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Verfag von gfriebrid) Anbreas reril)es, Alttiettinfefffel)an, Ootfia.

Allgemeine Staatengesthidne.
,SerouogegeDen von Dr. ph. LL. D. K. tamped%

crofeffor ber gefctlicflte an ber Milne Ottit I eip3ig.

Zie =gement.: Staatettgefcbiebte, afg ®eftbiebte ber euroloainben etaaten" bon
.tt e e r en unb Uf ert begritnbet, fortgefebt bon 03 i e f e bre tb t unb 2ainOrei4t, serfifIlt
felt einigen 3abren in brei Vlbteilungen : I. Zie (genbicbte ber e u r o p a i f tb en Staaten,

Zie Ilienbicbte ber auf}ereuropaifcben Gthaten, III. Zit beutfcben Raub et,.
genbirbten. Zit beiben erflen RIbteilungen fte§en unter ber IRebaltion bon q3rofeffor St a rl
S?ampret4t, bie britte unter ber bon Zr. 4Crmin Zi II e in 2eiOsig.

gtritt fiber ben gtanb bee timelnen periiffentlitungtit.

I. Oefotiefite bey eurovaiici?en Staaten.
in Sommer 1905 gelang en gur Rluggabe: ber smite Zanb ber llienbidrte i30 meng

13011 %trofeffor S9 a Om a n n in R3rag unb bie IR urn iin if d)e 6efdii te in a trei 1134nben
bon Rhofeffor 3orga in 18ufareft.

fiber ben troiffenftbaftlicben Rortgang ber einselnen Bede Mitt im iibrig en bag aolgenbe
berirbtet: /Bon ber Oiefdricbte SBaierng bon 43rofeffor bon Rti est er in 9.11iimben , beren
%utter unb fet§fter *nub im 3abre 1903 ernbienen flub, ift ber fiebente 18anb nod) nicbt
in Mitbiter Belt su ermarten; eg ift flit ibn bie Zarftelfung ber Regierttng ber Sturffirften
tierbinanb 93laria, Bar (Emanuel unb Rad 911brecbt (1651-1745) in RIMINIA genommen.
190n bey ogefebicbte 0ieCgiens at Ifirofeffor q3 ire n n e in /gent mid) ilbrtbluD beg mittel
alterlirben SEeilg and) bie neuere Beit , suntirbit big sum RIbtMluffe beg aneien regime, in
Wei R3finben fibernontmen. Zen erften biefer 23iinbe, ber big sur VInfunft beg .Dergog6
bon Sillba in ben 9lieberlanben (1567) fiibren mirb, bofft 13rofeffor g3irenne big sum tlerbit
1905 fertig su ftellen. Sine 43eicbicbte beg b b g a n t in if (0 en St a if err e et) bat Rho.
feffor (6 els e r in Sena fibernommen. %tie aortfe)ung ber @enbititte Ziinem arf , be.
arbeitet bon q3rofeffor C5 (1) ii f et in IBerlin, ift in bet niid)ften Belt nod) nid)t au ermarten.
alit eine Igenbicbte beg amb ur g if tb e n fpreiftaate6 finb Dr. Vtirrn§eim unb
feffor 593 o biro ill in tiamburg in eingebenben R3orarbeiten tang; bag gleicbe gilt fur
q3rofeffor Citieba in Reiosig fur bie bon Om fibernommene (33efcbidge ber a n f a. Rion
ber eefcbirbte atalieng jut 9ERittelaIter bon Dr. ar t ma n n in Dien mirb im 3abre
1906 bermutItcb ein triter Steil beg britten R3anbeg ertMeinen ffinnen; er mirb bie Derr4ctit
ber Starolinger bebanbent. SDie @tenbitbte ber g2 iebe ri club e bon ghoteffor 581 o f in Reiben
ericbeint in ber iibertebung bon Vatter outro 'Ito in Vleermoor; ber britte Vanb ift in
R3earbeitung unb feme Zructiegung mirb gegen Erbluf; beg 3 abree 1905 beginnen ffinnen.
R3on beeQieftbitbteCfterreit49, beginnen bon tuber, §offt g3rofeffor 01eblirb in Bien
ben fetbiten lianb im Rauh bet 301)ret 1906 bent ;Exude fibergeben su fi3nnen. bie
ftbitbte oleng, beren Vearbeitung in ben Vinben beg berflorbenen 43rofefforg a aro in
R3reglau lag, ift el3 nod, niOt gelungen einen geeigneten Zearbetter 311 Ruben. %Me Id; m e.
bi fe§ e /geft4Idjte, numnebr bon Fi3rofeffor stab en Dm to tbot§enburg bearbeitet, liegt
im fiebenten unb arbten S9anbe (big sum Oleginne beg 19. 3abrbunbertg) im !Warmth* aim.

fertig bur;
Zrutf

eg

fann
bebarf mefentlicb nut

bie
nor) ber Reba non unb ilberfebung ing Zeutftbe,

tinb ber beginnen. i iir (Iteicbicbte ber ftbmeiserift1en rEibgenoff e n.
f tb a f t ift, run ftbon friiber mitgeteilt toerben fonnte, q3rofeffor Zi er au er in t. @alien
bon
ffilin§en

neuem eingetreten; er bofft ben britten R3anb beg 155efauttmerfert , ber big gum 213eft
f5rieben fii§ren mirb, big griitIstbr 1906 brucffertig borlegen su ffinnen. Zie

tbeftbicbte CSerbieng bon q3rofeffor Sirecef in Mien fiebt im tUranuffriOte unmittelbar
but betn 41bitbluffe. Zagegen mirb ficb bie aortlebung ber latettbicbte SO a ni en g , bie
ebt R3rofeffor iib e r in Zregben bearbeitet, Mfg chute in bie Range lieben, ba Rho.
feffor ,abler instoiftben anbere sunifibtt gu erffillenbe ballamtlidre q3flic1ten fibemommen
bat. Zer erfte Secant) bet Onfcbid)te .43 en ebig g bon Dr. St r e t Out a §r in Bien Wirt.
im 3ttli 1906 erfd)einen.
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laerfag von glrfebric0 citnbreao erif)es, Aftitengefeft/Oaff, fbotGa.

II. 03eidgefite ber aubereuropaiicten Staaten.
zit qbeftWcf)te eni e n bofft Dr. fit o tb in Rempten im 8eginne bee aabree 1906

int Vtanuftript abfibliehen to Ionnen. Die (19eftbiebte a inae bat q3rofeffor ilonrabb
in feipiig iibentommen. Von ber defcbidge 3apane bat Dr. 91a thr o b in (Arunenutib bet
Berlin einen erften Vanb nabetu fertig gefielit;er mirb nod) im 2aufe bet Sontmere 1905
in bie 13reffe geben unb bie Urteit bits turn Ilbergange bout (Meftbletbterberbanbe in ben
Stleamtenflaat nod, tbinefifcbein Torbilbe (649) umfaffen. Zit (geftbicbte ber 8ereinigten
Staa t en bon VI orbam er if a bat Vrofeffor Oanne II in Stiff iibernommen; er ift im
58egriff in bie 58earbeitung bee erften Oanbed eintutreten, ber bie reigniffe bie sur
ringung ber Unabbangigfeit fcbitbern foil. Die ebeftbicbte bet lteitte ber alt en mepi
!anti 'ten unb mittelamerifanifcben Stulturb Utter glaubt 93rofeffor Sapper
in SEtibingen trn Ertanuffript bie (Enbe 1907 fertig ftetten in Iiinnen.

Zeutfete Cattbesgeict2icriten
unter ber fRebattion bon Dr. Armin ;rifle in tei), li g.

Der erfte 8anb bon f8ancia, Ileftbitbte glieber. unb Dberii fterreirbe (bie
1283) ift foeben erfcbienen. thit %nut befinbet fttb ber erfte Zanb bet @efcbitbte bon

unb Stu rtanb bon S erap bi m. Rod) im 9aufe bee 3abree 1905 loft mit bent
Zrucre bee proeiten 18anbel ber geftbiebte bon q3 o mut crn bon fbil e rut nn begonnen
trerben. 3m Tianuffript ift ber erfte 18anb ber GSSefcbiebte b er Deutfcben in b en
St orb atbent iinkern bon b3rofeffor 9? aim unb St ain bt itt qhernotrip nabetu boffenbet.

ii6rigen bearbeitet Vrofeffor St art Bend in Marburg eine @eftbi(bte bon ef f en
unb 5Ebiir in gen in stnei ferbiliinbigen nebeneinanber berlaufenben 593erten, Vircbibar
910,110 in SDiiffetborf bie @eftbiibte bon 3 I i eh-58 erg born Muegange bee Ttittelattere
big tun Zereinigung unter preuhif(ber tierritbaft. Von ben iffierrekbifiben Stronliinbern
nfirb Ste ie rot art ton Zireftor SSRaber in 'lima , Starnten bon &inbeearcbibar ban
3aficb in Sttagenfurt, ealaburg bon g3rofeffor Stilibma n in ealiburg unb 5E1 r o
bon Vrofeffor bon 23 of telini in 3nnebruct bearbeitet.

Ottifildge der turopiiirdien Staaftn.
Oi6ber ericbienen :

eniern. Rion Sigmunb /teller. 6 Zanbe 87.-
1. Vb. (Vie 1180.) 1878. A 15.-. 4. 18b. (Vie 1597.) 1899..4 15.-.
2. Vb. (VW 1347.) 1880. A 10.-. 5. *b. (Zig 1651.) 1903. .4 16.-.
3. 23b. (Vie 1508.) 1889. A 19.-. 6. Vb. (Vie 1651.) 1903. 12.-.

Rion Anal Orton. 2 Tanbe .4 26.-
1. Vb. (Vie 1319.) 1899. .4 10.-. 2. 23b. (23i8 1477.) 1902. .4. 16.-.

236011tefl. $3011 abolf fladjmann. 2 Zanbe -A 32.-
1. ffib. (2)18 1400.) 1899. A 16.-. 2. Vb. (58i8 1526.) 1905. A H.-.

Misnentarr. Rion 01.11o4Inuut (R3b. 1- 3) unb littridl 2djiifer (Rh. 4 u. 6).
5 18iinbe .4 48.60

1. sob. me 1360.) 1840. A 7.-.
6.-.

4. 8b. (Zia
(8311

1559.)
1648.)

1893..4 11.-
2. Vb. (VW 1397.) 1841. A 5. 23b. 1902. .4 18. -
8. 8b. (Vie 1523.) 1843. A 6.50.

Meutrdjfaub. Rion ). Ql. poet (Ob. 1-5) unb Stiehl* fillau (Ob. 6).
6 Oiinbe . . . . . . . . . . . . . . . 54.-

1.-5. Vb. (Bon ben atelier! Beiten bie tun Kuitiffung bee filet 1.) 1829
bit 1835. A 46.-.

6. 23b. (Von 1806 bie 1830.) 1842. .4 8.-.
Zentfdgattb. Rion jeliz falp (Ob. 1) unb Pm (Ob. 6). .4 36.-

1. *b., 1. tine.
.5atIfte.

(*if
(Vie

476.)
814.)

1883.
1888.

.4 11.-.
14.-.1. Rh., 2. .4

tRegiffer. A 4.
O. *b., 1. Vilfte. (1740-1745.) 1883. A 7.-.

Onglanb. 18on ). loppritherg (tb. 1-2), Pinion' I anti (Ob. 3-5)
unb Inuit §rordi (Ob. 6-10). 10 Olinbe u. Regiiier .4 105.70

1. lab.
*b.
Vb.

(Vie

(Vie

1066.)

1272.)

1834..4 10.-. 6. Vb.
83b.
Vb.

(CO 1603.
1688.
1783.

1890. A 13.-.
10.-.
10.-.

2.
8.

(8i11154. 1837. .4 6.50. 7. (811 1892. A
1853. A 12.-. 8. (2318 1893..4

4. *b. (Zig 1399.) 1855. A 9.60. 9. *b. OM 1815.) 1895..4 10.-.
5. eb. (581e 1509.) 1858..4 9.60. 10. Vb. (*if 1850.) 1897. A 11.-.
Regifter ;it Vb. 6-10. 1898. .4 4.-.
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HI.
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ferrag non friebrfrO Anbreao rerfOes, Allffengefefffthaff, Ooffla.

Ritintatib. Von ju. 0. 2djgberafaa. OM 1894.) 1896. di 12.-
wraufvelch. Bon @ruff llexatiber Shilatibf. 4 Zanbe. . . . A 38.80

1. gib. (VW 1328.) 1835. A 9.-. 3. Vb. (Via 1643.) 1846. A 8.-.
2. Vb. (CI 1559.) 1840. A 9.-. 4. 23b. (2310 1774.) 1848. A 12.80.

13on gliibelni Illatainalb. 4 Zeile A 39.50
1. Steil (Von

(VG
1774 big 1792.) 1840. A 8. 50.

2. Steil. 1798.) 1842. A 9.50.
3. Steil. (23i0 1811.)

1830.)
1843.
1844.

A 9.50.
4. Steil. (V(8 A 12.-.

Zan lad §illebratib. 2 Zeire unb Riegifler . . . A 28.60
1. Steil. (Rion 1830 bi0 1837.) 2. ?Midge 1881. A 15.-.
2. Steil. (bid 1848.) 2. Vluflage 1882. A 12.-.
Stegiller. 1898. A 1.60.

Grferbenfanb. Rion Ibuflau iriebrid; flerliberg. 4 Zeife u. FRegifter A 47.-
1. Zell. (Zig 1204.) 1876. A 8.40. 3. Steil. (V(8 1821.) 1878. A 9.60.
2. Steil. (V(0 1470.) 1877. A 12.-. 4. Steil. 08(0 1878.) 1879. A 14.-.
Reface. .4 3.-.

5tatieu. Rion fleiaridl gni. 5 Zeite 4 38.-
1. Zell. (Odd 568-1125.) 1829. A 6.-.
2. Zeit. (18i8 1268.) 1829. A 6.-.
B. Steil. (18i0 1.492.) 1829. A 8.-.
4. Steil. (Z(g 1492.) 1830...4 8.-.
5. Steil. (big 1830.) 1832. .4 10.-.

5tafint. Stun If. D. flimflam A 31.50
1. Vb. (Rion 476 bid sires 568.) 1897. A 12.50.
2. Vb., 1. Ville. (93(0 Birk 680.) 1900. A 9.-.
B. Vb., 2. Vilite. (V10 800.) 1903. .4 10.-.

Stirdynftaat. Von radii firaftb. 2 Zanbe unb Regifter . . A 17.40
1. Rib. (16. unb 17. 30§4unbert.) 1880. A 8.40.
2. Ob. Mott 1700 big 1870.) 1882. A 8.40.
illegifter. di -.60.

Inieberfattbe. Von ft. ilb. Paielbarger. 2 R3anbe . . . . A 33.-
1. Vb. (a(d 1556.) 1879. A 15.-. 2. Vb. (VW 1648.) 1886. A 18.-.

Difebevlanbe. Zon f. ). flak. 2 $8anbe A 30.-
1. Vb. (V(0 1300.) 1902. .4 12.-. 2. Ob. (O(0 1559.) 1905. A 18.-.

efinanfrrne# 91teirh. $3011 Yoliann Aliiibelin pabeirta. 7 Tette . ../6 83.40
1. %eq. (big 1453.) 1840..4 11.50. 5. %tit. (CO

(bid
1774.)
1802.)

1857..4 12.-.
2. Zell. (43(0 1574.) 1854. A 11.70. 6. Steil. 1859. A 12.-.
3. Steil. (VW 16E3.) 1855..4 11.20. 7. Steil. ((Big 1812.) 1863. A 13.-.
4. Steil. Mill 1669.) 1856. A 12.-.

Oftervef4). Zan 3abann @rapt' Pollan,. 5 R3anbe . . . . A 36.-
1. 38b. (Von 1218 big 1526.) 1834. A 6.-.
2. 23b. £9ig

313(0

1619.)
1648.)

1837. .4 6.50.
3. S98. 1842. A 7.50.
4. f88. Zig 1740.) 1848. A 9.40.
5. 388. 23i0 1849). 1850. A 7.60.

Efterveid). 53an ;Iron tuber. 5 Zatthe A 55.-
1. 58b. (1818 1279.) 1885..4 11.-. 4. Vb.

Rib.
(Zig
(513(0

1609.)
1648.)

1892. A 11.-
2. Vb. MO

(18(0
1437.) 1885. A 10.-. 5. 1896. A IL-

3.388. 1526.) 1888. A 11.-.
Wins. Von girbarb Nowt (veil 1) unb )arab ((ars (Zeit 2-5).

5 Zeite . . . . ..... . . A 48.-
1. Steil. (Von 850 big 1300.) 1840. .4 10.-. (a411.)
2. Steil. (18(8 1386.) 1863. A 9.-.
3. Steil. (2310 1430.) 1869. A 9.-.
4. Steil. (Zia 1455.) 1875. A 10.-.
5. Zeit, 1. Vilfte.

Vilfte.
(CO 1480.1 1886. A 10.-.

5. %eft, 2. (OW 1506. 1888. A 10.-.
5anbe$ortugal. Son leinridi Shilifer. 5 A 42.-

1. 1138. (18(8 1383.) 1836. A 6.50. 4. Vb. Mfg 1667.) 1852. A 9.-
2. Vb. (11310 1495.) 1839. A 8.50. 5. Vb. (18(0 1820.) 1854. A 10.-
3. Vb. (VW 1580.) 1850..4 8.-.

*rotten. Zon Suftan Delf 0 arab .$fenitl. 5 Zeile . . . 16 34.80
1. Steil. (Vie 1640.) 1830. A 7.50. 4. Steil. (CO 1756.) 1851. A 5.70.
2. Steil. (38(0

(18(0
1688.)
1739.)

1837.
1841.

A 7.-.
9.-.

5. Steil. raw 1763.) 1854. A 5.60.
8. Steil. A
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Verfag on friebrid) Anbreas Weril)es, Alitiengerefffthafi, ttott}a.

43renfien. Von g. Samna. 2 Zlinbe A 23.-
1. lib. (Von 1763 big 1772.) 1882. A 10.-.
2. Vb. (V(g 1786.) 1888. A 13.-.

tRuttanb. Rion Strobl (58b. 1-2) unb gnift taxman (R3b. 3-7).
7 Viinbe. A 58.80

1. Ob. (Zig 1224.) 1832. A 6.-. 4. 23b. (Vie 1741.) 1849. A 9.60
2. Ob. (VA 1505) 1839. A 6.-. 5. Ob. MO 1775.) 1853. A 9.60
8. Ob. (Zig 1682.) 1846. A 10.-. 6. Ob. (8ng 1792.) 1860. A 8.-
7. Vb. (1Zrniininnogbanb.) Mon 1791 big 1797.) 1866. A 9.60.

Elinntrinien. on 1. )erga. 2 Zanbe 16 20.-
1. Ob. (Vig Oda 1550.) 1905. 2. 568. Wig 1906.) 1905.

tRuttanD. Von 11. (Knitter. 1. 58b. ($1,3 1725.) 1896 . . A 12.-
eatren. Von or. go. gillivr (Vb. 1-2) unb 4. /lathe (Vb. 3).

3 Zlinbe. 16 31.60
1. Ob. (23i8 1555.) 1830. A 7.60.
2. 23b. (O(l 1831.) 1831. A 8.-.
3. Ob. Rion 1806 big 1866.) 1873. A I6.-.

editt/CDCIt. Von grik Sanaa geijer (Ob. 1-3) unb grithritfj Sukhumi,
Dragon (Ob. 4-6). 6 Vanbe. A 44.40

1 Ob. (Zig 1520.) 1832. A 4.50. 4 Ob. (big 1680.) 1855. A 9.40.
2. Ob. (Vie 1611.) 1834. A 4.50. 5. Jib. (8i0 1697.) 1875. A 12.-.
3. 23b (big 1654.) 1836. A 6.-. 6. Vb. (Oig 1706) 1887. A 8.-.

elf)tVeig. Von )okauneo flierauer. 2 tanbe. A 18.-
1. Ob. (3bi0 1415.) 1887. A 9.-. 2. Ob. (23ig 1516.) 1892. A

epaulets. ton /riebrirn Ltlilhelm fernlike (tb. 1), Muni* 2thiijet (Ob. 2-3)
unb riebrirn illillielta 2rnirrinarner (Vb. 4-7). 7 Vanbe. A 75.-

1. lib. (big girta 850.) 1831. A 6.-.
2. Ob. (b(g 1109.) 1844. A 7.50.
3. Vb.

Ob.
(big
Mon

girta 1500.) 1861. A 7.50.
A 12.-.4. 1108 big 1295.) 1881.

5. Ob. (V(B 1369.) 1890. A 10. -.
G. Vb. (bon 1389 big 1492.) 1893. A 16.-.
7. Ob. (Via 1516.) 1902. A 16.-.

Xoficana. Von alfreb uau Payout. 2 Viinbe 4 27.-
1. bb. (bon 1530 big 1737.) 1876. A 12.-.
2. fib. (CB 1859.) 1877. A 15.-.

)enebig. Von §. Orclirnmaur. 1. Rib. (Z3i6 1205). (ricf)eint im 3uti 1905.)
Elertfalfen. Von Arillur ftleinrnutikt. 1893 A 12.-
Sfirttemberg. Zion Paul ,triebrii 2talin. 1 Zanb. . 16.-

1.
1.

Ob., 1. Vi1fte. (8(0 1268.) 1882.
1887.

A 8.-.
Ob., 2. Vane. (big 1496.) A 8.-.

lobe fiinberabieitung unb jeber Sanb ift oilman tiiunicf). din moms
pieties et emplar ber Hier aufgcnibrien Bdnbe Dar bee curo.

Staciten, svirb pie 2111. 800.- (tail 21I1. 1342.- gentlest

Veutidit Tanhesgeftlittliftn.
Zit;her ergienen:

Gerajidne Zdgerietti3. Von g. Oriitthaaen. 2 R3cinbe. . . A 16. -
CileftfOrhie Von 23raunfetiveig unb *annoVer. Von (9. von Orin,

mann. 3 Vanbe 24. -
Sefthid)te Von efts web 2BefiVrenten. ton g. Munger. tanb 1.

2. Wulf .1 3.80
Gerebiebte Der in bey Vrestrjircben 43roVini Zadjjen beveininten

glebiete. Von t f . . . . . . . . . . . A K 8.40
therdjiitte Von 43outuserts. t on Lii. illekrmann. 1. R3anb.

1523.) A 5. -
ficiAitilte Miebers stub tberifterreid0. ton Pt

1. Ob. (Zig 1283.) A 12. -

Zru3 bon ariebridg 2Inbrea0 i3ertbe0, 4lltiengefe11100, Gfotba.
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Vorwort.

Der Druck dieses Werkes hat zwei Jahre gedauert. Wahrend

dieses Zeitraumes haben sowohl der Verfasser als auch andere

weitere Studien zur Geschichte der Rumanen gemacht. Dadurch

werden hier und da einige Einzelheiten geandert, die nicht alle

berichtigt werden konnen; eine Erganzung durch Mitteilung der

neugewonnenen Resultate ist auch unmoglich.

Ich mufs bier aber auf folgende Arbeiten hinweisen. J. Bog-

dan hat von seinem Werke Rela,iile Brw vului" eine zweite,
mit den slavischen Texten versehene Ausgabe erscheinen lassen

(RelaOile Tark-RomaneOT cu Bra§ovul 0 cu Tara Ungureasca, I,

Bukarest 1905), und als dessen natiirliche Fortsetzung kommt
mein B r a p:o v ul i RominiT (Bukarest 1905) in Betracht, das
Studien unter Heranziehung der im Kronstadter Stadtarchive auf-

bewahrten rumanischen Briefe enthalt. Ein IX. Band ist zu den
bisherigen sieben der S t udiT i document e" hinzugekommen,

und Br aqov u 1 i R o mini 1 erscheint nun als der zehnte der
ganzen Serie. Der VIII., welcher ein kulturgeschichtliches Re-

pertorium enthalten soli, liegt noch nicht vor. Die Inschriften der

Birchen und Kloster Rumaniens habe ich in einem Werke ge-

                     



vi Vorwort.

sammelt, dessert I. Teil nunmehr vorliegt (InscripOi din bisericile

Romaniei"). Endlich enthalt meine Istoria Rominilor in chipurT

qi icoane" (Geschichte der Rumanen in Portrats and Bildern",

2 Bandchen, Bukarest 1905) eine Reihe von Vortragen, die vor

dem Verein der rumanischen Frauen" gehalten worden sind and

viele Kulturgegenstande behandeln.

Bukarest, Juni 1905.
N. Jorga.
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Dritter Abschnitt.
Driickende tiirkische Oberherrschaft bis zur
Zeit der Fanarioten. Verfall des rumanischen
Bauernstandes. Der Fiskalstaat als Erwerbs-

quelle 'fur abenteuerliche Yachter 1).

1. Kapitel.
VerhAltnis der RumAnen zu den Tiirken. Das tiir-
kische Gebiet (Raja) auf rumAnischem Boden. Ansiede-

lung von Tataren in Bessarabien (Budschak).
Die vollstandige Unterwerfung der Moldau und Walachei unter

die Turkenherrschaft bezeichnet fur beide ein neues Stadium der
Entwickelung, und zwar handelt es sich um eine Periode des Ver-
falls. Vom Fiirsten angefangen, der seinen sudlichen Nachbarn als

1) Die erzahlenden Quenon sind ftir die Moldau die im vorigen Kapitel ge-
nannten , ferner die TT reche sche Chronik, die bis gegen 1600 reicht, und die
Chronik von Mir on Costin, die bei Kogalni ce a nu , Letopisete I gedruckt ist
und in einer neuen, aber nicht besseren, mit Anmerkungen fiberhauften Auegabe
der rum. Akademie, besorgt von V. A. Ur echia , vorliegt ; der lateinische Text der
Chronik wird nach einer Handschrift des Museums Czartory ski in Krakau im
Auftrage der rum. Akademie durch Eug. v. Bar w iii ski herausgegeben werden.
Miron Costin wird durch seinen Sohn Nikolaus und durch J. Nee ulc e (Kogalni-
ceanu, II) sowie andere Kompilatoren (ebenda, III) fortgesetzt. Far die Walachei liegt
die 1688 abgeschlossene Kompilation des Stoica Ludescu (Magazinul istoric IVV)
vor, an die sich die vervollstandigende Chronik des Constantin Cap it a n ul Fili-
pescu (Ausg. Jorga, 1902) anlehnt. Die griechischen Chroniken des Matthao s,
Erzbiechofs von Myrai, und des S t a vrinos fiir die Zeit Michaels des Tapferen und
die zwei folgenden Jahrzehnte Bind bei Pap i u, Tesauru I, abgedruckt. Die Re-
gierung Brincoveanus (1688-1714) wird zum grofsten Tells von Radu Greceanu
beschrieben (Magazin , II), die Memoiren des oppositionellen Bojaren Radu Po-
pescu finden sich ebenda V; die Chronik, die derselbe im offiziellen Auftrage
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Herrn anerkennt und von diesem mit einer an Allmacht streifenden
Gewalt caber seine Untertanen ausgestattet ist, bis zum Bauer
hinab , der anfangs die neuen Abgaben mit der Frucht seines
Fleifses, dann mit seinem Leibe und mit seiner menschlichen
Warde und Freiheit bezahlt, gleicht nichts mehr der Vergangen-
heit. An die Stelle des aus freien Bauern bestehenden Staates,
die gegen jeden Angreifer far die grofse oder kleine m of e, den
von ihren Ahnen ererbten Besitz, kampfen, tritt als unwardiger
Nachfolger der Fiskalstaat , dessen einziger Zweck es ist, Geld,
ungeheuer viel Geld, ja unberechenbare Summen, fur das uppige
Leben der fremden Herrscher in Konstantinopel zusammenzubringen.

Die Geschichte dieses Lebens der Unfreiheit gilt es jetzt zu

des Nikolaus Mavr ok orda to (1716-1730) verfafste, ebenda II. Vgl. fiber alle
meine Istoria literaturil romine. Als Akteneditionen kommen the bereits oben
genannten in Betracht, ferner das Rechnungsbuch des Brincoveanu in der Bevis ta
istoricii a Archivelor, Aricescus, III. Von Spezialarbeiten kommen
nur die folgenden in Betracht:

1. B lice s cu, Istoria lul Mihai Viteazul, Ausg. der rum. Akademie: der
Verfasser lebte um 1848 und kannte nur die Chroniken. Sein Werk ist ein
teats de langue, besitzt abor keinen historischen Wert mehr.

2. S z a dec zky, Erdely es Mihaly Vaida (Temesvar, 1893) behandelt the
Herrschaft des walachischen Ffirsten Michael in Siebenbiirgen. Der Anhang
unedierter Aktenstucke ist interessant: aber jetzt Bind beinahe alle dort im Re-
gest mitgeteilten Schriftstiicke im XII. Banda von Hurmuz aki zu finden.

3. J o rg a, Istoria lui Mihal Viteazul (Ausg. Bukarest, SocecU, 1900) ; eine
andere volkstumliche Istoria luI Mihal Viteazul (Bukarest, Minerva, 1901);
das zum Tell in den Convorbirl literare, Jahrg. 1901-1902, erschienene um-
fangreiche Werk mit demselben TiteL

4. J. Sir b u, Mateifi-Voda Basfirabfis auswartige Beziehungen (Leipzig 1900),
ein Behr gewissenhaftes grundlegendes Buch, das alles gedruckte Material ver-
wertet.

5. Jo r g a, Studil qi documente IV; die Vorrede enthalt eine Darstellung
der ganzen rumanischen Geschichte im XVII. Jahrhundert, and dort ist such die
Literatur mitgeteilt.

6. Jo r g a, Operele lui Constantin Cantacuzino (Bukarest 1901). Die Vor-
rede schildert die Geschichte der Walachei 1714-1716.

7. Jorg a, Documente privitoare la Constantin-Vodg Brincoveanu (Buka-
rest 1901). Die Vorrede schildert die inneren Verhaltnisse canter Brincoveanu.

8. J or g a , Istoria literaturil romine. Gelegentlich der Kritik der Chroniken
wird ein grofser Tell der rumanischen Geschichte aucb des XVIL Jahrhunderts
behandelt.
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schreiben, bis endlich gegen 1700, nach anderthalb Jahrhun-
derten, sich dadurch eine Wendung vollzieht, dafs ein grofser Teil
der alten Formen wegfallt und der tiirkische Vasallenstaat einiger-
mafsen das Vorbild des europaischen, mechanischen Staates des
18. Jahrhunderts nachahmt; dabei ergeben sich auch far die
Wahl des Fursten neue Bedingungen, und das ganze Verhaltnis
zu den Nachbarstaaten gestaltet sich anders.

Die tiirkische Herrschaft gruff unmittelbar nur in drei Gebiete
des rumanischen Lebens ein, auf die anderen gewann sie nur mittel-
baren Einflufs. In erster Lithe kommt die Bildung eines tarkischen
Distriktes in Betracht, einer tiirkischenMilitarzone, die, durch Tiirken
verwaltet, sich vom ubrigen Lande absonderte; dies war die so-
genannte Raja.

I. Die Art, wie Bich ihre Absonderung vollzog, und die Punkte,
die das Gebiet begrenzen, Bind bereits oben 1) angedeutet worden.
Den Anfang machte das stidliche, dem Feinde zuerst ausgesetzte
walachische Furstentum. Noch in den letzten Jahren des 14. Jahr-
hunderts wurden Turnu, d. h. Nicopolis minor, von den Tiirken
Buie genannt, Bowie Giurgiu, ihr Yerktiki, besetzt, urn jede Be-
wegung des Ftirsten von Argeq zu beherrschen. Urn die Festungen
bequem verproviantieren zu konnen, nahmen aber die Tiirken auch ein
Stuck des ringsum angrenzenden Landes in Besitz und vernich-
teten alle friiheren Eigentumsrechte des Staates oder Privater.
Im 16. Jahrhundert wurden trotz des ursprtinglichen Versprechens,
das Land unangetastet lassen zu wollen, hier und da neue geeignete
Ste llen besetzt: so bezahlte der Monchfreund Radu die Ruhe, die
man ihm fiefs. Die Mirceqti, die Dynastie des Mircea Ciobanul,
des dem Sultan stets getreuen Dieners, mufsten auf den Besitz
des wichtigen Braila verzichten. Schliefslich 1580, wahrend der
zwar zu dieser bevorzugten Famine gehorige, aber unbedeutende
Mihnea regierte, kam ein Tschausch von der Pforte, um auch das
Gebiet von Severin auf seinen Umfang zu untersuchen und fdr
den Sultan zu besetzen 2).

Die Moldau verlor erst infolge des grofsen Zugs von 1484 ein Stuck
ihres Gebietes: aus Chi lia und Cetatea-Alba wurden damals ttirkische

1) Bd. I, S. 381.
2) Hurmuzaki XI, S. 643-644.
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Kriegshafen, und wie tiblich kam die ntichste Umgebung als Raja
zu den Burgen. Diese Raja erstreckte sich seit der im Jahre
1538 getroffenen Verfugung Solimans II. beinahe bis an die Linie,
die der Flufs Botna bezeichnet, und eine neue tiirkische Be-
satzung kam bei dieser Gelegenheit auch nach Tighinea, dem nun-
mehrigen Bender. Das Donauufer war jetzt vollstandig, die
Dnjestrgrenze gegen Po len wenigstens teilweise in fremden Handen.
Sildlich reichte nunmehr die Macht des Ftirsten der Moldau nur
noch bis Lgpupa, das die Ehre hatte, dem Lande den Tyrannen
Alexander zu schenken. Neben Chiba und Akkerman erbauten
die Tiirken hier noch eine neue befestigte Stadt, Ismail, die bei
den Rumiinen Smi 1 hie's. Galaii gegenuber stand noch im
16. Jahrhundert der tiirkische Donauhafen Tomarova, der mit dem
fruheren Rent identisch ist.

In diesem Umfange blieb die Raja bis ins 18. Jahrhundert
bestehen, mit Ausnahme der Zeiten des Aufruhrs, wo sie selbst
zwar ofter verlorenging, nicht aber die Festungen, um bei einer
neuen Wendung der Dinge wieder besetzt zu werden. Jedoch
keine einzige tiirkische Festung ist in diesem Zeitraume neu ent-
standen, wenn man nicht die Besetzung eines Vorortes von Gala.ti
so verstehen will. Im einzelnen blieben die Grenzen der ent-
rissenen Gebiete allerdings nicht immer dieselben; denn die Be-
fehlshaber ebensowenig wie die einzelnen Gutsbesitzer der Raja
machten sich ein Gewissen daraus, farstlich walachisches oder
moldauisches Land durch eine Vorschiebung der Grenzpfghle, der
stilp I, unrechtmafsig als Weideplatz oder Acker an sich zu ziehen.

Einflufsreiche Wojwoden klagten gelegentlich caber solche Uber-
griffe bei der Pforte und erhielten mittels einiger Geschenke auch
eine Kommission, die den friiheren Zustand feststellen und wieder
herstellen sollte. Wir wissen von der Tatigkeit vieler solcher
kaiserlicher Kommissionen, and wir besitzen somit Belege sowohl
fur die Fiirsorge der Fiirsten fur die Integritat ihres Gebietes als
auch fur die Neigung der Tiirken, diese Integritat anzutasten.
Unter Vlad Tepeg erschien einmal der Beg von Nikopolis, Hamza,
mit einem ganzen Heere, um die Donaugrenze festzustellen", a d
metas super Danubium constituendas. Unter Mircea dem
Hirten wahrscheinlich priifte ein Nachfolger Hamzas, Ahmed, in
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kaiserlichem Auftrage dieselben Grenzen. Aber schon wenig spater
klagte der Sohn Mirceas, Peter, wieder fiber eine unerlaubte Aus-
dehnung der Raja von Giurgiu. Alexander, der Bruder und Nach-
folger Peters, erkaufte sich einen Bevollmachtigten der Pforte, um
in der Gegend von Giurgiu, wie in der von Turnu, in dem Hailyk"
von Buie, die allzuweit vorgedrungenen Nachbarn zurtickzutreiben
und dem Wege des Banes" seinen alten Charakter als Grenzscheide
wiederzuverleihen. Schon unter dem Sohne Alexanders ist es
aber fur die Rechtswirkung notwendig, dafs die Ergebnisse einer
solchen Grenzregulierung durch einen kaiserlichen Firman bestatigt
werden. Dann kommt die Zeit, wo durch Michael den Tapferen
der alte freie Zustand im Kampfe wiederhergestellt wird. Unter
seinen wieder als tiirkische Vasa llen herrschenden Nachfolgern
haben, wie es scheint, die Ttirken das alte Spiel mit der Grenze
nicht mehr getrieben. Einer von ihnen, Mater, war sogar stark
genug, um solche etwaige Versuche, ohne die Vermittelung der
Pforte anzurufen, aus eigener Kraft zu bestrafen; er hatte seine
r o qi und cal ar a ql, bewaffnete Bauern, uberall, wo es eine
Grenze zu bewachen gab, in privilegierten Dorfern angesiedelt;
von heutigen Ortsnamen erinnern noch daran Rog - de -Vede und
Calarav gegentiber Silistrien: ersteres ist ein Stadtchen, letzteres so-
gar eine Stadt. Bis auf unsere Tage tragen auch die ruhigen Acker-
bauer im Buzauer Distrikte rote Jacken ale unbewufste Erinnerung
an die Zeiten, wo sie die ordnungsmafsigen Verteidiger gegen die
weft ausgedehnte Raja von Braila und Odaia Vizirului waren 1).

