gewohnten
Pfahle zu durchbohren 2). Fur das neue eben angebrochene Jahr
ward zu einem grofsen Feldzug, im alten hunyadischen Sinne, mit
zahlreichen Truppen und furchtbaren Kriegsmaschinen geriistet : in
dem liberal' verbreiteten Prospekte des grofsen Reklamekonigs

1) Die Quellen in V ign a , Codice diplomatico delle colonie Pturo-liguri durante
la Signoria di San-Giorgio, in den Atti della societa ligure di storia patria, VI,
VII (Genua, 1868-1873); Acta esters; Mak us ce v, Monumenta Slavorum
meridionalium (Warschau 1874); zweiter Teil, im Glasnik von Belgrad, II. Serie,
XIVXV; Teleky, A hunyadyak kora magyarorszagon, Pest, 1852 -1857;
Lewicki, Hurmuzaki Auto si fragm., Mug o sz new.; nither in Chilia

Cet.-Albh, S. 140 ff. angegeben. Vgl. lstoria luT Stefan, S. 164.
2) Lucruri nourt despre Vlad Tepes, in Convorbiri literare, Jahrgang 1900,

mit einem dazu gehorigen lateinischen Briefe.

si
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waren die siebenburgischen Rumanen, die sich mehr als irgend-
welche anderen Krieger im Streite gegen die Tiirken auszeichnen
und immer mit dem Vater des Konigs und mit Seiner Majestat
selbst gefochten haben", auf 2000 angegeben; der moldauische
IP capitaneus" erschien danach mit 12 000 Reitern und 20 000 Mann
zu Fufs und Geschiltz genug", der walachische Frirst, Basarab
oder Tepeq, mit 8000 Reitern und 30 000 Mann zu Fufs 1).

Von alledem ward nichts Tatsache. Nur die serbischen Pri-
begen des anigs, Wuk, die Jakgi6, und etliche Edelleute schlugen
an der siidlichen Grenze den Alibeg noch einmal. Matthias war
mit den grofsen Vorbereitungen zu seiner Heirat mit der neapoli-
tanischen Prinzessin Beatrix beschaftigt, und bald darauf brach die
alte Fehde mit Kaiser Friedrich von neuem los. Gegen die Tiirken
hatte er jetzt zum letzten Male in seinem Leben geklimpft.

Von dieser Seite also hatte Stephan nichts zu hoffen ale leere
Ermahnungen und die Ausnutzung seiner eventuellen Erfolge. Die
neuen Beteuerungen, die er von Polen aus vernahm, waren bei
einem Konig vom Schlage Kasimirs ebenfalls wertlos. Die mach-
tigen Franken" im Westen: Venedig, Florenz und Seine Heilig-
keit der romische Papst, an den sich der Ketzer flehentlich bittend
gewandt hatte, waren zu weit und brauchten ihre Krafte fur Bich
selbst. Nach den Ereignissen von Nikopolis, Warna und Ancona
glaubten in jenen Gegenden nur Schwarmer an die Moglichkeit
gr8fserer Erfolge gegen die unwiderstehlichen Osmanen. So kamen
denn ungehindert, odes, verbranntes Land unter den Hufen ihrer
Pferde zertretend, Schwarrne wilder, blitzschneller Tataren vom
Osten ; vom Stiden kam der alte heidnische Kaiser selbst mit einem
ungeheueren Heere, um dem selbstandigen Dasein dieses unbequemen
moldauischen Soldatenstaates ein Ende zu bereiten und um in Suczawa
zu vollenden, was er in Konstantinopel vor zwanzig Jahren be-
gonnen hatte. Kriechend lag der armselige Basarab zu den Fufsen
des Herrschers beider Weltteile, und seine Untertanen bahnten
den tarkischen Herren den Weg nach der Hauptstadt Stephans.
Endlich nahte auch eine tiirkische Flotte, urn Chilia und Cetatea-
Albg. das Schicksal Caffas und Mangups zu bereiten.

1) Ebonda; Acte si fragm. III 1, S. 101 -102; Istoria lul Stefan, S. 352,
mo. II.

Jorga, Geschichte der Ruminen. I.
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Doch auch dieses Mal mifslang der Angriff auf die stark
befestigten Hafen; im Norden und Stiden konnten die Tataren,
obgleich sie nach Herzenslust raubten, dem moldauischen Heiden
nicht widerstehen und flohen mit ihren Gefangenen und ihrer Beute.
Man hat angenommen dafs die Bojaren jetzt dieser uhendlichen
Kampfe made waren; dies pafst vielleicht far einige wenige: sie
wufsten, dafs im Heere Mohammeds ein Sohn Peter Arons, ein
unschuldiger junger Prittendent, stand, der unter seinem Zepter
milde Herrschaft und gluckliche Anarchie verhiefs. Die Bauern,
deren Dorfer unter den Hamden der Tataren in Flammen auf-
gegangen waren, die armen Bauern, die seit dem Fruhling unter
den Waffen standen und keinen Samen in die ungepfltigte Erde
gestreut hatten, aus dem das Brot fur sie und ihre Familien empor-
keimen konnte, warden fur etliche Wochen beurlaubt und sie ver-
liefsen jetzt auch das Heer. Stephan stand allein mit seinen Pala-
dinen und den besoldeten Curteni, er konnte den Weg nach seiner
Hauptstadt nicht sperren und mufste sich fiber den Sereth bis unter
die Mauern der Cetatea Nearatului zuriickziehen. In den Waldern
der Bergabhange, beim Dorfe Razboieni in der Valea-AlbI (Weifsen
Tale), versuchte er sein letztes, um das Land zu retten, wurde
aber zertreten", d. h. von der Menge der Feinde erdrackt (26. Juli
1476). Er floh nicht nach Polen, das ihm keine Hilfe gesandt
hatte: das Gebirge seines eigenen Landes deckte und beschtitzte
ihn besser.

Stadte, Burgen und Dorfer warden verbrannt und zerstart,
aber auf diese Weise ward keine Nahrung far die unzahligen
Krieger und Maher geschafft, und dem Hunger folgte der Hunger-
tod: die Pest. Den Moldauern gunstige Sttirme batten im Schwarzen
Meere die Proviautgaleeren zerstreut und vernichtet, und dabei hatte
auch die andere Flotte, die sich an der Donaumiindung befand,
so viel gelitten, dafs die moldauischen Hafen unangetastet blieben.
Stephan war bald in die Taler zurtickgekehrt, und der Kleinkrieg,
den er so gut wie Vlad der Pfahler zu fahren verstand, wurde
unter seiner Leitung erfolgreich fortgesetzt. Endlich bekam Mo-
hammed durch den auskundschaftenden Basarab die unerwtinschte
Nachricht, dafs sich der koniglich ungarische Befehlshaber Stephan
Bdthory, mit Vlad als Berater und Helfer, der Grenze nahere: die
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Donau wurde unter wenig ruhmlichen Urnstanden aberschritten
und die Moldau blieb, was sie vorher gewesen war, der freie Staat
des starken Stephan. In demselben Jahre noch riickte er mit
dem siebenbargischen Kriegsvolk in die Walachei, urn den un-
wiirdigen Basarab zu verdrangen; nach der Einnahme von Tirgo-
viste wurde Bucuresti belagert, nach einigen Tagen erobert, und
das unterworfene Land schwor dem grausamen Tepe§ zum zweiten
Male Treue 1).

Als Basarab mit den Donautarken zuriickkehrte, wurde Vlad
geschlagen und unter uns unbekannlen Umstanden getotet. Der
Tarkenfreund aber behielt seinen Thron bis 1477, wo er von
Stephan, der sich endlich rachte, und von Basarab dem Jungeren,
seinem glcichnamigen Sohne, nach Siebenbiirgen verjagt wurde 2).
Zwei Jahre fuhrten dann diese beiden einander Behr ahnlichen
Fiirsten einen Familienkrieg, in dem sie sich gegenseitig Frau, Grofs-
mutter und Tochter raubten und Bich mit Schmahreden iiberhauften.
Der junge Basarab zeigte such Neigung zur Po litik des Pfdhlens,
und so bekam er denn als letzten Segen aus dem Munde seines
ehrwardigen Vaters den Beinamen Tepelus, der k 1 e in e Pfahler.
Stephan konnte bald den auch von den Tiirken unterstatzten Sohn
ebensowenig dulden wie den Vater. In den Jahren 1479 1482
liefs er die Grenze an der Donau und am Meere zuerst durch die
Befestigung von Chilia, dann von Cetatea-Alba sichern. Deswegen
benutzten die Tarken, die 1479 jenseits des Grenzflusses in die
Walachei gekommen waren, and von dem jungen Basarab" unter-
statzt warden, diese raublustigen und rachesuchtigen Akindjis der
Mihalogli, nicht den Weg durch die Moldau, sondern suchten die
nach Siebenburgen fiihrenden Passe auf, wo sie Bdthory im
Kenyermezo vollig vernichtete. Im Jahre 1481 hielt der Tepelus,
der bei seinen Beschatzern hoch in Gunst stand und in seinem
Fiirstentume von keinem Nebenbuhler beunruhigt ward, die Zeit

1) Die Quellen sind in denselben Sammlungen wie bisber enthalten. Dazu
die moldauiSchen Chroniken und eine italienisehe Erzahlung in Columna
Traian, VII, S. 376-380; die Inschrift von Itlzboieni, in den Denkschriften der
rum. Akademie, VII, S. 171-172. Vgl. Chilia §i Cet.-Alba, S. 147ff.; Studii
§i doe., III, S. xpcx-vi bis

2) Istoria lu1 Stefan, S. 188-189.

Tut
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fur gekommen, um Chilia dem geschwachten FUrsten der Moldau
zu entreifsen, rief die Donautarken zu Hilfe und bereitete einen
Schlag vor. Er nahm aber einen anderen Weg und verheerte die
westliche Moldau bis in den Bezirk Bacga 1).

Aber er hatte kein Gluck. Wahrend er sich schon des
kunftigen Erfolges freute, starb der grofse Sultan Mohammed und
hinterliefs zwei Sane, feindliche Brader, unter denen sich nun ein
hartnackiger Kampf um die glanzende Erbschaft des energischen
Vaters entspann. Der schlechte Nachahmer des Pfghlers mufste
nicht nur zu Hause bleiben, sondern empfing hier den Besuch
Stephans, der jetzt seine Halide frei hatte. Wenige Wochen nach
dem Tode des Sultans drang der moldauische Herrscher von der
einen und Bathory von der anderen Seite in die Walachei ein,
und am 8. Juli 1481 wurde Tepelu§ vollstandig geschlagen, wie-
wohl er neben Rimnicul Sgrat an der Grenze eine gute Stellung
eingenommen und mit grofsem Selbstvertrauen angegriffen hatte 2).

Als christlichen" Fiirsten der Walachei hatte Stephan einen
gewissen Mircea mit sich gebracht, den er seinen Sohn" nannte.
Doch fand dieser keinen Anhang, und Vlad, der einstige Monch,
der schon dem Tepe§ bittere Standen verursacht hatte, wurde von
den Ungarn and von einer Bojarenpartei zum regierenden Wojwo-
den ausgerufen. Er ging an die Donau, fand die Anerkennung
der Brader Alibeg und ihre Unterstiitzung, verfolgte Basarab, der
bei Glogova, im aufsersten Westen des Landes, von den oltenischen
Feudalen getOtet wurde, und blieb, nachdem auch der ungluckliche
Mircea den Tod gefunden, der Herr des ganzen ungrowlachischen Ge-
bietes. Der moldauische Nachbar selbst beschiitzte ihn gegen
Basarab und entrifs diesem am 10. 3ilarz 1482 durch eine Uber-
rumpelung seines Sohnes Alexander die Grenzfestung Craciuna
am Milcov 2).

1) Istoria luI Stefan, S. 196.
2) Moldauische Chronik, Inschrift der dafiir errichteten Kirche in Archiva

societ. stiintifice si literare din IasI, VI, S. 475-476; Kozak, Inschriften,
S. 115-115; fremde Quenon, in Chi lia $i Cot.-Albg, S. 152-154. Vgl. Studil
si doe., III, S. xxxviiixL.

3) Bogdan, Rel. cu Brasovul, S. 114; Studil si doe., III, S xxxrrsi.;
Istoria lui Stefan, S. 199.
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Endlich hatte Stephan alle Festungen des Sudens, und zwar
gehorig befestigt, in seiner starken Hand und konnte seine Herr-
schaft als gesichert betrachten, zumal da unter den Tiirken der
Burgerkrieg wiftete. Desto schmerzlicher traf es ihn, als 1484
der siegreiche Sultan Bajesid II. den Plan, das Schwarze Meer zu
gewinnen, wieder aufnahm und sich mit einer sehr starken Flotte
und einem machtigen Heere personlich zum Angriff auf die Moldau
und die ganze nordostliche Christenheit anschickte. Dem bedrohten
Fursten kam von seinen Nachbarn, obgleich dieser Schlag auch
sie traf, und zwar Po len am empfindlichsten, keine Hilfe. Konig
Matthias hatte kurz vorher seinen Waffenstillstand mit dem neuen
Herrn der osmanischen Welt erneuert, denn ihm lag besonders die
Erwerbung Osterreichs am Herzen. Der gute weichherzige Jagel-
lone von Po len hatte noch nicht das Vergntigen gehabt, den stolzen,
durch Sieg -und Niederlagen gestiihlten Krieger von Suczawa feier-
lich vor Bich knieen zu sehen, und, ehe dies nicht geschehen sei,
wollte er dem hartnackigen, falschen Moldauer nicht einen seiner
jungen Sane zu Hilfe schicken. Von dem walachischen Vlad end-
lich braucht man gar nicht erst an reden. Uber schwere Reiter
und gutgeschulte Landsknechte verfugte Stephan nicht, und die
moldauische Flotte bestand nur aus Booten, die nicht gegen die
Galeeren venetianischer Art aufzukommen vermochten. So erreichte
denn Bajesid die Donau, vereinigte sich hier mit den unzahligen
tatarischen Schwarmen und den Walachen Vlads und stiirrate nach
achttagiger Belagerung Chilia am 14. Juli. Am 4. August ergab
sich auch Cetatea-Albit, und bei seiner Rackkehr fiber die untere
Donau konnte sich der siegreiche Sultan riihmen, dafs er mit der
ersten Festung den Schliissel und die Pforte zum ganzen mol-
dauischen Lande, wie auch zu Ungarn und dem ganzen Donau-
gebiete", mit der zweiten den Schlussel und die Pforte an ganz
Po len, Rufsland, Tatarien und zum ganzen Schwarzen Meere"
gewonnen habe. Beide Platze wurden in besseren Stand gesetzt,
und in der Umgebung ward jedem ein grofses Stuck R aj a zugeteilt,
das den tiirkischen Besatzungstruppen Nahrung gewahren sollte 1).

1) Brief des Sultans 2. 11. ?] August, in den Acta extera, VI, S. 36-37;
Makuscev, II, S. 134-136, nr. 14; nach verlorenen, gleichzeitigen Briofen m-

[=

                     



358 3. Kapitel.

Damit noch nicht zufrieden, wunschte der Sultan nichts ge-
ringeres ale die Absetzung des moldauischen Fiirsten, urn an seiner
nordlichen Grenze sich vollige Sicherheit zu verschaffen. Die Annek-
tierungspolitik seines Vaters hatte er dagegen aufgegeben, und ein
Furst wie der walachische Vlad hatte in der Moldau seinen An-
spriichen genilgt. Ein solcher turkischer Kandidat fand sich nun
tatsachlich in einem Sprofsling der moldauischen Dynastie ; er wird
von seinem Gegner Hronet", Hruet", Hromot" genannt, und
es war vielleicht der oben erwahnte Alexander, der Sohn des Peter
Aron, der Bich seit langerer Zeit am Hofe der Sultane aufgehalten
hat. Mit diesem erschien 1485 der rumelische Beglerbeg im Lande.
Stephan, dessen Hauptstadt wieder gebrandschatzt worden war,
ging jetzt zum zweiten Male nach Polen und leistete in Kolomea
endlich dem Konige den lange ersehnten Eid. Dieser aber ruckte
nun in Begleitung seiner Sane nach Pokutien, wahrend der Furst
mit einem polnischen Hilfskorps zuriickkehrte und binnen kurzem
sein Land von den Feinden befreite. Dennoch folgte ein neuer
Verheerungszug unter dem Oberbefehle des Iskender Mihaloglu und
eines neuen, spater viel genannten, donauischen Beg ; dies war
Balibeg, der Sohn des Malkotsch; im November zu Catlabuga war-
den sie geschlagen. Wieder erschienen die Tiirken im nachsten
Friihling und drangen sehr tief ins Land bis nach §cheia am Sereth ;
dieses Mal aber ward der Pratendent nicht nur besiegt, sondern
auch gefangen und enthauptet, und die Osmanen und Walachen
verloren damit den von ihnen beganstigten Gegenfnrsten ').