In keiner der walachischen Rajas gebot in alterer Zeit, d. h. bis
zu den Kriegen mit Rufsland, wie in den Festungen auf dem linken
Donauufer, ein Pascha, ja nicht einmal ein Beg oder Sandschak;
es war vielmehr der °berate Befehlshaber fur jede Raja der zu-
nachst wohnende von den hoheren Offizieren des gegentiberliegenden
ttirkischen Landes: so stand Severin unter Widdin , Turnu unter
Nikopolis, Giurgiu unter Rustschuk , das als Festung schon 1445
bei Wavrin genannt wird. Uber die Stellung Brailas lafst sich
bis jetzt ein sicherer Aufschlufs nicht geben. In jeder Burg standen
selbstverstandlich ttirkische Soldaten: Spahien, welche zu Pferde

1) S. Weigand, Leipziger Jahresberieht des Institute fiir rurniinische
Sprache" Jahrgang 1902, S. 240.
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dienten und zugleich als grofsere oder kleinere Lehnsleute Aire
Timars , d. h. Lehen, auf walachischem Boden besafsen. Recht
sprach wie tiberall ein K a di, der Richter, nach dem Koran, und
die Verwaltung der kaiserlichen Zolle und des Kriegsproviants, der
hierher geliefert wurde, war einem Na z ir anvertraut.

In der Moldau dagegen gab es zwei Begs, von denen der
eine in Bender, der andere in Akkerman seinen Sitz hatte, aber
in Chilia erscbeinen nur untergeordnete militarische Wurdentrager.
Diese moldauischen Festungen waren isoliert, in der ersten Zeit
wenigstens, und dieser Umstand bedingte far sie eine selbstandigere
Stellung. Im ubrigen glichen aber auch sie den befestigten tilr-
kischen Nestern in der benachbarten Walachei 1).

Fill. die Fiirstentiimer war der Verlust bliihender Hafen und
reicher Landstriche gewifs schmerzlich, aber schwerer traf sie noch
die immerwahrende Gefahr, die daraus entsprang. Denn ganz ab-
gesehen von den haufigen Grenzverletzungen erwiesen sich die
Tiirken aus der Raja und die unter ihnen lebenden christ-
lichen Bauern, die dem Beispiel ihrer Herren nachlebten, keines-
wegs als gute Nachbarn. Sie trieben ihr Vieh auf die angrenzenden
Wiesen und filgten den Gutsbesitzern des benachbarten Gebietes
empfindlichen Schaden zu; wenn sie durch Vertrag mit Privat-
personen gewisse Rechte an Grund und Boden innerhalb des
Furstentums gesetzmafsig erwarben, hielten sie es niemals far not-
wendig, dem Hunde" auf dem Vasallenthron die ordnungs-
mafsigen Gebuhren (la& zu entrichten: dijmg far die Feld-
erzeugnisse, g o sting far die Schaf herden. Die gefurchtetsten
Pferde- und Ochsendiebe fanden in der Raja ihren gesicherten
Unterschlupf, und kraft dieses Zustandes erfreute sich das tarkische
Gebiet immer eines grofsen Reichtums an Fleisch. Bei den Jahr-
markten gab es immer Zank und Schlagereien, und die un-
bewaffneten Christen zogen dabei immer den kiirzeren. Die Zi-
geuner, die nicht mehr in der Sklaverei leben wollten, und unfreie
Bauern stromten in die Raja, die verhaltnismafsig starker bevolkert
war. Auch freie Bauern aus walachischen und moldauischen

1) Vgl. Chilia si Cetatea-A11:4; StudiT si doc. V, 475f. und die Regesten
des 16. Jahrhunderts in Jorge, Documents si cercettirI I.
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Dorfern zogen es vor, wenn sie kein Land mehr besafsen oder
beim Erbgang leer ausgegangen waren, zu den Tiirken Uberzu-
siedeln, wo nur der Kharadsch und die dem Spahien zufliefsenden
Zinse zu entrichten waren, wahrend zu Hausa unter dem natio-
nalen Wojwoden infolge der Verhaltnisse, die wir bald kennen
lernen werden, unaufhorlich Leistungen in Geld und Naturalien
verlangt wurden. Die Befehlshaber der Raja batten zwar den
direkten Auftrag, gegebenen Fa lles den Fiirsten gegen seinen
Nebenbuhler oder die unzufriedene, aufriihrerische Landbevolkerung
zu unterstiitzen, doch erschien es ihnen nicht selten vorteilhafter,
die Unzufriedenen selbst vor ihrem Einfalle ins Land oder nach ihrer
Niederlage zu sich zu rufen, sie bei sich aufzunehmen und ihnen
die Frage vorzulegen, ob sie nicht den tiirkischen Glauben an-
nehmen mochten 1).

Nur kurze Zeit verging, und die Zustande in der Moldau,
ja in gewissem Grade auch in der Walachei, verschlimmerten sich
durch den Einfall der Tataren, die nunmehr standige insofern
man dies Wort fur solche rastlose Reiter und Plunderer uberhaupt
gebrauchen kann Ansiedler innerhalb der alten Grenzen des
Flirstentums wurden.

Der neue Tatarenstaat in der Krim, ein Splitter des grofsen
Kaisertums von Sarai, hatte sich in der zweiten Halfte des 15. Jahr-
hunderts als Geifsel Gottes fur die Moskowiter, Polen und Rum5,nen
gebildet, und der Herracher in der Krim, der Befehlshaber aller
vier Horden, nahm den alten ehrwurdigen Titel K h a n, Kaiser,
an. Bei der Eroberung Caffas im Jahre 1475 liefsen die Osmanen
diesen mohammedanischen Staat denn nur wenige Tataren
waren Heiden geblieben weiter bestehen, weil sie ganz richtig
in ihm eine Stiftze fair ihre Untemehmungen erblickten. Durch
einen allerdings nur aus unbestimmter annalistischer Uberlieferung
bekannten Gnadenakt ward der Khan eM Vasall des Emirs in
Konstantinopel: im ubrigen aber blieb alles beim alten; die °berate
Kontrolle fahrte der Beg, der von nun an in der grofsen, vordem
genuesischen Stadt Caffa safs und von bier aus, ohne Bich in die
innere tatarische Verwaltung oder die zwischen den Giraiden iib-

1) Vgl. die bereits erwithuten Quellen.
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lichen dynastischen Ranke zu mischen, aber alles Bericht erstattete.
Ala Selim, der Sohn des Sultans Bajesid II., sich mit diesen Giraiden
verschwagerte und sich mit den Tataren vereinigte, urn seine grofsen
rebellischen Plane zu verwirklichen, stieg das Ansehen des tatarischen

IfKaisertums" des 71 Zarats" wie man in Po len und Moskowien
sagte, betrachtlich: man mufste mit der Moglichkeit rechnen
und einmal wurde sogar schon davon als von einer Tatsache ge-
sprochen dafs ein Nachkomme des Hadschi-Girai, des Grinders
der krimischen Dynastie, in Konstantinopel Kaiser der beiden
Weltteile werden kanne.

In jenen Tagen , da der junge Selim noch nicht auf dem
Throne seines vor Kummer gestorbenen Vaters Ruhe gefunden
hatte, ward die Moldau fast jedes Jahr, trotz aller gegenteiligen
Versprechungen und trotz reicher Geschenke, von den Tataren
heimgesucht und bis zum Sereth greulich verwastet. Seitdem aber
hatte man einen m o d us viv en di mit diesem schlechtesten der
schlechten Nachbarn gefunden: die Moldau, auch Polen abrigens,
bezahlte dem Khan einen Tribut und uberliefs ihm aufserdem auch
andere Einkanfte", damit der arme, arbeitsscheue, aber tapfere
Tatare standesgemafs leben konnte. Schon fur das Jahr 1566 wird
dieser Tribut erwahnt und gesagt, dafs ihn der Khan nach alter
Sitte" empfange 1). Gelegentlich der Ubersendung des Tributs
und des Geschenkes, das balgi-b a c l i c, d. h. Honig und Wachs"
heifst, verehrte der Furst diesem rauberischen Kaiser auch noch ein
Ehrenkleid, eine cab an i a 2). Und daran anderte sich nichts,
solange ein freier gefarchteter Khan der Tataren an der mol-
dauischen Grenze stand.

Doch diese Grenze selbst verschob sich schon am Ende des
16. Jahrhunderts zum Schaden der Moldau. Nicht lange nach
der Eroberung des Landes im Jahre 1538 wurde es bei den
Tarken Sitte, in die .Festungen an der Donau und in die neue
Festung am Dnjestr auch tatarische Besatzungen zu legen. Truppen
aus dem Stamme der Nogai verteidigten nunmehr Akkerman,
Bender und Chilia Bowie die grofse Feste Oczakow am Dnjestr, und

1) Studil qi cercetki I, S. 181.
2) Chilia Cetatea-AllA, S. 229. §iLin e an u , Elem. turce§t1, III, unter

dem Stichwort.
qi
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zwar achon wahrend des Krieges mit Ioan cel Cumplit, dem moldau-
ischen Rebellen 1). Sie waren besser als irgendwelche Soldaten be-
fahigt, die Kosaken zu bekampfen, ihre nattirlichen Gegner, die jetzt
auch den Weg nach der Moldau gefunden hatten. Die Kosaken
erschienen aber, um farstliche Pratendenten zu stiitzen, oder
in einfachen Verheerungszugen regelmafsig jenseits des Dnjestr.
Obgleich der grofse polnische Konig Stephan Bithory andere Plane
verfolgte und nichts so Behr scheute wie eine Verwickelung mit der
Pforte, zwang er den christlichen Raubern 1576 eine Organisation
auf, die sie von der polnischen Krone abhangiger machen sollte, und
ging in der Folge auch mehrmals mit Hinrichtungen von Kosaken-
hauptlingen und Kosakengonnern scharf vor; trotz alledem aber
warden die tapferen Bewohner der Dnjepr-Inseln ihre schonen
Erinnerungen an das fruchtbare moldauische Land nicht los. In
den Jahren 1576 und 1578 erschienen sie blitzschnell vor tur-
kischen Festungen und tatarischen Hirtendorfern; 1583 wurde
Bender belagert, die Gegend von Akkerman verheert und ein
Sandschak getotet. Der Furst der Moldau ebensowenig wie eine
Donauflottille vermochten ihre Heimkehr zu erzwingen. Im Jahre
1587 erlitt Oczakow dasselbe Schicksal, und auch Bender ward
nicht geschont. Im Jahre darauf erfolgte wieder ein Kosaken-
einfall, der ausschliefslich Bender gait, und am Dnjestr ward eine
Schlacht geschlagen. Im Jahre 1589 fiel der Jahrmarkt von Kozlow
den christlichen Banditen zur Beute, und der Beglerbeg von Rumili
mufste in eigener Person ausziehen, um die Kosaken und besonders
die Po len, ihre angeblichen Herren, zu bestrafen, und drang his
Sniatyn vor. Wenig spater, und zwar trotz des Friedens, der
1592 zwischen dem Kaiser und dem Konig, die sich nicht ernst-
lich bekampfen wollten, zustande kam, boten die Kosaken nach
der gelungenen Uberrumpelung von Orhel ihre Dienste dem
deutschen Kaiser an, der, von den Tiirken herausgefordert, einen
schweren Kampf mit diesen in Ungarn zu bestehen hatte. Aus
Prag brachte Chlopicki eine Fahne mit dem Doppeladler zu-
rack und das Versprechen eines Soldes, der auch in der Tat
bezahlt worden ist. Im Jahre 1594 horte man wieder von Schlachten

1) Chi lia i Cetatea-Alba, 8. 201.
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zwischen Kosaken and Tataren: die Helden vom Dnjepr unter-
handelten mit Aron, dem moldauischen:Fursten, der zwar Neigung
matte, die tiirkische Oberherrschaft abzuschtitteln, aber das Kampfen
nicht selbst gewohnt war. Von ihm empfingen sie Lebensmittel,
aber keinen vereinbarten Sold; daftir fielen sie in sein eigenes
Land vor Ende des Jahres ein und jagten ihn bis ins Gebirge.
In diesem Augenblicke versohnte sie der Flachtling mit Geschenken,
nahm sie in seine Dienste und sandte die wilden Scharen gegen
die tilrkischen Bollwerke von Bender und Akkerman. Hier konnten
sie allerdings, weil ohne Geschiitze, nichts ausrichten, nahmen
aber Ismail und Oczakow ein, pliinderten und zerstorten diese
Platze. Ein Kosakenhauptling, Koscza mit Namen, trat unter die
Fahnen des walachischen Helden Michael und kampfte 1595 gegen
die Tarken bei CalugarenT. Immer mehr Kosaken stromten in
die Walachei, wo sie guten Sold, reiche Beute und einen er-
fahrenen, tapferen Fiihrer fanden. Als sich Michael des Fiirsten-
tunis Siebenburgen bemlichtigte, gehorten zu seinen beaten Soldaten
die Kosaken von Branecki, Walaocki, Oczesalski und Rostopcea.
Auch in dem neuen Jahrhundert beunruhigten sie die Dnjestr-
grenze: 1601 sind sie bei Soroca, 1602 in Bessarabien und in der
Dobrudscha, 1603 zu Ismail und Isacce; 1606 statten sie der oat-
lichen Moldau einen neuen Besuch ab.

Von da an aber nimmt ihre Abenteuerlust, die Bich mit der
unabwendbaren Notwendigkeit, ernahrende Beute zu erwerben, ver-
einigt, eine andere Richtung , oder es wird vielmehr eine bisher
nebenbei getibte Tatigkeit mehr bevorzugt. Wie die Ostgoten der
alien Zeit, wie die Russen des friihen Mittelalters besuchen sie auf
kleinen Fahrzeugen, die aus einem einzigen Baumstamme roh ge-
fertigt sind, reiche Stadte an den Ufern des Schwarzen Meeres,
wo wohlhabende Kaufleute wohnen, und dehnen ihre Streifziige
jedes Jahr wieder auf das ungastliche Meer aus, vor dem sie sich
aber ebensowenig fiirchten, wie vor dem Tode. Der gesamte Handel
in diesen Gegenden wird dadurch geldhrdet, und so schnell Bind ihre
Bewegungen, so plotzlich erscheinen sie, wie vom Himmel ge-
fallen, bald hier, bald da, den reichen Unglaubigen Verderben
bringend, dafs der Sultan die Schmach erdulden mufs, aus seinem
kaiserlichen Palaste die mehr oder weniger weit entfernten Flammen
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der Verheerung zu beobachten, die den Himmel der Nacht rotlich
farben. Besonders bis 1640 ist die Kosakenplage, trotz aller Unter-
handlungen mit dem Kiinig, und trotz aller age gegen das treu-
lose Po len, ein regelmafsig wiederkehrendes Unglack, das sich
durch nichts verhiiten lafst.

Aber auf das Fest land kamen sie nur sehr selten; denn
hier hatten die Tiirken ein Mittel entdeckt, um sie fernzuhalten.
Was der Beg in den starken Festungen, die mutigen Janitscharen
und stolzen Spahien nicht zu verhindern vermochten, das gelang
den wilden Tataren, die als des Reiches Wacht am Dnjestr an-
gesiedelt wurden, wie es schon fraher nach 1500 in der
Dobrudscha geschehen war.

Schon 1502 machte der Sultan den Tataren den Vorschlag,
sie sollten die Felder um Chi lia und Akkerman" in Besitz nehmen.
Bis zu ersterem Platze sind sie nicht gekommen, aber in dem
zweiten schufen sie, auf den Trammern des alten Handelsverkehrs,
eine ihren Sitten enteprechende Wustenei und lebten dann in diesen

bialogrodenses campi" 9. Mit Hilfe seiner tatarischen Freunde
bemachtigte sich Selim der beiden Haien und hegte sogar die Ab-
sicht, aus alien Grenzplatzen eine Mark als Kronprinzenapanage zu
bilden. Im Jahre 1560 durchstreiften die Tataren wieder die
Moldau, und Joan der Rebel le geriet im wesentlichen durch einen
Zug des Khan ins Verderben. Bald. darauf schlossen Po len und
Turken Frieden miteinander, und in dem Friedenstraktate werden
bereits die Tataren von Akkerman, Bender und Chilia, Bowie ihre
dortigen Besatzungen erwahnt. In dem Kriege gegen die persischen
2, Kasilbaschen " leisteten die Tataren so gate Dienste, dafs sie
sich erlauben konnten, als Belohnung die Moldau und Walachei,
wo sie ihre Nahrung suchen mufsten, vom Sultan zu verlangen 2).
Der Khan Islam-Girai, der oft gegen die Kosakenschwarme zu
Hilfe gekommen war, starb wahrend eines Streifzuges gegen die
letzteren in der Nahe von Bender und fand im alten Monkastro
seine Ruhestiitte 3).

1) Vgl. Ulianicki, S. 195.
2) Hurmuzaki XI.
3) Hammer, Gesehiclite der Brim, S. 67.
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Der franzosische Reisende Fourquevaux 1) begegnete auf den
7) wlisten Felden' von Bessarabien Hirtenscharen, die hinter ihren
Herden herzogen: das waren, wie ohne weiteres einleuchtet, nichts
anderes als die c o g u r I (polnisch kosz) der Tataren. Wiihrend
des Krieges gegen Ungarn kamen die Tataren sehr oft in die
Moldau und Walachei und eilten als erklarte Feinde oder wenigstens
feindlich gesinnt auf die Kriegsgefilde Pannoniens. Im Jahre 1594
ward Aron in Jassy von den wilden Glisten belagert und mufste
sich, obwohl ihm ein kleines Heer zur Seite stand, loskaufen. Im
Jahre 1595, noch wiihrend des Winters, fielen die Tataren in die
Walachei ein, urn den walachischen Emporer Michael zu be-
kiimpfen, wurden aber geschlagen; 1596 folgte wieder ein, diesmal
vom Gluck begiinstigter Zug in die Walachei; das ganze Jahr 1597
dauerte die Tatarenfurcht an, aber der innere Krieg zwischen dem
Khan Ghasi-Girai und seinem Bruder hielt die verwohnten Plunderer
von einem neuen Einfalle ab. Im Jahre 1598 leiteten die Christen
Unterhandlungen mit ihnen ein in der Hoffnung, durch Tribut-
zahlung Bich die Missetater vom Halse zu halten, doch hatten sie
keinen Erfolg damit. Infolge verschiedener Ursachen stehen zwar
einige Jahre lang die Tataren nicht mehr im Vordergrunde, aber
schon 1602 erscheint der Khan selbst wiederum mit den gewohn-
lichen hundertundfiinfzigtausend" Kriegern jeder grofsen tiirkisch-
tatarischen Unternehmung, um den geliebten Simion Movila statt
des ihm verhafsten Radu erban in Tirgoviqte einzusetzen: dabei
wird auch mit den Polen heftig gestritten. Radu §erban kann
sich aber halten und verspricht den Tataren, damit sie ihn in
Ruhe lassen, einen b i r von 15 000 Dukaten. So oft mufsten these
Hilfskorps der Osmanen wlihrend des Krieges mit dem romischen
Kaiser erscheinen, dafs sie schliefslich die Heimkehr vergafsen.
So schufen sie Bich, ohne grofse Forderungen zu erheben und
deren feierliche Zusage und Bestatigung abzuwarten, aus ihren
Winterquartieren in Bessarabien eine neue Heimat. Die alte wa-
lachische Provinz, die moldauische Eroberung der grofsen Fiirsten
des 15. Jahrhunderts, die Raja des Sultans Bajesid wurde auf
diese Weise die Wohnstlitte der hlifsfichen, unruhigen, kultur-

1) Jorga, Acte §i fragmente, I, S. 34-36.
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unfahigen Nogaien und hiefs in der Sprache der neuen Herren seit-
dem Budschak: das heifst wiederum a ngulu s 1), wie in der alten
Zeit. Die Tatari Bucyakienses" sind schon 1603 eine Tatsache.
Der moldauische Furst Jeremias hatte ihnen jenseits der budscha-
kischen Grenze sieben DOrfer geschenkt, die erst nach etwa zehn
Jahren gegen eine Erhohung des Tribute zariickgewonnen wurden.
im ganzen hatte die sadliche Moldau ungefahr 15 000 dieser
schrecklichen Nachbarn gewonnen, denen, um von anderen zu
schweigen, die zunachst wohnenden Bauern Holz zum Hiittenbau
und Kochen aus den Chighecit-Waldern liefern mufsten.

Wahrend Ainfzehn voller Jahre stand ein tatarischer Edel-
mann , ein Mirzak, Cantemir, an der Spitze dieser Nogaien und
grundete eine Art selbstandigen tatarischen Staat, der sich dem
Willen des Kaisers der Krim nicht immer fiigte. Ale Lohn far
seine Dienste, die er den Osmanen gegen die Polen geleistet hatte,
erhielt Cantemir, ein unversohnlicher Gegner dieser Nachbarn, auch
die Statthalterschaft tither Silistrien mit dem Titel eines aukischen
Pascha; ja der Wesir nannte ihn im Jahre 1622 semen Sohn"
und verteidigte ihn gegen alle moglichen Beschuldigungen. Offiziell
war ihm das Amt des Gubernators aber das ganze Ufer des
Schwarzen Meeres gegen die Donaumandungen hin ubertragen.
Einmal zwar ward er den Polen zuliebe versetzt, aber es ver-
strich keine lange Zeit, und er kehrte wieder in sein Kriegsquartier,
das Budschak, =rack. Gegen einen rebellischen Khan leistete
er auch gute Dienste und wurde deswegen allgemein noch hOher
gepriesen. Seine Amter und Warden wurden ihm 1636 in feier-
licher Weise verliehen, aber schliefslich wurde er, nach einer so
glanzenden Laufbahn, von einem feindlichen Khan besiegt und ver-
jagt, so dafs er in Konstantinopel ein Obdach suchen mufste. Ja,
den vereinigten Klagen des einflufsreichen moldauischen Farsten
Vasile Lupu und der ihm grollenden Polen gelang es, einen Hin-
richtungsbefehl gegen ihn zu erwirken, und kurze Zeit nachdem
der Khan selbst seine Unfahigkeit zu regieren mit dem Tode hatte
bezahlen massen, wurde auch der machtige tatarische Hauptling,
der einst an der unteren Donau gebot, vor den Augen des strafenden

1) Chilia §i Cetatea AlbI, Kapitel X.
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Sultans enthauptet (1637). Die zuriickgebliebenen Krieger wurden
durch einen besonders gegen sie gerichteten Zug gezwungen, Bich
entweder wieder nach der Krim zurtickzuziehen, oder, wenn sie auf
polnischem Boden bleiben wollten, Untertanen des lionigs zu
werden. Erst nach einigen Jahren schlichen unbemerkt die
einstigen Budschaker in ihr Land zuriick, aber da sie keinen
tuchtigen Ffthrer wieder fanden, konnten sie die bisherige Rolle
nicht weiter spielen.

Die Bosaken waren schon in ihre dritte Entwickelungsphase
eingetreten: nachdem sie einige Jahre treue Untertanen der Polen
gewesen waren, strebten sie unter Bogdan, dem Sohne des Chmiel,
Chmielnicki, danach, einen eigenen Stoat zwischen Polen and Mos-
kowien zu bilden, und bei der Verfolgung dieses Zweckes fanden
sie in den nunmehr entnervten Tataren, die hochstens dann und
wann in die Moldau streiften, gelegentliche Verblindete.

Die Verfassungszustande der Budschaker Tataren unterschieden
sich in nichts von denjenigen ihrer Stammesgenossen. Im Frieden
waren sie vornehmlich Hirten, wahrend sie sich im Kriege als
tuchtige Kampfer bewahrten. Zwar lernten sie such den Acker
bauen, aber die Feldarbeit verrichteten sie nicht selbst; das hatte
sie erniedrigt. Vielmehr dienten ihnen dabei die zahlreichen Ge-
fangenen sowie die noch vorhandene alte christliche, rumanische
Bevolkerung, die in ihren schmutzigen Dorfern lebte, wo erst mit
der Zeit besser gebaute Hauser entstanden. In jedem von diesen
Dorfern herrschte als geftirchteter tatarischer Ritter" der Mirza,
und alle die Mirza mit ihren Hntergebenen waren in vier Gruppen
eingeteilt. Ihr Fiihrer im Kriege and zugleich ihr ordentlicher
Richter war der Stellvertreter des Khans, der erst spater im Bu-
dschak eine oft besuchte Residenz, namlich CallanI, hatte; dieser
Stellvertreter hiefs Kaimakam oder, als Befehlshaber des ganzen
Heeres der Provinz, Serasker. Erst gegen 1700 wurden zwei Be-
zirke von dem Gebiete des Seraskers abgesondert und einer
speziellen Regierung anvertraut, die mehr Geld herausschlug: nach
Sitte der Bosaken wurde damals fur die benachbarten rumanischen
Dorfer ein christlicher Hatman in Dubasari eingesetzt, wahrend
andere Dorfer dem Befehle des Jali-.Aga unterstellt wurden 1).

1) Chills qi Cetatea AlbA, S. 259ff.
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Vor Cantemir hatten die Tiirken die Wacht an der Donau
einem ihrer Paschas anvertraut. Dieser war zugleich Befehlshaber
fiber Silistrien und die ilbrigen kleinen Festungen, fiber die gauze
meistens von Tataren bewohnte Dobrudscha, wo spater in Babadag
eine Residenz fur den Markgrafen des nordlichen osmanischen Grenz-
gebietes entstand, Ober die moldauische Raja, wo es einen Beg von
Akkerman ebensowenig wie einen solchen von Bender seit 1600

und zwar bis gegen 1699 gibt, und schliefslich fiber die starke
Dnjeprfestung, den tiirkischen Schltissel gegeniiber den Kosaken-
nestern und der russischen Steppe, namlich Oczakow, von den.
Tarken selbst Ozu genannt. Der Ozu-Valessi oder Silistrien-Va-
lessi hatte die unsicheren christlichen Vasa lien in der Walachei
und Moldau zu iiberwachen , die Polen auszuspionieren und ge-
legentlich einen Rachezug gegen den koniglichen Hetman zu fuhren,
die Kosaken, solange sie eine standige Gefahr fiir das Reich bildeten,
zu bekampfen, und endlich auch an der Spitze kaiserlicher Truppen
gegen das entfernte Moskowien zu ziehen. Er hatte grofse Ein-
kiinfte und erhielt aufserdem von seiten aller derer, denen an
seiner Gunst gelegen war, am meisten selbstverstandlich von seiten
der Vasallenflirsten, deren Stellung von den Berichten des Befalls-
habers von Oczakow und Silistrien abhing, grofsere Geschenke.
Von dieser wichtigen Statthalterschaft fahrte der Weg zu den
hiichsten Warden im Staate, aber gelegentlich such in die Ver-
bannung oder zum Henkerplatz.

Der neue Ausbruch des persischen Krieges, der bereits gegen
Ende des 16. Jahrhunderts fur immer beendet schien, dieser un-
aufhorliche Krieg mit kurzen Rastzeiten und desto langeren spateren.
Anforderungen, machte diese eigenartige Regierung an der ent-
gegengesetzten Grenze gegentiber den polnischen und deutsch-
ungarischen Christen zu einer Notwendigkeit. Und diese Ein-
richtung, die an die Zeiten erinnert, ale die Mihalogli und Mal-
kotschogli die Herren der Donau waren, hat bis zum spaten end-
gilltigen Frieden Bestand gehabt.

Nachdem die Tiirken die vom Walachenftirsten Michael
(1593-1601), ihrem grofsen Feinde, zerstorten Rajas wiederher-
gestellt und die Burg Braila, sowie die von Giurgiu, wo die sieg-
reichen Christen keine standige Besatzung zurtickliefsen, in Ver-
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teidigungszustand gesetzt batten, bekam die Oberherrschaft in
dieser Gegend Skender-Pascha, ein energischer und dabei sehr
vorsichtiger und bedachtsamer Mann, der dem Sultan schon zu
Kanisa und dann in Bosnien gute Dienste geleistet hatte. Skender
ordnete die verwickelten siebenbilrgischen Verbaltnisse, verjagte
den tollen Gabriel Bdthory, den Fiirsten von Siebenbtirgen, und
setzte an seiner Stella den klugen Gabriel Beth len ein (1613).
Er befestigte den Thron des letzteren durch den neuen Zug von
1614, und als die Moldau von der Familie des polnischen Schutz-
lings Jeremias Movilg mit polnischer Hi lfe iiberfallen wurde, gelang
es dem grofsen Listenersinner, den ganzen Rebellenstamm fast ohne
Blutvergiefsen in seine Hande zu bringen (1615). Zwei Jahre
spitter zog er gegen Po len, um eine solche beleidigende Tat, wie
ea die Unterstiitzung der DfovileM war, zu bestrafen. Er fiihrte
sehr geschickt und wieder ohne Schlacht den Frieden von Jaruga
oder Bussa herbei, und als dieser Frieden nicht sogleich bestatigt
wurde und aus Konstantinopel der Befehl, einen neuen Zug zu
unternehmen, eintraf, verhinderte er wiederum das Blutvergiefsen.
Dem kroatischen Abenteurer und spitzfindigen Diplomaten Gaspar
Oratiani hatte er auf den Furstenstuhl der Moldau verholfen, und
als dieser sich gegen seinen tiirkischen Kaiser erhob und die
Po len noch einmal ins Land rief, da beendigte er in glinzender
Weise mit der Vernichtung des ganzen feindlichen Heeres den
nicht erwiinschten neuen ostlichen Krieg (1620).

Nach ihm erschien Murteza, allerdings nur fur einen Augen-
Mick, als Pascha in Silistrien, um dann seine Laufbahn weiter
fortzusetzen. Abaza folgte ihm in der Donaumetropole und in
dem standigen Limes lager, Mohammed Abaza, ein alter asiatischer
Rebel le, der ein etwas unruhiger Statthalter in Bosnien gewesen
war, der starkste und bertihmteste von den ttirkiscben Befehls-
habern in Europa". Er spielte eine entscheidende Rolle in den
walachischen, moldauischen und siebenburgischen Angelegenheiten,
war ein guter Nachbar fur die aufstrebende Macht des ersten
Rtikoczy, half den walachischen Landesbojaren, einen der ihrigen,
den alten Aga Mittel, auf den Thron von Tirgoviqte zu bringen
(1632), half diesem auch, nachdem er mit bewaffneter Hand gegen
ein Heer, welches die kaiserliche Ernennungsfahne trug, gekampft
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hatte, den Moise MovilI aus der Moldau hinauswerfen und ver-
schaffte dem Vasile Lupu die Fiirstenwiirde (1634). Das alles
schien ihm noch nicht genug, und so arbeitete er emsig an der
Wiedereroffnung des Krieges gegen die ibm verhafsten Po len.
Diese verstanden aber die Bestatigung des alten Friedens zu er-
wirken, und im Sommer 1634 wurde Abaza als Unruhestifter, ob-
wohl er bei dem Sultan in grofser Gunst stand, nach Konstanti-
nopel gerufen, um sich zu verantworten, und dann erdrosselt.

Nach ibm regierte in Silistrien als Vizektinig ein Schwager
des gefiirchteten Sultans Murad IV., Kenaan mit Namen, der in
seiner Laufbahn rasch vorwartskam. Ein ehemaliger Grofswesir
folgte ihm in diesem wichtigen Amte. Noch wahrend der sieben-
bilrgischen Krise bei dem Falk des zweiten Rakdczy spielte Sia-
wusch, der Pascha von Silistrien, eine seiner VorgUnger wurdige
Rolle, und sein Nachfolger, Khidir, kam mit den anderen kaiser-
lichen Truppen ins aufrahrerische Land. Nachher aber erlosch
der Glanz dieser grofsen Statthalterschaft, und in wenigen Jahr-
zehnten hatte die Raja und die gauze nordliche Mark des Reiches
ihre Bedeutung verloren. Die Tataren waren um dieselbe Zeit so
schwach, dafs sie sich ruhig verhielten, kurz, in jeder Beziehung
zeigte sich der rasche Verfall der osmanischen Macht, der zwar
bald allgemein erkannt und von den Turken selbst betrauert
wurde, sich aber nicht verhindern fiefs.

2. Kapitel.
Erwahlung and Einsetzung der Fiirsten in Kon-

stantinopel.
Die ttirkische Oberherrschaft zeigte Bich ebenso deutlich, aber

mit noch viel verderblicheren Folgen in der Art, in der nunmehr
die Fiirsten gewahlt und eingesetzt wurden, denn nach einer ver-
haltnismafsig kurzen Zeit hatte sich das Verfahren vollig verandert.

Bei den Rumitnen, wie bei ihren slavischen Nachbarn und
ehemaligen Lebensgefarten, hatte jeder Mann, der nachweisen
konnte, dafs er fiirstlicher Herkunft sei und aus der alien Dynastie
-Mamma, Anspruch darauf, den Ftirstenstuhl des Landes zu be-
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steigen, das seiner Familie gehOrte. Eheliche und uneheliche
Kinder hatten dieses Becht, und nicht immer genossen die ersteren
den Vorzug. In der zahlreichen Nachkommenschaft eines ver-
storbenen Wojwoden gab es gewohnlich viele schone, tapfere, dem
Volke bekannte und von ihm geliebte Bastarde, und es kam sehr
oft vor, dafs die freie Wahl der Untertanen auf eins von diesen
besseren Exemplaren des herrschenden Geschlechtes fiel.

Die Wojwoden, welche die Macht Langer in ihren Handen
gehabt und sich dadurch, wie Burch ihre personlichen Eigen-
schaften, verehrt oder gefiirchtet gemacht hatten, wufsten die Un-
sicherheit einer solchen Wahl zugunsten ihres ehelichen Erstgeborenen
zuweilen auf zweierlei Weise zu beseitigen. Einige Male ward
dieser bevorzugte Sohn schon bei Lebzeiten des Vaters als Mit-
regent anerkannt und trat nach dem Tode des alten Fiirsten ohne
weiteres in alle Rechte eines Herrschers ein ; diese Sitte findet sich
schon in den ersten Zeiten beider Farstentamer: so steht dem
maden Mircea sein Sohn Michael zur Seite , dem hochbejahrten
Alexander sein spaterer Nachfolger Ilie. Auch Bruder regieren
mitunter gemeinsam, um bei dem Todesfalle des einen dem anderen
den Thron zu sichern. Peter und Roman, die Herrscher der
Moldau, befinden sich vielleicht gleichzeitig im Besitze der hochsten
Macht, und beim Beginne seiner Regierung teilte Alexander der
Gute seine Rechte mit dem Bruder Bogdan. Das konnte abet.,
wenn der alte Furst sich eines Behr langen Lebens erfreute und.
der Sohn oder jiingere Bruder allzu ungeduldig war, zu unangenehmen
Zwischenfallen fiihren, und such im Lande war diese Verdoppelung
des imp eriu ms nicht Behr popular, well sie auch fur dieses nicht
allzu vorteilhaft war. Es finden sich aber auch zweitens grofse oder
kleine moldauische Fiirsten, welche in ihren letzten Tagen, von
Krankheit oder Alter gebeugt, im Vorgeftibl des Todes ihren Nach-
folger selbst bezeichnen, indem sie die Wahl nach vorheriger Hin-
richtung der feindlich gesinnten oder unsicheren Bojaren in ihrer
Anwesenheit vollziehen lassen: einem solchen Eingreifen in e x-
t r emis verdankten der schwache Bogdan und der Knabe tefa--

MO ihre Erhebung auf den Fiirstenstuhl.
Aber nicht jeder konnte diese letztere Mafsregel ergreifen,

wie nicht jeder sein Ende vorauszusehen vermochte, and die Ge-
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fahr einer Mitregentschaft erkannten doch viele in ihrer ganzen Grofse.
In solchen Fallen schritt das ganze Volk" zur wahrhaft freien
Ausubung seines Wahlrechtes. Wie dies im 17. Jahrhundert
und gewifs in gleicher Weise lange vorher schon geschah, kann
man sich aus den vorhandenen Quellen gut vergegenwartigen.
Nach Ureche, einem Chronisten aus dieser Zeit, versammelte Stephan
der Grofse nach seinem Siege iiber Petru Aron die Bojaren, grofse
und kleine, und die anderen Hofbeamten c ur t e mar un t
wie auch den Metropoliten und die Klerisei an einem bestimmten
Orte, einem Felde vor den Toren der Hauptstadt". Er liefs die
Anwesenden fragen, ob es alien genehm sei, dafs er ihr Domn
werde". Das Blut klebte noch an dem scharf geschliffenen
Schwerte, und es entstand sogleich eine allgemeine Salutatio nach
kaiserlich byzantinischer und altromischer Art: Herrsche viele
Jahre nach Gottes Willen", das eis 2vo2,Xci sit des konstanti-
nopolitanischen Pads 1). In den alten slavischen Annalen wird
nur berichtet, dafs das ganze Land den Fiirsten erwahlte. Nach
dem Tode des greisen Matei-Vodit (1654), der keinen Sohn hinter-
liefs und auch keinen naheren Verwandten hatte, richtete der
Metropolit von einer erhaten Stelle aus an die zustromende Menge
folgende Worts: Euer Herr ist gestorben; wen wollt ihr an seiner
Stelle, auf dafs er Uber euch herrsche ?" Die Bojaren, das Heer
und das ganze Volk" antworteten darauf: Keinen anderen wollen
wir, ale Konstantin, den Sohn des Fiirsten §erban." Dieser
stellte sich erst, der Sitte gemafs, als ob er Bich der Wahl ent-
ziehen wolle, und ward dann zur Metropolie gefuhrt, wo das Haupt
des Klerus die Salbung an ihm vollzog. Vom Metropoliten, dem
Exarchen, als Stellvertreter des Patriarchen, empfing er die Zeichen
seiner neuen Wiirde: das Goldkleid der Kaiser des Ostens, den
Mantel von reichem Brokate, der aus Venedig stammte, die so-
genannte cab a n4A,, und den Zobelhut. In fruheren unabhangigen
Zeiten ward an seiner Stelle gewifs eine Krone benutzt, wie in
Bulgarien und Serbien bei Caren und Kralen, und wie in Kon-
stantinopel fur die christliebenden ("aathig der ganzen Welt"; der
spater eingefiihrte Hut ist mit einem sur g u ciU", einer Aigrette

1) Letopisite I, S. 152.