Die Polen suchten anfangs eine Verbindung mit den Tiirken,
wie es ihr ungarischer Nachbar getan hatte, erreichten aber ihre
Absicht nicht, da sie wahrscheinlich die Ruckgabe der eroberten
Hafen zu dringend verlangten. Endlich fafsten sie Bich ein Herz

bini, in Sansovino, Historia universale de' Turchi, Ausgabe von 1654, fol. 166
IT°; Modus epistolandi oximii medicine doctoris etc. I oannis Irrsinii Cr ac o-
viensis, Kap. XXII, auch in Chilia gi Cet.-Alba, S. 279-281; moldauische
und italienische Acte gi fragm. III Chroniken ; thrkischo Chronik in L eu n-
cl a yin s , Historiae. Im ubrigen B. mein eben erwahntcs Werk fiber die zwoi
Festungen, S. 153ff.

1) Moldauische und turkische Chroniken; Le wicki, II, S. 332ff. Vgl.
Chilia gi Cet.-Albg, S. 167ff., 283ff.
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und versuchten eine Wiedereroberung der beiden Schliissel und
Pforten", von denen sie besonders Moncastro interessierte. Der
Konigssohn Johann Albrecht kampfte im September 1487 mit
ziemlich gutem Erfolge wider die Tataren aus den &len bialo-
grodischen Feldern" jenseits des unteren Dnjestr, die seit 1475
die Vasa llen des tiirkischen Kaisers und Beschiitzer der tatarischen
Krim waren. Zuniichst verlangten die Po len noch immer die
beiden Festungen der neuen Raj a, aber, obgleich sie diese nicht
erhielten, schlofs der Konig mit grofser Freude, ohne sonst Opfer
zu bringen, im Friihling des Jahres 1489 einen Vertrag 1).

So waren denn von jetzt an die Polen wie die Ungarn Freunde
des Sultans, und auf ihre Hilfe bei der Verdrangung der Heiden
aus der sildlichen Moldau war nicht mehr zu rechnen. Noch
mehr: als im Jahre 1490 Konig Matthias starb, bewarb sich ein
Sohn Kasimirs, Wladislaw, urn die ungarische Krone, die einst sein
gleichnamiger Oheim getragen hatte. In eine solche Situation
wollte Stephan auf keinen Fall geraten; falsche Verbiindete und
Befiirderer der tiirkischen Interessen konnte er nicht an alien seinen
Grenzen dulden. Deshalb erklarte er sich fair den deutschen Neben-
buhler Wladislaws, den Konig Maximilian, erinnerte sich gleich-

,zeitig zum ersten Male der noch nicht bezahlten polnischen An-
leihe aus der Zeit seines grofsen Ahnherrn und forderte kraft
jenes Vertrages Pokutien. Schon 1490 unter Kasimir, die Wirren
des benachbarten Konigreichs benutzend, hatte er Pokutien ein-
genommen. Urn dieses Ziel zu erreichen, entschied er sich zu
einem Schritte, den er bisher unter keinen Umstanden getan hatte:
dieser letzte Vertreter des heiligen Kampfes gegen die heidnischen
Barbaren folgte, wenn auch widerstrebend, dem wenig christlichen
Beispiele seiner ebenso klugen wie feigen Nachbarn und bezahlte
wie Peter Aron und Vlad den Turken Tribut.

Diese verlangten von ihm den Pafs nach Polen fur sich und
ihre raublustigen tatarischen Genossen; dazu konnte er sich aller-
dings nicht entschliefsen, obgleich der neue polnische Konig, der
ihm 1487 sehr wenig geholfen hatte, den Frieden mit Bajesid

1) Acta extera, VI, S. 134ff.; Wein reich, in Script. rerum prussicarum,
IV. Vgl. Chills yi Cet.-AlbI, S. 169ff., 296-297.
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erneuerte. Johann Albrecht, ein romantischer Schwarmer, der germ
grofse gefahrliche Plane entwarf, verscheuchte sogar alle Bedenken
und zog im Jahre 1497 als Feind gegen die Moldau.

Im Fruhling wurden die polnischen Herren und Vasallen be-
nachrichtigt, dafs der Konig einen Zug gegen die TUrken beab-
sichtige, um die christliche Grenze an der unteren Donau wieder-
herzustellen. Und so sammelten sich unter seinen Fahnen zu
Hilf und Trost der Christenheit" Alexander, der Herzog von
Litauen, der Bruder des neuen Kreuzfahrers, der alte kranke Grofs-
meister des Deutschen Ordens und noch viele andere, die das grofse
Geheimnis wufsten oder auch nicht wufsten. Auf dem Wege
wurden die letzteren mit erdichteten Nachrichten von grofsen Er-
folgen gegenuber Tiirken und Tataren gespeist; in Polen war
sogar das Genicht verbreitet, Chilia und die Weifse Burg" wurden
schon belagert. Erst ale die Gesandten des Moldauers nach Uber-
schreitung der Grenze durch das ganze Heer auf seinem eigenen
Boden festgenommen worden waren, erkannte man endlich, ohne
eine Erklarung dafUr zu finden, dafs der Konig gegen Stephan
',mit Zorne erwecket" sei. Wahrend letzterer, noch zu schwach,
um sofort die Beleidigung zu beantworten, sich von Suczawa nach
Roman zuruckzog, wurde die Hauptstadt mehrere Wochen lang
belagert; doch diese war in der letzten Zeit so gut befestigt worden,
dafs sie trotz aller Anstrengungen nicht eingenommen werden konnte.
Siidwarts konnte der Feind nicht dringen, solange der moldauische
Furst mit seinem in der Eile gesammelten Heere im Wege stand ;
was aber ein Riickzug aus der Moldau bedeutet hatte, das wufste
der polnische Konig ebensogut wie alle seine Nachbarn. Deshalb
nahm er die Vermittelungsvorschlage an, die der Wojwode von
Siebenburgen, Dragffy, ein Sprofsling der Dragoschiden von Mar-
moroq, den der neue ungarische Herrscher zur Beruhigung der
Sachsen geschickt hatte, unterbreitete. In dem Frieden wurde
auch vereinbart, dafs das Beer bei seinem Riickzuge keinen Schaden
anrichten diirfe. Nun besafs aber diesel Heer, wie damals gewohn-
lich, nicht genagende Nahrungsmittel und raubte deshalb, urn leben
zu kannen. Zur Bestrafung der zweimal Treulosen erschien da
platzlich Stephan in den unwegsamen Tiefen der Bukowiner Walder,
wo schon vor einem Jahrhundert ein polnisches Beer begraben
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worden war; das alte Spiel begann aufs neue, und unter den
stilrzenden Baumen fiel die glanzende Reiterei des polniscben Konigs,
die prunkhafte Szlachta, withrend die Pfeile der Bauern dicht her-
niederregneten. Die Ankunft eines Hilfskorps endete mit einer
neuen Niederlage bei Len Olt!, und vergebens rang der junge, ehr-
geizige Konig mit dem sthzkeren, ritchenden Schicksale. Er mufste
fliehen mit wenigen versprengten Rittern, die von ihrer reichen
Ausatattung nur gewundte Pferde und zerlochte Harnische" heim-
brachten, wahrend vom Fufsvolk lediglich einige kleine Abteilungen
der bb.uerlichen Metzelei entgingen. Das war der Tag von Cozmin,
der Sankt Demeterstag 1497, der wie einst 1467 die Weihnachts-
nacht von Baia den christlichen Nachbarn der Moldau zeigte, dafs
hier kein Land zu erwerben war 1).

Nun konnten auch die Ttirken ruhig in Polen einfallen, und
in den Jahren 1497 und 1498 kamen in der Tat die Scharen
Balibegs, urn sich an podolischer und russischer Beute zu erfreuen.
Stephan selbst erschien 1498 vor Lemberg. Erst 1499 machte
Stephan ihren Verheerungen ein Ende. Am 12. (18.) Juli
kam endlich durch ungarische Vermittelung ein neuer Frieda
zustande. Diesmal ist von keiner Suzeranitat gegentiber Polen
oder Ungarn die Rede, diesmal verlangt man von dem mol-
dauischen Vasallen nicht, dafs er ohne die Erlaubnis seines do-
minus" keinen Krieg beginnen und keinen Frieden schliefsen diirfe.
Jetzt ist er selbst ein dominus", der sich nur verpflichtet, die
gegen das polnische Reich gerichteten Anfeindungen der Tiirken
nicht mehr zu begtinstigen. Dagegen wird ihm von Wladislaw
wie von Johann Albrecht Hilfe zugesagt und endlich eine grofse
gemeinsame Unternehmung gegen die Osmanen und ihre Schatz-
linge verabredet, wobei sich die Ungarn gegen den Sohn und
Nachfolger Vlads und die Polen durch ObluciO. (Isaccea) gegen
das Innere des tiirkischen Reiches wenden sollten 2).

1) Die polnischen Chroniken: Miechowski, Wapowski; Naker, Der
Chronist des Deutachen Ordens; moldauische Chronik; Akten in Acte fragm.
Vgl. Chilia si Cet.-Alba S. 174ff., 303ff.; Istoria lul §tefan, S. 227f.

2) Hurmu zaki 112, S. 421ff., 439ff., 719ff. -ober die tarkischen Ztige
s. die Diarii von S a nu d o in Tortenelmi Tar, XIV, in dem Arkiv za povjestnicu
jugoslavensku V, oder in der neuen, vollstandigen venetianischen Ausgabe. Neues

si
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Aber zu diesem grofsen Volkerkriege kam es, wie zu erwarten
war, doch nicht, trotz aller Kreuzzugsplane, die wieder Europa
durchschwirrten. Von Po len aus wurde nichts unternommen;
Boldur, der Befehlshaber Stephans, drang nach 1499 in die so
peinlich beengende tilrkische Provinz auf moldauischem Boden ein
und griff die Festungen an ; die Ungarn scharmiitzelten 1501 ein
wenig an der bosnisch-serbischen Grenze. Die strafenden tiirkischen
Waffen schritten indessen von einem Siege zum anderen, und
die vor Tauter Niichternheit verfaulende Christenheit spaltete Bich
immer mehr. Wahrend von beiden Seiten neue Unterhandlungen
mit dem glucklich erobernden Sultan angekniipft wurden, regte
Bich in dem alten Stephan wieder die Verachtung gegenuber den
koniglichen Schwachlingen in seiner Ndhe, und rein Groll richtete
sich gegen denjenigen, der ihm seine Erbschaft Pokutien vorent-
hielt. Er drang in das Land ein, wie es in einem ebenso vor-
gertickten Alter der grofse Alexander getan hatte, und erkliirte
den koniglichen Gesandten auf ihre Kiage, dafs er diese recht-
mdfsige Eroberung ad gutur suum behalten werde 1).

Johann Albrecht war schon gestorben, und Stephan hatte den
Thronwechsel, durch den Alexander KOnig ward, benutzt, um
die moldauische Herrschaft in seinem Lande Pokutien" zu be-
festigen. Die ruthenische Bevolkerung russischen Glaubens, die
von ihren polnischen Beamten und polnischen Grundherren hart
geplagt wurde, suchte in Masse unter seinen Fahnen Zuflucht und
kampfte mit ihm gegen die Polen.

Der Eroberer setzte iiberall im Lande, in Sniatyn, Kolomea und
Halicz, seine Bojaren und Miner ein (1502). Im Zaren von Moskau
Iwan, mit dessen Familie Stephan eng befreundet blieb, ob-
wohl durch die Riinke der Zarewna Sophia Demetrius, der
Eukel Iwans und Stephans, von der Erbschaft zugunsten des
Sohnes Sophias ausgeschlossen ward 2), hatte gleichzeitig Ale-

dazu in Acto si fragm. III1 und im Anhang der Chilia si Cet.-Alba, Konigs-
berger Akten.

1) Ulianicki, S. 225-227.
2) Ka ra mzin, Geschichte Rufslands ; die Belege Karamzins in Aeti

otnosjatiesb Rossii, I und Ur ic a rul III; vgl. aber Hu r mu z aki II°, S. 493,
nr. 393.
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xander, der doch der Schwiegersohn Iwans war, einen hart -
nackigen Gegner gefunden. So konnte der Konig vorlaufig nichts
gegen die Moldau unternehmen. Trotz der tatarischen Versiche-
rung, dafs der Sultan die gauze Moldau seinem heidnischen
Vasal len uberlassen hatte, liefs sich nicht einmal der Khan gegen
Stephan aufwiegeln '). Selbst die Politik des ungarischen Konigs
schien den Po len zu versohnlich, um gegen sie aufrichtig und
wohlwollend zu sein.

Von diesen neuen kriegerischen Strapazen kehrte nun Stephan
matt und schwer krank in die Moldau zuruck: die Gicht und dazu
die alte Wunde am Fufse, eine Erinnerung an den Krieg von Chills.,
1462, verursachten ihm grofse Schmerzen. Vergebens wurden
aus Venedig, Nurnberg und aus dem Morgenlande berithmte, er-
fahrene Arzte gerufen. Im alien Korper erlosch die Lebensflamme,
und so entschlief, inmitten eines blutig errungenen Friedens, am
2. Juli 1504 der grofste miter den rumanischen Herrschern 2).

4. Kapitel.
Verfall der rumanischen Kriegsstaaten nach dem Tode

Stephans des Grossen.
Der Tod des Walachen" war ein grofses Ereignis fur das

gauze istliche Europa, far die Zukunft der rumanischen Ftirsten-
turner aber ward es geradezu entscheidend. Von einem Streite
um die Erbschaft konnte nicht die Rede sein, denn zwei Tage
vor seinem Tode Refs Bich der Sterbende auf das Feld tragen, wo
nach alter Sitte die Bojaren ihren neuen Herrschern withlten, und
er bestrafte diejenigen, die unter den zahlreichen Kindern des drei-

1) Hurmuzaki II', S. 508, nr. 405.
2) Moldauische Chronik. Die Grabinschrift bei M e lc hisedek, in den

Denkschriften der rumanischen Akademie a. a. 0.; Kozak, Inscbrifton, S. 84.
Fur den Krieg mit Polen die in Hur mu z ak i H' angesammelten Materialien
und Istoria luI Stefan, S. 248f.
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mal verheirateten und dazu Behr ausschweifenden Stephan einen
anderen Wojwoden erwahlen warden, als den altesten, von seinem
Vater bevorzugten Bogdan, den Sohn der noch lebenden Tochter
Raduls des Schonen, selbst mit dem Tode kampfend, im voraue,
mit dem Tode. So ging denn die Erwahlung Bogdans mit wander-
barer Eintracht vonstatten 1).

In Po len lebte ein anderer Sohn des nun Verstorbenen, Peter
mit Namen, dessen Mutter eine Fischerfrau aus Hir1Iu war ; er
war selbst nach der Legende auch in seinen jungen Jahren Fischer.
Diesen Mann konnte der polnische Konig gegen den in die poku-
tischen Wirren verwickelten Bogdan aufwiegeln. Dann lebte am
tarkischen Hofe als Geisel des zinspflichtigen Vasallen in der Mold=
der Sohn Alexanders: letzterer hatte die ihm als Erstgeborenem
Stephans zustehenden Erbrechte dem nach dem Grofsvater
Stephan genannten Sohne hinterlassen. Hier war eine fremde
Intervention schon wahrscheinlicher. Endlich hatte auch der feind-
lich gesinnte Furst der Walachei, Radu, der Sohn und Nachfolger
Vlads seit 1496, ein Monchsfreund und Kirchenerbauer, ein frommer
nichtswurdiger Schwachling seinem Ahnen Vlad dem Teufel
in nichts Gutem oder Bosem ahnlich einen moldauischen
Erben" bei sick, und zwar nicht nur einen einzigen, sondern sogar
zwei: einen Roman und einen TrifailA, welch letzterer Bich ale,
Pratendent gewifs einen schoneren Kalendernamen beilegte.
Dabei sollen zwei moldauische Farsten", die in Siebenburgen der
Stunde ihrer Heimkehr harrten, noch ganz unerwahnt bleiben, zu
deren Gunsten der ungarische Konig seine Truppen bereithielt, um sie
gegen die Tiirken" in die Moldau zu senden.

Bogdan, ein Jangling von 29 Jahren, wird uns vom venetia-
nischen Arzte seines Vaters als ein bescheidener, aber tapferer
Mann geschildert, seiner grofsen Erbschaft wiirdig: modesto quanta
una donzela e valente homo." Bescheiden war er vielleicht , je-
doch nicht allzusehr, denn er bildete Bich ein, gegen die Rack-
gabe von Pokutien die Schwester des polnischen Konigs, die
r e gin u 1 a Elisabeth, als Braut heimfiihren zu konnen, obgleich er
an einem Auge so stark yerwundet war, dafs er immer den Bei-

1) Hurmuzaki VIII, S. 40.
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namen Orb u 1, der Blinde, behielt. Die Tapferkeit seines Vaters
hatteer sicher geerbt: wir sehen, wie er personlich gegen Polen
zu Felde zieht und in die Tore des unbezwingbaren Lemberg zur
Erinnerung mit seiner ungeduldigen Lanze hineinsticht. Den wa-
lachischen Nachbarn, welcher in sein Land eingefallen war, schickte
er sofort heim und er hatte, was Stephan in solchen Fallen zu tun
pflegte, getan, wenn nicht ein ehrwurdiger Pralat, ein Nachkomm-
ling der serbischen Kral, der neue Metropolit Raduls, Maxim, die
Herrscher desselben Volksstammes zur Bruderliebe ermahnt 'Atte ').