1
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von Gold und kostbaren Steinen, geziert. Al le Bojaren und
Wiirdentrager kiissen noch in der Kirche die Hand ihres Monarchen.
Der Domn sitzt in seinem Stuhle, den vergoldete Holzarbeit schmackt,
und ilber seinem heiligen Haupte blitzt die goldene Krone. Nachdem
die Huldigung vollzogen ist, steigt er als oberster Kriegsherr aufs
Pferd und geht zu Hofe: von nun an massen ihm alle gehorchen.

Im Grunde wird die Wahl, wenn auch nur in seltenen Fallen,
auch noch zu Ende des Jahrhunderts mit denselben Formlichkeiten
vollzogen; nur wirkt in der Walachei wie in der Moldau der
aristokratische Einflufs starker als vorher. Nachdem durch den
Tod des regierenden Wojwoden der Thron erledigt ist, versammeln
sich nur die grofsen Bojaren und ihre Stellvertreter, , die boieri
al doile a, die CurtenT, aulici", im Diwansaale oder in einem
anderen dazu geeigneten Zimmer; in Bukarest wahlen sie die
Spata ri a-Mica cu stelel e, das kleine, mit Sternen bemalte
Zimmer des Spatarenamts. Hier, ohne Vorwissen des Volks, ge-
schieht die Erwahlung des Fiirsten, der berufen wird, nur um
Bich dem Willen des Oligarchen zu beugen. Er wird gleich darauf
zur Metropolie oder auch zur Hofkirche gefiihrt, und die Feier-
lichkeit endet, nachdem die Bojaren den Treucid geleistet haben,
im grofsen Diwan, wo der Furst zum ersten Male den Thron
besteigt. In solcher Weise wurde die oberste Macht dem Konstantin
Brincoveanu, dem WalachenfUrsten (1688), und dem Farsten der
Moldau, Demetrius Cantemir (1693), anvertraut 1).

Aber nur selten wurde in der alten Zeit die Herrscherfrage
friedlich entschieden. Nicht an einem Versammlungsorte, im granen
Felde oder in dem geschmuckten Saale eines Palastes wurde der
Furst wirklich erwahlt, sondern im Gewimmel des Kampfes, unter
der siegreichen Fahne und dem wilden Jauchzen der blutbedeckten
Bojaren und bewaffneten Bauern. Das war ein grofses Ungliick
far beide Furstentiimer, aber am meisten far die mehr im Barger-

1) Vgl. die Reisen des antiochenischen Patriarchen Macarius, englische
tberaetzung von F. C. Balfour, 1836, 2 Made; rumanische in Arch. istorica,
und von Emilia Cior an (Bukarest 1900). Eine russische Ubersetzung des
arabischen Testes ist 1903 erschienen. Dann Denkwiirdigkeiten des Radu
Popescu in Magazin istoric, V, S. 95ff.; Jorge, Cronicile muntene, I,
S. 18-19; Cantemir, Descriptio Moldaviae, S. 48ff.
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kriege als im Frieden lebende Walachei, denn nach kurzer Ruhe
tobte fortwarend wieder der leidenschaftliche Kampf um die
Krone. Dies trug auch dazu bei, dafs sich die Walachen viel
frilher ala die Moldauer den Tiirken unterwerfen mufsten. Gegen
Mircea kampft Dan, Dan selbst wird von Mircea vertrieben,
und Vlad bemachtigt sich der Walachei gegen denselben Mircea.
Nach dem Ende der ungemein langen Regierung Mirceas entreifst
der zweite Dan dem Michael die Furstenwiirde und totet ihn.
Gegen ihn tritt nur wenig spater Radu, der Prasnaglava, auf;
Dan II. siegt zwar, verschwindet aber einige Jabre danach. Alexander
kampft nun mit dem teuflischen Vlad. Gemeinsam mit dem
rachenden Hunyady erscheint Vladislav Dan, um den Drachen
und seinen Sohn zu entthronen und zu tbten. Eines gewaltsamen
Todes stirbt dieser selbe Vladislav, dem in dem zweiten Vlad,
Tepq, ein Nebenbuhler ersteht. Der Pfahler" wird durch seinen
Bruder ersetzt, eben dieser Radu verliert das Leben, und die
beiden Basarab, Vater und Sohn, ringen nun elendiglich mit-
einander. Der Vater stirbt als Fliichtfing , der Sohn wird von
den Banater Bojaren ermordet. Nur Vlad der Mach Vlad Tepq
war auch ala blutige Leiche hinausgetragen worden versant
sich mit seinen Gegnern und es finden sich endlich einmal Fursten,
er selbst und sein Sohn Radu, die ruhig daheim im Krankenbett
sterben. Danciu, der Sohn des jungen Basarab, und Mihnea, der
Sohn des Tepe§, erscheinen jetzt auf der Biihne; der letztere siegt,
wird aber von den Bojaren vertrieben. Sein Nachfolger Vlad ver-
liert sein Haupt nach einer Niederlage, und erst dem frommen
Neagoe beschert Gott wieder einen gesegneten Abgang aus dem
Leben. Teodosie, der Sohn von Neagoe, verschwindet als tiirkischer
Gefangener; Vlad-Dragomir fallt auf dem Schlachtfelde; dem Radu-
Badica wird der Kopf zerschmettert, und den Radu de la Anima*
morden die Bojaren in einer Kirche. Es folgen Moise, der in der
Schlacht fallt, Vlad der Ertrunkene, und Vlad VintilI wird das Opfer
eines Jagdungliicks. Was fiir eine Reihe blutiger Ereignisse in dem
Zeitraum, der wenig fiber ein Jahrhundert freien walachischen
Lebens umfafst!

Kronpratendenten lauerten aber unaufhorlich, trotz dieser ab-
schreckenden Beispiele, an der ungarischen oder auch moldauischen
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Grenze. Ebenso fanden sich in Ungarn und im ungarischen Sieben-
bargen Bewerber um den moldauischen Thron, und nicht minder
in Polen.

Auch in der Moldau war wabrend des 14. Jahrhunderts in
dunklen Verhaltnissen viel Blut fiir die goldene Krone vergossen
worden: Jurij, der Litauer, vielleicht, und nach ihm wahrschein-
lich Juga und Bogdan sanken durch Morderhande vom Fiirsten-
stuhle. Dann verleiht der treffliche Patriarch Alexander wahrend
dreifsig Jahren seinem unter ihm bliihenden Lande den Segen des
Friedens, und es folgt nun ein Atridenzeitalter, wahrend dessen sein
Stamm erlischt, aber gliicklicherweise der einzige wirklich Be-
gabte ubrigbleibt. Ilie wird vom Bruder geblendet, Stephan vom
Neffen hingemordet, Peter vielleicht ebenfalls getotet, Bogdan
von einem zweiten Peter nach dem Schmause von Reuseni ge-
kopft, und der verdorbene Epigone Alexandre] scbliefslich von
seinen Ratgebern vergiftet: das erinnert lebhaft an die leicht-
glaubigen walachischen Farstensohne, die den Glanz der Herrschaft
suchten und in ihr den Flammentod fanden. Nur der Herrschaft des
grofsen Stephan, die ein halbes Jahrhundert andauert, ist die darauf
folgende Stabilitat der Verhaltnisse zu danken: seitdem erscheint
der Fiirstenmord in der Moldau als ein vereinzelter Fall, und die
Zahl der Schiffbruch leidenden Pratendenten ist nur Behr gering.

Zu den Donautiirken haben schon frah die feindlichen Bruder
und Vettern des walachischen Fiirstenhauses den Weg gefunden.
Viad I. ist zwar wahrscheinlich nicht von einer heidnischen Festung
oder vom Lager Bajesids gekommen, aber er mufs nach dem Ein-
falle des Sultans diesem seine Dienste angeboten haben. Dan, der
ehedem als Geisel an der Pforte des Oberherrn lebte, langte da-
gegen auf einem byzantinischen Schiffe aus Konstantinopel an.
Aber Radu Prasnaglava, Mihnea, VIgdui, Neagoe, Vladislav,
Basarab V., samtlich Kreaturen der Mihalogli und Malkotschogli,
waren, wie man annehmen mufs, alle aus der Raja des rechten
Donauufers, oder aus den gegeniTherliegenden Festungen ausgeflogen.
Nichtsdestoweniger waren sie in ihrer Verbannung von einer Bo-
jarenpartei umgeben, und so tat der Donaubeg nichts anderes als
das, was so oft der siebenbiirgische Wojwode getan hatte: er ver-
half einem rechtmlifsigen , vom Lande verlangten Herrscher zu
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seinem Rechte. So gewann auch die Pforte Furstensprofslinge,
deren sie sich gelegentlich bedienen konnte, und diese waren nicht
Fluchtlinge, sondern rechtmafsige Bewerber um die vaterliche Krone.
Unter den Bedingungen, die den unterworfenen Christen auf-
gezwungen warden, befand sich regelmafsig auch die, dafs der
Vasallenfarst einen von seinen Sohnen nebst einigen jungen Bo-
jaren nach Adrianopel oder Konstantinopel schicken mufste, damit
dieser Jangling fur das Verhalten seines Vaters Sicherheit leiste.
Der franzosische Reisende Bertran don de la Brocquiere fand am
Hofe Murads II. zwanzig walachische Edelleute, welche ale
Geiseln des walachischen Landes bier weilten" 1). Schon Mircea
hatte seinen Sohn Dan in dieser Eigenschaft an den Hof des Sul-
tans schicken miissen; Vlad Dracul hatte nur seinen altesten Sohn
Mircea an seinem Hofe, die zwei anderen, Vlad und Radu, hatte
Murad an die Pforte berufen, und dort kamen sie einmal in die
Gefahr, fur ihren Herrn and Fiirsten zu biifsen; Vlad kehrte als ein
Wiiterich, Radu als ein in die leichten Sitten des Morgenlandes
Eingeweihter zuriick. Gelegentlich des Feldzuges von 1462 brachte
der Sultan diesen schonen Pratendenten mit sich, um ihm die Re-
gierung der Walachei anzuvertrauen. Aber dadurch wurde kein
neuer Brauch geschaffen : Mohammed war gegen einen erklarten
Feind des Reiches ins Feld gezogen und. hatte ihn besiegt; nun -
mehr kam das Land " zum kaiserlichen Zelte und verlangte nach
einem neuen Fiirsten, dessen Namen man auch aussprach. Der
Sohn Peter Arons, der ein Jahrzehnt spater mit demselben Sultan
in die Moldau kam, war vorher in gleicher Weise ale Geisel aus
Filrstenblute in Konstantinopel gewesen. Im 16. Jahrhundert war
Moise, der Sohn Vladislays, bei den Tarken auf diese Art zu
Gaste. Zu guter Letzt hatte auch Stephan, der Schwager des Sul-
tans, der nach der Vertreibung des Rarel durch die siegreichen
Waffen Sultan Solimans als Furst in Suczawa einzog, von seiner
Kindheit an in der osmanischen Hauptstadt gelebt, weil rein Vater
Alexander (Sandrin) hier als Geisel des grofsen gefurchteten alten
Stephan gestorben war: er hatte also die Stellung ale Geisel ge-
wissermafsen geerbt. Es ist mehr ale wahrscheinlich, dafs er ge-
raume Zeit im Einverstandnis mit den Unzufriedenen in der Mol-

l) Ausgabe Schiller, S. 190.
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dau stand und dafs diese ihn ausdriicklich vom Kaiser" zum
ktinftigen treuen Herrscher verlangten.

Bis in so spate Zeit aufsert sich in der Moldau wie auch in
der Walachei die tilrkische Oberhoheit durch weiter nichts als
durch Tributzahlung, Proviantlieferungen, Geschenke und Sendung
des Sandschaks; letzteres ist eine grofse, breite Fahne so grofs,
dafs man zur Not ein Zelt daraus verfertigen konnte , in
welcher der stets mehr oder weniger unsichere Basilikos der Des-
pote eine Art von goldenem Vliese" sehen wollte, und nicht das.
Zeichen einer tarkischen Belohnung fur das durch die Waffen
eroberte moldauische Fiirstentum erblickte. Mit dem Sandschak
erschien in zahlreicher glanzender Begleitung ein Offizier der
Pforte, ein Kapudschi, der durch schone Geschenke fur seine Mahe-
waltung belohnt wurde 2). Zu dem genannten Despoten kam
der oberste Pfortner des Sultans selbst, der Kapudschi-Pascha, mit
150 Leuten im Gefolge, die alle prachtige reiche Kleider trugen,
mit 46 Kamelen und 18 Maultieren. Zugleich mit dem roten
Sandschak brachte er dem neuen Vasallen des Kaisers Geschenke
nach morgenlandischem Geschmacke: sechs von den Kamelen und
Maultieren blieben in der Moldau, und daneben wurden auch drei
vollstandig ausgestattete Pferde, drei Ehrenkleider von Brokat,
mit Zobelpelz gefuttert, drei goldene Ringe, zwei krumme Sabel
s ar culi ahnlich denen, die die Janitscharen tragen, dar-
gebracht. Die Gegenleistung tibertraf selbstverstandlich an Wert
die Geschenke des Sultans: der Despot lieferte dem grofsen Send-
boten 100 Pferde, 18 Kleider, 40 Stacke feinen Tuches, Seiden-
waren und vieles andere". Aufserdem wurden an harem Gelde
90 000 Aspern ausgeteilt. Einige Zeit vorher war zu dem neuen Woj-
woden Badica, um ihn withrend der Feierlichkeit der Belehnung za
ermorden, ein Gesandter des Kaisers mit 300 Reitern gekommen, und
das war offenbar nichts Ungewohnliches, so dafs die List gelang.

Trotz dieser offentlichen Anerkennung seines Vasallenverhalt-
theses genofs aber der Fiirst bis in Behr spate Zeiten alle die

1) Alex. Szilagyi, G. RakOczy L im Dreifsigjahrigen Kriege (Budapest
1883), S. 104.

2) Hurmuzaki III, S. 404-405; vgl. Jorga, Pretendent1 Domne01,,
S. 81-82.
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Rechte, welche nach alt- und spatromischem, d. h. byzantinisch-
slavischem Begriffe, das imp er ium ausmachen. Uber das ganze-
Land , iiber den Grund und Boden im allgemeinen hatte er ein
oberstes Verfiigungsrecht; er galt als dessen erster Besitzer, ala
der Ursprung, die Quelle jedes anderen, abgeleiteten Besitzrechtes
seiner Untertanen. Deshalb konnten in beiden Fiirstentiimern
Eigentumsprozesse in letzter Instanz nur durch den Spruch des-
Fiirsten entschieden werden, and wenn eine ocina durch Kauf,
Tausch oder auf irgendwelchem anderen friedlichen Wege erworben.
ward, gentigte noch nicht die Bezahlung der fraglichen Summe Geldes

'oder der tatsachliche Austausch der Ginter, auch nicht die Zeugen-
schaft der Nachbarn von oben and unten" oder diejenige eines.
grofsen Wurdentragers, eines beriihmten, weitbekannten Landes-
bojaren; vielmehr geht man in der Tiirkenzeit wie friiher, nach-
dem der al d In] a getrunken, der zapis geschrieben, unterzeichnet
und versiegelt ist, zum Fiirsten, um ihn urn die Bestatigung zu.
bitten. In den car0 domne §tI heifst es ausdrticklich, dafs das er-
worbene Stuck Landes auch von seiten des Wojwoden gegeben"
d. h. geschenkt worden ist. Jeder Furst hat das Recht, Bich nach,
Belieben in Angelegenheiten des Besitzes einzumischen , und nur
die Sitte verhindert ihn, zu haufig von diesem Rechte, das eine-
Ursache der Unsicherheit und des Haders werden konnte, Ge-
brauch zu machen 1).

Mit der kaiserlichen Fahne wird in der Walachei schon im-
Beginne des 16. Jahrhunderts auch die mazza ferrata", der b u z -
dugan uberreicht. Es ist dies eine mit Silber beschlagene oder
aus Silber verfertigte Kriegskeule, welche aber auch gelegentlich
in Friedenszeiten zur Bestrafung eines verbrecherischen, treulosen,.
aufriihrerischen Bojaren gebraucht werden kann : in den Siegeln
der Fursten erscheinen neben dem Landeswappen auch rechts und.
links ein entblofstes Schwert und die mit einer Kugel versehene
Keule. Diese Sinnbilder zeigen, dafs jetzt wie vordem der Woj-
wode die hochste Gerichtsbarkeit uber jeden angesessenen oder
zeitweiligen Bewohner seines Landes personlich oder durch seine-
Beamten austibte. Selbst der tiirkische Kaufmann und der tilr-

1) Can tem i r, Descriptio Moldaviae, S. 39.
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kische Krieger, der sich vergeht, nur der kaiserliche Diener"
der o m imp er atesc nicht, sind diesem unbedingten Straf-
rechte des Fursten, solange sie auf rumanischem Boden weilen,
unterworfen. Kein Kadi ist je aufserhalb der Grenzen der Raja
eingesetzt worden, und gegen die Turken, die sich mit Drohungen
und Waffengewalt selbst Recht schaffen wollten, traf die Pforte,
wenn Klagen laut wurden, immer Mafsregeln. Nicht gerade selten
wurden die grofsten Bojaren von der geheiligten Hand des Fursten
selbst bestraft; waren diese aber zu. beliebt gewesen und ihr An-
sehen zu grofs, als dafs es sofort vergessen werden konnte, dann
brachte der Furst sie gelegentlich auch auf den Richtplatz.
So glaubt Cantemir-Voda der Alte, eine Verschworung gegen
Bich entdeckt zu haben, und sieht in dem machtigen Hatman
Velicico Costin ihren Fuhrer, der, wie er meinte, selbst nach
der Krone der moldauischen Fursten strebte. Der Hatman wurde
einfach an den Hof gerufen , geschlagen und nach wenigen
Stunden enthauptet; der mit kostbaren Seidenkleidern bedeckte
Leichnam aber blieb auf der offenen Strafse liegen. Velicico
jedoch hatte einen Bruder, der ein gelehrter Mann und, wie
Velicico selbst, einer der grofsten Bojaren war, namlich den ehe-
maligen Grofs-Logofat, Miron. Diesem iiberbrachte ein Hof-
.offizier, ohne dafs vorher ein Urteil gefallt worden und eine Prii-
fung der Schuld moglich gewesen ware, den Todesbefehl, und
so ward denn auf einem entfernten Landgute der Logofat Miron
Costin, der bedeutendste moldauische Schriftsteller seiner Zeit,
hingerichtet.

In den alteren Zeiten brauchte tibrigens der Furst seinem
kaiserlichen Herrn in Konstantinopel keine Reehenschaft abzulegen,
,ja dieser war nicht einmal gesinnt, Rugen zu erteilen. Man denke
nur an die grausamen Metzeleien Mihneas des 'Risen und des ebenso
bosen Mircea, die Bich beide tierisch im Blute walzten, ohne dafs

jemand zu der Meinung gekommen ware, diese gottlosen " Taten,
der Himmelsstrafe wurdig, seien ein Vergehen gegen das Landes-
recht, gegen das ungeschriebene Gesetz. Bojaren zu Men, Giiter
einzuziehen und an andere zu vergeben, weil deren frUhere Be-
sitzer den Kopf fur bewiesene Untreue (h i c 1 e n i e) verloren hatten",
.das sind ganz gewohnliche Tatsachen. Gegen das niedere Volk
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konnte der Landesherr desto mehr wUten, ja von einem guten
Herrscher, Vasile Lupu (1634 1653), erzahlten fremde Reisende,
dafs er in ungefahr zehn Jahren 15 000 Leute, von denen sich
manche nur leichte Verbrechen gegen das Eigentum batten zu-
schulden kommen lassen, dem Henker iiberliefert babe 1). Der Furst
konnte die Todesart ganz nach Belieben bestimmen, das Schwert,
den Galgen, den Pfahl wahlen und noch raffinierte Qualen hinzu-
setzen ; z. B. wurde gelegeutlich der nackte Korper des Schuldigen
mit Honig bestrichen and dann den Fliegen, Bienen und Wespen
zur Beute hingeworfen. Ein solcher Fiirst lebte dann zwar in der
Erinnerung der Landesbewohner als ein unmenschlicher Tyrann,
aber die Grenzen seines Rechtes hatte er nicht tiberschritten, und
bis sehr spat konnte nur Gott als alleroberster Richter der Schuld
und Unschuld zum Richer angerufen werden. Mit dem Wunsche,
dafs Gott ihm heimzahlen m6ge sa -T plAteasc A Dumnezeil
gingen die blassen, zitternden Zuschauer am Richtplatze voraber
oder auch an dem Verlies unter dem Schlosse, den dunklen
be ciur 1, wo man die Menschen zu martern pflegte.

Eine Zeichnung von morgenlandischer Hand aus dem 17. Jahr-
hundert zeigt einen moldauischen oder walachischen Fiirsten in
seinen Audienzkleidern beim Sultan. Er tragt auf dem Kopfe
einen spitzen weifsen Filzhut, mit langen schneeweifsen Federn
auf der einen Seite, und mit einer reichen Aigrette, die von Edel-
steinen glanzt, auf der anderen, und am unteren Rande finden sich
breite Goldstreifen. Der festliche Mantel von hellblauer Farbe
hat keine Armel, so dafs nur ein violettes Unterkleid die Arnie
bedeckt. Der Mantel hat vorn kostbare Knopfe , sechs an der
Zahl, und goldene Stickereien, er ist mit Zobelpelz gefiittert und
mit einer Garnitur von Zobel an den Schultern verbrAmt. Gelbe
orientalische Stiefelchen schliefsen diese Paradetracht ab.

Der Hut unterscheidet sich durch nichts, ale vielleicht den
noch grofseren Reichtum des verschwendeten Materials von dem,
den die Janitscharenoffiziere tragen; das Wort cue A, mit dem
er bezeichnet wird, ist tiirkischen d. h. persischen Ursprungs. Der
sch6ne Mantel ist der, den im osmanischen Konstantinopel die

1) Studii §i documente, IV, S. 231.
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hochsten Wiirdentrager tragen ; nur die Farbe ist anders. Schon
der Name cab an i.I zeigt dies an. Im Lande selbst, wo er kein
Vasall, sondern der absolute Domn seiner Untertanen ist, wird in
dieser spaten Zeit die cab an i t a beibehalten, die cuca aber wird
durch einen cal p a c, wie er in Ungarn getragen wird, ersetzt, das
ist ein rundes Htitchen, unten mit Zobel besetzt und ebenfalls mit
einer Aigrette verziert. Vorher trugen die moldauischen und
auch die walachischen Fiirsten grofse, zur Seite gebogene Pelzhtite,
c ii ci uli, die denen der Bauern ahneln and ebenfalls mit Aigretten
besetzt rind; ferner Brokatkleider nach orientalischer Art oder auch
eine mehr abendlandische Tracht nach polnischem oder ungarischen
Muster 1). Eine goldene Bette mit anhangendem Kreuze trugen
sie am Halse als gewohnliches Erkennungszeichen 2). Aber an den
Wanden der von ihnen gestifteten Kirchen, deren Stifter, c tit or I,
wqroeeg, sie waren, erscheinen sie in der ganzen Majestat ihrer
im Grunde kaiserlichen Wiirde: die Krone auf dem Haupte, das
Zepter in der Hand und den langen herabwallenden Mantel auf
den Schultern.

Schon dem unglucklichen Bgdica wurde von seinen Mordern
die cucI gebracht: daraus lafst Bich schliefsen, dais schon im
Jahre 1523 wohl der walachische, aber noch nicht der moldauische
Furst als Ehrenjanitschar, ale aufserordentlicher Soldat des Kaisers
betrachtet wurde. Zwei neu eintretende Umstande fahrten diesen
Umschwung herbei. Erstlich waren die Tributarflirsten immer zu
militarischer Hilfe verpflichtet gewesen; wenn der Sultan selbst
ins Feld zog, mufsten sie personlich ihre Kontingente befehligen.
Darum dringen die Fiirsten der Walachei meist sehr unwillig und
fast immer schonend wahrend des 15. Jahrhunderts in Siebenbiirgen
ein; darum uberschreiten sie im 16. Jahrhundert die Passe, die
das walachische Land von dem siebenburgischen Fiirstentum trennen,
je nachdem murrend oder beutegierig. Nach seiner Riickkehr von
Konstantinopel schickte 'tares nicht weniger ale 5000 moldauische
Krieger in das kaiserliche Lager nach Ungarn. Far solche Falle

1) S. den Aufsatz von D. A. Sturdza in den Anal. AcademieT Romine,
erste Sorie (1874), sowie die der Sammlung Hurmuzaki und moinen Acte gi
fragments beigegebenen Portrats.

2) Jorg a, Relatil cu Lembergul, I, S. 37; Hurmuzaki HI, S. 420.
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Aber mufste der rumanische Vasall auch eine bestimmte Stellung
im osmanischen Heere einnehmen. Ein zweiter Grund fur diese
Verleihung der cu c a ist, dafs schon im 15. Jahrhundert, unter
Radu dem Schonen und Basarab dem Amgen, tarkische Truppen
zurackblieben, um den Schutzling des Sultans vor den Moldauern
.oder den eigenen Bojaren zu schtitzen. In der Moldau geschah
dieses erst im Jahre 1538, als dem Eindringlinge Stephan zu
seiner Sicherheit 500 Janitscharen beigegeben warden. Rare§
mufste sich wohl oder iibel in die Notwendigkeit fagen und diese
sehr unwillkommenen Gaste samt ihrem Baschbege dulden, bezahlen
und auch noch in besonderen Ehren halten. Unter Alexander
Lapupeanu, der, wenn irgendeiner, ihrer bedurfte, erschienen sie
wiederum: in den Verzeichnissen wird ihre Zahl auf fanfhundert
angegeben, in Wirklichkeit aber war es kaum die Halite 1). Die
Janitscharen selbst verschwinden zwar nach dem Kriege mit
Ungarn und der Rebellion beider Farstentamer, aber die den
Farsten einmal verliehene Janitscharentracht blieb auch spater bei
allen im Gebrauch.

Die Janitscharenstatthalterschaft und die Janitscharenhilfe
konnten gelegentlich auch von Nutzen sein, und an der Spitze
solcher Hilfstruppen kampften Alexander LApu§neanu und Petru
§chiopul gegen Kronpratendenten, allerdings ohne durch sie den
Sieg zu erringen. Den erniedrigenden Sandschak, die grofse kaiser-
liche Fahne, liefsen in gewissen Fallen selbst ehrgeizige Fursten
neben den Landesfahnen ihrem Heere vorantragen, um den Feind
daran zu erinnern, dafs hinter der Schwache des Wojwoden die
unaberwindliche" Macht des Kaisers stehe: so verfuhr der stolze
Rare§ am Tage von Obertyn 2). In anderen, spater eingefiihrten
Sitten kam die Schmach und Ohnmacht, in welche die rumanischen
Farsten versunken waren, noch mehr zum Ausdruck das ist vor
allem die Ernennung der Fiirsten zu Konstantinopel und ihre be-
liebige Absetznng.

Bisher waren die Tiirken in dieser Hinsicht nicht weiter
gegangen, als dafs sie Kronpratendenten, d. h. rechtmafsige

1) S. die urkundlichen Belege bei Jorge, Istoria lui Diihai Viteazul I.
2) Vexillum mains, a Tares ei in homagii praestatione datum"; Hu r-

muzaki Supl. III, S. 38.
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Erben" unterstatzten oder, an Stelle eines Rebellen, denjenigen
von den zur Verfugung stehenden Geiseln, den das Land iver-
langte", mittels eines Feldzuges einsetzten. In der zweiten Halfte
des 16. Jahrhunderts war aber in Siebenburgen keine sichere
Zufluchtsstatte mehr zu finden, es konnte von hier aus keine be-
waffnete Hilfe kommen. Nachdem jahrelang die Deutschen und
1) der Waida" sich urn die Trammer des bei Mohacs zersplitterten
ungarischen Reiches gestritten batten, nachdem der Konig Janos"
gestorben war und die Tarken den kleinen Konig Stephan"
nicht in Ofen, das sie fur sich selbst bezw. fur ihren neuernannten
Pascha behielten, sondern in Klausenburg oder vielmehr in der
benachbarten Festung Gyalu eingesetzt hatten, nachdem langsam
der zwischen den beiden christlichen Dynastien tobende Kampf
um Ungarn erloschen war, erschien in Stephan Bathory, dem
Sprofsling eines kraftigen Geschlechts, ein hochbegabter, ruhig er-
wagender Staatsmann und wurde als Erbe der verschwundenen
Zapolya Furst von Siebenburgen, Herr fiber die sich bis an die
Theifs erstreckenden Gespanschaften, doch ohne jegliche konig-
fiche Anspruche. In viel hoherem Grade ale die Konige ", seine
Vorganger, fiihlte er sich von der tiirkischen Macht abhangig, die
ihn bei der Beseitigung eines von den Deutschen geforderten Neben-
buhlers unterstiitzt hatte. Bei Stephan BAthory konnte kein wa-
lachischer oder moldauischer Kronpratendent, kein eifriger Unruhe-
stifter mit Erfolg urn Hilfe bitten. Im Jahre 1571 hielt er den angeb-
lichen Sohn des Rareq, Bogdan-Constantin, der an die Grenze eilte,
mit G ewalt auf und machte seinem Umhertreiben auf siebenbilrgischem
Boden ein Ende. In demselben Jahre wurde ein Wladika,
welcher sich einen Wojwoden nannte", ein Wojwode des wa-
lachischen Landes, an ihn abgesandt, doch dieser kehrte nicht
mit Trabanten vom Hofe des Fiirsten heim, und als er, Radu
Popa, spater seine Absicht verwirklichen konnte, wurde bei Craiova
die Schlacht geliefert, woraus zu schliefsen ist, dafs er in den Ba-
nater Tiirken Helfer gefunden hatte. Diese vorsichtige Politik
der Schwache verfolgten auch seine Nachfolger Christoph und Sig-
mund Bathory bis zum Wendepunkte von 1594, wahrend der
Krieg mit Ungarn aufs neue ausbrach.

In Polen hatten ehedem jederzeit moldauische Fiirstensohne
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gelebt, im 14. und 15. Jahrhundert sogar in grofser Menge. linter-
Stephan dem Grofsen wartete hier auf eine bessere Zukunft Peter-
Aron, der unterwarfige Vasall des Konigs, dann ein gewisser Me,
der spater den Rachegehisten des gefarchteten Walachen" zum
Opfer fiel. Peter Rare kam von jenseits des Dnjestr, nachdem
er jahrelang hier Bowie in Preufsen gelebt hatte : der kiinftige
grofse Polengegner hat seine Lauf bahn als Polenschatzling be-
gonnen. Auch Alexander aus Lapu§na hielt sich als Petra Stol-
nicul eine Zeitlang vor seiner Thronbesteigung, die nicht ohne
polnische Hilfe vor sich ging, in Polen auf.

Aber dieses war his zu den Verwickelungen am Ende des
16. Jahrhunderts such das letzte Mal, dafs Polen, sei es such nur
heimlich, far einen moldauischen Pratendenten Partei ergriff. Der
russische Wojwode vernichtete zuerst die angesammelte Macht des
Basilikos; und als dieser Abenteurer wieder einen Einfall vor-
bereitete, fahrte er seine S61dlinge nach Kesmark, wo ein polnischer
Edelmann, sein Gonner Albrecht Laski, Giiter besafs: aus der
Zips, und nicht von Reufsen oder Podolien aus zog er in sein
))Erbreich" Moldau, urn es endlich in Besitz zu nehmen. Der limner
unruhige Laski wollte nach dem Falle seines Freundes selbst gem
den Despoten spielen und zwar, wie er hoffte, mit besserem Er-
folge. Obwohl Feind der Tarken, spielte sich der sonderbare
Mann als ihr angebliclier treuer Freund und kiinftiger guter Vasall
auf und versuchte an den Hofen von Wien und Paris alles mog-
liche, damit er Wojwode der Moldau wurde. Aber sein eigenes.
Land unterstatzte ihn nur durch Unterhandlungen in Konstantinopel,
und dies such nur, solange Heinrich von Valois planlos regierte.

Schon im Anfange des 16. Jahrhunderts hatte das polnische
Reich auf seine Oberheitsrechte fiber die Moldau zugunsten Ungarns
verzichtet, aber nach dem Tage von Mohacs nahm es sie wieder
auf, doch nur, urn den feierlichen Schwur eines nichtssagenden
Vasalleneides zu verlangen, und ein Belcher war nunmehr unschwer
zu bekommen. Der letzte moldauische Palatine, welcher mit
falschen Worten seinem stolzen Herrn und Konig" Treue schwur,
war Alexander Lapupeanu, und zwar zu Anfang seiner ersten
Regierung. Nach dieser Zeit wurde such diese leere Formlichkeit
aufgegeben, und ein moldauischer Wojwode, der alte, kranke, ein-
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-fache Peter §chiopul ward sogar als Schatten eines Bewerbers urn
die polnische Krone von den Tiirken fast zum Hohne auf-
gestellt. tinter Stephan Bathory, der 1575 zum Konig von
Po len gewahlt wurde, stellte sich das Reich die Aufgabe, den
konstantinopolitanischen Freund niemals durch Erregung von Un-
ruhen in der Moldau in Mifsstimmung zu versetzen. Jeder Trager
des Sandschaks wurde vielmehr nun als rechtmafsiger Furst des
benachbarten Landes anerkannt; jeder Friedensstorer, jeder Praten-
dent, den die Pforte nicht bestatigt hat, jeder abgesetzte Wojwode,
der sich nicht an den Hof seines Herrn hatte begeben wollen,
sondern sich mit Geld und Kostbarkeiten ins Ausland fliichtete,
ward summarisch abgeurteilt und in Anwesenheit eines Offiziers
der Pforte als Anklagers offentlich enthauptet. So wurde mit Stephan
(Tomp.) 1564, mit Iancu Sasul 1582, mit Ioan Potcoavg. 1578

verfahren. Sogar die polnischen Edelleute, die durch ihre Hilfe
-solche Wirren in der Moldau moglich machten, warden nicht mit
grofserer Schonung behandelt. So biifste der machtige Samuel
Sborowski mit seinem hochfahrenden Kopfe seine Schuld gegen
den tiirkischen Kaiser. Erst der Krieg mit Ungarn und die da-
durch verursachten Verwickelungen veranlafsten auch hier eine
neue Politik.

Aber rumanische Farstensohne gab es stets genug, und nach
jedem Herrscher, der einige wenige Tage geboten hatte, erschien
noch eine ganze Rotte neuer; Betriiger wufsten aufserdem den Un-
kundigen, an die sie sich wendeten, oder den Bestochenen allerlei
alberne Fabeln zu erzahlen und verdoppelten noch die schon an sich
betrachtliche Zahl, und da sie alle fast niemals Gelegenheit batten,
zu kampfen und zu sterben, zu herrschen und ermordet zu werden,
so blieben sie immer vollzahlig. Zu allem waren sie eher bereit,
zu jedem Opfer liefsen sie sich eher iiberreden, als dazu, auf
ihre heiligen Rechte" zu verzichten. Nachdem die ungarischen
und polnischen Grenzen nicht mehr wie fresher gangbar waren,
standen ihnen nur noch drei Wege offen.

Sie konnten Bich, wenn Biel nur junge, starke, schone, tapfere
und freigebige Heiden waren, bis zu den Dnjeprinseln durch-
-schlagen, wo immer kampflustige, beutegierige Krieger des Gliicks
harrten , die Flinte in der Trinkatube, das Pferd an der Stiege.
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So ein moldauischer Wojwodensohn, so ein kiihner Gospodaren-
sprofsling war fur die Kosaken ein Sendbote des Gliicks. Rasch
stiegen sie in den Sattel, pfeilschnell durchschwammen die kleinen
ukrainischen Steppenpferde die gelblichen Wel len des Dnjestr,
dann ging es durch die bessarabische Ode: Tiirken wurden nieder-
gemacht, Dorfer verbrannt, Beute genommen, und bald standen sie
vor dem Schlosse von Jassy, um fur ihren wurdigeren Domnipr
gegen den feigen Tiirkensklaven loszuschlagen. Von einem Ende
des bedriickten, ausgesogenen Landes bis zum anderen erscholl
der Jubel der Bauern, die dem neuen Herrn viele Herrscherjahre
wiinschten. Dann flogen die 01 ak en zu den Donaufestungen
und zur entfernten Hauptstadt, es ergingen kaiserliche Befehle an
,den machtigen Erdelbeg", d. h. an den Fiirsten von Siebenburgen,
der immer Trabanten, Reiter, Flinten und G-eschiitze zur Verfilgung
hatte. Der neue Wojwode der Moldau mufs fliehen oder wird
von den zahlreicheren Feinden gefangengenommen und verliert die
Nase oder die Ohren, damit er sich nicht mehr, well er jetzt ein
verstummelter Mann ist, zum Prgtendenten aufwerfen kann: auf
jeden Fall aber hat er bis zu dieser schmghlichen Strafe oder bis
zum Tode auf einem polnischen Richtplatze im Inneren seines
Herzens die Hoffnung, einst zur Herrschaft zu gelangen, nicht ver-
Ioren, und die Kosaken entsprechen immer seinen Bitten und Be-
fehlen.

Nach dem Tode des bertihmten, geliebten Ioan des Rebellen
.erschienen schon im Jahre 1577 die Kosaken mit zwei jungen
Lenten, in denen sie nacheinander diesen Helden selbst zu erkennen
vorgaben; beide hiefsen selbstverstandlich Ioan, der eine Ioan der
Krause, Cr e 1 u 1, und der andere Than der Hufeisenbrecher, P o t-
c o a v a. Beide wurden verjagt, und der zweite, der einige Tage wirk-
lich regierte, starb in Lemberg durch Henkers Hand. Im Jahre
1578 erschien Alexander, der Bruder des Potcoavg, regierte, ward
besiegt und starb an seinen Wunden; dann trat an der Grenze
Peter, der Bruder des Bogdan Lgpusneanu, auf, obgleich man
versicherte, dafs der echte Peter schon langst in der tiirkischen
Hauptstadt der Pest erlegen sei. Nach ihm, und zwar noch in dem-
selben Jahre, erstehen zugleich zwei Constantin-Vodg, von denen
der eine der Sohn des Potcoava, der andere der Sprofsling des
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alten Lacusta sein will, und wahrend der zweiten Regierung des
lahmen Peter macht wieder ein falscher Ioan-Voda von Bich reden.
Zuletzt, kurze Zeit vor der Flucht dieses armen, unkriegerischen
Menschen, die zum Tell dadurch herbeigefuhrt wurde, zeigt Bich
wieder Petru Lapusneanu und neben ihm Lazar, der angeb-
liche Sohn des Ioan-Voda cel Cumplit. Nach der Absetzung Arons
im Jahre 1591 bringen die Kosaken endlich den schtinen Peter
mit dem langen, wallenden Haare ins Land; er hat einige Wochen
den Fiirstensitz inne, wird von den Siebenburgen geschlagen und
endet in Konstantinopel an den Hacken" durch einen barmherzigen
Flintenschufs.

Die zwischen Prut und Dnjestr ansassigen kleinen Gutsbesitzer,
die r azasI und hinsarT von Orhel und von Lapusna, wurden
durch diese Vorgange, welche sich unter ihren Augen abspielten,
zu ahnlichen Taten verleitet. Unter Peter dem Lahmen wollten
sie den Ioan Lungul dies war wieder ein falscher Ioan-Voda
einsetzen; unter Aron-Voda spielten sie das Kosakenspiel mit Iona§co,
einem angeblichen Bruder Arons, der auch Bogdan heifst. Lange,.
nachdem es die Dnjestrhelden aufgegeben batten, ihrerseits Praten-
denten aufzustellen, entstanden in dieser ostlichen Mark unter Rada
Mihnea wie auch unter Alexander Movila und Gaspar Gratiani
Aufstande zugunsten genannter oder ungenannter Farstensohne;
ja einmal hatten sie nach beinahe einem halben Jahrhundert wieder
den Sohn des Than eel Cumplit" unter Bich!

Ein anderer Weg, um gegen den Willen des Landes und in
gewissem Mafse auch gegen den Willen der Tiirken Furst der
Moldau oder der Walachei zu werden, war der, Bich an die christ-
lichen FUrsten" zu wenden, die Gesandte in Konstantinopel hatten;
letztere waren machtige Leute, die wohl imstande waren, den Grofsen
des turkischen Hofes eine Wahl aufzuzwingen. Darin besteht
einer der hauptsachlichsten Unterschiede gegentiber der friiheren
Zeit, in der niemals Empfehlungsbriefe an solche Botschafter
oder gar Geldbeihilfen far schwierige und kostspielige Reisen nach
Konstantinopel verlangt wurden, sondern nur Waffen und Soldaten.
Jetzt aber sind die Passe der Karpathen fur fliichtige Pratendenten
gesperrt, und die Fahren des Dnjestr versagen ihnen den Dienst;
die nachsten Nachbarn haben das Pratendentenspiel, welshes nur
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die Eitelkeit befriedigte, sonst aber keinen Vorteil brachte, vollstandig
aufgegeben. Der Bewerber urn eine rumanische Krone tritt jetzt nicht
mehr mit einem zahlreichen Gefolge von kriegsgeubten Leuten grot
und wild auf den Plan, bereit zum rohen Handwerke der Menschen-
bekampfung, nein, er ist ein feiner Jangling, dem Hofleben ergeben
und in Hoflingskiinsten bewandert, der sich in vielen Sprachen elegant
auszudriicken versteht. Ja in einigen Fallen verrat sich das absolut
Vollkommene dieser Menschengattung darin, dafs der Reprasentant
die schwierigen Reime eines ausgesuchten, aus Tauter italienischen
fin ez ze bestehenden Sonetts herauszufinden oder in schwungvollen
Gedichten hOherer Art tauschend zu to sk anisier en , d. h. die grofsen
Meister nachzuahmen vermag. Er, der Fremdling aus dem fernen
Osten, der auf Unglackswegen gekommen ist, erregt Bewunderung
durch die zahlreichen, seltenen Eigenschaften seines Korpers und
Geistes: seine braunen Augen glanzen, sein schones, schwarzes Haar
wallt auf die breiten Schultern herab, kurz, er ist ein schoner, starker,
des Thrones wurdiger Mann. Mitleid aber erregt er bei dem, der ihn
sprechen hurt oder die schone s p osizi one seines welschen Sekre-
tars liest, wobei oft auch eine Genealogie angefugt ist. In Wort
und Schrift, Bowie in den genealogischen Artikeln wird uberzeugend
nachgewiesen, dais der christliche Gast aus dem Morgenlande ein
echter Fiirstensohn sei, dafs er von den tiirkischen Feinden wegen
seiner unerschiitterlichen Liebe fur den reinen christlichen Glauben
verstofsen worden sei, unter aufserst schwierigen Verhaltnissen fur
sein Leben gekampft habe, und dafs er endlich, nur er allein, der
(lurch ein dynastisches Gesetz, welches denjenigen des Abendlandes
an Genauigkeit und Logik ahnelt, einzig Berechtigte, der h e re s M ol-
daviae oder Valac hi a e sei. Daneben wird mitgeteilt, dafs der
vornehme Reisende schon anderswo bei einem befreundeten oder bei
einem konkurrierenden Hofe eine Behr gute Aufnahme gefunden
habe, dafs er zum Ritter eines grofsen Ordens ernannt worden
sei und dafs er die Empfehlungsbriefe fur Konstantinopel von
diesem oder jenem Konige und Fiirsten bei sich trage. Solche
Reden trugen immer ein wenig Geld zur Reise bis zur nachsten
Residenz oder wenigstens bis zur nachsten freien Stadt ein, und
der her es des Donaulandes versprach immer bei seiner als ge-
sichert angenommenen Thronbesteigung alles empfangene Geld,
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wie eine Anleihe, piinktlich zurtickzuzahlen , wenn er nicht
gar den Privatpersonen, die sich ihre Beutel zu offnen ent-
schlossen, eine reiche Zukunft, wie die Markgrafsehaft von
Ialomita", versprach! Zu Rom zeigten sich solche echte oder
unechte Sprofslinge der alten rumanischen Dynastien als auf-
richtige Bekenner der rOmischen Lehre, als treue Sane des Papstes,
dem sie gelobten , ihre kunftigen Besitzungen durch gewaltsame
oder friedliche Mafsregeln den Krallen teuflischer Ketzerei zu
entreifsen. Man erinnerte sich hier, d. h. am Hofe des Heiligen
Vaters, noch der Bistumer in der Moldau und Walachei:
Arge§', dessen Sitz seit langem nicht mehr besetzt wurde, und
Bacails, wo die Reihe der katholischen Bischofe ehenfalls unter-
brochen war; nur wahrend der Regierung Peters des Lahmen,
der seine Sympathien fur die romische Kirche Offentlich bekundete,
residierte hier dank der Hilfe seines katholischen Rates, Bartolomeo
Bruti von Durazzo, ein apostolischer Vikar und erwOhlter Bischof
fill- die Moldau, Arsengo, und noch vor der Flucht Peters erhielt
Bernardino Querini aus Kreta die Wiirde eines Bischofs von
Argeg fiber die Moldau und Walachei"). Es fanden sich in
Rom naive Proselytenmacher genug, die an die Erftillung solcher
leeren Trauma glaubten. In Frankreich berief man sich auf
den machtigen Einflufs, den der Konig in Konstantinopel genofs,
wo man ihn als frilnkischen Kaiser mit Ehrfurcht nannte, in
Spanien und im deutschen Reiche erinnerte man an die dem Despoten
und vielen anderen gnadigst gewahrte Hilfe; in Venedig vergafsen
die armen, bediirftigen, aber auch ehrgeizigen Leute nicht, an die
Magnifizenz der reichen, machtigen Republik zu appellieren, und
liberal! ergab die Sammlung immerhin etwas. In Behr seltenen
Fallen erhielt einmal ein Pratendent tatsachlich die tiirkische Er-
nennung : so gliickte es dem aufserordentlich begabten Petru Cercel,
dem Sohn des guten Petracu, der mit Hilfe des fur mannliche
SchOnheit Behr empfiinglichen Mignonenkonigs Heinrich (1583) die
Beherrschung der Walachei fur drei Jahre antrat. Allerdings be-

1) BezUglich der katholischen Propaganda in den rumanischen Landern vgl.
den L und IL Band meiner Studii Documente, Bowie Abraham in dem
Kwartalnik hystoryczni, Jahrgang 1902, und dessen polnisch erachienene Ein-
richtung der katholischen Kirche in Rufsland" (1904).

si
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nahm er sich bier ganz gemein, wurde abgesetzt, fluchtete sich
mit einem kleinen Heere nach Siebenburgen, wurde dort entwaffnet,
beraubt und in Huszt eingeschlossen, schlich sich hier davon und
kam wieder nach Rom, Venedig und schliefslich auch nach Konstanti-
nopel, wo er von den durch seinen Nebenbuhler Mihnea, den Sohn
von Alexander Mircea , erkauften Turken ins Meer geworfen
wurde. Ilie, einer der Sohne LApugneanus des Alten, war anfangs
ernannter Furst der Walachei (1591), betrat aber dann die Irr-
pfade des Pratendententums und wurde in Wien als Spion vom
Profofs eingesperrt. Bogdan, der Sohn des Iancu Sasul, war in
Polen erzogen und trat ale Katholik auf, wendete sich an den Kaiser
und den Papst und wollte eine venezianische don ze 11 a, die
Tochter eines konstantinopolitanischen Renegaten, heiraten. Er
erhielt die Moldau wahrend des ungarischen Krieges, jedoch ohne
sie tatsachlich besetzen zu konnen (1595), vertauschte dann seinen
Namen mit dem eines verstorbenen, uber bessere Gonner ver-
fugenden ehemaligen Fiirsten der Walachei, besuchte England und
empfahl sich in Deutschland als protestantischer Furst, wiihlte dann
lange Jahre den tiirkischen Intrigenboden auf and endete schliefs-
lich als asiatischer Sandschak 1).

Die zahe Rasse dieser Kronpratendenten, die unermiidlich im
Abendlande Empfehlungsbriefe und Geld sammelten, starb jedoch
im 17. Jahrhundort aus; von 1600 an bleiben die europaischen Hole
von diesem Ubel verschont. Nicht in Polen, nicht in Ungarn, nicht
bei den Donaubegen, auch nicht im leichtglaubigen, freigebigen
Westeuropa suchen jetzt die FOrstensohne , ecbte und unechte,
nach Mitteln, die ihnen auf den vaterlichen" Thron verhelfen
sollen, sondern nur in Konstantinopel, und zwar unter ganz anderen
Verhaltnissen.

Seitdem das Vasallenverhaltnis der rumanischen Lander zu
dem osmanischen Reiche bestand, war es Brauch, alle drei Jahre
einmal die Fiirsten nach Konstantinopel zu rufen, auf dafs sie
durch den Kufs, mit dem sie den Saum des kaiserlichen Kleides
bertihrten, ihre Abhangigkeit vom Sultan aufs neue bekraftigten.
Bei dieser Gelegenheit liefs sich auch die Verwaltung des zur

1) S. meino Pretendenti domneW (Bukarest 1898), sowie Prino s Stur dz a,
S. 279ff.
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Pforte des Herrschers gerufenen Tributpflichtigen leicht ein wenig
kontrollieren. Nicht, dafs die Tiirken damit die heiligen Rechte
des Landes hatten antasten wollen; im Gegenteil dem Lande
selbst, und nicht diesem oder jenem Statthalter, der gerade an der
Spitze der Regierung stand, waren die umfassenden, unter Soliman
sorgialtig beobachteten Privilegien des Sultans verliehen. Der
Oberherr hatte nicht nur das Recht, sondern auch die P fli eh t,
zu priifen, ob nicht seine treue Raja, die er ubrigens als ein
durch sein allmachtiges Schwert erobertes Gebiet" und deren Be-
wohner er als zinspflichtige Untertanen, die alien anderen im Reiche
gleichgestellt seien", betrachtete, von dem Fursten nicht allzu stark
ausgesogen oder zu schlecht behandelt worden sei. Von einer recht-
mafsigen Absetzung war noch keine Rede, und es konnte dies noch
gar nicht der Fall sein, denn abgesetzt m az ul wurden aber-
haupt nur diejenigen tiirkischen Beamten und Wiirdentrager, die
keine Sonderstellung einnahmen, wie sie diesen moldauischen and
walachischen Begen" zukam. Aber falls ein allzu grausamer oder
allzu habgieriger Beg" in seinem Gebiete Unruhen stiftete, and
durch aie von ihm verursachte Unzufriedenheit die Herzen der Raja-
bewohner der Pforte entfremdete, dann ward er durch ein solches
nichtswurdiges Verhalten zum Verrater an seinem Kaiser; als
solcher angeklagt, verlor er alien seinen unrechtmafsig erworbenen
Reichtum und mufste in die Verbannung wandern, bis er Reue be-
wies und dadurch seine Wiirdigkeit, noch einmal zu werden,
was er schon gewesen war", an den Tag legte. Damit er vorlaufig
sein armseliges Leben friste, wurde dem noch gestern millionen-
reichen , kaiserlich waltenden Domn ein Gnadenbrot, ein tain ,

von etlichen Aspern taglich verabreicht.
Mit Ausnahme der Geiseln, die wohl noch unter Iancu Sasul

(1579-1582) und unter den MirceM es waren Alexander, der
Sohn des Iancu, Miloq, der Bruder des Alexander Mircea, und Pe-
tra§cu, der Bruder des Cercel , aber spater nicht mehr zu treffen
sind, duldeten die Tiirken keine Kronpratendenten zu Konstantinopel,
erstens, um nicht in zu hohem Grade beunruhigt zu werden, und
zweitens, um den gut zahlenden regierenden Wojwoden eine Ge-
falligkeit zu erweisen. Sie lebten aber deur, um immer rasch
zur Hand zu sein, in den Schlossern Syriens, auf den Inseln, in
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Nordafrika, auf Cypern, Rhodos, Alep und Tripolis, und zwar als
freie Gaste des Sultans, der fur ihren Unterhalt sorgte, in einer
Art von domic ilio coatt o. Wahrend sie hier ein trages Leben
fiihrten, arbeiteten ihre Agenten eifrig daran, ihnen unter den
Machtigen am tarkischen Hofe Freunde zu gewinnen: ungeheure
Summen versprachen sie, aufserordentlich grofse, lichtklare Edel-
steine, kanstlich gearbeitete Ketten und allerlei sonstige Schmuck-
gegenstande wurden heimlich verschenkt. Aber der Verbannte
besafs nur in den seltensten Fallen im verborgenen so viel Geld,
dafs er dies alles bestreiten konnte ; jedoch fanden sich Geldwucherer
genug, die sehr bedeutende Summen vorstreckten, und zwar nur
gegen einen vom Agenten ausgestellten Schuldschein, in dem eine
viel grofsere Anzahl von Aspern oder Dukaten, als wirklich dar-
geliehen wurden, angegeben war; es kam vor, dafs das Fiinffache
an Kapital eingesetzt wurde, was eine recht ansehnliche Verzinsung
bedeutete. Sehr oft wurde, statt einer Ruckgabe des Geldes, die
Vergutung in allerlei Lieferungen vorgesehen , wodurch der Zins
eine noch unverschamtere Mille erreichte. Die Glaubiger liefen
andrerseits Gefahr, alles zu verlieren, wenn die Machenschaften
zu nichts fuhrten, und so mufste ein Sieger fur alle die zahlreichen
Besiegten mit bezahlen.

Infolge der Bemuhungen, die die Bewerber um ihre Erb-
achaft" nicht scheuten, durch einen feierlichen Eid von sechs oder
mehr Bojaren, die entweder mit anwesend waren, oder heimlich aus
dem Fiirstentume ihre Unterschriften schickten, hatten sie ihre Eigen-
schaft als rechtmafsige Erben bezeugt wurden gewohnlich die
regierenden Fiirsten zur Pforte gerufen. Die GOnner des Paten-
denten hatten schon beim Grofswesir einen Befehl erwirkt, der
dem Begogli von Alep oder Tripoli erlaubte, in die Hauptstadt
zu kommen , und dieser wahlte ungesa,umt das erste beste Schiff,
um schneller als andere an die Stelle zu gelangen, wo die Herr-
-schaft caber das Donaugebiet verschenkt wurde 1). Dem Grofs-
wesir fiel auch die Aufgabe zu, seinem Kaiser Bericht caber den
Stand des Pratendentenmarktes zu erstatten und schriftlich diesen
Oder jenen, der ihm im Augenblick als der Edelste, Beste, Echteste

1) Solehe Akten finden Bich bei Hur mu z aki XI, S. 311-313.
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und mit allen Tugenden Begabte erschien, zu empfehlen. Wenn
nicht gerade eine Palastintrige oder eine Einmischung der gerade
begunstigten Frau oder Sklavin, der Mutter der Valideh der
Eunuchen, Hofpagen oder Giinstlinge den vorbereiteten Herrscher-
akt vereitelte, dann schrieb der Klinig der Kiinige z6v fictat-
huovuov pao-12,6* einige heilige" kaiserliche Worte auf dao
ihm vorgelegte r ek a oder t al chy z, und die Sache war erledigt.

Zuerst geht der Neuerwahlte zum Grofswesir, dessen Stell-
vertreter, der Kehaja, der auch die Einladung hat ergehen Lassen,
ihn vorstellt. Zur Stunde des Handekassens", der Audienzen,
die nach Erledigung der laufenden richterlichen und politischens
Geschafte im Wesirpalaste stattfindet, erscheint er und erhalt ein,
goldenes Kleid, das Symbol der Erinnerung und Beforderung iin
osmanischen Reiche, caber die Schultern geworfen. Dieses legt er
erst ab, wenn er das ihm in Konstantinopel angewiesene Quartier
erreicht hat, namlich den B ogd an- oder W la chser a i, der von
jetzt ab far ihn offen steht. Auf dem Ruckwege vom Grofswesir
begleiten ihn Hof beamte der Pforte: Tschauschen, Agalaren und
Tschatyren. Die Tiirken, die zufallig auf der Strafse weilen, sind,
verpflichtet, dem neuen Fiirsten als dem Inhaber der hochsten
Macht in einer Provinz des Reiches die grofste Ehre zu erweisen,
den Grufs mit gefalteten Hamden. Wenn das Alai, der feierliche
Zug, an die ehrwurdige Pforte der Patriarchenkirche kommt, klingt
ihm aus Tarkenmunde die s al ut a tio entgegen: loge der ge-
rechte Gott dem allerhochsten Kaiser und diesem unseren Effendi
a0,9-tia-ng viele lange Jahre und ein glackliches Leben ver-
leihen!" In der Kirche wird der rumanische Furst, der als ein-
ziger mit Krone und Zepter geschmackter christlicher Herrscher
in dem von den Heiden unterjochten Oriente ubrig geblieben ist,.
mit den Ehren empfangen, die ehedem den Kaisern des recht-
gla,ubigen Ostens zukamen. An der aufseren Pforte treten ihm
die zahlreichen Beamten der grofsen Kirche" entgegen, die-

Suffraganbischofe und die Metropoliten in p a r t i b us, die den Stuhl
ihres Patriarchen bestandig umgeben; an der Tare der Kirche-
erscheint dann der Okumenikos selbst, in vollstandigem Ornate,.
die altehrwurdige Krone auf dem Haupte. Ein Thron ist far den
Fursten errichtet, und wenn er dessen Schwelle betritt, werden wie
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einst fur den langst verschwundenen christlichen paaa,ag Ge-
bete fur ihn, far seinen Sieg, lange Regierungsdauer, Gesundheit
und Heil" (virile, otapovile, Lytelag, ownielag arroD) gesprochen;
wie jenem Casar des Morgenlandes wird ihm zu Ehren von den
getibten Psalten des Patriarcheion das IroXyze6vtov, das byzan-
tinische Gott erhalte", gesungen.

Wahrend der folgenden Tage empfangt der Fiirst die Besuche
der angesehenen Christen, die meistens Griechen sind ; spater
kommen auch die fremden Gesandten oder deren Sekretare hinzu.
Per Furst bekommt Geschenke und erwidert die Gaben, verteilt
auch die noch schuldigen Prasente an die, welche ihm zu seiner
neuen Wiirde verholfen haben. Der kaiserliche Militarschneider
erscheint, um den vom Patriarchen mit dem heiligen 01 gesalbten
Kopf zu studieren, damit er die Kuka entsprechend anfertigen
kann. Nach kurzer Zeit schickt der Bogdan oder I fl akbe
seine Vertrauten, urn den Sandschak, spater auch die zwei Tugs,
d. h. Pferdeschwanze, die an einer Stange mit vergoldeter Kugel
und dem Halbmonde darauf hangen, zu holen, und der Imbrohor
selbst, der Grofs-Stallmeister, der auch sein Teil erwartet, bringt
diese Abzeichen der Herrscherwurde selbst inmitten eines neuen
glanzenden Alais, unter den schrill drohnenden Klangen der kaiser-
lichen Hofkapelle, der tab ul- c ha n a. Ein Teil der Kapelle
bleibt nun am kleinen Farstenhofe zuriick, und zur Kindistunde
d. h. drei Stunden vor Sonnenuntergang, ertonen zur Freude der
Nachbarschaft die orgiastischen Tone der tiirkischen Militarmusik.
Unterdessen sind schon Tschausche in grofster Eile in das Farstentum
abgeritten, um eine Flucht des abgesetzten Wojwoden zu verhindern;
in ihrer Begleitung befindet sich auch ein Bojar des neu Ernannten,
der ale K aim akam, als Stellvertreter, die Angelegenheiten des-
Landes wahrend der Abwesenheit seines Herrn zu besorgen hat. Ehe
der Abgesetzte nicht zur tarkischen Hauptstadt gelangt ist, von
wo er bald, oftmals ohne den Boden der kaiserlichen Residenz uber-
haupt betreten zu haben, in die Verbannung geschickt wird, kann der
neue Furst seinen Alai nicht in Bewegung setzen: zwei sich in der
Herrschaft ablosende Wojwoden ktinnen sich, ohne die Etikette zu.
verletzen, unmoglich einander begegnen. Ein anderer Tschausch ist
auch bereits abgereist, um den ale Geisel dienenden Verwandten des.

                     



42 2. Kapitel.

neugebackenen Begs zu suchen; auch die Ankunft des letzteren
mufs der Besitzer der kaiserlichen Fahne abwarten, ehe er auf-
brechen kann.

Endlich sind die Vorbereitungen abgeschlossen, endlich ist
.alles Notwendige geordnet. Der Fiirst wartet nur noch auf die
wichtige Stunde am Mittwoch oder Freitag, wo er seinen erlauchten
Kaiser sehen, haren und, wenn er selbst tarkisch versteht, sogar
.dankend ansprechen darf. Der Muhzur-Aga, der Befehlshaber aller
.Janitscharen am Hofe des Wesirs, setzt ihm zum ersten Male die
weifse und goldene Kuka auf das Haupt; der oberste Schatzmeister,
der Defterdar, bedeckt seine reichen Kleider mit einem noch
reicheren Kaftan, der cab an i t a, mit dem Janitscharenmantel von
hellblauer Farbe. Geleitet von zwei Kapudschibaschen, Garde-
.offizieren, tritt er in das Gemach der sichtbaren Gottheit des Is-
lams, vor der er dreimal den Grufs bis zum Boden ausfahren
mufs. Jetzt klingen ihm aus dem schattigen, duftenden, von Edel-
.steinen und. Gold blitzenden Jatak die ilbermenschlichen Er-
mahnungsworte entgegen, dafs er gut, mild gegen seine Untertanen
verfahren, aber mit scharfem Auge die Feinde seines Herrn be-
wachen moge. Beim Weggange erwartet ihn das spater Tabl a-
b ascha genannte, vom Kaiser geschenkte edle, arabische Rofs,
an dessen Sattel das Schwert und der Buz dugan oder Top uz
hangen; ringsherum stehen, mit ihren hohen vergoldeten und ver-
silberten Matzen, die Offiziere der kaiserlichen Stallungen. Stolz
reitet der christliche Furst voran und wieder verweilt er einige
Augenblicke in der Patriarchatskirche. Dann erhalt er noch ein
in goldenen Buchstaben ausgefiihrtes kaiserliches Dekret, das bei
seiner Ankunft in der Landeshauptstadt feierlich verlesen werden
soil Noch eine Abschiedsaudienz beim Grofswesir, und dann
stramt ganz Konstantinopel zusammen, urn zu sehen, wie rich der
glanzende Reisealai unter dem angenehmen Regen kleiner Silber-
manzen durch die Strafsen der Hauptstadt gegen das Stadttor be-
wegt, durch das der Weg nach Adrianopel fahrt.

Vom Fiirsten angeworbene Soldner zu Furs und. zu Pferde

1) Wie fur Leca Aga, im Jahn 1599, einen von den Donauttirken aus-
erlesenen Gegenfarsten, ausdrticklich bezeugt ist; Hurmuzaki XII, No-
vember 1599.

0.
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es sind Christen, die sich dazu erbieten eroffnen den Zug mit
der neugesegneten Fahne, die oftmals nur bei diesen Paradeubungen
flattert; dann kommen Fahnen, Tugs, Handpferde, mit schweren,
reichen Stoffen bedeckt; Kapudschis, Tschauschen, Schatyren,
Paiken und Jedekdschis. Mit der cuc a und c a b an i.t a bedeckt,
reitet langsam der Donaubeg zwischen dem Aga, der ihn nach
seinem Sitz geleiten soli, und dem Fahnentrager. Die tarkische
Musik beschliefst pfeifend und trommelnd den Zug.

So kommt das kleine Heer, das sich oft in Konaks ausruht,
an die Donau, bei Giurgiu oder bei GalaV, wo sich stets eine
Bojarenabordnung einfindet, die Gliickwiinsche und Nachrichten
iiberbringt, aber auch Intrigen anzettelt. Von hier geht es zur
Hauptstadt, wo sich dieselben Feierlichkeiten, die in Konstanti-
nopel stattfanden, in bescheidenerer Weise wiederholen. Von seinen
grofsen und kleinen Bojaren umgeben, reitet der Furst auf dem
kaiserlichen Pferde zur Metropolitankirche oder zu einer anderen,
welche diesen Vorzug geniefst. Hier wird selbstverstandlich eine
neue Weihe durch den Metropoliten nicht vollzogen , aber wieder
tonen dem kaiserlich auftretenden D o m n die byzantinischen
izrevai angenehm in die Ohren. Einen Mifsklang in die stolze
Zeremonie bringt nur die Verlesung des kaiserlichen Dekrets,
welches die Einsetzung des Farsten durch die allerdings ebrfurchts-
voile Hand des Skemni-Agassi von Stambul verfagt. Dann
bildet der Furst seinen Bojarenrat, zieht neue Leute heran und
schliefst andere aus, befordert wieder andere, halt in den Nachmittags-
stunden Gericht, begnadigt oder bestraft mit Tod und Schlagen,
geht auf die Jagd mit aufserordentlich grofsem Gefolge, das einem
kleinen Heere ahnelt, besucht jeden Friihling und Sommer auch
die entlegensten Landschaften, um Recht zu sprechen und die
Ordnung zu sichern, befehligt Heere und schliefst heimliche Ver-
trage, spioniert far sich und far seinen Kaiser, sammelt, berechnet
und verteilt mit grofser Anstrengung, aber auch mit grofser Zag-
haftigkeit die seiner Vistierie zufliefsenden Gelder. Zuletzt aber
wird er abgesetzt und flieht, wenn nicht der barmherzige Tod
seiner Grofse und seinen Qualen ein ruhiges Ende bereitet.

Durch die engeren Beziehungen zu dem tiirkischen Reiche,
besonders durch den langen Aufenthalt, den die Fiirsten wahrend
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ihrer Wartezeit und Verbannung in der Residenz zu Konstanti-
nopel und in verschiedenen Platzen der vom Sultan beherrschten
Lander nehmen, werden zum ersten Male tarkische Sitten, turkische
Mode, turkisches Hofleben und turkische Warden in die Walachei
und Moldau eingefiihrt; doch gilt dies im besonderen far das-
erstere Land, das schon seit langerer Zeit unterworfen war und
auf einer wesentlich langeren Strecke unmittelbar an das Tarken-
reich grenzte.

Mircea der Alte trug dieselbe Kleidung, die seinerzeit auch
im benachbarten Ungarn die Leute seines Standes trugen: das.
einzige bekannte gleichzeitige Portrat eines walachischen Farsten
des 15. Jahrhunderts, das den grausamen Vlad Tepe§ darstellt,
zeigt eine mit Per len gestickte Matze aus Sammet mit einer Aigrette
das lange Haar fallt in ktinstlichen Locken auf die Pelzgarnitur
eines Kleides, das grofse, kostbare Knopfe zusammenhalten. Es
zeigt sich schon darin ein unbestreitbarer tiirkischer Einflufs, der
bald auch weiter, nach Siebenburgen, Ungarn und Po len, wo fur
die Krieger eine Nachahmung der Tiirken etwas Verlockendes.
hatte, vordrang ').

Diese morgenlandische Mode drang aber nicht allzu tief ein
ja sie blieb auf die Hofkreise beschrankt, in denen die Erscheinung
des Farsten den grofsen und kleinen Bojaren zum Modell diente.
Dagegen hat sich in den zahlreichen D6rfern niemals auch nur
die leiseste Spur dieses Einflusses gezeigt, der nur im Lichte der
Macht und des Reichtums sichtbar wurde. Sogar in diesen Kreisen,
in derien der Wojwode kunftighin mit langen, goldgestickten
Kleidern, mit kostbaren Pelzen und gelben orientalischen Stiefelchen
aus Konstantinopel erscheint, gewinnt die fremde Mode dariiber-
hinaus keinen Einflufs, und andere Bestandteile des tarkischen
Kostams haben fast niemals bei den Rumiinen Liebhaber gefunden.

Neben den alien Amtern finden sich jetzt auch neue, von den
Tarken hertibergenommene. Schon am Ende des 16. Jahrhunderts
befehligt neben dem Spatar auch der Aga einen Teil der walachischen

1) Tepee' Portrat findet Bich im Sthlosse Ambras in Tirol: each einer
Photographie ist es in meinen Acte oi fragment° II, each einer Kopie bei B o g -
d a n, Vlad Tepe§ (Bukarest, 1896), wo sich auch andere Bilder desselben Herrschers
finden, wiedergegeben.

;
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Miliz. Vielleicht allerdings fehlen die Be lege dafiir trugen auch
miedere Hofbeamte, die nur dem Fursten personlich und nicht dem
Lande dienten, tarkische Namen. Dagegen konnten sich Unglaubige
nicht am politischen Leben der Fiirstentamer beteiligen, solange sie
dem falschen Glauben anhingen; an eine Bekehrung solcher Leute,
um sie der Gunst rumanischer Herrscher teilhaftig werden zu
lassen, ist nicht zu denken, denn diese Tat, einen Muselmann far
-dos Christentum zu gewinnen, ware in Konstantinopel als ein sehr
grofses Verbrechen betrachtet und von den Tarken hart bestraft
worden. Dennoch findet sich in der Walachei wahrend der ersten
Halfte des 16. Jahrhunderts ein grofser Bojar, welcher Benga
heifst, ein anderer, der Sohn des ersteren, tragt den Namen Hamza;
in der Moldau gibt es unter Ilie Rare§ einen anderen Hamza, der
in fiirstlichen Urkunden als Zeuge und im fiirstlichen Rate als
Mitglied erscheint. Auch der Name Talapie (Tschelebi) findet
sich im 16. Jahrhundert 1). Schon im Heere des tapferen Michael
gibt es Truppenabteilungen, die wie die Beschlien serbischer
Abkunft sind und tarkische Namen fiihren 2).

3. Kapitel.
Der griechische Einflufs.

Entschieden die bedeutendste Folge, die sich aus der neuen
politischen Stellung der Fiirstentilmer gegeniiber der Pforte ergibt, ist
die immer grofsere Rolle, welche von nun an die Griechen in ruma-
nischen Angelegenheiten und auch im rumanischen Leben spielen.

Bis zum 16. Jahrhundert waren die in der Moldau and in
der Walachei angesiedelten Griechen sehr wenig zahlreich; entweder
-waren es persiinliche Freunde des Fiirsten und Inhaber hoherer
und niederer Hofamter, oder Kaufleute, namentlich in den Hafen ;
!man trifft jedoch, wie schon gesagt, nur sehr selten Namen, die
hellenisch klingen. Auch in dieser alteren Zeit finden aber die
Griechen in der Walachei leichter als in der Moldau Unterkunft.

1) Ilie Nicolescu, in Literatura si arty mining., Jahrgang 1903, S. 665.
2) Jorga, Doc. rel. la Petra §chiopul si la Alibi Viteazul, S. 37.
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Infolge der neuen Art, auf die der Furst einen rumanischen
Thron zu besteigen pflegte, hatte er jedoch Zeit genug, um viele
griechische Bekanntschaften zu machen ; dean in Konstantinopel
Bowie in den sonstigen hblichen Aufenthaltsplatzen der Pratendenten
begegnete er doch iiberall, wo er hinkam, in der Kirche, in den
Geschaften und bei den wenigen gesellschaftlichen Zusammenkiinften
den Griechen reinen Blutes oder wenigstens den mehr oder weniger
hellenisierten Levantinern. Diese Griechen oder Halbgriechen haben
sich bald aus der ersten Lethargie und Erniedrigung, in die sie nach
der Besitznahme ihres Kaisertums, ihrer Grater und ihres Landes durch
die Osmanen gesunken waren, geschickt und mutig erhoben; denn
schon sehr bald nach dem grofsen blutigen Triumphe falte der
Thrke, dafs er trage, ausschweifend und unfghig, etwas anderes
zu tun, als das Schwert caber den Kopfen der Feinde oder Unter-
tanen jauchzend zu schwingen, des griechischen Geistes und
des griechischen Fleifses bedurfte. Langsam kehrten nun die
Flachtlinge zuriick oder erhoben aus den armlichen und kummer-
vollen Verhaltnissen, in denen sie bisher gelebt, ihre beweglichen
Kopfchen mit den schlauen Augen und den nimmer rastenden
Zungen: der Grieche bot seine Dienste dem im innersten Herzen
bitter verhafsten Tyrannen, Barbaren und Heiden an. Urn sich
die Mittel far seine Leidenschaften oder seine Vergniigungen zu
verschaffen oder vielmehr, urn Bich Geld, viel Geld und viele schone,
seltene Sachen aus Gold, Perlen und Edelsteinen, Teppiche, Vor-
hange, Waffen, Hausgerate allerart zu erwerben und damit seine
Person und rein Haus vor alien anderen auszuzeichnen, um den
Stolz aller seiner Nebenbuhler die meistens gute Freunde oder nahe
Verwandte sind, durch seinen fiirstlichen, ja koniglichen Luxus zu.
beschamen , um vor ihnen grofsartig aufzutreten und sie bei sich
bewirten zu konnen, verschwendete der Grieche, der nicht mehr
herrschen oder an einem Hofe erscheinen konnte, alle die grofsen
Krafte seines Geistes, vergafs alle moralischen Skrupel und setzte
sich taglich, ja sthndlich den grofsten Gefahren aus. Die alter.
Namen der christlich-kaiserlichen Zeit, die friiher nur auf den
Grabern der Ermordeten, in den Verzeichnissen der im Auslande ange-
worbenen Stratioten oder in den Rechnungen tither farstliche Gnaden-
geschenke fur vornehme Bettler erschienen, diese grofsen Namen
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Paldologen, Kantakuzenen, Ral lien kamen jetzt wieder in aller Mund
und wurden unauf horlich in zahlreichen Geschaftsbriefen genannt;
die Siegel mit dem Doppeladler zierten wieder hochfahrende Briefe-
Wenn der tiirkische Monarch eines Pachters, d. h. eines sehr gut-
zahlenden Pachters fur seine kaiserlichen Einktinfte, fur die Salz-
werke zu Anchialos am Meere, far die Zolle vom Wein und Fisch
oder fur sonstige Nutzungen bedarf, dann fehlt auch der Grieche
nicht ala Mitbewerber neben dem Juden, welcher aucb ala stolzer
Intrigant zu den Ftifsen des Herrn sitzt, der nach Belieben zer-
schmettern kann, und lAfst sich, wie der grofse Don Jose, zum Herzog
von Naxos machen. Wenn es gilt, jedes Jahr aus dem entfernten.
moskowitischen Reiche kostbare Pelze, wie Zobel, Hermelin oder-
schwarze Fuchsfelle, herbeizuholen, und daneben Fischzahne" und,
Metalle jeglicher Art aus Polen und anderen Gegenden zu ver-
schaffen, da beansprucht der Grieche fur sich die Ehre und den
Gewinn er bekommt 60 000 Dukaten jahrlich! , Grofs-
kaufmann", ulyag ffeayarev*, zu heifsen, und da auch andere
Turken und andere Leute sich wegen des Bezuges nordischer
Waren an ihn wenden, so hat dieser negotiator insignia" eine
Art von Monopol fur einen ganzen Zweig des Handels nach der
Turkei. Braucht ein allmachtiger Grofswesir, dem der all-
machtigere" Sultan in allem wie ein Kind. folgt, einen schlauen,
Mann, der alle Schleichwege kennt, urn ein bestimmtes Ziel za
erreichen, einen treuen Agenten, der fiir alle Falk, die voile Ver-
antwortung auf sich nimmt, so hat dieser Grofswesir ein Mo-
hammed Sokoli z. B. , der wirkliche Nachfolger Kaiser Soli-
mans, freie Wahl unter den Griechen von Konstantinopel, die sich
um eine solche geheime Anstellung fast watend reifsen. Er lafst
sich ruhig, wie Michael der Kantakuzene (t 1578), der erste dieser
grofsen Griechen, durch einen Nebenbuhler seines Herrn ein-
kerkern und quiilen, in der Zuversicht, dafs sein Herr ihn dock.
schliefslich befreien und ibm seine Leiden vergelten wird.