Aber die Haupteigenschaft des grofsen Toten, die kluge Er-
wagung der Zeitumstande, die weise Berechnung der Moglichkeiten,
das mangelte dem hafslichen Ritter Bogdan vollig. Die Politik,
die er gegen alle seine Nachbarn verfolgte, ist vielmehr schliefs-
lich fehlgeschlagen.

Von Alexander, dem Konig von Polen, verlangte er eine
sehone Braut, die sich zu einer solchen Heirat niemals entschliefsen
konnte. Urn sich mit der leeren Hoffnung abspeisen zu lassen,
verzichtete er aber auf Pokutien, zog seine Besatzungen aus den
dortigen Burgen zurtick und rief seine Beamten aus den Stadten
ab and dabei erbot er sich noch, ein grofses Gefolge von polnischen
Dienern und Priestern, sogar einen Bischof, fur seine ktinftige
Frau zu halten. Nun starb nach etlichen Monaten , im August
1506, der polnische Herrscher, und sein Bruder und Nachfolger
Sigmund, dem die Besitzungen Stephans im Jahre 1497 vorbe-
halten worden waren, zeigte sich als ein entschiedener Feind der
Moldauer und einer Verschwagerung mit moldauischen, barba-
rischen Ketzern. Wahrend der Erwahlung Sigmunds fallt Bogdan
ale ein Erbe der Perfidie seines Vaters" in Polen ein, nimmt
Pokutien wieder in Besitz und versucht sich der Feste Kamieniec
zu bemachtigen. Es folgen Verhandlungen bis 1509: Elisabeth
will nicht an seiner Seite auf dem armseligen Throne der Moldau
sitzen. Bogdan klagt beim Papste, geht fiber die neue Grenze
und verheert grausam das galizische Gebiet, Rohatin erobernd and

1) Die moldauische Chronik , in verschiedenen Fassungen , bei Bogd an ,
Vechile Cronid: moldo-polnische Chronik ; Cronic1 inedite, wie such in dor rumii-
nischen labersetzung des Ureche, aus dem XVII. Jahrhundert. Dazu das aerbische
,,Leben von Maxim", das in Archiva istoricii, II, S. 65 1f. tibersetzt ist.
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bis Lemberg vordringend; er kehrt mit geraubten Glocken and
ganzen Gemeinden rechtglaubiger Ruthenen zurtick, die er in seinen
Einoden ansiedelt. Darauf eilt ihm der polnische Feldherr Ka-
mieniecki in sein Land nach, vergilt die Verheerungen und geht,
allerdings nicht ohne auch von den Moldauern etwas abbekommen
zu haben, mit Beute zuruck.

Die Po len, verwickelt in moskowitische Fehden, waren der
moldauischen Suzeranitat schon mehr ale ilberdrassig; 1507 hatten
sie ihre Oberhoheitsrechte an Ungarn abgetreten, und nun wurde
der ungarische Konig als Vermittler angerufen. Nach langem
Streit kommt man zu einem Vertrage, der ale bedeutendsten
Punkt die Aufhebung der Heiratsvertrages Bogdan hatte schon
eine moldauische Frau gefunden enthalt und einen ungarischen
Schiedsspruch hinsichtlich Pokutien in Aussicht stellt (10. Marz
1510). Doch dieser ist niemals gefallt worden.

Wahrend dieser lacherlichen Kampfe urn eine widerstrebende
Braut batten die Tiirken immer mehr Boden gewonnen. Schon
im Jahre 1504 wurden beide rumanische Fursten zur Pforte"
gerufen. Radu, der kein mutiger Mann war, leistete dem Rufe
personlich Folge und kehrte zurack, nachdem er sein Geld in
Geschenken verschwendet hatte. Bogdan erneuerte durch seinen
einflufsreichen Bojaren, Ioan Tautul, das erste Mitglied seines
Rates, die Huldigung Peter Arons und Stephans, und der Sultan
antwortete durch einen Gnadenakt", indem er neue Privilegien
erteilte. Nach spateren Nachrichten ward darin die Erhaltung
des Glaubens, die vollstandige Autonomie des Landes, dessen Ver-
teidigung gegen alle Feinde, die freie Erwahlung der Fiirsten, die
Errichtung einer moldauischen Gesandtschaft in Konstantinopel,
(kapu-kehaialyk) doch ist ein solcher Stellvertreter an der Pforte
zugleich als Geisel zu betrachten, die Rechtsunfahigkeit der Turken,
moldauischen Grund und Boden zu erwerben und daselbst Gotteshauser
zu bauen, zugesichert, aber auch ein Tribut von 4 000 tiirkischen
Dukaten, vierzig edlen Falken, gir i f f a 1 c h i, die am Hofe jedes
muselmannischen Herrschers heifs begehrt waren, und vierzig
moldauischen Mahren 1).

1) Der Inhalt ist bei N. C o stin , in den Letopisete III, S. 452 angegeb en. Vgl.
Ur e c h e, S. 179 , welcher zehn Beutel Geld", 5000 Dukaten angibt und die
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Die Walachei erleidet darauf immer mehr Demiitigungen ; die
Donautarken entreifsen Radu 1507, wahrend Bogdan die katho-
lischen Kirchen in Galizien beraubt, seine Besitzungen am
Strome, wo er bisher Zoll erhoben hatte, entfiihren die zu ihm
geflachteten Bulgaren, und darunter gewifs auch viele Rumanen,
and zwingen ihn noch zu einer Reise nach Konstantinopel. Nach-
dem der arme Mann auch noch von den Moldauern besiegt worden
ist, stirbt er 1508. Gegen die Ungarn, die einen Sohn des jungen
Basarab, Danciul, ins Land bringen wollen, gelingt es dem Miha-
logli-Hause, dem die Aufsicht caber die Donau seit langen Jahren
anvertraut war, einen neuen Wustling auf den Thron zu sitzen,
Mihnea, einen angeblichen Sohn des Tepees, dem er auch durch
seine hamische Grausamkeit, durch seine diabolische Lust an
Menschenqualen iihnlich war. Der hose" Mihnea totet viele seiner
Bojaren im Jahre 1510, als Bogdan den Frieden mit Polen schlofs.
Die am Leben gebliebenen Bojaren verjagen Danciul nach Sieben-
biirgen, wo er und einer der Serben vom Hofe Raduls, Demeter
Jakk6, ihn ermorden. Durch die Gnade Mehmed-begs, des Sohnes
von Alibeg Mihalogli, wird nun ein Kind, der junge Vlad,
eingesetzt.

Von nun an ist die walachische Geschichte bis in spate Zeit
von zwei Faktoren beherrscht: neben den allmachtigen Donau-
tiirken stehen die 211 ungehorsamen Feudalen gewordenen un-
zabligen Bojaren, die unaufhorlich far einen oder den anderen
Ftirstensohn", den es gerade jenseits der Donau und der Kar-
pathen gibt, untereinander in Streit liegen. In verschiedenen
Gegenden erscheinen jetzt machtige Feudalhauser, welche diese
blutige nichtsnutzige Bewegung unterhalten, sie scharen und leiten.
Man beginnt von Buzauer Bojaren, von Bojaren von Slatina, aber
besonders von den oltenischen Bojaren zu sprechen. Hier, im
rumanischen Banate, leben vier Braden Barbu, Pirvu, Danciul
und Radu, die ausgedehnte Landereien besitzen und mit bedeu-
tenden Familien verschwagert sind; eine Schwester von ihnen,
Neaga, hat ein Kind von einem Basarab, wahrscheinlich vom jiingeren.

ganze Geschichte mit der Erbauung der Kirche in BUlinest1 durch Tautul, mit
dem angeblich geschenkten Gelde des ersten Tribute in Zusammenhang bringt.

VladtA ,
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Sie rind alle fromm wie der verstorbene Radu, kaufen gem die
Gebeine von Heiligen aus der Balkanhalbinsel, erbauen Kloster
ihnen ist die Errichtung des schonen Klosters Bistria zu danken
und erfreuen sich eines Ansehens, das sich mit dem des durch sie
erhobenen Farsten gar nicht vergleichen lafst. Im Jahre 1499
war der alteste Bruder, der in dem neuerstandenen Craiova in
der Ebene sitzt, nur Barbu von Craiova", aber schon im Beginne
des XVI. Jahrhunderts ist er, als erster Bojar, auch Ban von
Craiova", obgleich der ungarische Konig noch seinen Ban in
Severin unterhalt and die alteren Fursten die Rechte Severins
auf Rimnic am Olt, das neue Severin, ubertragen hatten. Die
Bane von Craiova werden nur aus diesem Geschlechte entnommen,
und jeder Furst, der gegen diesen Gebrauch verstofst, verliert so-
fort seine kurze Macht und zugleich sein Leben.

So erging es dem VII d ut Die Pirvulqti" und die Banoveti"
riefen den Freund Mohammed von Nikopolis; nach einer Schlacht,
in der zahlreiche Bojaren im Heere des jungen Farsten fielen,
wurde dieser selbst gefangen and in Bucure§ti (Bukarest), unter einem
Birnbaume", am 25. Januar 1512 enthauptet. Jetzt wurde der Neffe
der Pirvule0i" Neagoe, nach seiner Mutter Neaga genannt, aber
als Furst mit dem Namen seines Vaters Basarab protzend, viel-
leicht auch durch moldauisches Zutun 1), eingesetzt. Gemahl einer
serbischen Prinzessin, der Nichte des Metropoliten Maxim 2), eines
gelehrten Mannes, mit vielem Kunstsinne begabt, folgte er der
frommen Politik Raduls und verdient gewifs mehr als dieser den
Namen des Grofsen", wenn die Dankbarkeit der Kirche darin
zum Ausdruck kommen soli. Er ist der Erbauer der weltberam-
ten Kirche von Argeq: sie ist aber auch das einzige Werk seines
neunjahrigen, bis September 1521 wahrenden Herrschens.

Was aber geschah in der starken Moldau in dieser Zeit? Die
tarkisch-tatarischen Wogen tobten an ihren G-renzen, und nicht
nur einmal hatte Bogdan das Schicksal seiner walachischen Nach-
barn, wenn nicht ein harteres zu farchten. Wahrend der Sultan-
sohn Selim Chilia und Cetatea-Alba, jetzt Akkirman genannt, den

1) Acta Tomiciana, II, S. 94.
2) S. auch Convorbiri-literare, 1903, S. 435ff.
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Befehlshabern seines schwachen, alien Vaters entrifs und im Bunde
mit seinem Schwager, dem Sohne des Tatarenkhans, diese Gegen-
den mit 'Arm erfiillte, war Bogdan nicht einen Augenblick seines
Daseins richer. Nachdem Selim Sultan geworden war, ging er
nach Asien, um hier die Erbschaft der Sudanen and Khalifen,
den Padischahtitel, zu gewinnen. Unterdessen erduldete die Mol-
dau geradeso wie Po len die unaufhiforlichen Streifzilge der los-
gelassenen Tataren, denen die Raja in der stidlichen Moldau und
ganzen Dobrudscha tiberlassen worden waren. Nicht nur das Land
zwischen dem Dnjestr und Pruth, sondern auch das bis zum
Sereth und ntirdlich bis Hotin und Dorohoit ward systematisch aus-
geplundert, und eine Schlappe bei der Rtickkehr geniigte nicht, urn
die raubenden Besucher fur die Zukunft fernzuhalten. Selbst
wahrend seiner glanzenden Hochzeitsfeier im Jahre 1513 hatte
der geplagte Furst die Tataren zu Gasten. Im April 1517
starb, noch sehr jung, Bogdan in HutI am Pruth, wo er viel-
leicht in dieser Fruhlingszeit weilte, urn die ostliche Grenze zu
sichern.

Der alte Logofat Tautul war gestorben, und als der machtigste
moldauische Bojar gait Arbure der Hatman. Dieser fiihrte die
Vormundschaft fur den jungen, kaum neunjahrigen Bastardsohn
Bogdans, Stephan mit Namen, den der Vater nach der bewahrten
Methode Stephans des Grofsen und Klugen in seiner Gegenwart
zum Nachfolger hatte withlen lassen.

Der junge Stephan konnte bei seinem Alter eine eigene Po litik
nicht betreiben, und alles, was urn diese Zeit in der Moldau geschah,
ist das Werk Arbures. Wahrend der dauernden Unsicherheit,
welche die Tiirken verursachten, wurde ein neuer feierlicher Ver-
trag mit Po len unter dem Namen Stephans und dem seines jtingeren
Bruders Peter im Jahre 1517 ') unterzeichnet. Gegen 1522
endlich wurde Stephan selbet der Herr seiner Taten, und dies zeigte
sich bald durch Ereignisse, die vielleicht seinem Mute, keineswegs
aber seinem Verstande und Herzen Ehre machen.

Durch sein ungerechtes, herausforderndes Betragen verursachte
Stephan eine Verschworung der Bojaren, die Peter an die Stelle

1) Hurmuzaki, II', S. 261ff., 287ff.
Jo r ga , Geschichte der Ruminen. I.
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seines Bruders bringen wollten. Hinrichtungen folgten diesen
Machenschaften, und unter den davon Getroffenen fand sich auch
der alte Arbure. Es folgte ein Zug gegen das Heer der Aufstan-
dischen, das sich schon angesammelt hatte: der Wojwode siegte,
und die Reihen der Emigranten nach Po len und Ungarn wurden
um so dichter. Der Hauptgegner des Farsten, Nicoara §erpe,
verlangte vom polnischen Konig die Auslieferung des alteren Peter,
der als Pratendent den Namen Rare tragt; dieser lebte in Preufsen
unter Aufsicht und sollte jetzt die Herrachaft fiber die Moldau
antreten.

Damals war seit drei Jahren Sultan beider Weltteile jener
Soliman, der den grofsten Personlichkeiten der Geschichte wardig
zur Seite gestellt werden kann, der Mann, in welchem den Tiirken
endlich einmal ein Imperator geboren war. Im Jahre 1521 er-
oberte er Belgrad und bahnte sich einen Weg nach Ungarn, 1622
erschien er unter den Mauern der Johanniterfeste Rhodos und
machte dieser frankischen Besitzung im Mittelmeere ein Ende;
1523 bereitete er den neuen Zug nach der Donau vor, welcher
1524 auch unternommen wurde. Wahrend so die Osmanen die
Vorbereitungen zur Besetzung beider Ufer des grofsen Stromes
trafen, batten die Moldauer nichts Besseres zu tun, als sich nach
einem anderen Ftirsten umzusehen, and schwachten dadurch ihre
Streitkrafte. In der Walachei aber stand es noch schlimmer.

Basarab war schon im September 1521 gestorben, und rein
Nachfolger war wie bei Bogdan ein unmandiges Kind.
Dieser Knabe, von dem gelehrten Vater anspruchsvoll Teodosie
genannt, erhielt als Vormund seinen Onkel Preda, auf den nach
dem Tode Barbus die Wiirde eines Ban ubergegangen war. Dock
die Bojaren von Buzau" fanden einen tauglicheren Herrscher in
dem Monche Dragomir, der sich Vlad nennen liefs 1). In einer
Schlacht fiel Barbu, und der Craiovesc" Pirvu folgte ihm in der
Wurde und politischen Stellung. Er rief die Hilfe des Mohammed-
beg an, der gerade von der Einnahme Belgrads zuruckkam, und
so wurde Teodosie in Bucureti wiederhergestellt. Die walachischen
Patrioten waren Christenfreunde und erwahlten jetzt einen Bojaren

1) Vgl. such Cony. literare, 1902, S. 284.
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aus der Grofs-Walachei zum neuen Gegenfarsten, denn Vlad war
getotet worden. Dieser Herr von Afumai" (im Bezirke Ilfov) tat
seinen Untertanen kund und zu wissen, dafs er Radu Voevod sei, der
Sohn des grofsen Radu Voevod". Nach kleinen Siegen und einer
entscheidenden Niederlage wurde Radu nach Siebenbiirgen ver-
jagt. Ein Versuch, von hier aus mit ungarischer Hilfe zuriick-
zukehren, mifsgluckte, und auch die nur far den Augenblick ent-
scheidende Ankunft des siebenbiirgischen Wojwoden Johann
Zapolya hatte keinen Erfolg. Zuletzt machte Radu den Tarken
Anerbietungen: diese hatten eingesehen, dafs Teodosie, ihr Gast
in Konstantinopel, unverwendbar war, und ernannten deshalb 1523
einen gewissen Vladislav zum Herrscher der Walachei. Obwohl
anfangs von den Pirvulesti unterstatzt, ward er bald von ihnen
selbst vertrieben. Der neue Furst hiefs auch Radu, obgleich er
als Bojar lange Jahre nur als Bgdica genannt erscheint ; die Tarken
lockten diesen neuen Pratendenten zu sich und gaben ihm statt
einer Fahne den Todesstofs. Wieder entspann sich der Krieg
zwischen Radu und Vladislav; beide wurden vom Sultan nach
Konstantinopel geladen, und bier bekam endlich Radu de la Afumai
Anfang 1525 die Farstenwarde, unterstiitzt von Donautiirken und
den Craiovaer Bojaren. Ein Jahr vorher aber war Severin in
die Hande der Osmanen gefallen.