Ein solcher Helfershelfer hat aber auch seine eigene Politik
und seine speziellen Interessen, die er meisterhaft zu verfolgen
weifs: will ein Winch, mag seine Vergangenheit sein wie sie-
will, der nur fiber einige Beutel mit Geld verfagt, den Stuhl
des Patriarchen besteigen, oder will ein einstiger Patriarch,
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each einer kurzeren oder langeren Verbannung ihn wiederbekommen,
braucht ein moldauischer oder walachischer Furst eine sichere
Stiitze in Konstantinopel, oder sucht ein Fiirstensohn" nach einem
beimlichen Forderer, durch dessen Vermittelung er ungesehen vom
Wesir in Audienz empfangen werden konnte, so lafst ein solcher
Verteiler weltlicher und geistlicher Kronen nicht lange auf sich
warten. Der Grieche hat ja Geld, oder weifs wenigstens, wo er
Aspern, Dukaten oder Juwelen finden kann, denn er geniefst einen
unbegrenzten Kredit und steht mit vielen Hausern in Familien-
verbindungen. Die Wojwoden sind selr froh, wenn sie sich durch
eine schlau berechnete Heirat einer solchen Christenstiitze", die
zugleich die rechte Hand des Wesirs" ist, far das gauze Leben
versichern konnen. In fraherer Zeit waren die Verschwagerungen
mit Ungarn und Po len bevorzugt: Bogdan Orbul kampfte ja lange
Zeit um die Ehre, Schwager des polnischen Konigs zu werden,
Tepe§ war durch seine Frau ein collateralis" des grofsen Konigs
Matthias, und mehrere von den Ttichtern Alexander LIpu§neanus hei-
rateten nach Polen 1). Die erste Frau des lahmen Peter (1559-1591)
war aus der siebenburgischen ungarischen Familie Cherepovich
und Johann Sigmund, der dortige Konig", betrachtete sie als
seine Schwester. Das wird nun anders: von jetzt an haben die
Fiirsten der Moldau und Walachei gar nicht selten morgenlandische
Damen zu Frauen, und die do mnie, die Tochter der Woj-
woden, heiraten nicht selten Griechen, die mit Waren und Kronen
handeln. Wahrend dieses ganzen Zeitraumes lafst sich diese neue
Erscheinung verfolgen. Alexander Mircea hat die Ekaterina Sal-
varesso zur Frau, so dafs sein Sohn Mihnea ein Halblevantiner
ist; Mihnea heiratet zwar in eine walachische Bojarenfamilie, aber
.der Bruder" Alexanders, Peter, der Furst der Moldau, ist wieder
der Gemahl einer Maria Amirali von Rhodos. Eine Palaologin
von den Inseln besteigt mit Iancu Sasul den moldauischen Thron,
und eine ihrer Tochter, Chrysaphina, heiratet den Kaufmann Anton
Katakalos 2). Aron und Iliaq Alexandru, die Nachfolger Peters und
Mihneas, sind wahrscheinlich beide Schwiegersohne des Andronikos ;

1) S. meine Pretendent1 domnoW1, S. 46-47.
2) S. J o rg a, RelaVile ca Lembergul, I.
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der Trager dieses kaiserlichen Namens ist der Sohn des im Marz
1578 zu Anchialos hingerichteten Michael Kantakuzinos. Jener
Michael, wegen seiner Kunstgriffe von den Tiirken der Satanssohn,
Schaitanoglu, genannt, war mit Maria, der Schwester Peters, ver-
mahlt gewesen, aber die verwohnte d omnit a wollte ihm, dem
viel alteren Gemahl, nicht nach Konstantinopel folgen und liefs
sich von ihrem Bruder entfiihren. Peter bilfste zwei Jabre
spater, 1568, diese dreiste Tat gegen den machtigen Griechen mit
seiner Absetzung. Die Mutter des walachischen Heiden Mihal
Viteazul (1593-1601) hiefs Theodora und war mit einem der
grofsen Griechen", dem Ban Jani, verwandt. Eine Argyra war
die Frau des Radu Mihnea, eines Enkels der Ekaterina Salvaresso,
und der Sohn beider erhielt 1625 Roxandra, die Tochter des sehr
reichen und machtigen Griechen Skarlati aus Konstantinopel, des
Grofsen Saidschi oder Ochsenhiindlers, zur Frau. Der Vormund
dieses jungen Alexander hiefs Bartolomeo Minetti und war ein
Schwager des alten Radii Mihnea. Alexander Ilia, der nacheinander
erst Furst der Moldua und dann der Walachei war, hatte seine Er-
ziehung im Morgenlande genossen und war der Schwiegersohn des
Bans Janaki Katerdschi, welch letzterer der Urahn der jetzigen
Familie Catargi geworden ist; Janaki war ein Grieche mit tiirkischem
Beinamen. Moise Movila hatte zur Frau die Schwester Alexander
Coconuls, der, wie eben gesagt wurde, der Schwiegersohn des
Skarlati war. Marco Cercel, der Sohn Peter Cercels und ein be-
kannter Pratendent, heiratete ebenfalls in Konstantinopel eine
Griechin. Die zwcite Gemahlin des machtigen Vasile Lupu
(1634-1653) war eine Tscherkessin, eine Verwandte des Tataren-
khans. Nun folgte, namentlich in der Walachei, eine lange gluck-
liche Zwischenzeit, in der einheimische Landesbojaren auf dem
Fiirstenthron safsen; dann aber haben die Fiirsten, wie z. B. Radu
Leon (urn 1660-1670), wieder Griechinnen oder Levantinerinnen
zu Frauen.

Solche Leute fiihlten sich zwar ale Erben eines rumanischen
Thrones, aber keineswegs als Rumanen. Fast alle wurden von
fremden Gesandten beschuldigt, dafs ihre Anhanger falschlicla ihre
fUrstliche Abkunft beschworen hatten, und fur einige kann dies
sogar als eine beinahe festgestellte Tatsache gelten; fur andere ist
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die fiirstliche Abstammung mehr als zweifelhaft. So kommt aus
fernen abendlandischen Gegenden ein alter Mann, der Bich als Sohn
des Stephan (Tomp.) ausgibt und als Stephan Tompvici wirklich in
der Moldau regiert, obwohl in dem letzten Willen des enthaupteten
ersten Stephan dieser angebliche Sohn mit keiner Silbe erwahnt
wird. Dieser oder jener treibt sein ganzes Leben kleine Geschafte
als Kaufmann oder Handwerker, pellizari , ostregari" so be-
richtet der venetianische Gesandte in Konstantinopel (Bailo), der
die grofsen und kleinen Leute in Stambul ausgezeichnet kennt ,
und erst spat, sehr spat, erinnert er sich seines ffirstlichen Vaters.
Schon im 16. Jahrhundert findet der lombardische Arzt Bernardo
Rosso sechs Bojaren, die mit ihrem Eide bezeugen, dafs er ein
Sohn Basarabs" sei: er wird auf die Galeeren geschickt und ver-
wandelt sich, wie es scheint, in Bernardino Rosso, den kaiserlichen
Agenten zu Venedig und anderswo. Im 17. Jahrhundert verlangte
der Kroate Gaspar, der sich Gratiani nannte, nachdem er das Herzog-
turn von Paros und Naxos zu bekommen versucht hatte, die Regierung
iiber die Moldau als Lohn fur seine verraterischen diplomatischen
Dienste, und erhalt 1619 tatsachlich diese fiirstliche Wiirde. Ein be-
kannter Kaufmann, Locadello, der bisher niemals daran gedacht hatte,
seinen Vater zu verleugnen, wird ebenfalls plotzlich von der first-
lichen Grofsmannssucht ergriffen und setzt alles aufs Spiel, um
als Sohn des Aron -Vodg," dessen Nachfolger zu werden. Selbst
den Leuten, die gewohnlich den neuen Begen" zu ihrem Empor-
steigen verhalfen, waren die meisten von diesen als Abenteurer,
als nichtswiirdige Betrilger bekannt, und Andronikos der Kanta-
kuzine bezeichnet sie 1594 als elende Leute, die kein Erkennungs-
zeichen, sei es vom Vater, sei es von der Mutter, aufzuweisen ver-
mogen, sondern, ihrer Natur nach, elende Lugner und unwurdige
Soldlinge sind, von welcher Seite man sie auch betrachten mag " 1).
Solche Emporkommlinge, die nicht einmal, wie die einstigen
Kosakenschutzlinge, Kuhnheit, Todesverachtung, Kampfeslust und
mannliche Schonheit besafsen, verfugten fiber die Fahigkeit zu
allem moglichen, nur nicht uber die, zu regieren, sich Sympathien
zu erwerben, oder etwa gar dem armen Lande durch wohltatige
oder wenigstens schonende Mafsregeln zu dienen.

1) Hurmuzaki, XI, S. 373-374.
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In der Familie der Chiajna, der Witwe des Walachenfursten
Mircea Ciobanul (bis 1559), wurde gewifs griechisch gesprochen, weil
dies die Umgangssprache des grausamen Mircea war, der aus dem
Morgenlande kam, wo er wohl seine ganze Jugend zugebracht
hat. Jedenfalls schrieb Peter der Lahme das Rumanische in einer
geradezu lacherlichen Unvollkommenheit; niemals kam er so weit,
ein Wort nach dem Klange der Laute richtig in Buchstaben
wiederzugeben. Frau Ekaterina, Mihneas erlauchte Mutter, blieb
immer eine Griechin, und ihr Briefwechsel, sowie derjenige, welchen
ihr Sohn mit ihrer Schwester, die in Murano bei Venedig Nonne
geworden war, pflegte, ist griechisch geschrieben. Eine Schwester
der Ekaterina war mit dem Griechen Konstantin Frangopulos aus
Zante vermahlt, nachdem sie in erster Ehe mit einem anderen
Griechen, Xenos mit Namen, verheiratet gewesen war, und jener
Konstantin wurde zum Vistiernic (Schatzmeister) der Walachei er-
nannt. Eine Tochter dieser Lukretia heiratete den Ragusaner Johann
de' Marini Po li, der im Lande als Giva bekannt war, und fiihrte
ihn als hochgeehrten Bojaren auch in den Diwan Mihneas, und
dort erregte dieser Geschaftsmann, in Goldbrokat gekleidet, die
Bewunderung seines armeren Bruders Pasquale. Dieser Marini, der
zwar seine Frau und sein Amt als flirstlicher Rat verliefs, aber nicht
auch seine Geschafte aufgab, wurde spater kaiserlicher Agent in den
Fiirstentamern und berichtete, dafs in der Moldau unter Aron
(1591-1595) die hochsten Beamten Fremde Bind, und insbesondere
perfide Griechen" 1). In der Tat dienten Aron-Voch, auch Fran-
zosen ; ein Ungar hatte den Befehl fiber die Hoftruppen, die ihm
gegen seine Untertanen Schutz gewahren sollten : Michael Tolnay;
sein Vistier (Schatzmeister) biers Kalogera und war ein Grieche von
Kreta. Nur im Grofsdiwan blieben unter ihm, urn nicht allzu viel Un-
zufriedenheit zu erregen, Landesbojaren. Das Amt des Schatzmeisters
bekleidete gewohnlich ein Grieche, der meist zugleich der hauptsach-
lichste Agent und Glaubiger war : so war Andronikos der Kanta-
kuzine bis zu seinem Tode in Bukarest oder in Konstantinopel
walachischer Vistier. Jani, von dem schon die Rede war, amtierte
in der Moldau als Vistier, wahrend er in der Walachei als Ehren-

1) Hurmuzaki 1111, S. 197.

                     



52 3. Kapitel.

ban an der Spitze des Diwans stand. Auch Michael, der Walachen-
fiirst (1593 1601), der seinen Thron dem Andronikos verdankte

1,ich habe es versucht", schrieb er selbst im Jahre 1594, und
habe tatsachlich den Ban Michael zum Fiirsten gemacht"
hatte beim Beginn seiner ungewohnlichen Herrschaft den Griechen
Theodor §aitan als Ban, den Griechen Dimitraki als Spatar, den
Griechen Pankratios als Vistier, den Griechen Manta als Paharnic,
den Griechen Kotzi als Postelnic an seiner Seite, ohne der Griechen
Kantakuzinos , Michaltzi Karatzas, M ih al c e a bei den Rumanen,
zu gedenken 1).

Bei seinen Kampfen verwendete der Held Rumanen und.
Griechen .gemeinsam, aber unter den jetzigen Verhaltnissen ge-
wannen die Landesbojaren sehr leicht die Oberhand. Erst nach-
dem die Turken die alte Stellung an der Donau wiedererlangt
batten (1611), kamen Radu Mihnea, Alexander Ilia§ und Moise
Movilg, letzterer, obgleich seine Familie anderen Herren hul-
digte 2), mit zahlreichen Griechen im Gefolge, und nach dem Tode
Radus waren in der Tat der Katerdschi und der Grofse Saidschi
die wahren Herrscher in beiden Fiirstentiimern. Wie spater ngher zu
schildern ist, riefen 1632 die Landesbojaren in der Walachei Aga
Mater zum Fiirsten aus; dieser regierte dann zwanzig Jahre
und verdrangte wahrend dieser Zeit einigermafsen das griechische
Element. Doch dieser Veranderung wird, wie es gewohnlich auch
mit der geschieht, die in der Moldau nach der durch eine Be-
wegung der Nationalpartei bewirkten Einsetzung des Albaniers,
des hellenisierten Albaniers Vasile Lupu (1634), zustande kam
eine allzu grofse Bedeutung beigelegt.

Wahrend die Bojaren, die spater sogar den Fursten Leon
und die ganze Sippschaft der Abenteurer far lange Zeit von der Re-
gierung der Walachei verdrangten, sich Siebenburgen zum sicheren
Sitz ihrer Unternehmungen und kriegerischen Vorbereitungen aus-
ersahen, erhoben sie ihre Stimme laut gegen die Griechenherrschaft,
die das Land ruiniert und seine treuesten Sane, Glieder der edelsten

1) Vgl. Hurm uz aki XI, Vorrede und meine Istoria luT Idihai Viteazul.
2) Eine griechische Urkunde von Moise findot sich in Studil §i documente:

IV, S. 18.

-

,
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alien Familien, in die Verbannung getrieben babe. Damit rechtfertigten
sie ihre Bewegung, weil sie sehr gut wufsten, dais die Pforte nur
zwei Vergehen, da sie ihre eigenen Interessen verletzten, an einem
rumanischen Fursten nicht dulden konnte; das erste war die Be-
drangung der Raja, deren Besitzer dann aus Verzweiflung die Flucht
ergriffen, und das zweite war die Erregung von Unzufriedenheit unter
den Landesbojaren; alle, die innerhalb und aufserhalb der Landes-
grenzen safsen, standen im Einverstandnis miteinander und konnten
die allein im Frieden gewahrleistete punktliche Tributzahlung
durch Verschworungen und Bargerkriege storen. Sie, die Mane
des vaterlandischen Bodens, die sich durch die Teilnabme an den
glorreichen Kriegen Michaels einen grofsen Namen erworben batten,
waren es, die als Partei den kaiserlich romischen", den Deutschen-
scbiitzling Radu §erban, in der Walachei gegen Radu Mihnea unter-
statzten und letzterem 1611 das ganze Heer abspenstig machten.
Als Radu Mihnea dann schliefslich doch zurackkehrte, er, dessen
Vater in unwurdiger Weise als Turke gestorben war und musel-
mannische Kinder aus Haremsheiraten hinterlassen hatte, da traten
jene Bojaren gegen den Tarken" auf in Wort und Schrift, ja
sie zogen Bich in die Berge der Oltlandschaft zuriick und machten
den Versuch, den Mihai Crtmara§ul als zweiten kriegerischen Michael
einzusetzen (1612). Durch die Hinrichtungen, die Radu vornehmen
liefs, durchaus nicht eingeschuchtert, wirkte die Partei in demselben
Sinne und mit denselben Mitteln weiter gegen die Griechen".
Eine Verschworung zettelten ihre Mitglieder am Hole des walachischen
Fursten Alexander Ilia§ an; ihr bedeutendster Fahrer, Lupu aus
MehedintI, bisher Paharnie des fremden Fursten, entfloh nach Sieben -
burgen und kehrte von bier im Juni 1618 mit Haiducken und
Szeklern zuriick, auf Veranlassung Bethlens, des dortigen Fursten,
der anstatt des ihm unangenehmen Alexander lieber den Sohn
Cercels als Nachbar in der Walachei haben wollte. Der feige
tiirkische Statthalter floh an die Donau, und seine Herren schickten
ihn nicht wieder, sondern ernannten den jungen Gabriel Movila
an seiner Stelle. Nach wenigen Monaten wurde Lupu zum Grofs-
spatar ernannt; das war der Lohn far seine Wirksamkeit. Schliefs-
lich wurde er von Skender- Pascha zu Silistrien aufgespiefst, auch
diesmal als Belohnung. Trotz alledem war der Wunsch des Landes,
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Alexander Ilia§ zu verdrangen, in Erfilllung gegangen. Unter
einem anderen Alexander, dem Sohne des grofsen" Radu, erhoben
Bich die Soldatenbauern, die c Alai. a §T, wie auch die Bojaren des
Oltlandes, und suchten unter sich selbst und in den Klostern nach
einem kraftigen Landesfiirsten. Nun erklarte sich die nationale, mill-
tarische Partei, die den glanzenden Konig" Michael, den Herrn
der Walachei, der Moldau und Siebenburgens nicht vergessen
konnte, gegen den Griechen" Leon, der in seiner cyrillischen
Unterschrift einen griechischen Duktus zeigte und auch in dieser
Hinsicht seine alte Beschaftigung als o str ecari o, ale Austern-
handler in Konstantinopel, erkennen liefs.

Durch ein politisches Meisterstiick suchte sich Leon der gegen
seinen schwankenden Thron gerichteten Umtriebe zu entledigen.
Er berief das ganze Land zu sich nach Bukarest zu einer jener
grofsen Versammlungen, die nur selten abgehalten wurden, ergriff
eine ganze Reihe heilsamer Mafsregeln, urn alle zu befriedigen, und
begann mit der Vertreibung der Griechen. In dem feierlichen
Staatsakte vom 15.-23. Juli 1631 werden die fremden Griechen"
beschuldigt, dale sie die haufigen Fiirstenwechsel verursachen 1), in-
sofern sie den Bewerbern urn die Krone gegen zu hohe Zinsen das not-
wendige Geld darleihen; dais sie schlechte Sitten ins Land bringen,
die Abgaben ungebuhrlich erhohen, um wieder zuihrem dargeliehenen
Gelde zu kommen und sich auch sonst zu bereichern, dais sie hoch-
fahrendes Wesen zeigen, keinem von den Landeseingeborenen mit
Achtung begegnen und im Herzen diesem sie ernahrenden Lande
feindlich gesinnt sind 2). So charakterisierte ein Furst, der selbst
als Grieche gait, die Siinden, die seinen Volksgenossen schon unter
Alexander Ilia§ von dem in der Walachei angesiedelten Month
Matthaus von Myrai in ganz ahnlicher Weise vorgeworfen werden.
Allah nicht", so schreibt jener, den Rumanen durch eure Hab-
gier, , weil ein Gott im Himmel ist und von dort herunterblickt,
verlangt nicht nach dem Gute des Rumanen. Gewifs tyrannisiert
ihr die armen Rumanen; eure Unersattlichkeit macht diese zu
Griechenfeinden, so dais sie die Griechen nicht einmal im Bilde

1) AmestecA Domniilo".
2) Magazinul istoric, I, S. 122-125; Arch. soc. §tiintifice §i literare din

Iasi, V, S. 72 ff.; Buletinul fundatieT Urechiii, I, S. 27ff.
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ansehen rnogen. Ale Hunde betrachtet ihr, ihr Griechen vom Hofe
and in den Amtern, die Rumanen und verachtet sie immer. Wenn
ihr Verha lten ungerechtfertigt ware, batten sie euch nichts vor-
zuwerfen, aber sie klagen and zeigen dadurch, dafs sie recht haben.
Verlafst, Griechen, die Ungerechtigkeit, auf dafs euch Gott nicht
mit ewigen Strafen belege! Diese Armen sind doch diejenigen,
welche uns ernahren und uns betreuen ; willig oder unwillig sagen
sie zu uns: ,Jupine , Herr'. Es geziemt sich, date wir sie lieben
and ale Bruder ehren" 1).

Jedoch die aufrithrerischen Bojaren, von Iiikoczy, dem sieben-
burgischen Fursten, and dem machtigen Befehlshaber an der Donau
Abaza unterstiitzt, ja vom Lande sehnsuchtig erwartet, waren gar
nicht so Behr von der Aufriebtigkeit des zum Reformator ge-
wordenen ordinaren Griechen" Leon uberzeugt.

In dieser Zeit regierte Alexander Ilia§ in der Moldau, and er
glaubte, dafs sein Sohn Radu von den Walachen anerkannt werden
wtirde, wenn er nur die kaiserliche Fahne fitr diesen Knaben,
wie es ehedem Radu Mihnea fur seinen Co con (Sohnchen")
Alexander getan hatte, erkaufen wtirde. Aber der Aga Mater, den seine
Anhanger Furst nannten, drang ins Land and verjagte den von der
Moldau langsam mit Sandschak und einem bedeutenden Heere an-
rtickenden jungen Radu -Vodit. Er besiegte ihn bei Bukarest, Aber-
schrift die Donau, urn sich vor seinem Gonner Abaza wegen dieser
kiihnen Tat zu verantworten, and erschien dann mit demselben glan-
zenden Gefolge, in dem alle Stande, sogar Bischofe und grofse Bojaren,
vertreten waren, in Konstantinopel selbst; das zeugte von mehr Mut,
ale die Schlacht gegen den vom Kaiser schon ernannten Radu. Hier
siegte er noch einmal durch eine Klage im Diwan, indem er gegen-
-Aber den griechischen Feinden den Beweis erbrachte, dafs sie den
Garten des Kaisers verwilstet haben durch ihre RAubereien und
Missetaten, dafs sie alles, was sie nur finden konnten, sich an-
zueignen pflegten, so dafs bis heute das Land ode daliegt" 2).

1) Varoeta Tijc 011yypiLia(tac, zusammen mit Staurinos, Geschichte
Michaels des Tapferen, oft gedruckt, such bei Papiu, Tesaur I die Stolle
auf S. 336-337 , und bei Legrand, Recueil IV.

2) Gleicbzeitige Chronik in der offiziellen Kompilation von 1688; Magazin
istoric, I, S. 319.
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In der Moldau ging der Auszug der Griechen ohne Reform-
versuch und Bojarenflucht vor Bich. Durch das Beispiel, das
die Walachei gegeben hatte, ermuntert, erhob sich der Mel von
Jassy die gefUrchteten Bewohner der Vororte zum Aufruhr ;
aus den benachbarten Diirfern eilten bewaffnete Bauern herbei.
Die Landesbojaren liefsen uberall die beunruhigende Nachricht
verbreiten, die Griechen am Hof hatten sie, da sie ihre Beihilfe
zu allerlei Missetaten nicht batten bekommen konnen, ermorden
wollen. Alexander Ilia erklarte dem FUhrer des Aufstandes,
Vasile Lupu, dafs er die Sache der Griechen zu der seinigen
mache, rUstete sich aber sogleich zu einer Reise nach Konstanti-
nopel. Ala der Vertreter des Griechentums seine Hauptstadt ver-
liefs, da begleiteten ihn laute Verwunschungen und Drohungen.
Es war ihm kaum moglich, von Wachen umringt, die wilde,
wogende Menge zu durchdringen , ja, unter seinen Augen wurde
sein Gunstling, Konstantin Battista Vevelli aus Kreta, in Stiicke
gerissen. Im Regen fiel dem Griechen der Mantel von den Schultern,
und so entkam er, unter dem Schutz der Bojaren , nach Galati,
wo er das Schiff bestieg. Seine Stelle nahm Moise MovilA ein,
nachdeni die Pforte ihre Unzufriedenheit mit dem Vorgefallenen
durch die Hinrichtung des Nationalkandidaten, des tapferen Miron
Barnowski er war der Schwiegersohn Radu Mihneas , zu
erkennen gegeben hatte. Wenig spater aber, nach dem ersten
polnischen Feldzuge, brachte Abaza den Vasile Lupu an das Ziel
seiner lang gehegten Wiinsche ').

Mittel und Vasile, beides Fursten, die sich lange gegenseitig
und im besonderen in den Jahren 1637, 1639 und 1653 be-
fehdeten, diese beruhmten Streiter fur das rumanische Volkstum
im 17. Jahrhundert, drUckten das Land deshalb weniger als ihre
Vorganger, weil sie auch ]anger als zehn dieser EintagsfUrsten
regierten. Unter ilmen bliihten Walachei und Moldau auf; sie liefsen
neben slavischen auch rumanische Gebetbiicher, kirchliche Werke
und Gesetzsammlungen in ihren Klostern wie Cimpulung und Go-
vora oder in ihren Residenzen, Tirgovite und Jassy, drucken.

1) Vgl. mit der Erzablung bei Miron Costin, S. 293ff., Jo rga, CeI d'in-
taig anI din Domino. luI Vasile Lupu (Bukarest, 1900) und Studil §i doeumente,
1V, Vorrede.
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Matei war, bis er in hohem Alter (April 1654) starb, im Lande",
d. h. bei den grofsen und kleinen Bojaren und Bojarensolmen
Behr beliebt und ward wie ein alter, guter Vater von ihnen in
Krieg und Frieden verehrungsvoll umringt.

Aber sie batten trotzdem, geradeso wie die verhafsten Griechen,
in Konstantinopel ihre griechischen Agenten: Kurt Tschelebi und
Pavlaki batten den Auftrag, alle Nebenbuhler und es gab ihrer
genug fernzuhalten. Diese Griechen wucherten wie andere ihrer
Nation, und fur sie ward. das Land hart mit Abgaben geplagt.
In den letzten Jahren des popularen walachischen Herrschers
Matei-Voda ermordeten fremde Soldaten einen allmachtigen Griechen,
Ghinea Tzukalas, einen Rumelier, der den Landesschatz in seinen
Minden oder besser in seinen Kra llen hatte, unter den Augen des
Wojwoden, welcher der KUnste dieses Fremden zu seiner Sicherheit
bedurfte und mit seiner Hilfe seinem Nachfolger viel Geld hinter-
liefs 1). Wahrend der ganzen Regierung Maters war Konstantin
Kantakuzinos, der Sohn des Andronikos, sein Postelnic und geraume
Zeit auch sein erster Rat. Vasile Lupu hatte seine ganze gricchische
Sippschaft in seiner Nahe: seinen Bruder Gabriel, der sich griechisch
unterzeichnete, als Hatman, seinen Bruder Georg, auch als Hat-
man ; die Schwiegersohne des letzteren, den reichen Kaufmann und
Vistier Ursachi und den konstantinopolitanischen jungen Tschelebi"
Alexander Rosetti, dessen Vater Antonios spater in der Moldau
regierte. Dann weilten bei ihm die Vettern tiuca der Jig -
nicer, Iorga der Kapukehaja, der Vertreter an der Pforte und
spatere Postelnic, dessen Frau die Tochter des miichtigen wa-
lachischen Griechen aus der Zeit Raduls, Trufanda des Vistiers,
war. Der Miner Necula, ein Grieche, war auch ein Schwieger-
sohn des Gheorghe Hatmanul; Marga, die Schwester des Wojwoden,
war mit dem Griechen Demetrios Geralis, Iarali, der zum Grofs-
clucer ernannt wurde, vermahlt; Iorga, der Stolnic endlich, wird
neben dem griechischen Postelnic Iorga genannt 2). Als StUtzen
der Herrschaft Vasiles galten die zwei Balder des Konstantin Kanta-

1) Magaz. istoric, IV, S 328, 365.
2) Vgl. Studil si docum., III, S. 31-33; IV , S. 342-343 ; Tan o-

vicean u, in An. Acad. Rom. fiir 1901.
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kuzinos, die in der Moldau lebten ; der alteste von ihnen, Iordachi,
hatte dort einen riesigen Grundbesitz, der sich dem des oben-
genannten Konstantin vergleichen lafst, langsam aber fleifsig er-
worben. Ohne den Rat dieses Iordachi und den des jungeren
Toma Kantakuzinos geschah hier tiberhaupt nichts 1).

Die Nachfolger von Mater und Vasile haben dieselbe Politik
verfolgt, wie jene, ihre grofsen Vorganger. Konstantin Kantakuzinos
und Georg Karidis aus Trikke rind Grofspostelnic und Schatz-
meister des walachischen Ftirsten Konstantin Basarab (1654-1658),
der als gebildeter Mann auch etwas Griechisch sprechen konnte.
Per Landesbojar Gheorghe Stephan, der seinen Herrn im Jahre
1653 verdrangte, ware vielleicht den Griechen weniger als Vasile
geneigt gewesen, wenn er nicht, arm und bedroht zugleich, in
Konstantinopel die moralische Untersttitzung, in seinem Lande das
Gold der Griechen notwendig gebraucht hatte. In seinen Rech-
nungen 2) erscheinen Dschalepen (Fleischhandler) und Miner als
seine Glaubiger ; der grofse Panajotaki Nikusios, Dragoman der Pforte,
zahlte in Konstantinopel fur den Griechenfeind und hatte ihn vollig
in seinen Handen. Dann kommen nur Stephan, der Sohn des
Lupu mit seiner zweiten Frau, einer Tscberkessin, macht eine Aus-
nahme lauter Griechen auf den Fiirstenstuhl: der ganz griechisch
gewordene Mihnea III., ein angeblicher Sohn des Radu Mihnea, der
noch dazu im ttirkischen Serail erzogen worden war; ferner die
beiden Ghica, von denen der Vater ein Albanier von Geburt, der
Sohn, Gregor, zwar mit der Moldauerin Maria Sturdza verheiratet,
aber ein so eifriger Griechenfreund war, dafs er den zum
Griechenfeinde gewordenen alten Konstantin Kantakuzinos er-
witrgen liefs.

Bis zum alten Cantemir (1685) bekommt auch die Moldau
aus Konstantinopel nur griechische Ftirsten : Demeter Kantakuzinos,
dessen Vater, ein Vetter des obengenannten Konstantin, in Konstan-
tinopel gelebt hatte und dort gestorben war; Dukas, aus Rumelien
gebtirtig, Antonios Rossetti, ein Konstantinopolitaner, I1ias Alexander,

1) S. meine drei, Bukarest 1902, erschienenen Rind() fiber die rumanischen
Kantakuzenen: Despre Cantacuzini, Documentole Cantacuzinilor, Genealogia Can-
tacuzinilor.

2) Studil §i Doc., IV, S. 263 ff.
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der Sohn des Alexander llias, aber noch mehr als sein Vater ent-
nationalisiert. Sie alle sind gute Freunde des schon erwahnten
machtigen Dragomans oder Dolmetschers der Pforte, Panajotaki.
Stefan Petriceicu, der Furst der Moldau 1672-1683, bildete nur eine
seltene Ausnahme. Erst seitdem die Walachei der Grund da-
fur wird spater angegeben werden immer starkeren Einflufs
auf die in viel hoherem Mafse geschwachte Moldau gewann, erst
each diesem Wendepunkte, gegen 1680, bekam dieses letztere
Fiirstentum rumanische oder wenigstens halbrumanische FOrsten,
bis Bann mit dem folgenden Jahrhundert die sogenannte Fanarioten-
herrschaft beginnt.

Die Zustande in der Walachei erwecken jetzt ein erhohtes
Interesse. Nach den beiden Ghica bekommt der Grieche" Radu,
.der Sohn des seinerzeit als schlechten Griechen" bekannten Leon-
Vocla, die Herrschaft (1665). Die Landesbojaren, an deren Spitze
die vollig rumanisierten Sane des Konstantin Kantakuzinos, be-
sonders DrAghic1 und dessen ehrgeiziger Bruder §erban standen,
mochten diesen jedoch nicht, und als sie die Absetzung Gregor
Ghicas erreicht batten, war ihr Kandidat ein gewisser Dumitraco
von CapAinenf, ein bescheidener alter Mann, aber ohne Energie und
ohne Anhang, wie sie ihn gebrauchen konnten. Nach drei tiir-
kischen Jabren jedoch kam fur den frohen, jagd- und schmaus-
lustigen Griechen mit dem altrumanischen Namen Radu die Stunde
der jetzt ordnungsmafsigen Riickberufung nach Konstantinopel.
Als armer Mann, der alles Gewonnene vergeudet hatte, fiel er den
reichen Kantakuzinen zu Fiifsen, urn das notwendige Geld von
ihnen zu bekommen. Dies gelang ihm auch , aber er mufete
sich, besonders da sich in Bukarest bedenkliche Aufruhrszenen ab-
gespielt batten, zu neuen Mafsregeln gegen seine lieben Griechen
verpflichten. Zuvor, noch wahrend der ersten" Regierung, hatte
er rumanische Monche in die Kloster gesetzt; jetzt, im Dezember
1668, erkannte er reuevoll an, dafs er bisher fremden Leuten,
Griechen, die Bojarenwurde und Amter verliehen babe", und dafs
durch sie, die sich der flirstlichen Wohltaten unwiirdig erwiesen
batten, schlechte Sitten" eingefuhrt worden seien. Darum rief
Radu geradeso, wie 1631 sein seliger Vater getan hatte, das
gauze Land, bis zu den Bauern herab , zu sich, und ergriff die-
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selben Mafsregeln, die in seiner gleichen Bedrangnis Leon-VodI
zum Heil des Vaterlandes ergriffen hatte. Er will alle Griechen
in ihre Heimat zurtickbefordern und sich im besonderen seiner
vertrautesten Berater, Nikolaus aus Sophia und Balasaki, zu entledigen
trachten. Die an die grofsen morgenlandischen L a vr en verschenkten
Kloster sollen von nun an einheimische Vorsteher bekommen, und
selbst von der FIofkirche sollen die griechischen Monche zugunsten
rumanischer Priester weichen 1). Kurze Zeit danach taten die
Unzufriedenen, die Nationalisten und Reformfreunde von 1668
dasselbe, was jene von 1631 getan batten ; sie gingen nach Kon-
stantinopel und erhielten bier als Fiirsten einen Bojaren des Landes,
den guten alten Antonie-Voda von PopeM, der zwar kein Geld
und keine personlichen Freunde, aber auch keinen festen Willen
und keine Bosheit in seiner friedlichen Seele hatte (1669). Unter
ibm feierten die siegreichen Bojaren am Ostertage ein grofses Ver-
briiderungsfest, vergafsen es aber, durch unversohnlichen Ehrgeiz
aufs neue in den Kampf getrieben, nur zu bald wieder. So kam
nach kurzer Zeit (1672) Gregor Ghica als mitleidsloser tyrannischer
Friedensstifter zuriick. Die Kantakuzinen arbeiteten nun eifrig
darauf hin, diesen erklarten Feind ihrer Familie, diesen Murder
ihres Vaters, loszuwerden, und in der Tat bekam das Land an
seiner Statt infolge ihrer patriotischen Bemuhungen einen anderen
Griechen zum Herrn, der nicht einmal auf rumanischem Roden
geboren war, den habgierigen , gelegentlich blutdiirstigen, aber
jederzeit treulosen Duca (1674). Die Rossetti, die Sane des alten
Cupariti oder Paharnic (Mundschenk), dienten ibm, aber bevor-
mundeten ihn zugleich: es waren dies nicht weniger als fiinf Briider,
die alles fiir sich haben wollten und in dem alteren Bruder Iordachi
einen umsichtigen Fiihrer besafsen. Ein Verwandter von ihnen,
Antonios, bestieg sogar 1675 den moldauischen Thron. Diese
konstantinopolitanische Kamarilla verfugte fiber die hauptsachlichen
Einkiinfte der ihnen preisgegebenen rumanischen Lander, bis nach
dem Zuge gegen die kosakische Burg Oehrin im Winter 1678 An-
tonios abgesetzt wurde, wobei Duca nach der Moldau ging und

erban Kantakuzinos die Wiirde eines Walachenfiirsten erhielt.

1) Vgl. Despre Cantaeuzini S. xcif.; Magazin istorie, I, S. 131-134.
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Er regierte beinahe zehn Jahre in grofsem Stile und begann
eine neue christliche Politik zu verfolgen. Nachdem er die Bojaren
durch Wurdenverleihungen und nicht minder durch grausame
Qualereien und zahlreiche Hinrichtungen sich vollstandig linter-
worfen hatte, starb er

Konstantin
in seinen besten Jahren, und zu seinem

Nachfolger wurde Brincoveanu, der Sohn Stancas, der
Schwester des Verstorbenen, ein aufserordentlich reicher, aber auch
in alien Ranken bewanderter, noch ziernlich junger Bojar, vom
Lande erwahlt. Die Pforte bestatigte die Wahl gegen grofse Ge-
schenke, und er behauptete sich geschickt mehr als funfundzwanzig
Jahre lung, d. h. die Dauer seiner Regierung lafst sich nur mit
der des alten, grofsen Mircea vergleichen. Die Walachei gewann
unter §erban und Konstantin ein holies Ansehen und erlebte,
trotz aller in der letzten Zeit zu beklagenden leidenschaftlichen
Parteiungen, eine Bliite, wie sic seit langem nicht mehr dagewesen
war. Beide diirfen als Nationalftirsten und als Bekampfer des
Griechentums gefeiert werden, aber auch sie benutzten im Anfaug
als ihre Vertreter zu Konstantinopel die einzigen vorhandenen
Spezia listen, die dortigen Griechen, denen sie schmeichelhafte Briefe
schrieben und grofse Geschenke machten, urn ihren Eifer wach-
zuhalten. Nicht lange blieben die Brilder Rossetti, die CupdreSt
genannt, unbeschaftigt und waren dann sehr oft die Helfer und ver-
traulichen Agenten des Brincoveanu. Die Stiitze §erbans bei der
Pforte bildete kein anderer, als der in Gesandtschaftskreisen Behr
gut bekannte Janaki Porphyrita. Als der Nachfolger des un-
vergleichlichen Panajotaki, der beruhmte Arzt und Dolmetscher
des tiirkischen Ministeriums, Alexander Maurokordatos, der Nach-
ahmer der grofsen Griechen" aller Zeiten, seine Ste flung be-
festigt hatte, mufste Brincoveanu, wie die gleichzeitigen Fiirsten
der Moldau, meistens seine Schutzlinge, die beiden Briider Can-
temir, Dimitrie oder Dimitraro und Antioh, und der verwohnte,
schwachsinnige Konstantin, der Sohn desDuca, den hochfahrenden
Terziman (Dolmetscher) auf jede Weise umschmeicheln. Eine
Tochter Brincoveanus wurde mit dem Griechensohne" Rad u, dem
Sprofsling des Mac; Alexander, verheiratet, eine altere Domni .a
wurde die Frau des Tschelebi" Skarlat, welcher der Sohn des
Maurokordatos war, und dieser junge Grieche kam nun mit seinem
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Vormunde, dem Priester Nikolaos aus Sinope, nach Bukarest als
Bojare des Schwiegervaters und als vaterlicher Spion.

Doch nicht hierin allein zeigte sich der Sieg des aufstrebenden
Griechentums caber alle Voreingenommenheit und alle mahsam
aufgetarmten Damme, denn niemals gedieh in einem rumanischen
Lande die griechische Kultur besser, als wahrend der Regierung
§erbans und Konstantins. Schon seit langem waren Vertreter
dieser hochsten Kultur des Morgenlandes, Kleriker and Laien, ge-
lehrte aber ausgehungerte Leute, gebildete graec ul i, in die Wa-
lachei und Moldau, in die Nahe gebildeter und ungebildeter Fiirsten
gekommen. Im Anfange des 17. Jahrhunderts findet sich am Hofe
des ausgezeichnet gut erzogenen Radu Mihnea ein Patriarch, Cyrill
von Alexandrien und spater von Konstantinopel, der beriihmte,
reformfreundliche, lateinisch schreibende Cyril Lucari, der vor dem
walachischen Fiirsten und seinen Bojaren meisterhaft zu predigen
verstand ; dann auch der fromme Metropolit von Myrai, Matthaus
aus Pogoniane, ein guter griechischer Patriot und dennoch ein Freund
des ihm Nahrung spendenden rumanischen Volkes, Matthaus, der
in Prosa und Versen Chroniken und religiose Traktatchen in
seiner Hegumenie vom Kloster Dealu schrieb ; auch der Verfasser
einer Weltchronik, Hierotheos, Metropolit von Monembasia, der
im Jahre 1618 unter den Handen der Haiducken fiel. Metropolit
des Landes war Lukas, ein gelehrter Mann aus Cypern. Unter
den Fiirsten Matei und Vasile, die wir schon als Verdranger der
Griechen kennen gelernt haben, schritt die Bewegung fort, aber
darin darf man keinen Widerspruch erblicken. In der Moldau
fand eine kleine Synode der morgenlandischen Kirche statt.
Eustratios der Logofat ubersetzte 1643 einen Teil der kaiserlich
byzantinischen Gesetze aus dem Griechischen und beforderte sie
zum Druck. Der Metropolit Maters hatte mit einer Ubersetzung
der Canones aus dem Slavischen (1640) den Anfang gemacht;
eine Antwort des walachischen Farsten auf die moldauische Publi-
kation ist dann die 1652 erschienene grofse P r av i I A, die auf
einer Handschrift des Griechen Karidas, des Grofsvistiers, be-
ruht 1). An der letzten Arbeit beteiligte sich auch der bekannte

1) S. Bianu 9i Hodoq, Bibliografia romAneascfi (Bukarest 1899-1903).
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Panteleimon Ligarides, der als Minch Paisios heifst, aber unter
ersterem Namen als Prediger am Hofe der Basaraben wirkte. In
der Moldau war 1639 Metrophanes, der Nachfolger Cyril ls in
Alexandrien, gestorben ; Vasile stiftete bier eine Schule in dem
prachtvollen, von ihm errichteten Kloster der drei Hierarchen"
Trei Ierarchi , und in dieser Schule ward auch die griechische
Sprache gelehrt, neben der noch immer gebrauchten slavischen
und der moldauischen". Ein Schuler von Tref TerarchI mufs
der in der kirchlichen Literatur sehr bewanderte Nikolaus Milescu
gewesen sein, dessen Name durch das En c hiri di on des
griechischen Glaubens" ') auch ins Ausland gedrungen ist. Um
1660 bestand bereits auch in dem von Griechen bewohnten Kloster
St.-Sava in Jassy eine griechische Schule. Duca, der sich seines.
Ursprungs noch wohl erinnerte und gem als Befiirderer der Kultur
auftreteii wollte, empfing mit grofsen Ehren den Patriarchen Dosi-
theos aus Jerusalem, der von jetzt an eine Art Hypermetropolit",
ein oberster Herr des rumanischen Klerus und der rumanischen
Lehrer griechischer Sprache, zugleich aber ein Hort der reinen
Orthodoxie gegenilber den von Siebenburgen kommenden Unions-
bestrebungen wurde. In Ducas Kloster CetMuia, auf einem Hugel
in der Nahe der moldauischen Hauptstadt, grtindete er auf seine
Kosten eine griechische Druckerei, in der kirchliche Schriften
hergestellt werden soliten. Aber bald sah er ein, dafs in der
reicheren Walachei mehr zu machen ware; damit soil nicht gesagt
sein, dafs der griechische Einflufs in der Moldau abgenommen hatte.
Wie der Sohn Ducas von Johann dem Komnenen und von einem
Spandoni, so wurden die Sane des einfachen landliehen Grund-
besitzers und Soldaten Cantemir-Voda von Jeremias Kakavelas
erzogen. Hatte die Unterweisung auch bei Antioh nur sehr ge-
ringen Erfolg, so wurde Dimitrie, der Lateinisch, Griechisch, alle
Sprachen des heidnischen Morgenlandes, Russisch und sogar Fran-
zosisch verstand, eine Leuchte der Wissenschaft im rumanischen,
turkischen und russischen Orient. Unsterbliche wissenschaftliche
Werke schenkte er seinen Zeitgenossen; als moralischer Philosoph
betatigte er sich durch seinen Diw an, eine Schulerarbeit, die von

1) Legr an d, Bibliographic) grecque du XVII° siecle, II, S. 248ff.
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wohlfeiler Gelehrsamkeit strotzt, als satirischer und politischer
Dichter durch seine I st or ia iero glific it, die in allegorischem
Gewande die Wirren und Ranke seiner eigenen Zeit etwas dunkel
und kalt schildert, als Musiker durch sein Werkchen fiber die
Theorie der orientalischen Musik, das zugleich das alteste Kom-
pendium fiber diesen Gegenstand ist als Geograph grofsen
Stile in seiner klassischen, wenngleich bei der Ungenauigkeit ihrer
Angaben mangelhaften De scrip ti o Mold a vine, einer Ehren-
gabe ftir die Berliner Akademie, zu deren auswartigem Mitgliede
er erwahlt wurde. Besonders aber hat er sich als Geschicht-
schreiber mit der politischen Entwickelung seines eigenen Landes
in dem allerdings unvollendet gebliebenen Hr onic ul R °min° -
III old° vlahilor beschaftigt, und die gliicklichen und ungliick-
lichen Geschicke der Turken von der stolzen Mille, die sie im
Mittelalter einnahmen, bis hinab zum Verfall ihrer DrIacht in seiner
etwas naiven und zusammenhanglosen Ge sc hi chte des o s -
manisch en Reich es dargestellt; zuerst lateinisch geschriebeu,
ist sie nur in franzosischer, deutscher, englischer und rumanischer
Ubersetzung erschienen. Aufserdem beschrieb er fremde Zustiinde
und Sitten und fremde Glaubenslehren, war Genealoge, aber auch
Ubersetzer und Erklarer des Korans, mit einem Worte der lite-
rarische Dolmetsch des Morgenlandes fur das von ihm gekannte
und hochgeschatzte Abendland.

In Bukarest traf Dositheos unter dem Kantakuzinen §erban
und. seinem Neffen Brincoveanu Patriarchatskollegen, Dionysios
den Seroglanen, aus Konstantinopel, Gerasimos von Alexandrien,
Athanasios von Antiochien, sowie benachbarte Metropoliten aus
Sofia, Silistrien und Nissa als standige Gaste; daneben fanden sich
ehemalige Beamte der Grofsen Kirche, wie Johann Kariophilos,
beruhmte Gelehrte und. Erzieher, wie Sebastos der Kymenite, dort
ein; ferner Hofgeistliche mit den Kenntnissen eines Johann Abramios,
eines Georg Maiotta, die beide welsche Griechen waren, der Arzt
Pylarino, der durch seine Ideen fiber die Impfung bekannt ist,
und viele Bojaren. Ein solcher war der gelehrte Konstantin Kanta-
kuzinos (Constantin Cantacuzino Stolnicul), ein Schriftsteller, der
Europa durchreist und sich in Padua die lateinische Bildung und
humanistischen Geist angeeignet hatte; auch die fleifsigen Brtider
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Greceanu und manche andere gehorten Bojarenfamilien an. Die neu
eroffnete griechische Schule von Bukarest hatte zahlreiche Schuler
and konnte als eine der beaten in der ganzen griechischen Welt
gelteu. Info lge der Bemuhung des Dositheos und seines Neffen,
Chrysanthos Notaras, der das Abend land aus personlicher Anschauung
kannte and ein ausgezeichneter Theo loge war, sich auch mit Mathe-
matik befafste und sogar ein Werk auf diesem Gebiete schrieb, lieferte
die griechische Druckerpresse unter der Leitung des Monches Antim,
eines hellenisierten Iberers, der spater fur seine Verdienste durch die
Verleihung der Metropolie des Landes belohnt wurde, den griechischen
Lesern viele schone, korrekte Drucke. In schwungvollen Vorreden
and begeisterten Versen wurde der Ruhm des grofsen Authenten
Constantinos" gepriesen, der freilich in dieser glanzenden Umgebung
nur als ein bedeutungsloses Abbild der alten byzantinischen Kaiser
erscheinen konnte.

Dieses war der griechische Einflufs, gegen den von der Mit-
und Nachwelt in Wort und Schrift leidenschaftlich gekampft wurde.
Bei rubiger Betrachtung der Tatsachen und eingehender Information
erweist es sich jedoch, dafs dieser politische, kulturelle und such
bis zu gewissem Grade wirtschaftliche Einflufs, den das ruma-
nische Leben seit der zweiten Halite des 15. Jahrhunderts erfuhr,
durchaus nicht allzu tief eingewirkt hat; er beherrscht nicht, wie
man glauben konnte, unmittelbar durch Bich selbst das Rumanentum
in alien Richtungen. Will man ein treffendes Urteil fallen, dann
mufs man sich erst klarmachen, welcher Art die am rumanischen
Leben beteiligten Griechen waren.

Die Griechen, die den Furstenmarkt und die Borse der Begs
zu Konstantinopel beherrschten, waren, wenn einer von ihnen die
anderen unbestritten an Gewandtheit iibertraf, oder wenn sie ihre
Anstrengungen vereinigten, dazu imstande, den ihnen genehmen
Wojwoden auf den Thron der Moldau oder Walachei zu bringen,
and jeden rumanischen Dynasten, aufser wenn er, was nur sehr
selten vorkam, personliche, freundliche Beziehungen zu einem Behr
macbtigen Tiirken unterhielt, zu Falle zu bringen. Im Lande
aber hing alles und jeden von dem Willen des Farsten ab , und
so war tatsachlich der konstantinopolitanische Grieche die Quelle
jeder politischen Tatigkeit and jeder Veranderung, aber trotzdem
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nur die letzte Quelle, so dafs der sich ergiefsende Strom sehr wohl
durch viele andere Faktoren in seinem Laufe beeinflufst werden konnte.
Uber jene stolzen Fremden, die den Landesbojaren nichts weniger
als ehrerbietig begegneten, da diese ihren Wiinschen und Interessen
gewOhnlich nachgeben mufsten, wurde viel geklagt, besonders auch
deswegen, weil jene allmUchtigen Griechen den Farstenwechsel, ohne
iiberhaupt jemand zu fragen, zustande brachten , weil sie, wie
man in jener Zeit sagte, die Dom ni mischten" (am e st e c a4).

Aufser diesen grofsen Glaubigern , bevollmachtigten Agenten
und ungekronten Aufsehern der gekronten Puppe, die sie erst da-
zu gemacht hatten, litt das Land" such unter der Habgier, der
Grofstuerei und beleidigenden Arroganz, wie sie der Emporkommling
zur Schau zu tragen pflegt, anderer fremder Griechen" (G reci
s t r 1i ni). Jeder Furst hatte namlich auch sein konstantinopoli-
tanisches Gefolge, welches mit ihm kam, bei ihm blieb und wieder
mit ihm ging ; es waren dies kleinere Kapitalisten, welche durch
Beisteuer einiger Beutel ihrem Beschtitzer zu seiner Wiirde verholfen
batten ; sie kamen , urn sich ihre Geldgaben fiinffach vergitten zu
lassen. Ferner gab es feine Diplomaten nach morgenlandischem
Muster, schlaue Spione, die alles auszukundschaften wufsten und dann
dartiber berichteten, gute Ratgeber" in verwickelten, gefahrlichen
Verhaltnissen; in ihnen besafs ihr Herr gewissermafsen eine zweite,
tiberall hindringende Seelenkraft. Um far den guten Ton beim
glanzenden, meistens verschwenderischen Hofe zu sorgen alles
lebte doch im tiirkischen Orient fur den Augenblick, und das
carpe diem" war far diese Leute eine absolute Notwendigkeit ,
erschienen viele niedere Beamte, die in ihrer langen Dienstzeit
unter anderen Authenten" ihr Handwerk, das kaiserlich byzantinische
Zeremoniell in der neueren tiirkischen Ausgabe, gehorig studiert
hatten und einem ehemaligen o str eg ari o zeigen konnten, wie
er sich in diesem oder jenem Falle zu henchmen habe. Endlich
darf der wirklichen, treuen Freunde aus der langen, schmerzlichen,
unsicheren Wartezeit, der oft sehr zahlreichen, griechischen und
levantinischen Blutsverwandten aus der Hauptstadt oder aus dem
Verbannungsorte nicht vergessen werden. Neben einem Skarlati,
Katerdschi und Panajotaki steht ein Minetti, Bartolomeo Bruti,
Bernardo Borisi und mancher andere. Aus den machtigen
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Griechen erwablten die griechischen Fiirsten gem ihre Postelnicen,
deren Amt es war, geheime, sorgsam verborgene Beziehungen,
meist mehr oder weniger verritterischer Art, zu den benachbarten
oder entfernten fremden Machten zu unterhalten ; dann warden
aus ihrer Mitte beinahe ausschliefslich die Vistiere, die Schatz-
meister, genommen. Alle anderen Mitglieder des Diwans dagegen
Bind, wie ihr Verzeichnis unter jeder feierlichen Urkunde ergibt,
Rumitnen. Sonst batten die Landessohne den Weg nach Sieben-

burgen, nach Polen genommen, um durch ihre Flucht erfolgreich
gegen den Griechenbeschtitzer zu protestieren; das war aber ein
geflihrliches Ereignis, dem selbst die mutigsten der bosen Fiirsten
aus dem Wege zu gehen suchten. Das Amt des Postelnic verhalf
einem Bojaren zu Ruhm und natzlichen Bekanntschaften fur schwere
Zeiten, sie verschaffte ihrem Inhaber die Intimitat des Herrschers
und seine, wenn auch erzwungene hochste Gunst. Jeder habgierige
Mann bevorrechteten Standes verlor das Amt des Vistiers nicht
aus dem Auge. Man darf nun nicht etwa denken , der Vistier
babe in der Griechen- und dann Fanariotenzeit einen ganzen
Schwarm seinem Volke angehoriger Harpyien, die ilberall das spar-
liche Silbergeld des Bauern verfolgten, zu seiner Verfagung gehabt.
Das alte, einfache System bestand vielmehr darin, dafs bei der
Versteigerung oder durch die Gnade des Fiirsten jeder von den
bekanntesten Bojaren einen Ju d 0 oder einen Tin ut, wenigstens
in der Walachei erhielt; als Steuerpachter hatte er nun ganz freie
Hand bei der Wahl seiner Werkzeuge, der b ir a r 1 oder f e ci o r T.
Lediglich darauf kam es an, dafs zur bestimmten Zeit, Mitte
August denn das Finanzjahr begann am 1. September die
ausgemachte Summe an den Vistier abgeliefert wurde. Fur die
Bojaren war jedoch die Geldeintreibung mit einem bedeutenden
Risiko und grofser Gefahr verbunden, wahrend es der an der Spitze
stehende Grieche nur mit dem Geldeinnehmen und dem Unter-
schlagen einiger Beutel in seinem eigenen Interesse zu tun hatte.
Gegen die Griechen eiferten nicht so sehr die Steuerzahler, welche
die fremden Aussauger nicht selbst zu Gesicht bekamen, sondern
vielmehr die Bojaren, die sich mit ihnen zusammen urn die hohen
Amter, die Gunst des Fursten und den daraus fliefsenden materiellen
Gewinn bewarben.
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Ein griechischer Metropolit oder griechischer Bischof bildet
im 16. oder 17. Jahrhundert eine seltene Ausnahme; Lukas von
Cypern war zwar Grieche und blieb es auch ; aber Manner, wie
Antim und Mitrofan von Nissa, hatten schon zu lange Zeit in der
rumanischen Gesellschaft zugebracht, und dabei den Charakter als
Volksfremde vollstandig verloren. In der Walachei und Moldau
wurden slavische und rumanische Bucher gedruckt; die ersteren
waren vor allem bei den Gelehrten begehrt, der letzteren bedienten
sich die Dorfpriester. Die griechischen liturgischen Bucher oder
dogmatischen Schriften, die aus den rumanischen Druckereien her-
vorgingen, wurden praktisch hOchstens in den Hofkirchen unter
einem Vasile Lupu oder einem Radu Leon benutzt. In anderen
Kirchen wurden sie nicht gebraucht, denn das Griechische blieb
nur die Sprache der hohen Kultur, der Wissenschaft, der schonen,
gezierten Rhetorik, der geistreichen, verfeinerten Unterhaltung im
kleinen Zirkel der Hofkreise, aber das war auch das gauze
Geltungsbereich jener Sprache. Rhetorisch gehaltene Briefe, die
erwachsene Leute als eine Art Prtifung zu schreiben gewohnt waren,
und Geschaftsbriefe an Griechen wurden allerdings in einem scha-
blonenhaften mageren Griechisch abgefafst, aber im Familienbrief-
wechsel, bei Schreiben an Freunde und nichtgriechische Fremde
herrschte das Rumanische, in letzterem Falle wohl auch das La-
teinisch-Italienische vor, wie auch dies braucht kaum ausdrucklich
gesagt zu werden nach dem Slavischen das Rumanische und
nicht das Griechische als Staatssprache in Betracht kam.

Aber in den Klostern so konnte man einwenden be-
safsen die Griechen gesicherte Zufluchtsstatten auf moldauischem
und walachischem Boden. In Wahrheit besafsen die Fursten, seit-
dem sie den Tiirken oder Turco-Graeci so bedeutende Summen
entrichten mufsten, nicht mehr die Mittel, urn Kirchen und Kloster
aus Stein und Marmor zu erbauen. Da sich aber infolge der Bos-
heit der Menschen oder aus unabwendbarer Notwendigkeit die
SUnden dennoch wie vorher anhauften, so mufste ein Mittel ge-
funden werden, um Gott durch kostbare Gaben zu versohnen, ohne
dem Schatze wesentliche Betrage zu entnehmen. Einige Kloster-
grander hatten, urn den Wert ihrer frommen Stiftung noch zu er-
hOhen, diese einer der weltberuhmten heiligen Lavren des Orients durch
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eine Inchinar e, dpiewatc, zugeeignet. So hat z. B. Miron Bar-
nowski sein Kloster Barnovschi" in Jassy dem Heiligen Grabe
geschenkt; dasselbe tat §erban Kantakuzinos mit Cotroceni, das
ferner einem Kloster auf dem Heiligen Berge Athos gehoren sollte.
Jeder Furst, der irgend etwas far eine Kirche oder ein Kloster
tat, mafste sich das Recht an, das Gotteshaus als neuer Stifter,
als sein erneuender c t i t o r, einem der heiligen Orte zu schenkcn.
Es war in einem solchen Falle ablich , dafs ein Bevollmachtigter
der beschenkten Monchsgemeinde vom Athos, von Jerusalem oder vom
Berge Sinai heriiberkam, um die Regel des Klosters im Einverstandnisse
mit dem Stifter festzustellen. Wenn das Kloster schon seit langerer
Zeit bestand, blieben selbstverstandlich die friiheren rumanischen
Monche darin, nur der Leiter der Gemeinde, der Hegumen, ward
von nun an von dem Mutterhause gesandt. In neue Stiftungen
dagegen wurde der Hegumen nebst alien Bradern aus dem morgen-
landischen Mutterhause geschickt, so dafs ausschliefslich Fremde
eine solche Grundung bewohnten und einzig und allein Griechisch
gesprochen, gelesen und gesungen wurde. Zum Abt wahlte man
gem einen Minch, der schon vorher im Lande gelebt hatte und
daher dessen Sitten" kannte, aber dies allein gab keineswegs der
mInastire in chinat einen nationalen Charakter. Es wurde
schon oben betont, dafs sich in bewegten Zeiten die Landesbojaren
auch gegen diese Unsitte wandten und dafs sie die Vertreibung
der griechischen Geistlichen aus dem rumanischen Lande forderten.
Aber diese Forderung entspringt zunachst aus Ursachen, die spater
zu erforschen Bind, und zwar nur in der Walachei, wahrend man
in der Moldau das Joch geduldiger zu tragen scheint; und ist
nicht der ehemalige Fiihrer der Nationalpartei sogar derselbe Mann,
der far Cotroceni griechische Bewohner, d. h. feinere Diener Gottes
vom Berge Athos verlangt 1)? Auch die Patriarchen, die ale Gaste
der Hegemonen" an der Donau seit einiger Zeit im Lande weilten,
benutzten ihren ganzen Einflufs dazu, ihre entfernten Kirchen durch

1) Vgl. m eine Doc. Cantacuzinilor, S. 113 ff. In B uci um ul, einer Zeit-
schrift, die Boliac herausgab, Bd. I, S. 387 ff. ist such das Verzeichnis der
Klostergliter von Cotroceni gedruckt; einigo Rechnungen des Klosters aus der Zeit
der Sakularisation geistlicher Gtiter im Fiirstentum Rumanien finden Bich in
C. Negri s, Memoire avec pieces justificatives. (Konstantinopel, 1865.)
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Schenkungen seitens reicher Rumanen zu versorgen. Um in vielen
grofsen Lavren, in die Gebete der zahireichen, heiligen, griechischen
Monche eingeschlossen zu werden, liefsen kinderlose Frauen auch
direkt einem heiligen Patriarchate, das ihren alle nur erdenkliche
Farsprache bei Gott versprach, Schenkungen zugute kommen. Unter
diesen Verhaltnissen kann man zwar nicht von einer hellenisierten
rumanischen Kirehe, wie es spater die bulgarische wurde, sprechen,
aber dennoch erwarben die Birchen und Gotteshauser des Orients
auf diese Weise ein riesiges Vermogen in den Fiirstentamern, und
Behr viele griechische Geistliche waren stille Bewohner der uppig
ausgestatteten rumanischen Kloster, deren jedes zwar far sich,
aber auch fur seine Herren in der Ferne lebte.

Es fragt Bich nun : war etwa der Handel vollstandig in den
Hamden der Griechen; batten sie etwa die Rumanen aus diesem
Erwerbszweige vollig verdrangt? Die Quellen zeigen uns nur,
dafs Griechen, und zwar meistens solche aus den venetianischen
Kolonien, schon im 16. Jahrhundert die kommerziellen Vermittler
zwischen der Moldau und Polen darstellten, wobei sie Bich in
Jassy, Suczawa und Lemberg ansiedelten und zu grofsem Reich-
tume und hohem Ansehen gelangten. Fiirstinnen glaubten sich
nicht zu erniedrigen, wenn sie ihre 'Richter mit solchen strebsamen,
tatkraftigen Mannern vermahlten. Ein solcher Kaufmann, der Mal-
vasier exportierte, oder einer, der mit moldauischen Ochsen nach
Polen handelte und sogar in Danzig welche in Schiffe verladen
fiefs, ein Battista oder Konstantin Vevelli, wurde gewissermafsen
ein geheimer erster Minister des Radu Mihnea und Alexander
Dia§ erste Halfte des 17. Jahrhunderts und bilfste schliefs-
lich seine Habgier mit einem greulichen Tode. In Bukarest waren
viele morgenlandische Gewerbetreibende und Kaufleute angesiedelt,
und auch in anderen rumanischen Stadten, besonders in der Wa-
lachei, findet man gelegentlich unter Vertragen griechische Unter-
schriften. In der Moldau dagegen war diese orientalische Kon-
kurrenz nicht so stark, und im allgemeinen findet man neben
Fremden jedweden Ursprungs auch zahlreiche Rumanen, die in
ihren Korporationen b r e sle organisiert, von den Fiirsten
Privilegien erhielten und zu Reichtum gelangten.

Nicht die Griechen als Vertreter ihrer Nationalitat, auch nicht
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die Unfahigkeit der geldgierigen Wojwoden, nicht ihre Fehler und
Mange! haben das Verderben verschuldet, das bald keinen Unter-
schied zwischen Walachei und Moldau erkennen liefs. Nicht durch
solche Faktoren wurden die traurigen Verhaltnisse hervorgerufen,
die das rumanische Leben im 16. und noch mehr im 17. Jahr-
hundert charakterisieren , sondern die unmenschliche Bedruckung
der armen, allein ohne Privilegien dahinlebenden arbeitenden Klassen
und deren Knechtung, eine natUrliche Folge davon, ist daran schuld.
Alles dieses kommt aber wieder von der neuen Stellung her, die
der Sultan den Donaufarstentiimern mit dem Schwerte aufgezwungen
hatte : sie mufsten fur den Sultan in den Krieg ziehen, die Haupt-
stadt des Reiches mit Lebensmitteln versorgen und den Staatsschatz
(Hasna) mit Geld fallen, aufserdem aber jedem noch so unmoralischen
Bereicherungsgeluste der Herren entsprechen. Seit ungefahr 1550
hat kein ruma.nischer Furst mehr eine anerkannte auswartige Be-
ziehung ; gelegentliche Vertrage zwischen den beiden Landern, Bo-
wie zwischen diesen und Siebenburgen werden nur heimlich ab-
geschlossen 1). Das Recht, Krieg zu fahren, wird dem Fiirsten von
jetzt an nicht mehr zugestanden : wenn Radu Milinea gegen Alexander
1Viovila , Radu Alexandrovio gegen den Aga Mittel, Vasile Lupu
zweimal gegen denselben Mato, der nunmehr Furst geworden ist
und nicht mehr nur ale gliicklicher Rebelle dasteht, ins Feld zieht,
so handeln sie nur als Vollstrecker kaiserlicher Befehle. Ehrgeizige
Plane verfolgend, sicherte sich Vasile, der die Walachei fur sich
selbst oder fur seine Sohne und Briider erwerben wollte, immer
das Wohlwollen des Sultans und fahrte den Sandschak vor seinem
Heere, ale er 1639 der erste Angriff ward 1637 unternommen
in die Walachei einfiel und sich dann, wie nach dem Treffen bei
NeniprI, allerdings diesmal ohne eine Schlacht zu schlagen, zuriick-
zog. Ale sich 1653 die walachischen Truppen mit den sieben-
burgischen des zweiten Rakoczy vereinigten, um den ungetreuen, un-
ruhigen Nachbar, eben jenen Vasile, zu entfernen, trug der Krieg
einen Charakter, der die damaligen Verhaltnisse am beaten illustriert.
Mato selbst kommt nicht in Feindesland, und ebensowenig der trans-
silvanische Konig": die Walachen stehen unter dem Befehl des

1) S. mein e Socotelile Brasovulu1 und Studil i docum. IV, wo viele solche
Vertrage erwahnt, oinzelne auch veroffentlicht werden.

                     



72 3. Kapitol.

Neffen ihres Fiirsten, des Spatar Diicul, die Siebenbiirgen unter dem
des erfahrenen General Kemeny. In der Moldau steht als Pratendent
der schon ziemlich alte Logo flit Gheorghe Stefan, ein einfacher, aber
ehrgeiziger und rachsuchtiger Mann, an der Spitze einer kleinen Seim.
Bojaren, die sich an der Pforte als die Mehrheit der durch die
Bedruckungen des Fiirsten emporten Landeskinder aufspielen kann.
Nach seiner Riickkehr aus Po len, wohin er geflohen war, bringt
Vasile als Helfer und Racher die Kosaken mit, deren Hetmans-
sohn Timug Bogdanoviii Chmielnicki sein Schwiegersohn ist. Gegen
denjenigen, der fremde Heerscharen ins Land des Kaisers bringt, ist
an sich schon jeder Angriff berechtigt, aber Vasile versetzt sich
noch mehr ins Unrecht dadurch, dafs er selbst in die Walachei
einfallt. Nach ihrem Siege bei Finta gehen nun die Verbilndeten
gegen Suczawa vor, wo sich die Frau des Vasile mit ihrem kleinen
Sohne ergibt, wahrend der ins Herz getroffene furstliche Gemahl
seine schmerzlichen Irrfahrten unter Kosaken, Tataren und Tiirken
antritt. Diese letzteren, bisher auch noch durch persische Angelegen-
heiten in Anspruch genommen, leisten ihm keine Hilfe, und er wird
niemals wieder Furst der Moldau. Nach Vasile und Mater, nach jenem
verhangnisvollen Jahre 1653, dem das Todesjahr Mateis folgte,
hatte kein rumanischer Furst mehr den Mut, gegen einen seiner
Nachbarn zu Felde zu ziehen. Wenn Konstantin Basarab und
Gheorghe §tefan, denen beiden Rakoczy eine so wesentliche Hilfe
geleistet hatte, ihn wahrend des Feldzuges von 1657 gegen Polen
unterstiitzten, so taten sie dies nur heimlich unter der Hand, und
nicht einmal ein grofser Bojar befehligte die unter den sieben-
biirgischen Fahnen dienenden rumanischen Truppen; an die Pforte
meldeten sie dartiber, dafs die angeblichen moldauischen und wa-
lachischen Hilfskorps nichts anderes als loses Gesindel seien, mit
dem die Fiirsten nichts zu tun batten. Nichtsdestoweniger wurden
beide Vasallen, geradeso wie ihr grofser Freund und Beschiitzer
Ralidczy, abgesetzt. Wahrend in Siebenbargen verzweifelt um
einen passenden Fiirsten gekampft wurde, unternahm der tolle
Nachfolger Konstantins, Mihnea, der Sohn des Radu Mihnea, der
den an die Vergangenheit erinnernden grofsartig klingenden Namen
des tapferen Fiirsten Michael (1593-1601) 9 annahm, mit seinen

1) S. fiber ihn unten S. 90 ff.
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schwachen Mitteln ein neues Abenteuer. Als Verbiindeter RA 10-
czys liefs er in seiner Hauptstadt, wie er vorher zweimal mit seinen
eigenen Bojaren getan hatte, die Ttirken niedermetzeln, ja zog so-
gar gegen die Donauttirken ins Feld, fugte ihnen auch anfangs
betrachtlichen Schaden zu, ergriff aber schliefslich schmachvoll
vor dem Pascha von Silistrien die Flucht caber die Berge, ohne
sich ernstlich verteidigt zu haben (1659). Auf diesen Wilstling
mit perversen Neigungen, der als blutdiirstiger Mann erscheint und
sich dadurch lacherlich machte, dafs er Mtinzen mit seinem Bild-
nis als gekronter Erzherzog" und mit dem Doppeladler pragen
liefs, folgten nur furchtsame Verrkter, die erst die grofsten Ver-
brechen gegen den Sultan begingen und spater dennoch den Weg
nach Konstantinopel fanden, um von dort als regelrecht eingesetzte
Vasallftirsten zurtickzukehren. So handelte jener Gregor Ghica,
der immer Heuchelreden im Munde fiihrte und unsicher umher-
blickte ; 1664 liefs er bei Lewenz nichts unversucht, urn das ttir-
kische Beer zugunsten der Christlich-Kaiserlichen ins Verderben
zu stiirzen; er fiihrte ruhig seine Truppen nach Hause, mufste
aber vor dem Ansturm eines neu eingesetzten Fiirsten und der
ihn begleitenden Tatarenschwiirme entweichen. Am Hofe Kaiser
Leopolds spielte er dann den christlichen Schwarmer und legte
einem seiner Sane den Namen des Kaisers bei; in Rom erschien
er als ein im Innern seiner heuchlerischen See le bekehrter Katholik,
ging dann aber plotzlich nach Konstantinopel und erhielt dank
der Freundschaft Panajotakis die Walachei wieder. An dem neuen
Kriege gegen Po len nahm er teil, liefs sich von den koniglichen
Truppen (1673) gefangennehmen und beschwor schliefslich mit
ruhigem Gewissen beim Grofswesir im Lager seine unbefleckte Treue.
Nicht einmal der ktihne §erban Kantakuzinos, der sich unaufhbrlich
in die Angelegenheiten der Moldau einmischte und nach seinem
Geschmack Fiirsten einsetzte, mit denen er am folgenden Tage
schon nicht mehr zufrieden war, erdreistete sich, bewaffnete Scharen
gegen seine Feinde ins Feld zu fithren. Um seinen pflichtgemafs
entrichteten Tribut wieder in die Hande zu bekommen, bezahlte er
bulgarische Rauber in den Hamusschluchten, denen der kaiserliche
Gesandte regelmasig in die Hande fiel, urn die Reise nach der
Hauptstadt ohne Geld fortzusetzen. Oftmals hatte Brincoveanu in
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den schlechtesten Beziehungen zu seinen Nachbarn, den Ftirsten
von Jassy, gestanden, aber es ware ihm niemals in den Sinn ge-
kommen, gegen sie die Kriegstrompete blasen zu lassen; nur als
bescheidener Helfer der Tiirken ilberschritt er die Grenzen, and
zwar als 1690 TOkoly, nunmehr Emerich I., gegen die Kaiserlichen
zum Konig von Ungarn erhoben wurde.

4. Kapitel.
Tribut, Geschenke und andere Lasten des Landes.

Wozu der rumanische Herrscher eingesetzt war, das waste
jeder einzelne sehr gut, und jeder suchte diese seine Mission mOg-
lichst gut zu erfiillen: es war einfach seine Pflicht, das Land zum
ausscbliefslichen Nutzen des Kaisers" zu verwalten.

An erster Stelle verlangte der Oberherr die piinktliche Be-
zahlung des Tribute, dessen Ausbleiben als ein Anzeichen von
Rebellion betrachtet wurde und den Schuldigen der Todesstrafe
aussetzte. Gegen Anfang April mufsten regelmafsig die geforderten
Beutel mit Aspern in die Vistierie eingeliefert sein; der Vistier
uberzeugte sich personlich davon, ob auch tatachlich in jedem
der Sackchen 500 Stticke enthalten waren, und verschlofs jedes
einzelne mit seinem Amtssiegel. Dann wurde der kaiserliche
har a ci A, Kharadsch", auf den ftirstlichen Barren, care dom-
n eq ti, geladen , und geleitet von einem dazu besonders aus-
erwahlten grofseren Bojaren und unter einer starken Bedeckung
einheimischer Soldaten machte sich der kostbare Zug auf den Weg
mach Konstantinopel, wo am St. Georgstage Ende April ,
wenn alles richtig zuging , die Beamten der hasn a, d. h. des
kaiserlichen Schatzes, die Ladung dieser Karren, die mit kostbaren,
ebenfalls versiegelten Stoffen bedeckt waren, in Empfang nahmen.
Spater, withrend der ersten polnischen Kriege ward es tiblich, den
h ar a cill nach den benachbarten Dnjestrrajas zu bringen: er
ward", schreibt Miron Costin 1), den Festen Bender und Akkerman
ilberwiesen" (legat), so dafs der Serasker, immer zu Kampfen jen-

1) S. 287.
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seits des Grenzflusses bereit, schon im Frith ling fiber das zur Krieg -
fuhrung nOtige Geld verfagte. Oft warteten auch die Janitscharen der
starken Besatzungen nicht an der benachbarten Reichsgrenze auf die
Ankunft der Barren, sondern erschienen larmend und mit den Hand-
scharen (den krummen Sabe 1n) drohend" sogar am Hofe des Fiirsten.
Der einflufsreiche Radu Mihnea, der in der Moldau seit 1616 gebot,
brachte zwar die alte Sitte, den Tribut nach Bon stantinopel zu schicken,
wieder in Ubung ; aber spater, in der zweiten Halite des 17. Jahr-
hunderts kommen doch wieder tarkische Offiziere, urn den h a r a c i if
zu holen. Im Jahre 1671 z. B., als Bich die untere Moldau gegen
den lastigen Tyrannen Duca emporte, wurde der Tiirke, der
nach dem Tribut gekommen war", in Jassy eingeschlossen 1); eine
Chronik bezeichnet ihn als den Aga des bir oder Kharadsch
der im Begriffe stand, mit diesem bir des Landes abzuziehen 2).
Es wurde schon gesagt, dafs derselbe Branch auch in der Wa-
lachei unter §erban Kantakuzinos herrscbte. Um diese Zeit wurde
auch die alte Regel nicht mehr beachtet, dafs am Feste des
Heiligen Georg das Geld in Konstantinopel sein mufste; vielmehr
erscheint unter Duca der Aga erst im Dezember. Darin ist keines-
wegs eine Nachlassigkeit des FOrsten zu erblicken, sondern im
Gegenteil ist bei den Tarken die verderbliche Gewohnheit
gerissen, den har a ci.a im voraus zu verlangen ; schuld daran ist
einzig die auch von Hofchronisten beklagte heidnische Un-
ersattlichkeit", die alle Leiden und Bitten der Untertanen un-
beachtet lafst.