In die bescheidene Chronik der Taten Stephans des Jiingeren
mufs auch ein Sieg caber die aus Polen heimkehrenden rauberischen
Tarken eingezeichnet werden. Aber wahrend der grofse Sultan
alle seine Streitkrafte sammelte, um dem tiefgesunkenen Konig-
reiche Ungarn den letzten Schlag zu versetzen, hatte Stephan
nichts Besseres zu tun als mit Radu einen bewaffneten Streit um
die jangere Tochter Basarabs die altere wollte keinen von
den beiden heiraten anzufangen. Stephan siegte zwar, mufste
aber doch die einzige der Prinzessinnen, die noch frei war, heiraten.
Im Fruhling traf der tiirkische Befehl ein, far Proviant und Hilfs-
truppen zum Kriege gegen den Konig von Ungarn zu sorgen,
dieser dagegen bat dringend, dem Verlangen nicht Folge zu leisten.
Die beiden rumanischen Herrscher, obwohl miteinander verfeindet,
wufsten sich in gleicher Weise aus dieser Verlegenheit herauszuziehen:
keiner von ihnen erschien auf der Walstatt, wo der letzte der
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ungarischen Monarchen fur die Ehre seines Namens kampfend
mit seinem Reiche fiel. Rumanische Fahnen wehten am grofsen
Ungliickstage von Mohacs am 29. August 1526 nicht, und
vielleicht verstand keiner von den beiden Fursten die Tragweite
des grofsen Ereignisses 1).

Urn die neugeschaffene Lage zu benutzen, erschien nach dem
schon am 14. Januar 1527 eingetretenen Tode Stephans als neuer
moldauischer Furst Peter der Fischer.

So war wieder ein ehrgeiziger, strebsamer Mann auf den Thron
der Moldau gekommen. Peter unterschied sich von seinem Vater nur
dadurch, dafs bei ihm der Durst nach Eroberungen jedes andere
Motiv des Handelns iiberwog. Wo er nur eine schlecht verteidigte
Grenze sah, wo er nur von einer der im Burgerkriege liegenden Par-
teien herbeigerufen wurde, da war er mit seinem starken moldauischen
Heere zur Stelle, wenn er es auch bei weitem nicht so gut fiihrte wie
Stephan. Er war wirklich ein Dimmer rastender Rankeschmied, und
in den unzahligen Faden, die seine Schlauheit wob, sah er sich
zuletzt selbst gefangen. Als er starb, besafs grofstenteils durch
seine Schuld sein Land engere Grenzen als zuvor ; es lag
in den Fesseln turkischer Burgen wie die Walachei, und das An-
sehen eines moldauischen Fiirsten war tief gesunken.

Und dennoch bot sich fur ihn nach der Schlacht von Mohacs
eine vorher niemals dagewesene Gelegenheit, im benachbarten
siebenburgischen Lande einzugreifen, wo er schon als Erbe Stephans
des Grofsen das 1475 geschenkte Csics6 Bowie das etwas spater
dazugekommene Schlofs Cetatea-de-Balta, ungarisch Biikfillovar,
nach dem dabei fliefsenden Kilkiilloflusse genannt besafs 2),
wo er seine Beamten in Rettig (Bistritzer Bezirk) hatte und durch
eine Verftigung Konig Ludwigs in der bedeutenden, stark befestigten
sachsischen Stadt Bistritz eine Rente von tausend Gulden jahrlich
einhob 3). Siebenburgen hatte an der entscheidenden Schlacht

1) Die Hauptquellen sind die moldauischen Chroniken und die Acta Tomi-
ciana. Fiir die Beziehungen der Moldau zu Tiirken und Tataren: Chills, si Cetatea-
AIM; fur die G es chi cht e: Studil si doc. III und meiue Pretendentl domnesti
in secolul al XVI-lea (Bukarest, 1898).

2) Chills, si Cet.-Albg, S. 271ff.
3) Hurmuzaki, 118 , S. 510, no. ccaxm.
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gegen die Turken nicht teilgenommen, weil der dortige Wojwode,
der seit langem als moglicher Nachfolger des kinderlosen Konigs
gait, seine Krafte far seine personlichen Zwecke sparen wollte;
dem Ehrgeize dieses Wojwoden, Johann Zapolya, der schon bei
Lebzeiten Ludwigs II. sein Land als ein regnum, als ein beinahe
unabhangiges Gebiet betrachtete, standen nur die durch einen
Familienvertrag erworbenen Rechte des Romischen Konigs Ferdi-
nand im Wege, der die Schwester Ludwigs geheiratet hatte. Selbst-
verstandlich entschied sich der kluge Sultan Soliman fiir den kleinen
Dynasten, der einem kleinen Geschlechte entstammte, und erkannte
den Mann als Ktinig Janos" an, der far die Osterreicher und
ihre Freunde immer nur Janos Weyda", kurz der Weyda" blieb.

Nun war aber Zapolya zu schwach, um sich allein halten zu
konnen; er traute aber auch seinem ttirkischen Gonner zu wenig,
als dafs er ihn gem bewaffnet neben Bich gesehen hatte. Andrer-
seits mufste Bich Ferdinand seine Konigreiche Ungarn und Bohmen
zu einer Zeit erkampfen, als die ganze Macht der zahlreichen
iisterreichischen Besitzungen fiir die grofsen mittelalterlichen Plane
seines Bruders, Kaiser Karla V., aufgeboten wurde. Endlich fithlte
sich der Sultan noch nicht machtig genug, um eine so ausge-
dehnte christliche Provinz mit einem Schlage zu besetzen und zu
beherrschen.

In Siebenbtirgen lebten aber Hunderttausende von rumanischen
Bauern und Hirten, die trotz ihrer Erniedrigung imstande waren,
einen Herrscher ihres Stammes freudig zu begrufsen: etliche
Walachen", schreibt ein kundiger Diplomat, besitzen einen grofsen
Teil des Landes, und leicht ktinnten sie sich in Anbetracht der
gemeinsamen Sprache dem Moldauer anschliefsen ')".

Seit geraumer Zeit waren die Szekler an moldauische
aber auch an rumanische Wa.ffenbriiderschaft und an die

Oberhoheit der benachbarten Wojwoden gewohnt. Mit sieben-
burgischen Walachen" stark vermischt oder wenigstens dicht
neben ihnen lebend, konnten sie einer moldauischen Eroberung
Siebenbtirgens gar nicht feindlich gesinnt sein, and derselbe pol-

l) Et aliqui Valachi possident bonam regni partem, qui levi de causa, propter
linguae societatem , illi adbaererent" ; Mon. Hung. Hist. XVI, S. 147 -152;.
Hurm uzaki H4, S. 306-307, no. CLXXI.

Ein-
falle,
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nisch ungarische Diplomat erkennt dies auch ausdracklich an.
Es waren aufserdem kaum zehn Jahre verflossen, seit die Bewe-
gung der Bauern in Ungarn, der Kreuzzeug" Georg Doszas, eines
Szeklers, gegen die sich immer mehr Rechte anmafsenden Edel-
leute blutig niedergeschlagen worden war: diese Bewegung hatte
ihr Ende erst im Banate gefundep, und es ist festgestellt, dafs
auch rumanische Bauern aus den an Siebenbiirgen angrenzenden
Gespanschaften an dem Bauernkriege teilgenommen haben '). Nach
dem Siege des privilegierten Standes wurde kraft neuer Gesetze
mit den Bauern noch barter verfahren ; dies diente gewifs nicht
zur Beruhigung der Gemuter, so dafs die Ankunft eines Fiirsten
der freien Bauern, wie es der moldauische Nachbar war, mit lautem
Jubel von Ungarn, Szeklern und Rumanen zugleich aufgenommen
werden mufste. Ale einem Statthalter des Romischen Konigs ware
Rareq, wenn er sich diesen Titel beigelegt hatte, auch die Unter-
werfung der deutschen Burger aus den sachsischen sieben StUhlen
sicher gewesen.

Peter befolgte zuerst in betreff Siebenburgens die einzige Poli-
tik, die Frachte versprach, den Bund mit den Deutschen. Noch
1527 kamen zwei Gesandte Ferdinands zu ihm, wovon einer ihm
das Versprechen brachte, dafs selbst Bistritz far treue Dienste ab-
getreten werden konnte. Aber gleich darauf wandte sich das Blatt,
denn Ferdinand verschwand vom Kampfplatze. Zapolya fand
immer mehr Unterstatzung und Liebe, und endlich dies war
fur den Farsten der Moldau entscheidend -- brach Soliman selbst
am 10. Mai 1529 von Konstantinopel auf, um die ungarischen
Wirren beizulegen, d. h. dem Konig Janos" zur Befestigung seines
Thrones zu verhelfen. Auf ausdrackliches Verlangen Peters vertraute
ihm Zapolya die Stadt Bistritz pfandweise" an, doch unter der Bedin-
gang, dafs er die Anerkennung der dortigen Sachsen gewinnen oder
erzwingen wurde. Durch Einfalle ins Szeklerland angekundigt,
begann der grofse Zug der Moldauer im Juni; schon am 22. dieses
Monats wurden die sachsischen Anhanger Ferdinands im Siiden
der Provinz unter dem Schlosse Feldvar (Feldioara) vollstandig

1) S. den guten Aufsatz von S. S. Sec ul a , in Arch. soc. qt. si lit. din
Iasi, VIII, S. 125 ff., wo such die ungariache Literatur angegeben ist.

-
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geschlagen und verloren auch ihr Geschiitz. Durch eine Bewegung
der Bojaren , die vielleicht auch der moldauische Nachbar aufge-
wiegelt hatte, war der walachische Furst im Januar 1529 des
Thrones und Lebens verlustig gegangen , und sein Nachfolger
Basarab fand im Lande keine Anerkennung. Im Marz brachten
nun die Donautiirken, die an der Stelle des verbannten Mehe-
med unter einem neuen Statthalter standen, den Fiirsten Moise, einen
Sohn Vladislays, herbei, der ale nunmehriger Herrscher nicht die
unsichere Politik seines Vorgangers in betreff der siebenbtirgischen
Angelegenheiten befolgte, sondern, dem tiirkischen Befehle gehorsam,
einige Truppen gegen Kronstadt abschickte, doch ohne etwas We-
sentliches auszurichten 1).

Nach seinem Siege verlangte Peter von den Bistritzer Sachsen
sein Schlofs Balvanyos (rum. Unguraq) und seine Stadt Bistritz, doch
wurden ihm beide nach vorausgegangener VerstUndigung mit der Uni-
versitas Saxonum, die gegen Zapolya und dessen Anhanger unversohn-
lich blieb, verweigert. Unter schrecklichen Drohungen, das Land
brandschatzen und seine Einwohner vierteilen, ja mit Weib und Kind

72braten" zu lassen, brach der Moldauer von neuem gegen seine
ungehorsamen Untertanen los. Ein Heer erschien vor den Mauern
von Bistritz, alles verwilstend , konnte aber doch die Mauern der
hartnackigen Stadt nicht iibersteigen , wahrend der Furst selbst
bei der Belagerung von Kronstadt etwas besseren Erfolg hatte.
Neue, ebenso furchtbare und leere Drohworte ausstofsend, kam
Peter im Herbste zuriick. Der fur das Jahr 1530 angektindigte
Einfall blieb aber aus 2). Es wurde niemand von den Bistritzern
gebraten, und Peter begniigte sich mit unbestimmten Oberhoheits-

1) Studil §i doe. III, S. muxL, Hurmuzaki, XI: siebenbiirgische
Rechnungen and die beigegebenen Anmerkungen nach den sachsiachen Chro-
niken , von Kemeny, Deutsche Fundgruben, 2 Bde. and ein Erganzungsband,
den Tr a u s c h e n f el s herausgegeben hat. Er veroffentlicht dazu die Akten aus
dem Wiener Archive, welche neuerdings Fr. Schuller, im Archiv far sieben-
biirgische Landeskunde veroffentlichte. (Bde. XXVI, XXVIII and XXIX.)

2) Nach ungodruckten Akten im Bistritzer Archive, in Docum. BistriteI
I, S. aux ff. Vgl. Heinrich Wittstock, in Trauschenfels, Magazin, N. F. II;
Wen rich im Arch. fur siebenb. Landeskunde, N. F., Bd. VI; R. Schuller ,
ebenda XXIII; die Regesten der Bistritzer Akten von Albert Berger, 3 Fas-
zikel im Programme des dortigen Gymnasiums.
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rechten und mit dem jahrlichen Zinse seiner" siebenburgischen
Stadt. Die gunstige Gelegenheit zu einer Erwerbung Sieben -
burgens war vortiber, und Peter wandte sich jetzt gegen Po len.

Pokutien hatte Bogdan tatsa,chlich nicht zuriickgegeben , aber
wahrscheinlich wahrend der Minderjahrigkeit des jungen Stephan war
die Zuruckgabe erfolgt. In der ersten Zeit nach seiner Thron-
besteigung zeigt Bich Peter, der langjahrige Gast des polnischen
Konigs, der ihn gegen die Wut seines Neffen Stephan zu schtitzen
wufste, hochst willfahrig gegen das Reich, mit dem er zu Ende
des Jahres 1527 einen Vertrag unter den gewohnlichen Bedin-
gungen schliefst 1). Aber 1528 verlangt er schon von der Pforte

allerdings wird er scharf abgewiesen die Erlaubnis, wegen
des ihm entzogenen Erblandes Pokutien in Polen einfallen zu
ditrfen. Gleichzeitig heuchelt er gegen den Konig selbst treue
Freundschaft und verlangt unter anderem, am Tage von Piotrkow,
dafs man ihm bei Aufbringung der tiirkischen Steuer helfe 2).
Im Jahre 1529 ist der Moldauer in Siebenbtirgen beschaftigt.
In den ersten Monaten des Jahres 1530 wird der Walachenftirst
Moise, welcher begonnen hatte, Bojaren zu enthaupten, ein noch
nicht erlaubtes blutiges Spiel verjagt, doch kehrt er mit sitchsischer
Hilfe unter Mark Pemflinger, dann unter dem siebenbiirgischen Bischof
und Stephan Majlath, dem kunftigen Wojwoden, zurtick. Aber sein
Nachfolger Vlad gewinnt im August einen entscheidenden Sieg
bei Vii§oara: Moise and sein Ban von Craiova finden im Kampfe
den Tod, MajlAth aber Mt in die Hande des Siegers. Bald er-
scheint dieser neue Vlad als Schwiegersohn und Verbtindeter
Peters, und dieser Umstand erklart einigermafsen den Sieg vom
August 1530.

Die Vorbereitungen Peters gegen Polen waren ebensowenig in
Konstantinopel wie in Ungarn Geheimnis geblieben. Der Konig
wurde gerade im August urn die Ruckgabe Pokutiens angegangen,
doch dieser Bitte folgte die Abweisung selbstverstandlich. Im
September drangen die Moldauer in das geforderte Land ein, und
wie unter Stephan und Bogdan gelang es ibnen ohne grofse Schwie-
rigkeiten, die alten Grenzen" wiederherzustellen. Erst nach vielem

1) Auch in Hurmuzaki 113 abgedruckt.
2) Hurmuzaki, Supl. II, B. I, S. 18-19, no. rv.
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Hader entschlofs rich der polnische Reichstag zur Anwerbung
eines Heeres, um den Eindringling hinauszuwerfen, ja man wartete
sogar, bis eine gunstige Antwort vom Sultan, an den ein besonderer
Bote abging, eintraf. Dann endlich ubernahm Johann Tarnowski
den Befehl fiber ein starkes Heer und ft hrte es nach Pokutien,
das ihm in zwei Tagen", so sagt der offizielle Bericht, zu-
fiel. Wiitend versuchte der ungeduldige Wojwode sein Land"
wiederzuerobern , brachte auch in wenigen Tagen mit seinen
CurtenT viele Bojaren und eine Menge bewaffneter Bauern zu-
sammen, aber der Vortrab seines Heeres wurde von den besser
disziplinierten, schwerer bewaffneten und mit besseren Geschiitzen,
die sie auch zu bentitzen verstanden, versehenen Polen geschlagen.
Nach drei Tagen erlitt Peter selbst zu Obertyn seit jener Zeit
ein berahmtes Schlachtfeld, dessen Name durch polnische Sieges-
berichte in ganz Europa verbreitet wurde , am 22. August 1531
dasselbe Schicksal. Seine Fahnen, die tiirkischen und christlichen,
seine zu Feldvar gewonnenen Geschtitze und sein Lager wurden
erbeutet, seine Krieger auf der Flucht hingemetzelt ; er selbst trug
drei Wunden auf seinem ermatteten Korper, in dem schmerz-
erfullt die unversOhnliche Seele loderte.

In Polen nahm der Jubel tiber diesen ersten, unleugbaren
Sieg, den man tiber die so oft erfolglos bekampften Barbaren im
Siiden davongetragen hatte, kein Ende, and die Verfasser der
Zeitungen" wie die Dichter wetteiferten in ihren schwungvollen
Lobpreisungen. Doch der Besitz Pokutiens blieb, trotz der Ver-
schwendung, die man mit schonen Worten trieb, immer strittig.
Nun sammelte Peter Serben, Turken und Tataren, erfahrene Be-
rufssoldaten, die zu Einfallen in fremdes Gebiet geeigneter waren
als die moldauischen Bauern, und schickte einige Abteilungen in
sein ererbtes Land. Die Polen erwiderten diesen Besuch in ahn-
licher Art, und beim Abzug dieser Gaste fanden die Moldauer
Gelegenheit zur Rache. Die von beiden Seiten angerufene Ver-
mittelung Zapolyas niitzte sehr wenig; der Wojwode wollte seiner-
seits kein Unrecht feststellen, and selbst den Sieg von 1531 erklarte
er in einem ganz eigentamlichen Sinne: der Konig diirfe nicht zu
stolz sein", sprach er, wegen seines Sieges, weil er ihn nicht durch
eigene Macht, sondern durch das Gluck, welcher oft wechselt, gewonnen
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hat: es siegte nicht der Konig, sondern Gott, welcher den Fiirsten
fur seine Zuversicht strafen wollte." Gewifs ware der Krieg wieder
ausgebrochen, wenn nicht die siebenbargischen Angelegenheiten
die ganze Aufmerksamkeit Peters in Anspruch genommen batten.

Im Jahre 1532 zog der immer siegreiche Sultan gegen seinen
verachteten und verhafsten Feind, das Haus Osterreich: er kam
aber nicht weiter ale bis Guns. Zur selben Zeit wurde Aloisio
Gritti nach Siebenbargen gesandt, um die dortigen Verhaltnisse
an Ort und Ste lle zu untersuchen. Es war ein Dogenbastardsohn,
der zu'in vollkommenen Levantiner geworden war und die Schlau-
heit des morgenlandischen Franken mit dem tollen Mut und dem
riesigen Einbildungsvermogen des geborenen Abenteurers ver-
einigte.

Man sprach mit Besorgnis davon, dafs messer AloisioPascha
sich anstatt des Weyda" und des Deutschen" zum Konig von
Ungarn aufwerfen wolle, und dafs er die Moldau bereits seinem Freunde
in Konstantinopel, einem Haremsschwager des Sultans, dem schon
bekannten Stephan, dem Enkel des Helden, bestimmt babe, wahrend
far die Walachei einer der jungen Sohne des kaiserlichen Bevoll-
machtigten als passender christlicher Gubernator erschien. Wahr
oder unwahr, notigten diese Gerilchte die dabei Interessierten da-
zu, alle ehrgeizigen Plane beiseite zu lassen und auf das schon
in ihrem Besitze Befindliche gut achtzugeben.

Die Verhandlungen mit Po len dauerten in der gewohnlichen
schlafrigen Weise auch im Jahre 1533 fort. Im folgenden Jahre
kam Gritti wieder, der mehr denn je in der Gunst des Sultans
stand und sich schon fest im koniglichen Sattel sitzen falte.
Er trat sehr hochfahrend auf, ja er liefs einen Bojaren, der
ihm in der Walachei dort war an Ste lle des ertrun-
kenen Vlad ein anderer Vlad, ein gewesener Vintilg, von
Slatina" getreten bei der Uberfahrt nicht schnell genug gedient
hatte, hinrichten; er wiegelte die dortigen immer unzufriedenen
Grofsen gegen diesen neuen Vlad auf, der aber die Spuren der
Intriganten bis in die Zelte des stolzen Italieners verfolgte und
sie teils dem Henker, teils dem Geflingniswarter in der Bergfeste
PoienarI, einer .tepesischen Grundung, iiberantwortete. In Sieben -
burgen schob Gritti die Schuld fur diesen schlechten Empfang jen-
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seits der Berge dem Wojwoden Emerich Czibak in die Schuhe
und fiefs ihn dafiir Viten. Doch das war zu viel. Das un-
ruhige Siebenburgen glich doch noch nicht der schon unter-
jochten Walachei: der freche Mensch ward in Mediasch ein-
geschlossen.

Hier wartete er vergebens auf die Hilfe des versohnten Vlad,
der wohl zur Hand hatte sein konnen, sich aber nicht bewegte. Urn
so eifriger bemiihte sich Peter urn die Befreiung des kaiserlichen
Statthalters. Ein wiirdiger Nebenbuhler Grittis in der grau-
samen Verschmitztheit des Orientalen, eilte der Moldauer gegen
Mediasch, lockte den Belagerten zu sich, verriet ihn dann aber
ohne Skrupel an die Aufsttindischen, die ihm bald den Weg zum
strafenden Himmel zeigten. Von den beiden Sohnen des Dogen-
sprofslings, die dem guten Rareq anvertraut wurden, horte man
niemals wieder etwas.

Nach dieser Tat der Rache waren gewifs die alten Beziehungen
Rareq' zu den Turken und ihrem ungarischen Konige ein wenig
ins Schwanken geraten. Er brach zwar nicht die Freundschaft
mit Zapolya, liefs sich aber auch von den Boten Konig Ferdinands,
der Feldvar vergessen wollte, aufsuchen. Mit ihnen schlofs er
im April 1535 einen Vertrag, in welchem neben der Aufnahme
der gewohnlichen Klause ln von seiten der Kaiser lichen ein Hi lfs-
geld von jahrlich 6000 Dukaten, von seiten des Moldauers die
Verweigerung eines grofseren Zinses an die Pforte und der Reise
nach Konstantinopel versprochen wurde. Durch einen Akt vom
Monate Juni warden Peter alle seine siebenbiirgischen Besitzungen
feierlich bestatigt. Wahrend der Wojwode mit Po len, jetzt unter
kaiserlicher Vermittelung, das site Spiel der Verhandlungen weiter
trieb and in geeigneten Augenblicken verheerende Truppen in das
Nachbarreich sandte, erfuhr endlich Zapolya diesen neuen gegen
ihn gerichteten Frontwechsel und bestrafte den falschen Freund
damit, dafs er ihm 1536 Balvanyos entrifs.

Wieder war jetzt in Peter der Trieb zur Eroberung Sieben-
btirgens erwacht. Die Turken liefsen ihn gewahren; Ferdinand
aber war sein Verbilndeter und bot ihm sogar 1537 die Uber-
gabe der sehr bedeutenden maramorosischen Burgen Munkatsch
und Hufst an; auf Zapolya hatte er keine Riicksicht mehr zu
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nehmen. Peter hatte den romischen Konig gebeten, vorlaufig
keinen neuen Wojwoden in Siebenburgen zu ernennen, bis ich
mich nicht mit E. M. durch Gesandte oder Schriften verstandigt
haben werde caber gewisse heimliche Sachen, welche das Wohl
des Landes betreffen und die besonders geeignet sein werden,
diese siebenburgische Provinz mit E. M. zu versohnen und E. M.
zu erhalten".

Aber gerade in dem Augenblicke, wo das bewaffnete Ein-
schreiten des Wojwoden Bedeutendes hatte bewirken konnen,
riistete sich der polnische Konig zu einem personlichen Zuge
gegen Peter Pokutiens wegen, urn durch einen glanzenden Sieg die
beriihmte Tat seines Feldherrn Tarnowski zu verdunkeln. Nun-
mehr ging man gegen den mit Eiden, Bitten und Drohungen um
sich werfenden Walachen" wirklich tachtig ins Zeug. Seine
Gesandten erhielten im August den Befehl ungesaumt heimzu-
kehren, und ein starkes konigliches Heer drang bis nach Galizien
vor ; dock ein Aufstand, der im unangreifbaren Nachbarlande
ausbrach, vereitelte den erhofften Sieg.

Der sichere Mifserfolg einer jeden Offensive gegen die Moldau
zeigte sich nach wenigen Monaten auch in dem Mifsgeschicke,
das den po]nischen Befehlshaber Nikolaus Sieniawski betraf. Er
riickte mit zahlreichen stolzen Rittern heran, urn den fehlge-
schlagenen Zug seines koniglichen Herrn fortzusetzen, aber in
einem Treffen mit den Moldauern verlor er am 1. Februar 1538,
nachdem er lediglich einen Strich Landes geplundert hatte, nicht
weniger als 2000 Gefahrten.

Den Polen war es ganz unmoglich, den bosen Nachbar unter
Bedingungen, die sie stellten, zum Frieden zu zwingen da
erhielten sie einen entscheidenden Verbundeten in dem grofsen
Kaiser des Ostens, der schon im Juli seinen Marsch gegen die
Moldau antrat, wahrend ein neues polnisches Heer gegen Hotin vor-
riickte. Soliman kam, nicht um polnische Interessen zu fOrdern
diese waren ihm vollig gleichgultig sondern um eigene Zwecke zu
verfolgen. Er brauchte in der Moldau wie in der Walachei, urn
der ganzen nordlichen Grenze sicher zu sein, einen unbedeuten-
den christlichen Sklaven und eine Reihe schiitzender tarkischer
Festungen. Deshalb wollte er Peter verdrangen, seinen Schwager
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Stephan an seine Stelle setzen, das Raja der beiden Haien nord-
warts ziemlich weit ausdehnen und sich dadurch ein zweites Giurgiu
am Dnjestr verschaffen.

Wer konnte dem Sultan in diesen Gegenden widerstehen?
Die Furcht versohnte zwar fur einen Augenblick Zapolya und
Ferdinand; aber die Polen, mit denen Peter in der grofsten Eile
Frieden schlofs, indem er ihnen Pokutien ad ewig" iiberliefs,
die endlich zufriedenen Polen, die nur fiber den besiegten Feind
triumphierten, sich der wiedererlangten Provinz freuten, aber nicht
an ihre ganze, von jetzt an bedrohte Zukunft dachten, horten nicht
auf die eindringliche Ermahnung und die verzweifelte Bitte Peters.
Von seinen Bojaren verlassen und von den Bauern nur in der
Stille betrauert, konnte Peter nicht.einmal wie rein grofser Vater ein
Heer zur Verteidigung seines Landes zusammenbringen. Er floh
nach Hotin, wurde hier von den schon eingenisteten polnischen
Truppen abgewiesen und irrte nun als ein armer, alter, verfolgter
Mann, der weinend vor wundertatigen Heiligenbildern in den
Klostern die Hande rang und bei den Bauern ein Stuck Brot
erbettelte, in den pfadlosen moldauischen Bergen umher. Endlich,
im September, konnte er durch einen Pafs nach Siebenbiirgen
entschlupfen, gute Leute nahmen sich seiner an, und er erreichte
seine Feste Csicso. Aber hier durch den Bischof Martinuzzi, den
Befehlshaber Zapolyas, belagert, ward der Furst gefangengenommen
und als Staatsgefangener wieder eingeschlossen.

Der Sultan rtickte geradenwegs auf Suczawa los , empfing
die Huldigung der Bojaren, setzte seinen Schwager Stephan den
Turken" als christlichen Wojwoden ein, umgab ihn mit 500 Janit-
scharen, annektierte die ganze siidliche Halfte des jetzigen Bessara-
biens und liefs bei Tighinea es ist von nun an das ttirkische
Bender eine starke Festung erbauen, auf deren Pforte geschrieben
stand, dafs der unbesiegbare Kaiser die Moldau gebUndigt, den
ungehorsamen Beg in den Staub geworfen und unter den Hufen
seiner Pferde zerstampft habe.

Jetzt erst sahen die Bojaren der Moldau, die Bich gegen ihren
Fiirsten emport batten, ein, welchen Fehler sie begangen, ja dafs
sie sich nicht nur an ihrem Fiirsten, sondern auch an ihrem
Vaterland und ihren eigenen Interessen im entrissenen Gebiete
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lagen doch auch Bojarenguter, die nun fur immer verloren waren!
in verblendeter Neuerungssucht versiindigt hatten. Sie machten
nunmehr dem in Suczawa zuruckgelassenen Tiirken" trotz seiner
Janitscharenwacht das Leben recht saner. Dieser Schwachling,
der nur das Leben von Konstantinopel kannte, dieser Harems-
schwager des Sultans sollte, ohne von irgendeiner Seite auf
Hi lfe rechnen zu konnen, und noch dazu in einem Jahre, wo die
Heuschrecken sie trugen ihm selbst den Beinamen LIcu st 1
ein, d. h. Heuschrecke alles verwiistet hatten, die tiirkischen
Besatzungen aus den jiingst eroberten Pliitzen verjagen und
den Bau Benders storen! Dreimal entstanden ihm durch die
Make der Bojaren Gegenfiirsten, welche vorgaben, den glor-
reichen Stephan oder den vom Lande betrauerten Peter zum
Vater zu haben. Endlich beschritt man den sichersten Weg,
urn sich seiner zu entledigen. Verschworene drangen in das
Schlofs von Suczawa ein, und nach einigen Augenblicken
ward eine blutige, unschuldige Fiirstenleiche vor den Mel
geworfen. Cornea, der Pfortner, aber ward jetzt als Alexander,
Sohn des Bogdan, zum regierenden Herrn der Moldau aus-
gerufen.

Ohne Verzug erkannten ihn die Polen an; jedoch die An-
erkennung eines Konigs, der seine Vasallen gewohnheitsgenalifs im
Stiche fiefs, konnte den schwankenden Thron des durch eine Ver-
schworung erkorenen Fiirsten nicht gerade befestigen. Die Streif-
zuge, die Cornea, dem Rate des Polenkonigs folgend, gegen alle
benachbarten tiirkischen Schlosser, wie Oczakow, Akkerman, Chilia,
Bender, unternahm, waren gewifs auch nicht das beste Mittel, um
ihm die Gunst des Sultans zu erwerben. Er hatte zwar einige
Bojaren auf seiner Seite, aber viele von ihnen waren aus Neid
oder aus anderen Beweggriinden gegen diesen Emporkommling,
und die Bauern vollends fuhrten nur den Namen des guten, nicht
habgierigen Volkssohnes Peter im Munde.