Fur eines der beiden Farstentamer, die Moldau, wenigstens
lafst sich auch der jeweilige Betrag des Kharadsch vom Anfange
an berechnen. Als sich Peter Aron der tiirkischen Macht unter-
werfen mufste, erhielt sein Gesandter, der machtige, reiche Logo-
fat Mihu, die Vollmacht zur Bezahlung der verlangten 2000 unga-
rischen Gulden oder roten Ug en" (ughi) 3). Das war durchaus
nicht viel, denn von der kleinen Republik Ragusa, die allerdings
bedeutenden Handel trieb, aber doch nur fiber ein Behr kleines Gebiet

1) Jo rg a, Doc. BistriteT, II, S. xxv, 22-23.
2) N. Co s tin, in den Letopisete, II, S. 7.
3) Vgl. Harmuz aki II', S. 670-671, nr. mum

ein-
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verfugte, waren wenige Jahre vorher nicht weniger als 10 000
Dukaten verlangt worden. Aber jene Nachbarn des turkischen
Reiches hatten es als erfahrene Kaufleute verstanden, diese riesige
Forderung bis auf ein Geschenk von tausend Goldstiicken zu er-
mafsigen, und noch dazu per honor, et non per carazo " 1). Was
in dieser Zeit die schon friiher in die Abhgngigkeit gesunkene
Walachei bezahlte, lafst sich nicht feststellen, denn die angeblichen
Vertrage der Sultane Bajesid I. und Mohammed II. mit den wa-
lachischen Fursten Mircea und Radu dem Schonen sind Falschungen,
die zuerst im 18. Jahrhundert, als die Bojaren mit den russischen
Ministern fiber die zukiinftige Stellung ihres Landes unter russischem
Schutze verhandelten, aufgetaucht sind. Ubrigens stimmt weder
die Datierung noch der Inhalt zu den gleichzeitigen Verhaltnissen
und Gebrauchen; statt der tippigen, orientalischen Redewendungen
und der althergebrachten Formeln, statt des hochmiitigen, herab-
lassenden Tones, dessen Bich der Turke z. B. auch in den Ver-
tragen mit der machtigen Republik Venedig und ebenso im Ver-
trage mit Ungarn von 1452 bedient 2), begegnet man hier salad
gefafsten, prazisen Bestimmungen der Art, wie sie das christliche
Europa spater angenommen hat 3). Was den haracig anbetrifft,
so wird in dem ersten Vertrage von 3000 roten Banen ", was
300 Silbertalern unserer kaiserlichen Miinze" entsprechen wurde,
in dem zweiten von 10 000 Dukaten, Sultaninen genannt, aus
unserer Miinze" gesprochen, wahrend doch bekanntlich im 15. Jahr-
hundert die Tiirken nur kleine Aspern pragten und als grofse
Munzen diejenigen der Italiener, Ungarn und Deutschen benutzten;
die Sultanini gehoren dem 16. Jahrhundert an, und in der Wa-
lachei gab es nur Hyperpern als Nationalmanze, denen im wesent-
lichen nur eine politische Bedeutung zukam und die im Auslande
nicht begehrt waren 4). Im Jahre 1392 galten aufserdem zehn

1) Vgl. meine Notes et extraits, II, S. 382 und Jireb3k, Bedeutung von
Ragusa, S. 35.

2) Vgl. Notes et extraits, I, III; StudiI Documente,
3) Zuletzt Bind dio angeblichen Vertrage der Walachei mit den Tiirken ge-

druckt bei Ghenadie Petrescu, D. A. und D. C. Sturdza, Acte si docu-
ment° relative la istoria Renascerd Romanie1, I, S. 1ff.

4) Acte si fragm., S. 3.

si III.

III',
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walachische Hyperpern" nur eine Kleinigkeit mehr als drei Hy-
perpern von Konstantinopel 9. Andrerseits hatte der angebliche
Entdecker der alten Vertrage, der Dichter und Grefsbojar IenIchitA
Vacgrescu , keine Ahnung von solchen Urkunden, wie auch seine
spater verfafste Geschichte der Sultane beweist 2). An die Echt-
heit dieser StUcke zu glauben , erscheint nach allem diesem un-
moglich. Sie wurden von patriotischen walachischen Bojaren er-
dichtet, um damit die vollstandige Autonomie des Landes zu
beweisen, und die Form, in der sie iiberliefert sind, wurde etwas
spater von dem griechischen Geschichtschreiber beider FUrsten-
timer, Dionysios Photeinos, erfunden.

Die Summe, die §tefan der Grofse den Tiirken bezahlen
mufste, nennt uns keine gleichzeitige Quelle, und die spateren Be-
richte widersprechen sich. Sicheres dagegen wissen wir hinsichtlich
der nicht viel spateren Zeit des Peter Rareq: dieser teilt namlich
den Polen, um ihnen seine Geldnot zahlenmafsig zu beweisen, 1532
alle Lasten seines Landes mit 8). Am St. Georgstage schickt er
dem Kaiser" 120 000 Aspern, d. h. nach tUrkischer Rechnung
zwolf j u k oder, in europaischer Miinze ausgedriickt, 10 000 goldene
Dukaten. Neun Jahre darauf, als die Regierung wieder an Peter
kam, mufste das Land die Schuld seines Lenkers bezahlen, und
der neu ernannte Fiirst verpflichtete Bich unter anderem zur Leistung
eines Tribute von 12 000 Scudi " (6c u s); wahrscheinlich aber
Bind darunter Dukaten" zu verstehen 4). Aber diese Summe er-
schien dem Tiirken zu niedrig, und nach 20 Jahren bedeutete das
trib utum fur Jakob den Despoten eine j5.hrliche Ausgabe von
30 000 Dukaten. Auch spater wird noch von Erhohungen dieses
Quantums berichtet; z. B. 1574 und 1582, als Peter der Lahme
zum ersten und zweiten Male zur Regierung gelangte. Trotz dieser
Andeutungen in den Berichten der fremden Gesandten behielt der
Kharadsch der Moldau ungefahr den Betrag von 30 000 Dukaten
oder 50 000 Talern. In Aspern gerechnet, war der Betrag wesentlich

1) Ebenda.
2) S. die Genealogia Cantacuzinilor, S. 68.69, Anm. 3, S. 495ff.
3) Hurmu z a k i, Supl. IT, Bd. I, S. 66-67.
4) Hurmu z a k i, Supl. I, Bd. I, S. 3, nr. v.
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holler, nachdem diese gewiihnliche Rechnungsmiinze der Turken in
kritischen Zeiten mehrere Verschlecbterungen erlitten hatte 1).

Als derselbe Peter noch in der Walachei gebot, da mufste dieses
Land doppelt soviel wie die Moldau aufbringen, denn hier hatte
der Kharadsch mehrere Wandlungen durchgemacht. Zu der Haupt-
summe von 60 000 Dukaten kamen noch andere Leistungen bin -
zu, weil die Tiirken jeden Vorwand benutzten, um die Raja er-
tragsreicher zu machen. Als sich z. B. urn das Jahr 1568 zahl-
reiche Bewohner des Widiner Bezirks in die Walachei fliichteten,
hatte die Porte nichts dagegen einzuwenden, nur erhohte sie auf
einmal den Tribut noch um 400 000 Aspern, was der Rohe des
von den neuen Einwohnern des Fiirstentums zu entrichtenden Kha-
radsch entsprechen sollte 2). Auch bier wurden aber anfangs diese
60 000 Dukaten nicht um viel uberschritten 3). Nach einem Jahr-
hundert jedoch, unter Brincoveanu, zahlten die Walachen 125 000

Taler, dann 140 000 und endlich noch weitere 120 000. Der mol-
dauische Tribut, dessen langsame Erhohung nicht genau zu verfolgen
ist, bestand aus nicht weniger als 65 000 Talern, und aufserdem
kostete der Bairampeschkesch in Geld und Zobelfellen das gewohn-
liche Geschenk beim grofsen tiirkischen Bairamfeste die Summe
von 70-80000 Talern, wovon allerdings der Sultan nur 15 000 er-
hielt 4). Jetzt genierten sich die herabgekommenen, im Kriege beinahe
immer ungliicklichen Herren, far die nun der Krieg keine Einnahme-
quelle mehr bildete, in keiner Weise mehr; je mehr das Land aufzu-
bliihen schien, desto mehr mufste es bluten : die Abmachungen der
Vergangenheit waren vollstandig der Vergessenheit anheimgefallen.

Offiziell waren mit dem Tribut die pflichtmdfsigen Leistungen
erschopft, aber in Wirklichkeit stand es ganz anders, denn neben
dem Kharadsch waren auch die schon erwahnten P e schk e s c he,
d. h. Gaben, Priisente, zu entrichten: erstere wurden im Namen
des Landes geschickt, die letzteren sollten die Unterwiirfigkeit, die

1) Vgl. Bd. 1, S. 394-395; Hurmuzaki, XI, S. Lm; Jorga, Doc.
priv. la Petra Schiopul Viteazul, S. 5-7.

2) Jorga, Doc. si cercetarl, S. 177.
3) S. such die venezianischen Hauptberichte in der bekannten Sammlung

von Alberi, Relazioni al senato veneto: Turchia.
4) D. Cantemir, Descr. Mold., S. 110-111.

DUNA5i
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Treue und den Eifer des Wojwoden bezeugen. En Monat April
waren unter Rareq als Present, das auch genau vorgeschrieben war
und nur iiberschritten, nicht aber verringert werden konnte,
12 000 Dukaten fur den Sultan, d. h. ein hoherer Betrag als der
Tribut, zu entrichten. Fur den Wesir rechnete man aber auch
600 schone, goldene Miinzen oder das Entsprechende in hitifs-

lichen , minderwertigen, silbernen Aspern. Spater wurde in der
Moldau wie in der Walachei der Bairampeschkesch bei dem grofsen
Feste des Islams iiblich, und jeder, der Kaiser, seine Frauen, der
Wesir, die grofsen Wiirdentrager erhielten bei dieser Gelegenheit
ihr Teil.

Neben dem Gelde erscheinen auch andere Gegenstande als
Abgaben oder Prasente. Wie schon oben 1) gesagt wurde, lieferte
die Moldau Pferde fair den Stall des Kaisers und Falken far die
Jagd Seiner Majestat. Zugleich mit dem Tribute kamen aus der
Walachei nach alter Sitte" ein Falke und acht Pferde 2). Aber
auch Naturalien in Menge wurden dem Prasente beigefligt : im
April fur den Sultan so wenigstens unter Rarel zwolf Zimmer
Zobelpelze, zwolf Luchspelze, zwolf Stiicke von dos de vair und
zwolf Pferde ; fur den Wesir vier Zimmer Zobel und dasselbe
Quantum von den anderen beiden Gaben ; ebensoviel erhielt der
zweite Wesir. Wenn die Rechnungen im Lande abgeschlossen wurden,
gingen nach Konstantinopel ebensolche Geschenke, nur dafs diese
weniger kosteten und dafs keine Aspernsackchen mit ihnen wanderten.

Dazu kamen nun noch die personlichen Schulden jedes Woj-
woden, so dafs ein jeder unaufhorlich Geld nach der Hauptstadt
liefern mufste, wenn er nicht in seiner unmittelbaren Nahe Glaubiger
haben wollte, die auf Befriedigung warteten ; waren es gar Tiirken
selbst Janitscharen findet man in dieser Rolle , dann zeigten sie
ihre Ungedukl in sehr larmender und beleidigender Form, wie sie
iibrigens in dem Bich langsam auflosenden osmanischen Staate
kann solche Ziigellosigkeit nicht verwundern auch unter den
Fenstern der Grofsten von Stambul zu tun gewohnt waren. So

1) Bd. I, S. 366.
2) Doc. priv. la Petra Schiopul qi Mihal Viteazul, S. 55: eine tiirkische

Quittung vom Jahre 1564. Vgl. die venezianische Chronik des 15. Jahrhunderts
in Acte si fragm., III', S. 12: 50 garzoni con altratanti cavalli".
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liest man in den traurigen Rechnungszettelchen Peters des Lahmen:
6 Juk Aspern mit Stanciul Aga geschickt, 20 Juk mit dem
Dimitri Postelnicul, fur den Kaiser" usw. Wenige Fursten nur
eine Ausnahme machen hiichstens Fiirsten wie Mater und Vasile,
die ungewobnlich lange regierten, oder der reiche Brincoveanu
batten Zeit, um sich aller ihrer Schulden zu entledigen. Jeder ab-
tretende Wojwode, jeder m az ul oder Abgesetzte und jeder nicht-
ling hinterliefs aber seine d at ori e, seine unbezahlte Schuldenlast,
dem Nachfolger, denn es gait als anerkannter Recbtsgrundsatz,
dafs dies Schulden des Fiirstenstuhles und nicht der Person seien;
die Turco - G- r a e c i durften ja auf keinen Fall etwas verlieren.

Bei jedem aufsergewohnlichen Ereignisse, wenn das Be-
schneidungsfest eines Sultanssohnes glanzend gefeiert wurde, wenn
dem Kaiser ein mannlicher Sprofs geboren ward, wenn ein neuer
Herrscher rein Amt antrat, oder wenn ein neuer Wesir gewahlt
wurde, besonders aber gelegentlich eines Krieges wurde unerwarteter-
weise Geld verlangt. In alterer Zeit handelte es sich nur um die
Vorauszahlung des nachsten Tribute, spater war es einfach eine
besondere Forderung. Besonders haufig wurde sie gestellt, wenn
die Heere in Bewegung waren, denn die Pflicht des Vasallen war
es, mit alien Mitteln den Sieg des Kaisers zu erleichtern. Der
Furst seinerseits verlangte vom schwer geplagten Lande eine Aus-
hilfe, eine aj u t o ri n tg,, die dann auf die Bezirke umgelegt wurde ;
deshalb hiefs sie auch mit eiuem tiirkischen Ausdrucke cur a m k.
Endlich beliebte es im 17. Jahrhundert dem Sultan, auch von
den Fiirstentiimern Geld zu borgen.

Die Moldau und Walachei mufsten schliefslich auch alles fur
die kaiserliche Hauptstadt und fur das kaiserliche Heer irgendwie
Notige liefern, und zwar ftir das Heer ohne jegliches Entgelt, weil
man in Konstantinopel dies als heilige Pflicht jener Vasallenstaaten
betrachtete. Schafe, Ochsen, Pferde, Holz, Korn, Hafer, Mehl und
Fahrzeuge, kurz alles nur erdenkliche Kriegsmaterial wurde in
grofsen Mengen zur festgesetzten Frist nach Bender, Akkerman
oder Belgrad geschickt. Selten nur erhielten auch die Eigentiimer,
denen in Eile das Ihre von den fiirstlichen Agenten genommen
wurde, eine Vergutung, und wenn es wirklich soweit kam, so
waren es einige Aspern. Darum werden auch die Ktibel" und
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Kilas", el b le i chile, d. h. Naturalleistungen, unter den Lasten,

die das Land zu tragen hat, verzeichnet. Nach Konstantinopel warden
-far den unermefslichen Serai und fair den Hausbedarfjedes einzelnen
Machtigen dieselben Gegenstande gesandt, und aufserdem Honig,
Wachs, Talg und Butter. Mit der Einforderung dieser Dinge
waren privilegierte Kaufleute, Griechen, Armenier, Juden und
Tiirken, beauftragt, die einen Befehl der ttirkischen Regierung vor-
zeigten. Die Bedeutendsten unter ihnen, meist Geldhandler und
zugleich Glitubiger des Fiirsten, waren die Kaufleute, die Schaf-
herden und Ochsenpaare nach der Donau trieben, die sogenannten
said s c his und dschaleps, d. h. Hirten und Handelsleute".
Wie sie mit den Landleuten verfuhren, das hing von dem Charakter
eines jeden einzelnen und von der zufalligeti Autorittit des re-
gierenden Fiirsten ab, aber im ganzen kam es oft vor, dafs sie
unter dem Vorwande ihres ehrlichen Handels raubten, mifshandelten
und ttiteten. Much einen Befehl Kaiser Solimans war jede Aus-
fuhr von Ochsen, Schafen und Pferden ausdrticklich verboten, und
nur auf den ubrigens ganz unbewachten Schleichwegen fiefs sich
der gewinnbringende Handel mit Ungarn und Polen betreiben. Die
tiirkische Art zu herrachen sog so dem Lande das Blut aus und
verhinderte zugleich den nattirlichen Prozefs, der es von selbst
hatte wieder erzeugen konnen.

Jetzt wissen wir, was das Land zu entrichten hatte. An
erster Stelle stand der bir des Kaisers", von dem niemand be-
freit werden konnte, der b i r u l haraciulta Der bir war nach
einer Matrikel auf die Bezirke verteilt, und ftirstliche Beamte, in
der Walachei jedoch Landesbojaren, waren mit Eintreibung der
Betrage beschaftigt. Die Beamten hiefsen birari, und dies waren
nicht allzu zarte Leute, die Steuerpflichtigen bir ni e T. Jedes Dorf
war nach seinem Vermogen belastet, und in jedem teilten die
Altesten, die bItrinT, im Vereine mit dem vItImane, oder
pircIlabe, und unter Hinzuziehung des ftirstlichen Verwalters,
dr egA tor, ureadnic, des Vertreters des Bojaren oder des Abtes
in unfreien Dorfern, von der dem Dorfe aufgelegten Summe jedem
Bauern einen Teilbetrag zu, und diese Verteilung hiefe c i sl a. So
entstanden eine Menge liude, d. h. abstrakt gedachte, je einem
normalen Haushalte entsprechende Steuereinheiten: jeder Hausvater
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bezahlte far sich, seine unverheirateten Sane und die Knechte in
Haus und Feld nur einmal einen bir.

B i r, biru 1 p o clonului, hiefs auch die allgemeine Steuer-
leistung, die der p o clon, das gewohnliche oder ungewOhnliche Pra-
sent, notig machte; p o cl onul steagului, Geschenk far die Fahne"
des neu eingesetzten Fiirsten, war eine besonders iibliche Bezeich-
nun& Ein dritter bir war der der cur am ale und ajutorinte.
Die privilegierten Stand; Priester, Soldaten, Kaufleute, Bowie die-
jenigen Dorfer oder Bezirke, die mit der Vistierie einen Vertrag,
eine rumpto are, geschlossen batten, die Bojaren und Kloster,
manche Beamten und schliefslich die Fremden bezahlten auch
einen bir, aber nicht den bir de iar a, sondern den bir pr e o -
tesc, bir slujitoresc, bir curtenesc usw., jeder den seiner
Klasse zukommenden 1). Zwischen dem bir und der d a j de be-
stand gewifs von vornherein ein Unterschied, den wir jedoch nicht
mehr festzustellen vermogen. Die aufserordentlichen Abgaben traten,
in der Walachei wenigstens, unter verschiedenen Benennungen auf:
Befehle" (p o run ci), Forderungen" (cereri), NOte" (nevoI),
Ungerechtigkeiten", Plackereien" (n a p a tI, sup ar ari), Er-
pressungen (min c at o Hi) usw. Am Ende des 17. Jahrhunderts.
hatten sich die Verhaltnisse so verschlechtert, dafs wohl das Aufserste
erreicht war; denn zwischen biruri, daj d i i, n a p aqti, den ordent-
lichen, aufserordentlichen und unerlaubten Steuern, war jeder Unter-
schied geschwunden; aus alien verschiedenen Forderungen war ein
nicht zu entwirrendes Chaos geworden, und nur ein genialer Mann
oder ein Unmensch besafs die Fahigkeit, das Amt des Vistiers in der
Walachei oder Moldau gut zu verwalten. Seine Tatigkeit war
weiter nichts als eine grausame, wilde Jagd auf den armen Mann,
der nicht mehr bezahlen konnte, und, um zahlen zu konnen, be-
reits seine eigene freie PersOnlichkeit verkauft hatte.

Keine Berechnung war mehr moglich, denn alles hing nur vom
Augenblick, von der gefahrlichen, unheilbringenden Stunde ab,
und die biruri rechneten auf Zahlung fur den Ali-Pascha, far
den Han, fur das kaiserliche Heer, far den Wesir, fiir die kaiser-

liche Anleihe, far den Serasker, far die Grenzregulierung, far die

1) S. z. B. Archiva istoricii, I, S. 56.
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Festung Kamieniec und far alles nur erdenkliche andere. Anfangs
unterschied man die Hauptrechnung von den anderen, die v el
seamg von den kleineren sgml, aber alles war umsonst, bald
ging alles wieder durcheinander. Man konnte wohl berechnen, aber
keinen Plan aufstellen, wohl den Zustand beklagen, ihn aber nicht
verhiiten. Jetzt lebte man, wenigstens far den Augenblick, wirk-
lich im Oriente.

Und um sich die Ungeheuerlichkeit dieser Vorgange zu ver-
gegenwartigen, mufs man bedenken, dafs alle friiheren Abgaben an
den Fiirstenschatz bestehen blieben, und ebenso alle althergebrachten
Rechte des grofsen oder kleinen Grundherrn. Von jeder Quelle
des Erwerbs nahm der Fiirst seinen Teil, von den Schafen den
oierit, von den Ktihen den vacarit, von dem aufgelesenen Salze
den s 1 r grit, von der Seife den s I p un grit, von dem Ochsen-
handel den o 1 u c- ha c, von den Fischereien den mgj grit, von
den Schustern (sic) den ciohod Ar it, von den Weinbauern
den v i n gri ci A 1). Nur etwas davon fliefst in den personlichen
Schatz des Fiirsten, dem auch der Ertrag des Salzwerkes, der
Zolle und der dij m e, aufser dem v g,c grit, die Einkunfte
aus den Stadten und aus den angrenzenden zwolf Dorfern, ge-
hort 2). Alles iibrige fall dem Schatze, d. h. den Tiirken zu.
Aber in bedrangten Zeiten greift der Fiirst oftmals in den Landes-
schatz, um einer plotzlichen Forderung zu entsprechen, und dann
mufs das Land diesen Betrag wieder aufbringen.

So kann es nicht wundernehmen, dafs derjenige, der vorher schon
die Landeslasten auf seinen miiden Schultern kaum zu tragen ver-
mochte, der Bauer, jetzt unter dem Drucke eines grofsen Kaiserreichs,
eines faulen, iippigen Kaiserreichs, zusammenbrach. Daheim batten
die Tiirken alles in Armut gesturzt, und pier, in der Fremde, sogen
sie den Rumanen den letzten Rest ihrer Kraft aus dem Korper.

1) Die Namen sind in der Walacbei unter Brincoveanu tiberliefert. Vgl. die
von Aricescu in Revista istoricit a Archivelor herausgegebenen Rechnungen
mit meinen Studil si doc., V.

2) C an t e m ir, Descr. Mold., S. 107 und die schon angegebenen Quellen.

                     



Fiinfter Abschnitt.
Verfall des Bauernstandes. Der neue Adel
und seine politische Tatigkeit. Die natio-

nale Militarpartei.

1. Kapitel.
Die Horigkeit des Bauern.

In der Moldau wie in der Walachei wandten sich bis gegen
Ende des 16. Jahrhunderts die armen Dorfbewohner, die kein Geld
batten und denen die b ir a r 1 ihr Vieh fortjagten, an das nachste
Kloster oder einen Bojaren und boten ihnen ihr Giitchen, ihren
Anteil an dem gemeinsamen Eigentume, ihre de a l n i A,1 wie man
mit dem slavischen Rechtsausdrucke sagte, zum Kaufe an. In der
Walachei gab es grofse und kleine Bojaren in allzu grofser Menge,
und neben jedem bedrohten Dorfe, das seinen letzten Asper aus-
gegeben hatte, lauerten deshalb solche machtige, habgierige Leute
mit Geldsacken oder Geldsackchen; in der Moldau dagegen fanden
sich, dank der vielen, aufreibenden Kampfe, die dem Tode des
Peter Rare§ folgten, weniger solche kauflustige Grofse, und darum
sind hier auch solche Verkaufe bauerlichen Bodens seltener als
im benachbarten Fiirstentume. Wenn man den sichtlich vor-
handenen Unterschied vollstAndig verstehen will, mufs man auch
in Betracht ziehen, dafs der Erwerb von Grund und Boden durch
wenige in der Moldau weiter zuriickreicht als in der Walachei,
dafs die Fursten vom Anfange an aus dem unbewohnten" und
unbeherrschten Lande zahlreiche Schenkungen gemacht batten,
dafs sie in viel hoherem Ansehen standen als ihre Nachbarn und
mit der Konfiskation der Erbschaft und des etwa hinzuerworbenen

                     



Die Horigkeit des Bauern. 85

Besitzes eines Verritters, eines hitle an, viel reacher bei der Hand
waren ale jene, urn ihre Giinstlinge damit zu belohnen. Wahrend
in der Walachei alles bis auf das letzte Stiickchen Erde heifs urn-
stritten wird, verzichtet z. B. jenseits des Milcovs die Witwe des
reichen, gelehrten und einflufsreichen Logofgt Luca Stroici, ale
einige Nachbarn ein verkauftes Gut von ihr zuriickverlangen,
leichten Herzens darauf und erklart, each ohne dies genug 0 eine
zu haben" 1). Nicht auf gewaltsame Weise oder durch eine grofse
tragische Krisis wurden bier binnen wenigen Jahren die bauer-
lichen Giiter der kleinen Besitzer aufgesogen, sondern langsam,
ohne dafs wir im einzelnen sagen konnten, wie, gewannen die
wenigen grofsen Bojaren den grtifsten Teil des heimatlichen Bodens.
Man mufs erwagen, dafs, wahrend in der Walachei die mope n I
alten Ursprungs, die von den jungeren militarischen m o sn eni
wohl zu unterscheiden sind, keine weitere Rolle spielen, die mol-
dauischen rgzgqi auch spiiter noch erwahnt werden, dafs einige
von ihnen, die Bewohner der Dnjestrmark, die 0 rh ei e ni, L I-
pusn enI, Soroce n I bis zu den Tagen Duces, ja bis zur pol-
nischen Okkupation (Ende des 17. Jahrhunderts) lebendig bleiben
und ale ein Element erscheinen, das stets zum Aufruhr und zum
Kampfe fur seine und des Landes Freiheiten bereit ist. Das Wort
ritzgs wird man von razI ableiten miissen, und es ware dann mit
vecini, Nachbarn, gleichbedeutend. Mit v ecin 1 jedoch wurde
schon zu Ende des 16. Jahrhunderts eine andere Art von Landes-
einwohnern bezeichnet, namlich eine Kiasse, die den walachischen
RuminI, d. h. den einfachen Rumanen, die keinerlei Privilegien be-
sitzen, entspricht. Diese Identitat wird ausdriicklich auch noch da-
durch bewiesen, dafs in der zweiten Halite des 17. Jahrhunderts ein
walachischer Furst einem moldauischen Bojaren, der sich bei ihm
aufhielt, erlaubt, die Rum In I" seiner in der Moldau gelegenen
Giiter iiberallhin verfolgen zu durfen. Es verdient auch bemerkt
zu werden, dafs, wahrend in der Walachei rumitnisch der Leibeigene
immer R um in genannt wird, der gewohnliche slavische Ausdruck
ebenso swum ist 2).

1) Hurmuzaki, XI, S. 909.
2) Arch. ist., III, S. 253. Die von Xenopol, Domnia ha Cuza-Voclii, I,

S. 417, Anm. 14 iiilschlich ale Alteste Erwahnung des Namens und der Eigen-
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Der Bauer ging, wenn er seinen Boden veritufsert hatte und
sich nunmehr als Tagelohner durch seiner Hande Arbeit vielleicht
auf dem ihm einst zu eigen gehorigen Grundstticke oder auch auf
einem anderen ernahren mufste, fur die Vistierie dennoch nicht
verloren. Ein begtiterter Bauer bezahlte dem Ftirsten die ver-
schiedensten Abgaben: eine Steuer von der Ernte, eine vom Wein
und eine vom Fischfang ; er gab ferner dem Kaiser den bir von
seinem Besitz, weil er eine hohere c i sl a hatte, aber auch fair
seine Person, ftir seinen Namen" (num e) eine Kopfsteuer: seinen
Namen, seine Eigenschaft als Person behielt aber der Bauer auch,
nachdem ihm der Bojar das Gut genommen hatte. Jede Art von
bir, jede n AT a s te, jede Landeslast, die den begtiterten Bauern
druckte, traf deshalb auch diesen anderen in seinem bescheidenen
Hause oder in seinem amen, schwarzen, unterirdischen Verstecke,
in seinem elenden b or d e i A. Unter den letzten walachischen Ftirsten
des 16. Jahrhunderts ward statt des jithrlichen Tributs sogar ein bir
monatlich entrichtet. Verzweifelt ging nun das Opfer der ungltick-
lichen politischen Verhaltnisse seines Landes wieder zum Bojaren
und verkaufte ihm auch noch seinen Leib und seine Seele zur Arbeit
und empfing deur die paar notwendigen Aspern. Von nun an
war er und seine &line, ja seine ganze Nachkommenschaft bis
zum Erloschen des Stammes das Eigentum des Bojaren, sein Ru-
mane"; er hatte seine Menschenrechte, seine judecie das
Wort kommt von j tide, da anfangs ein solcher nur in den freien
Dorfern gebot 1) verloren.

Fur seinen Rumamen bezahlte der Bojar alles, was der Staat
forderte; fur ihn war er fiskalisch verantwortlich. Darch den
Ankauf" des Mannes hatte der Bojar auch seinen bir auf sich

genommen (a 1 ua birul). Schon als der Bauer sein Feld oder
seinen Anteil an einem Berge verkaufte und schliefslich Bich selbst

schaft der Rum in1 angezogene tirkunde XXIX/334 der Bibliothek der runiii-
nischen Akademio" von 1572 nennt vecin das verkaufte Gut eines Bauern:
Mini Begin' no nme emir ... ono nninpenua Atmixtia nanon
Lein vecin namens Stan ... Dieses oben erwiihnte Gut, den Teil des Stan").
Der alteste mir bekanote Fall eines Bauern, der sich verkauft, ist aus dem
Jahre 1576 (Studil ¢i doe., VII, S. 48-49, nr. 3).

1) S. J. Bogdan in den Annalen der rumanischen Akademie, 1903; oben,
Bd. I, S. 245-247.

cantina,
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eine m o i e ohne den ehemaligen Besitzer hiefs mode stearp 1
(unfruchtbar) oder rumanenlos", farg R umini , mufste der
Bojar den Grund und Boden dem Fursten versteuern. Aber hier-
bei hatte der Furst doch einen Verlust, denn die Bojaren, eben-
so wie der hohe Klerus und die Kloster, die die grofsten Privilegien
besafsen, erhielten nunmehr von Bauern die Zehnten, dij m a,
de a zece a, die vordem dem Wojwoden gehort batten, und be-
hielten dieses Einkommen, venit, far sich. Allerdings kounte
der Staat von den Bojaren eine Anleihe verlangen, die in der Mol-
dau oftmals aus dem Vermogen des Fiirsten zurackgezablt wurde 1);
allerdings erwartete man von ihnen bei der Thronbesteigung eines
neuen D omn eine Beisteuer, aber rechtmafsig bezog der Herrscher
als Steuer von ihren Einkiinften" nur bestimmte Zehnten: in der
Moldau einen Zehnten von Schafen und Schweinen g o ti ng
und von den Bienen, deset in g 2), aber steuerpflichtig waren nur
die bauerlich en Herden und Bienenstocke, pris act Alles
andere ging, wenn ein G-rundherr das Gut kaufte, fur den Bauern
wie fur den Fiirsten verloren.

Der Rumane" seine Frau hiefs Rumgn 1 besafs sein
Haus und sein Feld, von dem er nicht vertrieben wurde; es war
entweder sein ehemaliges Eigentum oder das Stack Land, das ihm
als umherirrendem heimatlosen Feldarbeiter angewiesen worden war.
Das Erbrecht hatte Geltung, und niemand war befugt, sich in seine
Vermogensangelegenheiten einzumischen. Auch seine friihere Stel-
lung, etwa die eines Priesters, konnte er beibehalten. Einzig und
allein hinsichtlich des Arbeitsverhaltnisses hatte der Beamte des Bo-
jaren, sein vg, taf oder dreggt or, ein Wort zu sagen. Far Straf-
sachen war wie friiher das Gericht des Fiirsten, fur burgerliche
Streitigkeiten die Dorfaltesten zustandig, von denen eine Berufung
an den obersten Richter zulassig blieb. Nur die Kloster durften
die Geldstrafen auf ihren Giitern, die gl oab e und dequgub in e,
fur sich eintreiben. Aber die Scholle konnte der Rumane ", wie
der abendlandische servus und der ungarische Jo bagie , nicht ver-
lassen, dberallhin konnte er verfolgt und zur Riickkehr gezwungen
werden. Sein Herr war berechtigt, ihn mit dem Boden zu ver-

1) StudiT si docum., IV, S. 399.
2) Vgl. such Cant e mi r, Descr. Mold., S. 106-108.
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kaufen und zu verteilen. Trotzdem entwichen viele Rumanen",
wie dies auch viele freie Bauern getan batten, nach Siebenbiirgen,
wo sie in den Grenzdorfern dicht beieinander safsen, auf das rechte
Donauufer oder in die Dobrudscha, wo man sie zu Tausenden
zahlte und wo sie sich als tiirkische Untertanen den Einfallen ihrer
fritheren Ftirsten tapfer widersetzten 1).

In Urkunden aus der ersten Ha lfte des 17. Jahrhunderts ist
oft von einer legatura 1 uT Mih aT -V o d a, von einem Gesetze
des Fiirsten Michael, d. h. des Tapferen (1593-1601), die Rede,
wodurch den Rum in I der Abzug verwehrt worden sei, so dafs sie
an die Scholle, auf der sie safsen, als jenes Gesetz erging, dauernd
gefesselt blieben 2). Jetzt hat diese Mafsregel ihre Erklarung ge-
funden. Vor dem Einfalle des strafenden Vistiers Sinan in die
Walachei (1595) suchte sich Michael der Hilfe Siebenbiirgens zu
versichern. Sigmund Bdthory, der Furst jenes Landes, zwang ihn bei
dieser Gelegenheit zum Abschlufs eines Vertrags, durch den die
Stellung des Wojwoden sehr herabgedruckt und die gauze Ver-
fassung des Ftirstentums nach transsilvanischen Gesetzen galt
doch Michaels Land als mit Siebenbiirgen vereinigt"! um-
gewandelt wurde. In einer Klausel dieses Vertrags vom 20. Mai
1595 heifst es auch, dafs die Kolonen und Jobagien, die sich
betrugerischerweise von ihren Giitern entfernt und sich auf fremdem
Boden angesiedelt batten, nach ihrem Ursprungsorte zurtickgebracht
werden sollen" 3). Nach etlichen Monaten wurde dieser Vertrag,
den Sigmund seinem Konkurrenten in der Not abgerungen hatte,
auf den Wunsch des jetzt gegen die Tiirken siegreichen Michael
aufgehobeu, aber fur die auf Kosten der Bauern bereicherten, fiber
Riles verfilgenden Bojaren war dieser Band " zu giinstig, als dafs
sie auf ein solches Machtmittel batten verzichten sollen.

Um sich den Inhalt dieser sehr wichtigen Urkunde, die zwar

1) Studil doc., IV, S. 117.
2) Mag. istoric, II, S. 278: fost

vod is acesti boer1 mai sus zis1"; Jorga,
ca sant al lul Inca din legAtura lui Mibaitt

3) Coloni et iobagiones, qui ex bonis
in bona aliena clam se contulerint, illico
S. 475.

apucat asezamintul luT Mihail Foe-
Doc. Cantacuzinilor, S. 55: zicand

- Voda ".

et iuribus eorundem possessionariis
restituantur". Hurmuzaki

si
i-aU

III1,
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zitiert, aber niemals, sei es auch nur im Auszug, wiedergegeben
wird, zu vergegenwartigen, braucht man nur die ahnliche Urkunde
des moldauischen Fiirsten Miron Barnowski, der Bich zum Refor-
mator der Sitten und der Disziplin des Klerus aufwarf 1) und sich
auch auf anderen Gebiete betatigen wollte, zum Vergleich heran-
zuziehen. Durch diese glucklicherweise erhaltene Urkunde ver-
ordnet Miron -Vodli nach Anhorung der Klagen, die bei ihm
die Bischtife, die Abte aller Kloster, die Mazilen d. h. abgesetzte,
verarmte Bojaren , und die Saline der Landesbojaren, wie auch
1/die armen Witwen" vorgebracht haben, mit Rate des Klerus, der
Bojaren jeden Ranges, bis zum dritten, und der vorher er-
wahnten unteren Klassen der Privilegierten das Folgende: Die
vor dem Zuge des Sultans in die Moldau (1621) entflohenen
v e cin1 konnen nicht mehr zurtickgeschleppt werden; aber alle
anderen sollen mit ihrer cisla und ihrem b ir ihrem friiheren
Herrn wiederum auf der unrechtmafsig verlassenen m o 0e dienen;
das Vieh des ungehorsamen v e c in mufs ebenfalls wieder zurtick-
gefilhrt werden 2). Barnowski war aber der Schwiegersohn des
walachischen, seater moldauischen Fiirsten Radu Mihnea, und man
mufs annehmen, dafs er von der Mafsregel Michaels Kenntnis be-
safs und dafs er sie gewissermafsen nachahmen wollte.

Nicht alle Bauern wurden selbstverstandlich durch diese
al e z Amint e betroffen, denn noch gab es in der Moldau in ge-
niigender Anzahl freie Nachbarn der Bojaren, rIzA qI, die stark
genug waren, um sich zu halten und ihre Existenz auch anderen
bemerkbar zu machen ; auch in der Walachei gab es noch in
Gegenden, die das Gluck begunstigte, ungeknechtete megiaq1.