Dieser kam auch wirklich, nachdem er in Briefen an den
Sultan, die seine Frau, die Despotentochter Helena, in serbischer
Sprache verfafste, Reue an den Tag gelegt und sich auf Soli-
mans Aufforderung hin bei ihm personlich mit schonen Gaben,
demutigen Gebarden und sufsen, falschen Worten vorgestellt hatte.
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Er wolle von nun an kein Unruhestifter mehr, sondern ein ge-
ftigiger Stattbalter des Kaisers sein; er wurde ale Strafe fur seine
Vergangenheit einen grofseren Tribut bezahlen und, wie ehemals
sein tarkischer" Neffe, Janitscharen in Suczawa halten dies
alles versprach er. Wenige Monate, nachdem er in der tarkischen
Hauptstadt Aufenthalt nahm und sich urn den moldauischen Thron
bemuhte, kam aus Ungarn die wichtige, folgenschwere Nach-
richt, dafs Konig Janos" nicht mehr unter den Lebenden sei.
Der Verstorbene hinterliefs aber von seiner jungen Gemahlin, der
polnischen Konigstochter Isabella, die er erst kUrzlich heimgefuhrt
hatte, nur einen unmundigen Sohn, Johann Sigmund. Fur
Soliman stand von vornherein fest, dare dieser Saugling, den er
Stephan zu nennen geruhte, Konig von Ungarn, wie sein Vater es
hatte haben wollen, werden m u fs t e, und er erwartete zugleich
eine augenblickliche Starkung der deutschen Partei, urn sie ent-
sprechend demutigen zu k8nnen. Urn aber seinen Zug wurdig
in Szene zu setzen , brauchte er an der Grenze des umstrittenen
Konigreiches allerdings treue Vasallen, diese aber mufsten zugleich
auch bessere Leute sein, als Schwager" Stephan die Heuschrecke",
gewesen war. In der Walachei war im Sommer 1535 dem Vlad-
Vintila ein politisches Jagdungliick passiert, und als Nachfolger
setzten die oltenischen Bojaren, in deren Waldern die verhang-
nisvolle Hirschjagd stattgefunden hatte, einen Minch vom Kloster
Arges ein, der wegen seiner prasumtiven Rechte auf den Ftirsten-
hut zwangsweise ins Kloster gesteckt worden war. Als Bojare
hatte er den Namen Peter getragen, im Kloster nannte man ihn
Paisie, als Furst legte er sich den gelaufigen Fiirstennamen Radu
bei nach seinem angeblichen Vater, Radu Voevod, selbstverstand-
Iich dem Grofsen"; zur Unterscheidung von anderen Farsten
dieses Namens wurde er Radu Paisie oder Radu Calugarul ge-
heifsen. Im Jahre 1539 erhoben sich die Bojaren unter erban,
dem Ban von Craiova, auch gegen ihn ; doch wurde er durch
die Donautarken zuruckgebracht, und zum Lohn deur erhielten
diese 1540, nachdem Radus Sohn Marco far seinen Vater einen
Besuch am Hofe zu Konstantinopel gemacht hatte, den wichtigen
Hafen von Braila, den einzigen Punkt, der noch an den ebe-
maligen reichen Landbesitz an der Donau erinnerte, und zugleich

                     



384 4. Bapitel.

die einzige Stelle, die einen freien Zugang zur Donau und damit
zum Meere gestattete

Jetzt lief nun auch noch die Nachricht ein, dafs Stephan durch
den hain", d. h. durch den Verrater Alexander ersetzt worden sei
und dafs sich die Moldau in hellem Aufruhr befinde. Ohne Ver-
zug bekam deshalb Peter die kaiserliche Fahne, kaiserliche Truppen
und ward zum zweiten Male in feierlicher Audienz zum
Fiirsten der Moldau ernannt. Stolz fiber seinen Sieg", eilte
er an die Donau und liefs seinen Freunden melden, dafs er
wieder, was er gewesen war, geworden sei, und noch mehr als
das". Das Land schlofs sich ihin an, und eine Bojarenpartei hielt
vom ersten Augenblicke an zu ihm ; die anderen, die das Land
an den Sultan und dessen ermordeten Schiitzling verraten hatten,
wurden festgenommen, und die erneute Thronbesteigung des Fiir-
sten ging so glucklich vonstatten, dafs Blut nur unter dem Schwerte
des Henkers flofs, dem die Kopfe Alexanders und seiner Gehilfen
verfielen. Schon Ende Februar war der alte, erfahrene Herrscher
wieder in Suczawa und konnte seine Famifie aus Siebenbiirgen
dorthin zurilckkehren lassen.

Aber die politische Lage seines Landes war doch eine wesent-
lich andere geworden ; der Furst konnte nicht mehr wie frillier
seine Gegner als mutiger Ritter herausfordern. Der Versa*
Tighinea aus den Maiden seiner Befestiger durch in Polen ge-
liehenes Geld loszukaufen, gelang nicht. Denn die Polen konnten
sich trotz der gegenteiligen tiirkischen Versicherung und seiner
eigenen Beteuerung, unmoglich je von Herzen mit dem alten
bekannten Friedensstorer aussiihnen, den sie jetzt ungern wieder
an ihren Grenzen erscheinen Bolen. Unter diesen Umstanden
wiesen sie auch die Bitten urn Geld kurz ab. Der Konig, der
den Tataren Tribut zahlen mufste, hatte kein Geld zu verleihen.
In Siebenburgen fand er nur erklarte oder heimliche Gegner,
und seine dortigen Burgen an Bistritz dachte er jetzt gar
nicht mehr wurden ihm vorenthalten. Schon 1 541 ilber-
schrift er die Karpathen, urn dem Sultan seine Dankbarkeit fur

1) Vgl. Chilia Cet.-Alba, S. 323 mit [Tunusli: d. h. Michael Cantacuzino],
Icrscoela sus Blaxtac, Wien 1806, cap. 'mu.

1).

ai
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die ihm verliehene" Warde zu bezeigen, und Majlath, der schon
einmal der Gefangene walachischer Truppen gewesen war, fiel bei
dieser Gelegenheit in seine Hande: durch das Versprechen freien
Geleites hatte er wie gewohnlich sein Opfer angelockt. Der un-
abhangige, keinen Konig und keine Konigin anerkennende Wojwode
von Siebenburgen wurde nach Belgrad zu dem Sultan geschickt,
der eben gegen die Deutschen" in Ungarn ins Feld gezogen
war. Wahrend nun die Turkisch- und Deutsch-Kaiserlichen um
Ungarn stritten, war der Regent Martinuzzi, Bruder Georg", der
Bischof und Schatzmeister, der wirkliche Herr im siebenbargischen
Lande. Gegen diesen fahrte Rare unaufhorlich Fehde wegen der
Burgen; erst 1544 wurden Csicso und Kiikallovar geschleift und
ihr Gebiet hierauf den moldauischen Beamten ubergeben. Peter
mufste dafar von Herzen dankbar sein, aber er war nunmehr
auch nur einer von den zahlreichen fremden Gutsbesitzern in
Siebenburgen, und seine Rechte an diesem Boden batten ihre po-
litische Bedeutung verloren.

Schwer dumb seine tiirkische Umgebung und Bewachung
sowie durch den Verlust eines bedeutenden Teiles seines Herr-
schaftsgebietes bedriickt, war Peter auch noch gezwungen worden,
seinen altesten Sohn als Geisel zur Pforte zu schicken, und aufser-
stande, aus dem verarmten, verwasteten Lande den erhohten Tribut
herauszupressen, mufste er auch noch die Drohung horen, man
wurde ihn zu einer alle drei Jahre zu wiederholenden Huldigung
nach Konstantinopel fordern. Da vernahm Peter mit grofsem
Jubel die Nachricht, dafs sich die Christenheit, d. h. das christliche
romische Reich deutscher Nation, endlich daran machte, die
Turken aus dem seit 1541 besetzten Ofen zu vertreiben. Peter
trat sofort in heimliche Verbindung mit dem erwahlten Fiihrer
des ungarischen Kreuzzuges, dem Markgrafen Joachim von Branden-
burg, und schlofs mit ihm im Marz 1542 einen Vertrag, wodurch
er sich zu Spionendienst, zur Verproviantierung des christlichen
Heeres und aufserdem zu unmoglichen Taten, wie der Gefangen-
nahme des grofsen Sultans, verpflichtete. Im Juni, wahrend der
Feldzug schon weit fortgeschritten war, lieh er dem Markgrafen
in seiner Eigenschaft als Reicbskapitan die hohe Summe von
200000 ungarischen Dukaten, die niemals zuruckgegeben worden

J org a, Geschichte dor Raminen. I.
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ist 1). Wie gewohnlich erging sich der Wojwode in unmafsigen,
stark iibertriebenen Reden, die er unvorsichtigerweise auch den
polnischen Agenten gegenuber gebrauchte. Aber dieses alles
flihrte zu weiter nichts, als wahrscheinlich zu einem neuen Ver-
trage mit Konig Ferdinand. Wenn zu Beginn des Jahres 1543
auch der nichts weniger als unternehmende walachische Radu einen
solchen abschliefst, wobei er sogar seine bewaffnete Ili lfe gegen
die unglubigen Tiirken und Tataren" verspricht, so mufs man ge-
wifs auch darin eM Verdienst des unruhigen Moldauers erblicken.

Als dieser im September 1546 starb, war rein Land ruhig und
gedieh im Frieden. Eigentlich war er ebensowenig ein Freund
der Po len geworden wie er ein treuer Diener der Tiirken geblieben
war, aber gegen die ersteren hatte er sich durch die Bildung einer
neuen Starostie in Sepenic, gegen die letzteren durch die Wieder-
erbauung des Schlosses Soroca einigermafsen geschutzt. In der
Walachei waren schon 1544 innere Kriege zwischen Radu und
einem vierten Basarab, der unter dem Namen Laiot besser be-
kannt ist, ausgebrochen; dieser war mit Haiducken und Pribegen
aus dem ungarischen Banat gekommen, hatte gesiegt, war aber
schliefslich doch von den Turken und Tataren geschlagen und getotet
worden. Nach einigen Monaten, im M5,rz 1545, nachdem Radu
zur Pforte gerufen und von hier nach Agypten verschickt worden
war, bekam das Land direkt aus Konstantinopel einen neuen
Fiirsten: Mircea, den Sohn des Radul", einen grausamen Wiiterich.
Er totete von den politischen Fhichtlingen alle diejenigen, welche
so unvorsichtig waren, zuriickzukommen und sich unter seine
Herrschaft zu begeben, im ganzen zweihundert Bojaren, und tiber-
dies erfuhr er in jedem Jahre die Feindschaft der noch im Aus-
lande gebliebenen durch Einfalle, so dafs er sich, immer siegreich
fiber die schwachen Rotten, den hohen Genufs vergossenen Men-
schenblutes immerwahrend verschaffen konnte. Das war fur die

1) Die Akten bei Pap iu , Tesaur, , RP, 13 ff.; vgl. Jo r ga, Ante si fragm.
I, S. 108-110 und H. Traut, Kull. Joachim II. von Brandenburg und der
Turkenfeldzug vom Jahre 1542 (Gummersbach 1892), wie auch die Vorreden zum
X. und XI. Bande der Sammlung Hurmuzak i. Fur die Polenkriege Rares'
meine Studien in Convorbirl literare 1901. Vgl. auch Veress Endr e, Izabella
Kira lyne (Budapest 1902).
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Bojaren sehr kummervoll , weniger fiir das von ihnen bedrackte
Land, gleichgaltig aber den Tiirken und ebenso dem Moldauer,
der ihm 1546 sogar seine alteste Tochter Chiajna vielleicht eine
Witwe Vlads des Ertrunkenen zum Weibe gab. Ale der
Schwiegervater starb, regierte der Schwiegersohn Kopfe mahend
das walachische Land ; doch dieses war vollstandig von den Tiirken
beherrscht, vollig von Konstantinopel abhangig.

Das gleiche Los traf die damals noch viel starkere Moldau
nur drei Jahrzehnte spate; als ein walachischer" Fiirst aus dem
gefugigen Stamme dieses Mircea des Hi r ten Ciobanul 1574
den Thron des benachbarten Landes bestieg. Dieser rasche Ver-
fall des Landes Stephans des Grofsen und Peters des Unruhigen
bedarf einer Erklarung.

Peter hinterliefs drei Sohne, von denen keiner seine guten
Eigenschaften besafs. Einer, Konstantin, lebte als Geisel zu Kon-
stantinopel; der alteste, Ilie, war beim Tode des Vaters im Lande,
und so wurde er ohne weitere Schwierigkeit die Verhaltnisse
von 1535 hatten zur Lehre gedient von den Bojaren zum Fiirsten
erwahlt. Mit vielem Stolze schreibt er seinen Nachbarn, dafs Gott
und die Bojaren, mit der Genehmigung der kaiserlichen Majestat"
heidnischen Glaubens, ihn zum Nachfolger seines Vaters gemacht
batten; ich werde wissen", fiigt er hinzu, sein Erbe zu bewahren,
den Guten mit Gate, den Feinden mit Feindschaft zu begegnen".

Diese guten Absichten batten jedoch keinen Bestand: Ilie
war auch beim Sultan gewesen und hatte in Konstantinopel die
Herrlichkeit des reichen, glanzenden hauptstadtischen Lebens in der
Nahe des rnachtigen kaiserlichen Hofes kennen gelernt, wo die
Schatze und Grofsen des ganzen Morgenlandes taglich zusammen-
stramten. In der Moldau erschien ihm demgegentiber alles klein-
lich und abgeschmackt, und deshalb verbrachte er die Zeit in
Gemeinschaft mit seinen tiirkischen Giinstlingen beiderlei Geschlechts
bei Festlichkeiten. An etwas anderes dachte er iiberhaupt nicht,
und als er 1550 den Befehl erhielt, in Siebenburgen einzufallen,
wo Martinuzzi kaiserliche Politik trieb und seine gnadige Frau,
die Konigin, mit ihrem Sohne bald nach Polen schickte, da Ober-
trug er die Ausfiihrung dieses Auftrages seinem Bruder Stephan.
Im folgenden Jahre, und zwar im Mai, gab er freiwillig die Herrschaft
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caber die Moldau, die ihm nicht im geringsten behagen wollte, auf,
setzte eben diesen Stephan ala Verweser ein und ging zu seinem
Kaiser, der ihm zugleich mit Verleihung des glaubigen Namens
Mohammed die Statthalterschaft von Silistrien ubertrug. Nicht
lange darauf starb dieses elende entartete Geschtipf in uns dunklen,
unbekannten Verhaitnissen.

Stephan, obgleich weniger verdorben er war auch junger
war ein ebenso grofser Taugenichts und wurde durch seine Nei-
gung zu Liebesabenteuern eine wahre Plage far die Bojaren-
familien. Seine ganze ubrige Tatigkeit ist recht unbedeutend.
Er ging 1552 auf kaiserlichen" Befehl nach Siebenbiirgen. Hier
fiihrte der Italiener Castaldo das Kommando, ein feiner Intriguen-
spinner, der einem solchen Nachbarn vollstandig gewachsen war.
Um die Grenzen vor feindlichen Besuchen zu sichern, dachte er
daran, die beiden Tiirkenfreunde Mircea und Stephan durch gut
kaiserliche Wojwoden zu ersetzen, und wahlte aus den zahlreichen
Pribegen, die ihm zur Verfugung standen und unter denen sich
auch Fiirstensohne" befanden, fur die Moldau einen gewissen
Alexander oder Aron 1), fur die Walachei einen gewissen Ilia, der
ala Pratendent den Namen Radu gewifa wieder ein Radu,
Sohn des grofsen Radu" annahm. In dem letzteren Fiirsten-
tame hatte er einen guten, aber nicht lange wahrenden Erfolg zu
verzeichnen. Mircea wurde von Radu im Herbst 1552, nachdem
letzterer eine grofsere Schlacht gewonnen hatte, vertrieben, aber
schon im Fruhling war der vertriebene Tyrann von den Tiirken
an der Donau wieder in sein Land zurtickgefuhrt. In der Moldau
jedoch kam, obgleich Stephan durch die alteren Bojaren, die sich
durch die jungen und allzu jungen zuruckgedrangt sahen, getotet
wurde, nicht der castaldische Alexander zur Herrachaft, sondern
ein anderer Mann, der zuerat Peter der Stolnic biers und sein
Leben angeblich einem moralischen Fehltritt des tollen tefanita-
VodN, verdankte. Dieser Peter ward zwar auch einige Zeit in
Siebenburgen beherbergt, aber den Thron bestieg er doch mit
Hilfe des polnischen Konigs, dem er auch das war jetzt nur
eine gleichgilltige Formalitat feierlich Treue schwur.

1) S. m emu e 31Iruntiuri istorice culese in Ungaria (Budapest 1904), S. 15ff.

,
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In Alexander Lapu§neanu hatte endlich die Moldau, wenn
nicht der TUrke, ein dem walachischen Mircea entsprechendes
Subjekt gefunden. Wie jener, wenn auch nicht in so hohem
Mafse, war dieser Sohn der Frau aus Lapu§na ein Freund des Totens
und Qua lens und iibte es unaufhorlich an seinen unglUcklichen Unter-
tanen. Vie le Tausende armer Sunder mufsten ihre leichte Schuld
mit dem Leben bUfsen , andere verloren das Augenlicht, urn sich
nicht wieder auf dem schlechten Wege zuriickfinden zu konnen.
Wie Mircea kannte auch dieser zweite Waterich in seiner Gerech-
tigkeitsliebe keinen Unterschied des Standes und sorgte gleich-
mafsig fur die Sicherung des Friedens im Lande: Priester fielen
unter seinen Augen als Verrater gegen seine Majestitt", und der
Geruch des Bojarenblutes kitzelte seine feine, kundige Nase. Ubri-
gene war er ein kranker Mann mit roten Augen eine scaturigo
quaedam" plagte ihn und die am Leben gebliebenen Bojaren
erblickten darin eine Strafe des Himmels fur seine Verbrechen.

Sein Vorbild Mircea safe allerdings nicht lange auf dem wa-
lachischen Throne. Fiir ein uns unbekanntes Vergehen wurde er
1554 in Bukarest von tiirkischen und moldauischen Truppen iiber-
fallen , und wahrend die FIauptstadt brannte, ging der Fiirst in
die Verbannung, in der er beinahe vier Jahre lang blieb. Sein Nach-
folger, , ein Sohn und dieses Mal ein unzweifelhafter Sohn
des Munches Radu-Voda, hiefs Petra§eu und behielt, da er ein
schlichter, keineswegs grofstuender Mensch war, diesen seinen
an die bescheidene Vergangenheit erinnernden Namen bei. Alle
Bojaren, selbst diejenigen, welche sich mit Mircea am starksten
kompromittiert batten, fanden bei ihm eine vaterliche Aufnahme.
Gemeinsam mit seinem ganz anders gearteten Nachbarn ging er 1556
nach Siebenbargen und fahrte die Konigin Isabella in ihre Haupt-
stadt zuruck, wo sie seitdem, von den Tarken und ihren Vasallen
beschUtzt, blieb. Gegen Ende des folgenden Jahres bereitete der erat
vor kurzem verheiratete Furst einen neuen Einfall in das benach-
barte Land vor, und seine Truppen unter dem einflufsreichen Bo-
jaren Socol batten schon die Grenze iiberschritten, ale Petra§cu starb.
Nach einem vergeblichen Versuch Socols, Radu Ilie wieder zur
Regierung zu verhelfen, wurde Mircea zum zweiten Male vom
Sultan mit der walachischen Fiirstenwiirde belehnt und begann

,

                     



390 4. Kapitel.

im Fruhling 1558 mit einem schrecklichen Blutbade seine neue
Herrschaft.