Aber in diesem Fiirstentume wuchs die Bedeutung des Bo-
jarentums noch mehr, besonders nach den Metzeleien unter Mircea
Ciobanul, denn nun gab es weniger Bewerber urn Grund und
Boden, Reichtum und Macht, und die uberlebenden Bojarenhauser
batten nun freie Bahn, um zu einer ungeahnten Machtfiille zu ge-
langen. Auf die Bojaren der alten Zeit, die grofs an Zahl, aber
arm, mutig, ungeduldig und jederzeit unruhig, eigenes und fremdes

1) Drechi rs, in An. Acad. Rom., X, S. 251ff.
2) Arch. ist., I, S. 175-176. Es werden auch die Privilegien der Kloster

hinsichtlich der gerichtlichen Strafen bestatigt.
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Blut ---,- das war ihr einziger Zeitvertreib vergossen, folgten
jetzt andersgeartete Vertreter des Bojarentums; ein jeder herrscht
jetzt Ether unzahlige Diarfer im Gebirge und im Tale, die diesseits
und jenseits des Olt zerstreut liegen, er gebietet caber ein ganzes
Heer von Bauern, die gelegentlich auch bewaffnet unter dem Banner
des Wojwoden erscheinen konnten. Dazu sind sie auch Vertreter
einer hoheren Bildung und besitzen somit alles, was notig ist, um
den Staat nach ihrem Belieben zu lenken, wenigstens solange ein
Durchschnittsmensch auf dem Throne sitzt. Wenn einmal der Zu-
fall einem aufserordentlichen Manne das Zepter in die Hand driickte,
dann konnte Bich ein solcher Mann diese neue Generation wohl
nutzbar machen, die, von Kindheit an mit dem Kriege vertraut,
sich an den Heldentaten der Kosaken ergotzte und sich der
Schwache, die das osmanische Reich nach dem Hinscheiden des
grofsen Soliman itberfallen hatte, wohl bewufst war. Die neuen
Bojaren waren stets zu haben, wenn Ruhm, Eroberung oder Beute
winkte. Geld batten sie genug, um in der Stunde der Gefahr
durch Anleihen dem Fiirsten beim Feldzug zu helfen ; sie schaumten
fiber von Mut, well sie sich in jeder Beziehung stark fuhlten, konnten
prachtvoll karnpfen und eigene, aber besonders fiemde Truppen
Ungarn und Kosaken standen stets zu ihrer Veriligung, marschierten
gut and kosteten wenig zum Siege flihren. Das prachtvolle
Kavalleriekorps der R o§i de .car a die Landesroten", pul-
cherrimus Rosonum exercitus", sagt einer, der ihre grofsen Taten
mit eigenen Augen gesehen hatte 1) konnte jedem Feinde ohne
Furcht begegnen.

2. Kapitel.
Michael der Tapfere und seine Kriege.

Und dieses alles ereignete Bich zu einer Zeit , als an alien
Grenzen die Moglichkeit eines erfolgreichen fremden Eingriffs be-
stand and als nirgends ein starker Damm, der diesem auf und
ab wogenden Strome menschlicher Kraft hatte Halt gebieten konnen,
zu sehen war. Die tiirkische Macht war im Niedergang begriffen ;

1) Hurmuzaki IIP, S. 431: Jahr 1599.
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auf der Personlichkeit des alles absolut regelnden Sultans allein
und auf etlichen althergebrachten gesunden Einrichtungen der
grofsen Zeit ruhte das Geheimnis des osmanischen Gliickes. Jetzt
aber geboten entartete Menschennaturen im kaiserlichen Palaste
des grofsen Welteroberers Soliman, Trunkenbolde wie Selim, wol-
lustige Feiglinge wie Murad, ewige Kindernaturen wie Mohammed III.
Die Janitscharen waren nicht mehr Christensehne, denen mit
ihrem Glauben auch alle Erinnerung an Heimat und Familie ge-
raubt worden war; es waren jetzt Turken, hauptstadtische Tiirken,
standige Gaste der Kahv en e h s, der Kaffeehauser, wo sie der Politik
und dem Vergnilgen lebten. Ebensowenig wie die Spahien, deren
Lehen sehr oft den Frauen des Harems und unwurdigen Giinstlingen
geschenkt wurden, batten sie Lust, gegen den Feind ins Feld zu ziehen.
Der gewalttittige Wesier Sinan-Pascha mit dem eisernen Herzen
hatte zwar 1593 nach dem langjahrigen, energielos geflihrten per-
sischen Kriege den tiirkischen Waffen neuen Glanz verliehen durch
einen ruhmreichen Krieg gegen den verachteten christlichen Kaiser,
'den Bdcs-Kirdly, aber auch diese Unternehmung zog sich ins Unend-
liche ; auf der einen wie auf der anderen Seite waren nur kleine
Erfolge zu verzeichnen, so dafs der Sieg unentschieden blieb. In
Siebenbiirgen hatte Stephan Bithory, der nachmalige Konig von
Polen, keinen wurdigen Nachfolger zurtickgelassen ; sein Bruder
Christophorus blieb jederzeit nur ein Schatten des grofsen polnischen
Konigs. Des Christophorus Sohn, Sigmund, war ein Bdthory nur
hinsichtlich seines Ehrgeizes, seiner Titel- and Eroberungssucht; im
iibrigen nur ein litcherlicher Schwachling, der eine gute Jesuiten-
erziehung genossen hatte, Lateinisch und Italienisch sprach und
schrieb , der komponierte, in Salonspielen glanzte und auf dem
Paradepferde den neuen Achilles vorstellte, aber kein Furst, kein
Krieger, kein Politiker und, was sein Ungluck besiegelte, kein Mann.
Viele von den siebenburgischen Grofsen, wie Balthazar Bdthory,
sein Vetter, oder Stephan Josika, ein Rumane von Geburt, strebten
selbst nach der furstlichen Macht, und, als Sigmund, veranlafst
durch die Predigt seiner Priester und Giinstlinge, sich far die
Christen und gegen die Heiden erklarte, wie die ehemaligen grofsen
Konige in Ungarn, da bildete sich eine starke Partei, um ihn vom
Throne zu starzen. Er floh , kehrte aber zuriick und tibergab

                     



92 2. Kapitel.

schliefslich im Herbste 1594 seine Gegner dem Henker. So er-
freute er sich des Hasses vieler Magnaten, aber auch die sachsischen
Stadte, die unter den Lasten des Krieges seufzten, verlangten nach
einem besseren deutschen Regimente, wahrend die als Jobagien
unterdriickten Rumenen Gott urn einen Retter aus ihrem Blute
anflehten. Sigmund hatte sich durch zwei formliche Vertrage vom
Mai und Juni 1595 der Hilfsbereitschaft seiner transalpinischen"
Nachbarn versichert, aber er genofs nicht lenge das
',Furst von Siebenbilrgen, der Walachei und Moldau" genannt zu
werden, denn bald nachdem man seine Siegesberichte tiber den
walachischen Zug und die kleinen Kampfe gegen die turkischen
Festungen im Banate vernommen hatte, verriet er seine Schwache
sowohl seinen Widersachern als auch den harmlosen einstigen Be-
wunderern seiner Grofse.

Die Moldau war seit zwei Jahrhunderten das starkere rurna-
nische Fiirstentum: noch unter Rareq und unter Lapu§neanu erschien
sie gegentiber der Walachei eines Mircea Ciobanul und seiner Sohn&
als solches. Peter §chiopul und Iancu Sasul jedoch driiekten die
Moldau auf die Stufe des benachbarten Landes herab: die Bauern
verarmten und verlernten zu kampfen; die Kosaken verheerten
die Felder, und ungeheure Summen mufste das Land aufbringen,
urn sie nach Konstantinopel zu senden. Endlich und dies ist
die Hauptursache fur den Niedergang der Moldau verschwand
bei Hofe und in den Amtern und Wurden seit den Tagen des
Peter Rareq bereits das alte einheimische Bojarentum; die bisher
einflufsreichen Leute zogen sich verdrossen auf ihre Besitzungen
zuruck und sanken fast auf die Stufe des Bauern herab. Die
neuen Bojaren waren Levantiner, Griechen oder Emporkommlinge,
die keine Tugend auszeichnete. Die wenigen Angehorigen der
alten Geschlechter, die sich zunachst noch fanden, waren zu un-
ruhig und zu sehr zur Untreue geneigt, als dafs man sie hatte
langer im Dienste des Landes dulden k6nnen. So wanderten sie
in Masse aus, wenn ein unbeliebter Furst aus Konstantinopel kam
oder wenn eM bereits eingewohnter Herrscher die unheilvollen
Pfade der Erpressung und Anmafsung betrat. Die neue Helmet,
die sie aufsuchten, war Po len. Hier gewohnten sie sich an einen
verderblichen Luxus, nahmen fremde Sitten an und spotteten uber

Mick,.
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die heimatliche Barbarei", anstatt zur Besserung der heimischen
Zustande beizutragen. Fur Aufstande allerdings waren sie stets
zu haben, und als nach dem Ende des Jeremias Movilg, dem seines
Bruders Simion und seines Sohnes Konstantin die MovileFAI von
den Tiirken, die sich endlich einmal aus ihrer bisherigen Gleich-
giatigkeit aufrafften, verjagt wurden (1616), und tachtige Diener
des Kaisers aus der Hauptstadt erschienen, da hatte Stephan Tomp,
ein Krieger von Beruf und zugleich ein hartherziger Greis, viel
mit ihren von Po len her gesponnenen Ranken und Verschworungen
zu tun. Um sich selbst und dem Kaiser, aber, wenn man die
letzten Folgen betrachtet, nicht auch dem Lande einen Dienst zu
erweisen, folgte Stephan dem bewahrten Beispiele des Mircea Cio-
banul und machte durch mitleidlose Hinrichtungen den alten Bo-
jarenhausern ein Ende. Von nun an lag die Verwaltung der
Moldau in den Hamden neuer Bojaren oder Fremder; ja Iordachi
Kantakuzinos schien das gauze Land kaufen zu wollen!

Schon unter Aron, dem Nachbarn und Zeitgenossen des hoch-
begabten, energischen und tollkiihnen walachischen Fiirsten Michael,
der poetische Eroberungsplane hegte und seinen Beinamen der
Tapfere", Viteaz u 1, wohl verdient hat, war die Moldau keines-
wegs mehr mit der Walachei, wo doch wenigstens die oberen
Schichten bluhten, zu vergleichen. Jenseits des Dnjestr war sich
das altehrwiirdige Konigreich Polen, von dem die Moldau vordem
lehnsruhrig war, durchaus nicht mehr seiner Vergangenheit be-
wufst. Der Konig, ein Fremder, der seine Heimat nicht vergessen
hatte, jener sanftmiltige Schwede Sigismund III. reiste zu viel nach
Hause, wo er Bich urn sein Erbe kiimmern mufste; die Edelleute
waren in zwei Parteien gespalten, je nachdem sie fur oder gegen
den grofsen Hetman und Kanzler Jan Zamoyski Stellung nahmen,
und schienen nur far den inneren Hader zu leben. Von den

Rechten", die das Reich jenseits der westlichen Grenze be-
anspruchen konnte, war durchaus nicht mehr die Rede, denn
damit hatte man den Tiirken, den guten Freund und schUtzenden
Gott, verletzt. Und schliefslich verbot auch die Furcht vor den
Tataren den Polen jede tatkraftige Politik.

So hatte denn der walachische Michael, der Sohn des guten
Petracu und Bruder des eleganten Peter Cercel, kraft der ihn
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umgebenden Verbaltnisse die Moglichkeit, mit dem Schwerte in
der Hand seine blendende Epopoe zu schreiben. Sie wahrte sieben
Jahre und ist innigst mit der Liebe der Rumanen fur Iron Stamm
verkniipft. Viel Grofsartiges, Herzerhebendes liegt darin, sicherlich
mehr als in irgendwelchen anderen Ereignissen der rumanischen
Geschichte, denn Stolz und Schmerz, Trauer und Hoffnung erweckt
diese tiefe menschliche Tragodie im Herzen dessen, der sie an-
bort. Aber wenn man die Folgen betrachtet, so entsprechen sie
doch der grofsen Ursache nicht. Die Lauf bahn Michaels ist nichts
mehr und nichts weniger als das glanzende Intermezzo eines ver-
einzelten Helden, der Tatenkreis einer zahlreichen Paladinenschar,
deren Herkunft kaurn in den &linen, aber sicherlich nicht in den
Enke ln wiederzuerkennen ist. So mufs denn auch derjenige, der
die Entwickelung des rumanischen Volkes beschreibt, semen Emp-
findungen zum Trotze, einen bescheidenen Mafsstab an Ereignisse
anlegen, die an sich eine grofsere Bedeutung beanspruchen ktinnten.

Im September des Jahres 1593 erhielt Michael die Frirsten-
wiirde aus den Handen seiner Freunde, des englischen und des
transsilvanischen Gesandten bei der Pforte, wie auch des Androni-
kos Kantakuzinos. Seine erste Aufgabe war, wahrend des kaiser-
lichen Krieges in Ungarn sein moglichstes oder vielmehr unmogliches
zu leisten. Er wahlte sich einen Rat aus bescheidenen, alteren Bo-
jaren und schrieb die aufserordentlichen Abgaben aus: bir fur den
Kaiser, fur das Prasent, fur die Forderungen des Grofswesiers und
fur die Vorrate des kaiserlichen Heeres. Er erfreute sich der Um-
gebung laut schimpfender, schandender und scblagender Tiirken, die
gebieterisch die Bezaldung neuer und alter Beholden forderten. Da-
gegen baumte sich jedoch sein Stolz auf; er sah ein, dafs zuletzt die
Absetzung oder die Flucht seiner warten wrirde, und fiihlte sich zu
Besserem berufen. Obwohl die Deutschen mit ihm nichts zu schaffen
haben wollten und der Agent Rudolfs II., der mit Aron im August
1594 einen Vertrag geschlossen hatte, worin von gegenseitiger Hilfe,
Zufluchtsgewahrung fiir den Moldauer in Ungluckszeiten und kiinf-
tiger Einverleibung seines Landes ins riimische Reich die Redo ist,
bei ihm, dem Verdachtigen, nicht vorsprach, schickte er seine Ver-
trauten, die kiihnen Briider Buzescu, Radu und Stroe, nach Sieben -
burgen und in die Moldau; ja, er fafste den Entschlufs, gemeinsam mit
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den tibrigen Christen den Unglaubigen den Krieg zu erklitren. Etwas
&Ether noch als sein Nachbar Aron, mit dem er den Plan verabredete,
iiberlieferte er seine tiirkischen Gaste, die taglichen Plagegeister,
dem Schwerte and den Flammen. Das geschah im November 1594.

Jetzt standen ihm aufser der aufgebotenen Mannschaft des
Landes ein kleines siebenbtirgisches Hilfskorps und etliche tausend.
Kosaken zur Seite. Letztere waren gegen die Tiirken ausgezogen,
batten Aron ihre Dienste angeboten, ihn dann ausgepliindert und
endlich, aber erst nach dem Blutbade von Jassy, wirklich miter-
stiltzt. Von der Moldau und von der Walachei aus werden die
tiirkischen Grenzfestungen am Dnjestr und an der Donau energisch
and tapfer, aber ohne die notwendigen Geschiltze, angegriffen. Die
Emporer erscheinen zu Giurgiu, Floa, HU lova, Silistrien, Svigtov
und Rahova, brechen den Widerstand der kleinen tiirkischen Be-
satzungen, konnen Bich jedoch nirgendwo dauernd Wien: was sie
einnehmen , das brennen sie auch nieder, aber der Sturm auf
jede starke Burg ist vergeblich.

Der Sultan ernannte nun zwei neue Ftirsten: Bogdan, den
Sohn des Iancu Sasul, fur die Walachei and Stephan Surdul fur
die Moldau. Im Januar 1595 schon war ein asiatischer Pascha
and der aus Ungarn herbeieilende Janitscharen-Aga in Rustschuk
gemeinsam mit dem jungen Bogdan-Vodg, zum Einfall in die Wa-
lachei bereit, und ebenfalls aus Ungarn, wo sie ihr Winterquartier
aufgeschlagen batten, ruckten auf ihren schnellen Pferden die Ta-
taren an, urn den emporten kaiserlichen Vasallenstaat durch Ver-
wiistung zu bestrafen. Gegen diese Eindringlinge liefs Michael
seine rumanischen Truppen ausziehen, die dann auch durch zwei
Schlachten die Wtistensohne zerstreuten. Zum dritten Zusammen-
treffen erschien Michael personlich, schlug den Khan und seine
tiirkischen Helfer vollstiindig, tiberschritt die Donau auf dem Eise
and scheuchte die Osmanen aus ihrem Lager auf, so dafs sie Bich
auf den Weg nach Konstantinopel machten. Das Land war jetzt
von der drohenden Gefahr befreit ; die Ungarn" Michaels boten
nunmehr Aron die Hand, so dafs dieser Bich des §tefan-Voda ent-
ledigen konnte. Darauf nahmen die walachischen Truppen die
reiche Handelsstadt Braila ein und machten dort reiche Beute.
Der Furst der Moldau hatte Bender den Kosaken iiberlassen, er
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selbst aber ging, allerdings ohne Erfolg, gegen Akkerman vor.
Nach seinem Ruckzuge gelang es seinem Hatman Rgzvan, einem
halben Zigeuner, Ismail in seine Hande zu bekommen. Sigmund
Bithory, der sich und sein Gebiet dem Kaiser unterworfen hatte
und ein Vasallenkonigreich an der Donau bilden wollte gerade
zu der Zeit, als er die Erzherzogin Maria-Christierna als Brant
heimfiihrte , liefs den unfahigen Aron gefangennehmen und
verlieh die Moldau an Rgzvan, der nunmehr §tefan-Voda heifst.
Mit Michael und Stephan schlofs er Vertrage ab, in denen die von
den Turken bedrohten Fiirsten sich zu allem bereit finden lassen
mufsten: sie sollten fortan nur die Hauptleute" ihres sieben-
burgischen Schutzherrn sein, alle Rechte und alle Einkiinfte ver-
lieren und nur die Verweser eines Gebietes darstellen, das aus-
driicklich mit dem Staate Bdthorys vereinigt" wurde.

Aber die versprochene Hi lfe blieb aus, und der Grofswesier
benutzte statt der breiten, gewohnlichen Strafse von Belgrad nach
Ungarn die seit langer Zeit nicht mehr betretene nach Rustschuk.
Konstantinopel konnte verhungern, dem tiirkischen Lager in Ungarn
drohten Not, Seuchen, Emporung und Niederlage, kurz, die Donau-
lander mufsten aufs neue erobert werden.

Etliche Wochen lang unterdessen ward der neue Grofs-
wesier Ferhad durch den alten Sinan ersetzt blieben die Ttirken
in ihren bisherigen Behr ausgedehnten Quartieren. Dann rackten
sic unter der Fuhrung des greisen Helden fiber die Brticke, die
Rustschuk mit der gegenuberliegenden Donauinsel und diese mit
der tiirkischen Festung Giurgiu verband. Michael dagegen be-
setzte den engen Pafs von Caluggreni, der am Ufer eines wenig
tiefen Baches inmitten morastiger Gegend liegt, denn hier mufste
Sinan durch, wenn er nach Bukarest wollte. Am 23. August
entspann sich hier auch wirklich ein heftiger Kampf; dreimal
wurden die Christen von den Tarken, die sich in grofser Uberzahl
befanden, zurackgedrangt; endlich drang Michael selbst, urn den
Seinigen den Weg zu zeigen, mit dem Schwerte eines Soldaten
in der Hand, mitten unter die Feinde, die vor ihm zuruckwichen.
Dem Heiden folgten zahlreiche Genossen, wahrend die sicher
treffenden Kanonenkugeln eine Bresche in die Tiirkenmasse legten.
.Schliefslich mufsten die Tiirken jenseits des Passes bleiben, da sie
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ihn nicht zu nehmen vermochten. Sie liefsen auch das stark ge-
schwachte Beer Michaels bei seinem Rtickzuge gegen das Gebirge
unbehelligt, drangen langsam vor und befestigten die neue und
die alte Hauptstadt, Bukarest and Tirgoviqte, indem sie zugleich
das Land nach ttirkischer Art einrichteten. Jedoch die Tataren
erschienen nicht, wie es der Grofswesier erwartet hatte. Der klugste
und machtigste Mann in Po len, Zamoyski, benutzte dagegen ihre
Annaherung, um an Stelle des zum Kriegsschauplatz eilenden Stephan
den geftigigen Jeremias MovilI, einen Mann, der bisher als Fremd-
ling in Po len lebte, zum Fiirsten der Moldau zu machen. Dies
geschah im August 1595. Als die Tataren wirklich ins Land
drangen und auch einen tatarischen Pascha, der kiinftig Herr
der Moldau werden sollte, mitbrachten, zwang sie der Kanzler auf
dem Fe lde von Tu Ora unterhalb Jassy zum Riickzug. Sinan
glaubte jetzt, nicht mehr ' auf die Ankunft des Siebenburgen
warten zu konnen, und als dieser wirklich nebst Michael und dem
fliiclatigen Stephan vom Gebirge herabstieg, stiefs er in Tirgovivte
nur auf geringen Widerstand, der bald gebrochen wurde. In
Giurgiu trafen die Verbiindeten noch die Tiirken , die den Flufs
noch nicht tiberschritten hatten, und viele von ihnen btifsten die
verfehlte Unternehmung Sinans mit dem Leben; im Sturme wurde
die Festung Giurgiu genommen und dann zerstort.

Dadurch erst bekam Michael wieder freie Hand, und nun
rifs er sich auch sofort von den Fesseln des Vertrags los, den er
vor kurzem beschworen hatte. Trotz alledem war seine Stellung
ungemein geftthrdet ; denn das Land war vollstandig verwiistet,
und in der Moldau, wo ein Angriff Stephans mit siebenbiirgischer
Hilfe vollig mifslang, so dafs dieser selbst auf dem Pfahle endete,
geboten trotz des Wehgeschreis, das die siebenbiirgische und kaiser-
liche Diplomatie erhob, die Polen; der Schattenflirst Jeremias
war ja nur ihr Werkzeug. Sigmund zeigte sich bald absolut un-
fghig, das Begonnene weiterzuftihren ; besonders seitdem er 1596
zusammen mit den Deutschen von den Tiirken bei Keresztes ent-
scheidend. geschlagen worden war und ihm seine Heirat bittere
Sorgen verursachte, war er entschlossen, um jeden Preis die Tragi-
komodie seiner kriegerischen Laufbahn zu beenden ; deshalb ver-
zichtete er auf Siebenburgen als einen unniitzen, gefahrlichen Besitz.
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Der Sieger von CIluggzen1 war fortan vollauf beschaftigt, wenn er
das Land an der Donau im Zaume halten, die gegen ihn, den first-
lichen Unruhestifter, gerichteten Ranke der Bojaren enthiillen und die
Provinz von den Tatarenschwarmen saubern wollte. Endlich, im Jahre
1598, trat Sigmund seine Erbschaft dem Kaiser fur zwei schlesische
Herzogtiimer ab. Damit aber brach fiir Michael eine neue Zeit an.

Die slavischen Christen des Balkans, die den Ruhm des wa-
lachischen Er losers oftmals mit der Einascherung ihrer Dozier be-
zahlt batten, waren ihm dennoch treu ergeben, besonders die Mit-
glieder des hellenisierten Klerus und die kampflustigen Heiducken,
die in seinen Dienst traten. In ihrer Demiitigung und Bedrangnis
hofften diese armen Leute, sie warden unter dem Schutze seines
starken Armes das Kreuz bei sich wieder aufrichten konnen ; ja,
man sprach sogar von einer Eroberung Konstantinopels! Solche
Plane hegte wohl auch Michael, aber er besafs doch nicht die
Macht, um den Ort zu bestimmen , wo er Schlachten schlagen
wollte. Wenn die Kaiserlichen, denen er feierlich und mit auf-
richtigem Herzen am 9. Juni in Tirgovite Treue schwur, in Sieben-
biirgen geblieben waren, wenn sie ihm piinktlich die Hilfsgelder
gezahlt und die schweren" Soldaten geliefert hatten, hatte er ge-
wifs einen Angriff auf die Balkanhalbinsel unternommen. Aber
selbst dann ware die polnische Gefahr in der Moldau fur ihn be-
stehen geblieben, und deshalb wollte er sich des Jeremias, der alle
Machenschaften gegen ihn begthastigte, um jeden Preis entledigen I

Die Kaiserlichen nahmen in Siebenbiirgen eine unsichere Stellung
ein: Rudolf II. wollte 'seinen Bruder Maximilian als Gubernator
einsetzen ; jedoch um diesen erwithlten polnischen Konig geziemender-
weise einzufiihren, brauchte man Geld, und in Prag gab es Geld
ebensowenig wie in Wien. Unterdessen regierte die Erzherzogin
Maria-Christierna mit drei Kommissaren ; dies war der friihere Ge-
sandte in Konstantinopel, Pezzen, ein Bischof und der Humanist
Nikolaus Istvdnffy. Der Krieg mit den Tiirken bedrohte die
Grenzen. Sigmund, der die erwartete Befriedigung seiner krank-
haften Eitelkeit in Schlesien nicht gefunden hatte, erschien plotzlich
vor den Mauern Klausenburgs, wurde von der Besatzung und von
der Stadt aufgenommen und begann, wahrend er den Kaiser vergebens
zu beschwichtigen suchte, ernste, auf Unterwerfung abzielende Ver-
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handlungen mit den Turken, die auf seinen Wink sogar vor
Grofswardein erschienen, urn diese bisher kaiserliche Festung
ihm zu ubergeben. Doch dieser Versuch, die westliche Grenze
wiederzugewinnen, schlug fehl. Dem Hofe zu Pilsen, wo Rudolf
residierte, bot Sigmund nochmals die Abtretung seines Erblandes,
das er jetzt als Usurpator besetzt hielt, an und fand eine nicht
vollig ablehnende Haltung. Ja, seine Bevollmachtigten waren der
endgultigen Regelung der heiklen Sache schon ziemlich nahe,
als Sigmund, der sein unmannliches Wesen nicht ablegen konnte,
von einer neuen Laune iiberfallen, seinen Vetter, den Kardinal
Andreas, einen Schatz ling Zamoyskis, aus Po len herbeirief und
ihn im Fruhling 1599 zu seinem Nachfolger erwahlen liefs.

Michael war von Anfang an wiitend fiber die Ruckkehr des
unfahigen Nachbarn, der es lediglich fertig brachte, ihn den Tiirken
als Opfer der Versohnung auszuliefern. Aufserdem ward ihm vom
kaiserlichen Hofe und von der oberungarischen Residenz Erzherzog
Maximilians mit mehr oder weniger klaren Worten bedeutet, dafs
ein walachischer Einfall besser als alle Verhandlungen zur Losung
des siebenburgischen Knotens beitragen wiirde. Er nahm deshalb
Kosaken in Sold, beschaftigte aber sein Heer, um einen ganstigen
Augenblick abzuwarten, vorderhand mit einem Zuge auf das andere
lifer der Donau gegen die Paschas, die ihn verjagen wollten. So
vereitelte Michael die Belagerung von Grofswardein ; zugleich aber
forderte er seinen Suzeran zu einem energischen, entscheidenden
Eingreifen auf. Der polnische" Andreas, der bisher christliche
Politik nicht getrieben hatte, und dem seine kirchliche Wiirde
trotz seiner Jugend nur mit Rticksicht auf den Konig Stephan
zuteil geworden war, zeigte sich beinahe offen als Tarkenfreund
und benahm sich gerade in diesen Tagen sehr hochfahrend gegen
die Walachei, die er als sein Land" betrachtete. Michael, der
sich auch einigermafsen auf orientalische Knife verstand war
doch der grofse Ban Jani ein Verwandter seiner Mutter , be-
achtete dieses alles scheinbar nicht und schwur sogar im Jahre
1599 dem bosen Popen" heuchlerisch Treue, liefs aber dem Kaiser
immer wieder seinen Wunsch, Siebenbiirgen fair Seine Majestat"
zu erwerben, zu Ohren kommen. Viele wanschten einen kombinierten
Angriff auf Andreas durch Michael und den kaiserlichen General
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Georg Basta, der zu Kaschau die Truppen befehligte; aber der
Beginn neuer Verbandlungen mit den Ttirken sowie die An-
kunft des papstlichen Nuntius , der am Hofe des Andreas als
Beschwichtiger auftrat, vereitelten den Plan. Im September ver-
suchte Michael vergebens, Basta durch das falsche Gerticht seines
Einfalls in Siebenblirgen in Bewegung zu setzen. Langer aber
konnte er nun unmOglich warten, denn Andreas, der Moldauer
Jeremias und nicht zuletzt die Turken waren bereit, ihn zu ver-
jagen. Er mufste ihnen zuvorkommen , brach mit 30 000 Mann
auf, iiberschritt das Gebirge und traf den Kardinal in der Nahe
von Hermannstadt. Mutig wagte er die Schlacht, stellte die Ord-
nung in seinen schon einmal wankenden Reihen wieder ber und
entschied durch eine letzte Anstrengung seiner Kosaken und pol-
nischen Reiter den Tag. Einige kleine Abteilungen aus Ungarn unter
Stephan Bocskai, auch Deutsche unter Basta kamen ihm nachtraglich
zu Hilfe, aber er konnte sie nicht mebr verwenden, weil ihm das
ganze Land offen stand, und rich ibm die sachsischen Stadte freudig
unterworfen batten ; ibm, dem kaiserlichen Rate, Stellvertreter in
Siebenbiirgen und General-Obristen jenseits Siebenbitrgens und der
dazu gehorigen p ar t es", denn diesen Titel fithrte Michael vom
ersten Augenblick an. Nach wenigen Tagen uberreichte man ihm
auch in Weifsenburg, wo er seine Residenz aufschlug, den Kopf
des von Szekler Hirten auf seiner Flucht erschlagenen Kardinals.

Fur Michael gab es nur eine einzige Politik , und fur die
Kaiserlichen ebenfalls, und es mufs anerkannt werden, dafs der
1, Barbare" seine Aufgabe besser verstand als die feinen, gelehrten
Leute am Hof und in den Kanzleien zu Prag and Wien und sie
auch zielbewufst zu Risen versucht hat.

Die Sachsen waren im Herzen kaiserlich, weil sie deutsch
waren; die Szekler hafsten die Bithory, die ihre alten Privilegien
vernichtet hatten , und waren auch schon daran gewohnt, den
Triumphzug walachischer Vaiden" zu eroffnen. Die rumanischen
Bauern bildeten die Mehrheit der Landeseinwohner , eine tiber-
wiegende Mehrheit sogar ; sie waren nach unseren heutigen klareren
Begriffen fur Michael Bruder, doch dieser selbst batte fur dieses
Verhaltnis nur ein unbestimmtes Gefithl. Als diese armen Jobagien
horten, dafs ein Domn ihres Stammes das Banner der ungarischen
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Herrschaft siegreich in einer blutigen Schlacht zu Fa lle gebracht
hatte, da empOrten sie sich uberall und schrieen wild und ver-
zweifelt nach Gerechtigkeit zum Himmel und zu ihrem Domn,
den ihnen der giltige Himmel gesandt hatte. Sie brannten die
Schlosser der Ungerechtigkeit nieder und verjagten die sie be-
driickenden Herren von gestern. Aber der Eroberer, selbst wenn
er seiner Zeit an Kuhnheit der politischen Begriffe vorausgewesen
ware, durfte diesem schmerzerfallten wilden Geschrei, das aus der
Tiefe eines unverdienten Unglucks hervordrang, kein Gehor schenken.

In der Tat besafsen these Hunderttausende fleifsiger Dorf-
bewohner nicht die geringste politische Macht innerhalb des Fiirsten-
tums Siebenburgen, denn wie der Boden, den sie bebauten, gehorten
sie selbst ihren ungarischen und sachsischen Herren zu eigen. Im
Stande des Jobagientums hatten sie aufgehort, eine, sei es auch noch
so bescheidene Geschichte zu besitzen. Alles, was sich Ether sie seit
dem Verfalle ihrer militarischen Organisation und den Tagen der Vi-
tezen Hunyadys sagen lafst, ist nicht in ihrer Mitte entsprungen,
sondern muss als fremder, , erfolgloser Einflufs bezeichnet werden.
So wurden fur ihre Priester die Kosten trugen Sachsen und Un-
garn, die Geld und daneben Gewinnung der irregeleiteten Seelen
fur die Kirchenreformation, fur das reine Christentum erhofften ,
von dem walachischen Diakon Coresi und anderen Buchdruckern
viele rumanische Bucher gedruckt, vom Hermannstadter Katechis-
mus von 1544 an bis zum Alten Testamente von 1582. So er-
hielten diese armen, ungelehrten Geistlichen, diese verachteten Popen,
die gemeinsam mit ihren Pfarrkindern zu harter Arbeit auf fremdem.
Boden verpflichtet waren, alles, was sie brauchten, um aus ihrer
geistlichen Herde rumanische Protestanten , sei es im sachsisch-
lutherischen , sei es im ungarisch-calvinischen Sinne , zu machen;
sie erhielten das Evangelienbuch, dessen Erklarung, die Apostel-
geschichte, den M oli tvenic und den Psalter 9. Aufserdem setzte
urn 1560 Johann Sigmund Zdpolya den bekehrten Priester Georg-
von Singiorz als ersten staatlich anerkannten Bischof fiir alle sieben-
biirgischen Walachen" ein; ihm folgten, ihre armselige Residenz
fast taglich wechselnd, die beiden Bischofe Tordagi, und nach ihnen,
vielleicht auch noch gemeinsam mit dem letzten dieser beiden,

1) S. die letzten Seiten des ersten Bandes.
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wirkte der Bischof Spiridon. Sie alle fcirderten den Druck gottes-
dienstlicher Bucher, die sie selbst durchsahen, hielten Synoden,
predigten und visitierten, doch alles ohne Erfolg. Die dummen"
walachischen Popen wollten nicht verstehen, dafs ihre Herren ihnen
auch auf diesem Gebiete befehlen sollten ; sie blieben bei der alten
Uberlieferung, lasen , so schlecht sie es konnten, in slavischen
Biichern, die sie nicht verstanden, und blieben rechtglaubig", wie
ihre nach schwerer Arbeit entschlafenen Vater.

Ausschliefslich darin besteht die Geschichte der siebenbiirgischen
Rumanen. Michael liefs sie und ihr Schicksal allerdings nicht
vollig unbeachtet, vielmehr nahm er sich, wie die Beschliisse der
unter ihm gehaltenen Landtage beweisen , auch der bescheidenen
Bauernpopen einigermafsen an. Aufserdem sorgte er defer, dais
die walachische kirchliche Hierarchic auch die Rumanen Sieben-

biirgens mit umschlofs.
In den alten Zeiten hatte jedes holzerne Klosterlein seinen He-

gumen gehabt; solche Klostervorsteher wurden von der umliegenden
Bevo]kerung Vlgdic 1, Bischofe, genannt, um von den fremden
episcopi, die sich in irgendeinem Dorfc versteckten und iliren
Erben auch den Titel nachliefsen, gar nicht zu sprechen. Durch die
FrOmmigkeit der benachbarten rumgnischen Wojwoden, wie Stephans
des Grofsen, Radu's de la Afumat,I, §tergnit,gs, des Petru Rare§ und
seiner Sane und. der Zamfira, der Tochter des Moise-Vodg, wurden
die grofseren Kloster zu Vad , in dem Gebiete von Bistritz, zu
Geoagig (Felgyogy), unweit Weifsenburg, und zu Prislop im Haczeg-
tale erbaut, unterhalten oder wiederhergestellt. In ihnen findet man bis
gegen 1560 Bischofe. Seitdem aber die reformierte Propaganda des
Hofes rumanische Bischofe fur ganz Siebenburgen ernannte, erstanden,
und zwar schon unter Stephan Bdthory, auch orthodoxe Oberhirten fur
dasselbe Gebiet, wie Christofor, Eftimie und Ghenadie. Ihnen folgte
in der Zeit Michaels Joan, der ehemalige staret von Prislop. Noch
vor dem Siegesjahre 1599 erbaute der walachische Furst fur diesen
rechtglgubigen Ioan ein Kloster in Weifsenburg selbst, auf dem Hugel,
wo jetzt die Zitadelle Karlsburg, nach dem Kaiser Karl genannt,
steht. In den Vertrag von 1595 hatte er ubrigens die Klausel hinein-
gebracht, dafs die siebenburgische Kirche wie von alters her vom
erzbischalichen Stuble in Tirgovi§te abhgngig sein solle. Nach
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der Eroberung Siebenburgens wurde nun loan als Bischof von
Balgrad, Vad, Silval, Fagg,ra, Marmoros und der ungarischen
partes" anerkannt und fungierte von nun an offentlich als Metro-
polit. Fur Marmoros aber erhielt er einen Suffragan in der Person
des gelehrten bisherigen Hegumen von Tismana, Sirghie mit
Namen 1). Diese bedeutenden Einrichtungen far die Bildung einer
geistigen und kulturellen Einheit des rumanischen Volkes einig
in Sprache und Sitten waren aber auch alles, was Michael fur
seinen in Siebenburgen geknechteten Stamm tun konnte. Gegen
die Jac queri e ergriff er sofort Repressivmafsregeln, und schon
im November verkiindete sein Ban Mihalcea offentlich, dafs solche
Rauber", welche die Edelleute aus dem Lande jagen, nicht ge-
duldet werden konnten ').

Diese Edelleute hafsten ihn schon als kaiserlichen Statthalter,
noch viel mehr aber als Walachen, ale Blutsverwandten ihrer ver-
achteten Jobagien. Gerade deswegen mufste aber Michael alles ver-
meiden, was ihnen Ursache zur Unzufriedenheit geben konnte; er
verteilte deshalb die Giiter der Verrater, die