In demselben Jahre fliichtete Bich aus der Moldau, wo seine
Plane entdeckt worden waren, ein gewisser Jakobos Basilikos,
bisher ein geliebter Gast des allgemein gefiirchteten und gehafsten
Wojwoden, mit dem er durch die Furstin Ruxanda, eine Tochter
Rarg', verwandt zu sein vorgab. Der Mann, noch jung er
zahlte kaum funfunddreifsig Jahre , war sehr schon und schil-
derte aufserordentlich beredt die Grofse seiner Vorfahren, die er
bis zum mythischen Herakles hinauf verfolgte, die Weite seiner
Kenntnisse, die hohe Stellung seiner Freunde und Gunner und die
grofsen Taten, die er in Zukunft vollbringen wollte. Er war
gewifs in der stark herabgekommenen, im Vergleiche mit dem
abendlandischen Europa, Ungarn und Po len ausgeschlossen, noch
barbarischen Moldau eine ungewohnliche Perstinlichkeit. Er er-
zahlte gem, mit seinen feurigen Augen die lauschenden Zuhorer
beherrschend, dafs er, Jakob, einem alten griechischen Geschlechte
entsprossen und mit Kaisern, Helden der Sage und Gottern im
heidnischen Olympos verwandt sei, dafs sein Vater, von den Turken
elendiglich getotet, ein Markgraf von Samos gewesen sei und
dafs er Herrscherrechte fiber Paros geerbt habe. Dann ging er
auf seine Laufbahn in den fur das griechische Altertum und seine
moderne Abart schwirmenden Kulturlandern Europas caber und
erzahlte, wie er in Frankreich fur den grofsen Casar Karl V.
gekampft, wie er Kriegsbeschreibungen verfafst, wie er, als iiber-
aus gelehrter Mann, als Meister aller Wissenschaften, das Recht,
ehrgeizige Dichter mit dem Lorbeer zu kronen, erhalten habe, wie
er in Preufsen vom machtigen Herzog Albrecht und in Po len von
diesem oder jenem Edelmanne, der sich durch freien Geist und
Liebe fur die Wissenschaft auszeichnete, hoch geschatzt, geehrt
und bewundert worden sei. Die Bojaren, die ihn erzahlen horten,
sagten Bich, dafs der schone Fremdling, welterfahren, hoch-
begabt und milde, wie er war, ein besserer Furst fur die Mol-
dau sein miifste, ale der kranke Alexander mit den roten Augen
und noch mehr geroteten HO.nden. Er selbst zogerte nicht mit
seiner Zustimmung zu dieser heimlichen Wahl und war bald darauf
auf der Flucht.
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In Kronstadt liefs er seine Genealogie drucken , in der er
seine Rechte auf alle nur moglichen Fiirstensitze verteidigte. Dann
verbarg er sich im Zipserlande, zu Kesmarck, bei Albrecht Laski,
mit dem er dieselbe unersattliche Abenteuerlust und auch dieselbe
Liebe zu dem reinen Christusglauben, wie er auch in Polen jetzt
gepredigt wurde, gemein hatte. Noch im Jahre 1560 unternahm
er einen Angriff auf seinen ehemaligen Beschiitzer Alexander, aber
noch bevor er die Grenze erreichte, wurde seine kleine Schar von
dem aufgebotenen Landsturm des Palatinats Russien zersprengt.
Nun liefs der interessante Schauspieler die Nachricht verbreiten,
der bertihmte Jakob der Despot sei nicht mehr unter den Leben-
den, er ergehe sich jetzt, durch hartherzige Feinde vergiftet, unter
den Zypressen der elysischen Felder, mit den Weisen und Heiden
des klassischen Altertums, mit denen alien er mehr oder weniger
verwandt war, gottliche Zwiesprache haltend. Viele glaubten
daran und beweinten den Edlen, der dahingeschieden sei, wahrend
er selbst sich in seinem angeblichen Grabe aufserordentlich regte.
Mit Laski verabredete er sich von neuem und versprach ihm das
Schlofs Hotin mit seinem reichen p ort o riu m, dem bedeutendsten
in der Moldau dieser Zeit. Er scharte allerlei Abenteuergenossen
um sich, rief Emigranten aus seinem moldauischen Erbreiche
in seine Umgebung und fiel wirklich in die Moldau ein. Bei
Verbia (1561) wurde Alexander trotz des Janitscharenschutzes so
aufs Haupt geschlagen, dafs er seine atemlose Flucht bis Chilia
nicht unterbrach, von wo ihn der Sandschak nach Konstantinopel
bringen liefs.

Nun begann der Sieger eine etwas sonderbare Regierung, dean
so viel Grofses in kleinem Raume pflegt lacherlich zu wirken. Ja
wenn er selbst dies alles noch ernst genommen hatte, ware er
vielleicht der Held einer ergreifenden Tragbdie geworden, aber
der erlauchte Despot war doch zu viel Schauspieler und lebte
zu wenig in der 'Welt. Was wolite er nicht alles, seitdem er
eine Grundlage fiir seine Projekte gefunden hatte? Zuerst wollte
er sich in Auwesenheit der von allen benachbarten grofsen and
kleinen Wife entsandten Vertreter mit einer kostbaren Krone
kriinen lassen , war er doch auch der Erbe der byzantinischen
Kaiser, das naturliche Haupt der rovezozearovpivn TUdg, der
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geborene Befreier des hellenischen Volkes! Dann ging sein Streben,
um seinem Gonner, Kaiser Ferdinand, zu dienen und als rest au-
r ator pa atria e zu erscheinen, dahin, die siebenbargischen Felten
als solche, nicht all unntitze Triimmerhaufen dem dortigen usur-
patorischen Jangling" zu entreifsen, und es fanden sich in Ungarn
auch Leute, die dem Kaiser rieten, dafs man ihm die Wojwodschaft
des ganzen Landes jenseits der Karpathen anvertraue ; gait er doch
als treu, machtig und gescheit! Ferner konnte er unmoglich bei
seiner grofsartigen Vorstellung einer Herrschermacht die Tiirken
langer in der stidlichen Moldau dulden und Bich unmoglich wie
ein gewohnlicher Wojwode einer heidnischen Kontrolle seitens
des Sultans aussetzen. Wie stolz klingt sein Appell, den er an
seine mutigen und kriegerischen Bojaren" richtet: er erinnert sie
an ihre romische Herkunft und begrufst sie als Nachfolger der
tapferen Romer, welche die gauze Welt zittern machten". Mit
solchen Gefahrten war er sicher, das Verlorene wiederzuerwer-
ben und die tiirkischen feigen Barbaren unter semen kaiserlichen
herakleischen Fiifsen zu zertreten: Meine Absicht", schrieb er,
'fist keine andere all die, dafs die Donau die Grenze meines Landes,
der Moldau, werde und dafs ic Tag und Nacht mit den un-
glaubigen vermaledeiten Turken im Kampfe liege." Nicht nur dem
transsilvanischen, sondern auch dem transalpinischen Jangling,
dem krankelnden, unmundigen Sohne Mirceas letzterer war
bereits 1559 auf den Leichen seiner Opfer ruhend entschlafen
auch diesem lahmen" Peter, den eine gefurchtete Mutter beschiltzte,
wollte er sein Land entreifsen. Aber dieses alles war nur Vor-
bereitung, nur heroisches Praludium: das Schauspiel sollte mit der
grofsen Apotheose des Herakliden all Kaiser im ganzen christlichen
Osten unter dem Beifalle des staunenden humanistisch denken-
den westlichen Europa schliefsen.

In Wirklichkeit jedoch trugen die folgenden Taten alle Spuren
eines elenden Erdendaseins. Than Voevod das war sein Herrscher-
name, den er selbstverstandlich mit Purpurtinte schrieb, wie
er sich auf den Manzen mit der Krone auf dem schonen Kopfe
abbilden fiefs, Ioan Voevod also, der vindex et defensor
libertatis patriae", der patronus Moldaviae", empfing die tar-
kische Bestatigungsfahne, die er den Vertretern der fremden Herrscher
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als eine Art orientalisches Goldenes Vlies erklarte, er bezahlte
den Tribut und nannte den Sandschak von Chilia und Akkerman

seinen Vater". Nach einem Grenzkriege gegen die Walachei
erbot er sich, eine Tochter Mirceas, eine Schwester des lahmen
Jungen", zur Frau zu nehmen, wahrend er auch mit dem kie-
wischen Wojwoden und mit dem krakauischen Palatin, Martin
Zborowski, wegen einer passenden Heirat unterhandelte. Wahrend
er dann Gelehrte, die ihn bewunderten, in die Moldau belief, um
lateinische Universitaten zu grunden, wahrend er einen Bischof des
wahren Glaubens, einen Sozinianer, einsetzte, entstand, von ihm
unbemerkt, eine allgemeine Verschworung: Tom§a, vielleicht ein
Barnowski, wurde als rechtglaubiger, einheimischer Wojwode aus-
gerufen und unterzeichnete die in das Land ergehende Herrscher-
proklamation mit dem ehrwiirdigen Namen Stephan Voevod".
Die fremden Truppen des Griechen und Ketzers wurden uber-
rumpelt und vernichtet, der Usurpator selbst in Suczawa einge-
schlossen und dort von dem neuen Fiirsten mit seinen Bojaren
und ungarischer, wahrscheinlich auch walachischer lfe belagert.
Die Vermittelung eines bertihmten Kosakenhauptlings, Dmitri Wis-
niewiecki, welcher von einer Schwester des Peter Rare§ abstammte
und folglich auch Rechte auf den moldauischen Thron geltend
machen konnte, blieb erfolglos, und der mutige Fillirer der Helden
vom Dnjepr, der ritterlichen christlichen Tataren, die, aus Gliedern
aller Nationen gebildet, die Wacht an der iistlichen Grenze gegen
die Wifste hin hielten, fiel elendiglich in diesem Zuge, der unter-
nommen wurde, urn eine Krone zu erwerben, die schon langst
ihren Glanz verloren hatte. Was den Despoten betrifft, so ver-
teidigte dieser sein Leben er hoffte vielleicht auch seinen Fur-
stenthron behaupten zu konnen mit einer bewunderungswiirdigen
Ausdauer, aber von alien verlassen, mit Laski seit langem entzweit,
mufste er endlich nachgeben und, in ftirstlichem Gewande aus der
Burg herausreitend, spielte er, wie es sich gebiihrt, auch den
fiinften Akt und erfuhr das blutige Ende (4./5. Nov. 1 5 6 3) 1).

Bis zum Marz des folgenden Jahres hielt sich Stephan noch
als eM umberirrender Furst, bald siegreich, bald im Kample gegen

1) S. fiber den Despoten m eine Nouveaux materiaux pour servir a l'histoire
de Jacques Basilikoa drt le Despots (Bukarest 1900).
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die Tiirken unterliegend, die noch im November 1563 mit Alexander
ins Land eingedrungen waren. Einige Bojaren standen noch auf
seiner Seite, aber dem Lande, den Bauern, blieb sein Schicksal
ganz gleichgOltig. Zuletzt flachtete er sich nach Po len, wo man
meinte, dais ein moldauischer Usurpator die polnische Todesstrafe,
falls sie von einem ti:ukischen Czauschen verlangt wird, verdiene.
Zwei Bojaren begleiteten ihn in diesen unriihmlichen Tod.

Andere schickte ihm in grofser Menge der wiitende Alexander,
der Hotin zerstOren liefs, in den Tod nach, und zwar bei jenem
berachtigten Schmause, der durch Mange! an Gasten seinen Ab-
schlufs fand. Dabei fiel aber langsam vollstandige Finsternis auf
die Augen, die dieses erquickende Schauspiel noch blinzelnd an-
gesehen batten. her und da stieg einmal von den Bergen ein
ungeduldiger Furstensohn herab, mit Bauern, Hirten und Hai-
ducken, die er mit deutschem kaiserlichen Gelde angeworben hatte,
wurde aber immer abgewiesen. Aber gegen die von den Bojaren
erwartete, immer weiter fortschreitende Strafe Gottes war nichts
zu tun, und so starb denn der grausame Tyrann 1568 als ein
bochst unglacklicher Mann.

Sein Sohn und Nachfolger Bogdan war noch ein sehr junger
Mann, der dem Vergniigen mehr als ziemlich huldigte. In der
Walachei war noch im Todesjahre Alexanders der Knabe Peter
abgesetzt worden, und sein alterer Vetter oder Halbbruder, der neue
Alexander, hatte die Regierung mit starker Hand ergriffen, der dem
Rate seiner Gtinstlinge, der Brader Ivaru und Albu aus Golesti, fol-
gend, die Bojaren der entgegengesetzten Partei verfolgte. Bogdan
hatte unterdessen nichts Besseres zu tun als sich mit Familien-
heiraten abzugeben: eine von seinen Schwestern wurde die Ge-
mahlin eines Landesbojaren, fur die anderen suchte er Partien in
Po len, wobei er viel Unzufriedenheit stiftete und manche Rache-
geluste wachrief. Er selbst warb um die Hand der Tochter Tar los,
und wahrend er Besuche jenseits des Dnjestr abstattete, wurde er
von dem verschmahten Liebhaber einer seiner Schwestern iiberfallen
und verwundet (1572). Die Ttirken zauderten nicht lenge, ihm
einen Nachfolger zu geben. Der ale Armenier, zugleich auch als
guter Muselmann und reicher Juwelier in Konstantinopel bekannte
Than, der in seiner ersten Jugend am moskauischen Hofe gelebt
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und dort eine Frau und sein einziges Kind zurackgelassen hatte,
gait schon seit 1561 fiir den Sohn des tef'dni-tg und rechtmafsigen
Erben des moldauischen Thrones. Jetzt wurde er dazu er-
nannt und von Alexander dem Walachen nach Jassy, der neuen
Residenz, gefiihrt.

Er trat in die Fufstapfen des alten Lkm§neanu als systema-
tischer Verfolger der Bojaren, aber das Land", die Armen", liebten
ihn trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Einen Angriff Bog-
dans mit privater polnischer Hilfe wies er zurtick. Aber der
Nachbar, der eine Stellung far den abgesetzten Verwandten suchte, um
ihn sich vom Halse zu schaffen, trat ihm jetzt ale Feind entgegen
und bewirkte noch im Anfange des Jahres 1574 seinen Fall.
Man forderte von Ioan einen erhohten Tribut ; trotzig verweigerte
er dies und hatte den Mut, mit einem starken Korps Kosaken
auch um die Fiirstenwarde zu kampfen. Zweimal wurde Peter
der Lahme zuruckgetrieben, ja Bender und Akkerman wurden
von Ioan und seinen Helfern verheert. Zuletzt, ohne dafs der
zur Donau beorderte Beglerbeg von Rumili erschien, wurde er
dank dem Verrate einiger Grofsen umzingelt und mufste sich
in Roscani ergeben. Am Tage darauf (11. Juni) wurde er durch
zwei Kamele in Stucke zerrisseA.

Der freie Staat der Moldau und Walachei besafs seine eigene
Kultur, die er von den versunkenen Staaten siidlich der Donau
uberkommen und die, besonderes in ersterem Lande, auf neuem
Boden eine selbstandige Entwickelung genommen hatte : dies gilt
far die Kalligraphie, die ornamentale Kunst und auch, obgleich
weniger, far die Literatur. Mit dem Verfalle der Selbstandigkeit
ging auch diese hohe slavische Kultur, dieses Merkmal besserer,
reicherer und sichererer Zeiten , zugrunde. Aber sie verschwand
nicht wie es auch mit dem politischen Ansehen des Staates ge-
schah mit einem Male, durch einen plotzlichen Untergang, sondern
langsam, durch einen beinahe unbemerkten Riickgang , bis von
beiden nichts weiter ubrig blieb als einige vereinzelte, aufser Zu-
sammenhang mit dem neuen Leben stehende Erscheinungen.
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Theoktist, der grofse Metropolit Stephans, der ihn gekront
und ihm stets mit gutem Rate zur Seite gestanden hatte, war im
Jahre 1477, nachdem er fiinfundzwanzig Jahre der moldauischen
Kirche vorgestanden, gestorben. Nach einigen meist unbedeutenden
Nachfolgern, Georg, Theoktist II., David und Theoktist III., ward
das Haupt des moldauischen Klerus Gregor, der lange Zeit Abt des
Klosters Pobrata gewesen war. Er besafs seine hohe VViirde unter
Peter Rare§, der Pobrata wiederherstellte, sich dieses Kloster als Grab-
statte ausersah und dort die Fortsetzung der Landeschronik schreiben
liefs. Demselben koniglich auftretenden, grofsen, aber unruhigen
Fiirsten ist auch die erste wirklich literarische, mit allem gelehrten
Aufputz versehene slavische Darstellung der Geschichte eines moldau-
ischen Fursten, namlich der seinigen, bis zu seiner Riickkehr aus Kon-
stantinopel, zu danken: dem byzantinisch-bulgarischen Chronisten
Manasses seine Mittel der Darstellung, Redewendungen, Vergleiche
and Zitate entlehnend, schrieb der Minch Macarie von Neamt, spater
Bischof von Roman, diese fleifsige Arbeit fiir seinen Herrn und
Fursten, der als Gemahl einer Despotentochter solche wichtige
Leistungen zu wurdigen wufste. Seine Gelehrsamkeit verdankte
aber Macarie nicht der Erziehung in einem fremden Kloster am
Balkan, wo das Licht der Kultur mit der einreifsenden Armut
und der Erniedrigung alles nationalen Lebens unter den Tiirken
erloschen war. Er war vielmehr ein Schuler des dritten Theo -
ktist, der ihm als Oberhirte von Roman vorangegangen war uncl
dem alten Hause zu NeanA einen neuen Glanz verliehen hatte.
Dieses gute Beispiel ermunterte auch Eftimie, den Nachfolger
Macaries in Neam. Bevor er sich in die politischen Wirren der
Zeit mischte, einen Pratendenten gegen den grausamen Alexander
unterstiitzte und nach Siebenburgen floh, wo er dank seiner viel-
geriihmten Gelehrsamkeit einen Bischofsitz fur die dortigen Ru-
manen erhielt, hatte der neue Abt nach Kraften die uberschweng-
liche, schablonenhafte Fiirstenbiographie Macaries fortgesetzt, und
seine gewandte Feder schilderte mit gutbezahlter Tinte die Taten
des Tyrannen aus Ltipu§na, den er sein kiinftiger Gegner
als den Tapferen und Neuen" hinstellt und als den Tugendhaften
und Frommen bezeichnet , dessen Regierungsweise sich vorteilhaft
von der der ausschweifenden und feigen &dine Rarq' unterscheide.
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Lgpupeanu ward auch zum Klostergrunder, weil er in Erwagung
der grofsen Schuld gegen den Himmel, die er auf sich geladen
hatte, viele Generationen von Mtinchen brauchte, um sich durch
ihr Beten vor dem Allmachtigen rein zu waschen. Deshalb er-
stand in der klassischen Klosterheimat der engen Karpathentaler
Slatina, ein neues Gotteshaus, das der gegen seine eigenen Unter-
tanen tapfere" Furst durch die geschickten Halide siebenburgischer
deutscher Meister nach dem Muster Pobratas errichten liefs. her
in Slatina schrieben die beaten literarischen Kriifte ferner die An-
nalen des Fiirstentums nieder. Schliefslich fiefs auch der gute lahme
Peter in der Nahe der neuen Hauptstadt Jassy mit grofsem Geld-
aufwande ein Kloster erbauen, das nach der Vorstadt von Konstan-
tinopel Galata genannt wurde, und bedachte diese seine Stiftung auch
mit Giitern und Zigeunern, damit sich die Monche Gott allein
weihen kiinnten. Unter Peter lebte noch als vergessener Einsiedler
Isaia, das Licht der Gelehrsamkeit in Slatina, der Bischof von RAdAul:
unter dem gegenuber Monchen und Priestern nicht allzu mildherzigen.
Ioan dem Grausamen" war dieser Isaia oft wegen seiner Kennt-
nisse zu Gesandtschaften verwendet worden und hatte eine Kompi-
lation der Annalen schon gegen 1560 verfafst 1).

Aber ein Schiller Macaries, Teofan, der sich seinerzeit von
dem Wojwoden Ioan verfolgt nach Siebenburgen fltichtete 2), war
noch immer moldauischer Metropolit und kann als der letzte Ver-
treter slavischer Gelehrsamkeit in dem mafsgebenden rumanischen
Fiirstentume gelten 3).

Die walachische Kirche befand sich noch lange in einem un-
geordneten Zustande. Meistens sind nur die Namen der Metropo-

1) Im Jabre 1566 verfafste eine iihnliche Kompilation auf Grund der ver-
schiedenen Annalen der polnische Gesandte Nicol aus B r z o ski in seiner Mutter-
sprache zum Zeitvertreib, wahrend er sich in Jassy aufbielt. Ausgaben in Arch.
ist. III; Bogdan, Vechile cronici (Bukarest 1891), und Cronicl inedite (Buka-
rest 1895): bei Bogdan findet sich die gauze alte slavische Historiographic der
Moldau gesammelt. Vgl. m eine Istoria literaturil religioase a Rominilor
Ong la 1688 (Bukarest 1904).

2) Doc. Bistritel, II, S. 115.
3) Cher dieses alles vgl. meinon ersten Exkurs zur Ist. literaturil romine

in secolul al XVIIIlea
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liten in den unsicheren pomelnice " erhalten 1). Wie die
moldauische Metropolie wurde die walachische, nach dem Floren-
tiner Konzile, zu dem sie ubrigens keine Vertreter gesandt hatte,
dem Patriarchen von Achrida unterstellt, und der gefalschte
Brief des Patriarchen an Stephan den Grofsen erwahnt den
Metropoliten von Ungrowlachien Macarie, der auch noch wahrend
des Streites zwischen den basarabischen Pratendenten genannt
wird 2).

Erst unter dem frommen Radu wurde, gewifs auf den Rat
des Metropoliten Maxim, des Sprofslings des Despoten, ein beriihmter
heiliger Mann aus Griechenland berufen , um die Reform des
walachischen Klerus zu beginnen. Niphon war ein Serbe und
hatte vor den tarkischen Herren von seinem Stuhle als Patriarch
der Grofsen Kirche" von Byzanz weichen miissen, weil man ihn
falschen Zeugnisses beschuldigte, urn sich in den Besitz einer Erb-.
schaft zu setzen. Aus seiner Verbannung im klosterreichen Berge
Athos rief ihn Radu zu sich, und er traf nun organisatorische
Mafsregeln. Der Sitz des Metropoliten ward von Arge§ nach
Tirgovkte verlegt, urn so den Oberhirten wieder in die Nahe des
regierenden Wojwoden zu bringen ; zwei Suffraganbischofe wurden
tatsachlich und gesetzmafsig, zum ersten Male unter Anerkennung
seitens der weltlichen Macht, dem Metropoliten beigegeben: einer
von ihnen residierte in Rimnic und trug den Titel Bischof von
Neu-Severin, der andere hatte das ostliche Land unter seinem Krumm-
stab und nahm in Buzaii seine Residenz. Ein fremder montenegriner
Monch, Macarie, der unter dem Metropoliten Maxim ins Land ge-
kommen war, erhielt den Auftrag, zum ersten Male kirchliche
Bucher, selbstverstandlich in slavischer Sprache, zu drucken. Doch
Niphon war nicht das Gluck vergonnt, diese ersten walachischen
Drucke zu sehen : er hatte sich zu viel um die Angelegenheiten des
etwas frei lebenden und liebenden Hofes des frommen, aber da-
bei lebenslustigen Fiirsten gekummert, und deswegen ward ihm

1) Eine Geschichte der walachischen Metropolie gibt es bis jetzt noch nicht.
Die Namensverzeichnisse bei Lesviodac a, Istoria bisericeasa pe scurt (Buka-
rest 1845), konnen dem Foracher einigermarsen aushelfen.

2) Bogdan, Rel. cu Bra§ovul, S. 253. Eine neue Ausgabe theses Werkes,
dem auch der slavische Originaltext beigegeben wird, hit im Drucke.
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der Rat erteilt, Bich anderswo eine Zufluchtstatte zu suchen. Bald
darauf starb er, tief betrauert wegen seiner heiligen Lehren und
Werke, in einem Athoskloster. Radu folgte ihm bald im Tode
nach, und das erste Produkt der einfachen walachischen Hand-
druckerei erschien unter der Herrschaft eines Fiirsten, der Blut
mehr liebte als Tinte: Mihnea. Wahrend das Kind Vlad auf dem
Fiirstenthrone safs, folgte diesem ersten Liturgienbuch, auch ein
Oktoich, urn wenigstens dem dringendsten Bediirfnis nach kirch-
lichen Biichern abzuhelfen. Es scheint, als ob hiernach Macarie zum
Metropoliten erwahlt worden sei, jedenfalls tragt diesen Namen der
Metropolit unter Basarab III. Neagoe 1), der der klassische Befor-
derer der Kirche im walachischen Farstentum wurde.

Neagoe hatte die letzten traurigen Tage, die Niphon in der
Walachei verbrachte, mit erlebt. Als Furst zeigte er Bich un-
gemein freigebig far die Kirche und ihre Diener, entsprach aber
dieser seiner Neigung unglOcklicherweise meist durch Bauten und
Geschenke im europaischen oder asiatischen Morgenlande, wo
auf dem Berge Athos, in Syrien und auf dem Berge Sinai seit
alters weltberiihmte Kloster bestanden. Doch auch im Lande
verewigte er seinen Namen als Kunstverstandiger, als erster Lieb-
haber far schone Werke der Architektur, Skulptur und Malerei,
durch die Errichtung einer prachtvollen Kirche zu Argq, die der
Stadt einen Ersatz fur den Verlust der Metropolie bieten sollte.
Der alte Bau wurde beseitigt, und durch die Hande fremder be-
wahrter Meister aus dem Orient erstand ein wunderschones Ge-
baude aus Steinquadern, die eiserne Klammern zusammenhielten,
mit Marmor iiberdeckt, mit Schnitzwerk in vergoldeten Blumen-
kranzen, die zweimal die ganze Kirche mit einem Schonheits-
gartel umfafsten, mit einer zierlichen Vorhalle, zwolf schonen
Pfeilern nach den zwolf Aposteln", mit einer eleganten Treppe
und schlanken Tiirmen. Durch diesen Bau und den der neuen
Hauptkirche von Tirgovi§te trat er in Wettbewerb mit seinem
Vorganger Radu, der geradeso die fiirstliche Begrabnisstatte aus

1) S. Bi anu und Ho do§, Bibliografia romin a; Hod os im Annuare der
Typographie Minerva (Bukarest 1902) , in ConvorbirI literare 1902 und zuletzt
in dem Prince Sturdza, 1903; mein e 1st. lit. religioase.
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Stein und Marmor in der Nahe der Residenzstadt '), St. Nikolaus in
den Weinbergen, errichtet hatte, und er iiberfliigelte ihn. Es war
ein glanzendes, ungewohnliches, lange in der Erinnerung haftendes
Schauspiel, als am Tage der Mutter Gottes im Jahre 1517
Sinta - Maria cea Mare in Anwesenheit des ganzen wa-
lachischen Klerus , der konstantinopolitanische Patriarch selbst,
drei griechische Metropoliten, die mit ihm gekommen waren, und
der erste Abt, der prot o s vom Athosgebirge, die Kirche zu Arge
weihten 2).

In der Weise, wie Neagoe das Leben verstand, war die Er-
zahlung der kleinen Taten, die, zum grofsten Teile Sanden , eine
menschliche Laufbahn fallten, durchaus nicht eine Notwendigkeit.
Deshalb liefs er sich zwar von seinem Gaste (1517), dem Protos
der Athoskloster, nachdem er schon heimgekehrt war, eine Legende
des Heiligen Niphon, urspriinglich in griechischer oder slavischer
Sprache geschrieben, iiberreichen, aber er unterliefs es, wie Rare§,
durch einen Gelehrten seiner Kirche, und er hatte doch den
Macarie die Landeschronik fortsetzen zu lassen. Auch selbst
war er imstande, schon und mit rhetorischem Schwunge zu
schreiben, wie die erhaltenen, an seinen kleinen Sohn, den zu
einem unglucklichen Geschick praedestinierten Teodosie, gerich-
teten Ermahnungen bezeugen. In diesen wenigen Blattern er-
scheint er nicht nur als Kompilator, der kirchliche Weisheit vor-
tragt, sondern auch als ein wirklich guter, milder Mann. So schreibt
er: Wenn dir aus dem Einkommen der Herrschaft etwas ubrig
bleibt, so denk doch nicht, dafs dieser Uberflufs von dir gewonnen
sei: nein, du hast es wieder von den Armen gewonnen, und von
denjenigen, die dir untertan Bind, fiber die zu gebieten Gott dir
beschieden hat." Oder: Dein Becher sei nicht allzu hoch gertillt

1) fiber die Grabmaler daselbat s. Lfip e da t u in Convorbiri literare,
XXXVII, S. 433-434.

2) Die Heiligenlegende Niphons ist in rumanischer Ubersetzung im
Arch. ist. 12, gedruckt; naeh einer anderen Abschrift gab sie separat C. Er-
b ic eann 1888 heraus. Auch in einer Fassung der offiziellen Landeschronik aus
dem XVII. Jahrh. ist sie uberliefert. EM reich illustriertes Prachtwerk fiber
{lie in unserer Zeit von einem franzosischen Architekten renovierte Kirche von
Argeq gab bei dieser Gelegenheit Tocilo s c u heraus.
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mit menschlichem Blute, denn fur dieses Blut mufst du dich vor
Gott verantworten, wenn du es mitleidlos vergiefst."

Nach ihm jedoch trat der Verfall sehr rasch ein, und wieder
sinkt die Geschichte der Metropo lie, der gesamten kirchlichen
Hierarchic und der slavischen Kultur zu einem einfachen Ver-
zeichnisse der Metropoliten herab. Als unter Radu Paisie und
Mircea dem Hirten (1545-1547), dann unter der Furstin Ecaterina,
einer Levantinerin griechischen Glaubens, und ihrem Sohne Mihnea,
zwischen den Jahren 1568 und 1589 wieder slavische Bucher fair
rumanische Birchen erschienen, und zwar ein Sbornik, ein Ok-
toich, ein Psalter, ein Triodion und ein Evangelienbuch, da
wohnte der Drucker in Kronstadt. Dieser, der Diacon Coresi, ist
gewifs kein Grieche von Geburt, sondern ein Rumane, ein Emigrant
aus der Zeit Mirceas des Hirten, und in der Veroffentlichung solcher
Bucher fur die Walachen" sahen die kronst5.dter Sachsen eine
neue Quelle des Erwerbs. Aber derselbe Coresi arbeitete such an
zwei rumanischen Drucken, an einem Psalter und einem Evangelien-
buch, und von ihm stammt eine ganze Reihe solcher rumanischer
Werke, die im Dienste der deutschen und ungarischen Propaganda
fur das refine Christentum" erschienen I). Ihm gebUhrt jedoch
keineswegs das Verdienst, die Ubersetzung der heiligen Schriften und
liturgischen Bucher aus dem Slavischen besorgt zu haben: zum Teil
wurde diese Arbeit schon in den Hussitenzeiten, wo Uberall das Wort
Gottes rings umher in der Volkssprache gepredigt wurde, durch
einen unbekannten Priester aus dem marmorosisch-bistritzer Winkel
geleistet; in dieser Weise erstanden der rumanische Psalter, der
sogar in mehreren Handschriften auf uns gekommen ist (Psaltirea
de la §cheia, 1889 von J. Bianu herausgegeben), die Evangelien-
bUcher und die Apostelgeschichte (nach der Handschrift von
J. SbTera veroffentlicht). Coresi anderte nur..hier und da die
schon veraltete und sehr rohe Sprache dieser Ubersetzungen des
15. Jahrhunderts, die als die altesten ehrwurdigen Denkmaler der
rumanischen Sprache zu betrachten sind. Neue Arbeiten kamen
dazu, wie eine nach dem Ungarischen bearbeitete Evangelien-

1) S. Nerva Hod o q in dem schon zitierten Prinos Sturdza; Hodos i
B i an u, Bibliografia romanI und m eine Istoria literaturil religioase.

J or ga, Geschialita dor Raminen. I.
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erkldrung, eine Gebetsammlung (Molitvenic) und ein Liturgienbuch,
welch letzteres noch nicht wieder aufgefunden worden ist. Als refor-
mierter Katechismus diente die nach dem deutschen lutherischen
Originale 1544 verfafste und gedruckte Christliche Priifung" von
Hermannstadt. Andere Rumanen und auch Fremde folgten dem
Beispiele Coresis und bereicherten diese aufkeimende Literatur.
In Broos. erschien 1582 auch der erste Teil einer neuen, Behr
schonen Ubersetzung der Bibel.

Dies alles bedeutet aber auch fur die rumanische Kultur den
Beginn einer neuen Zeit.

Druck von Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft, Gotha.

                     




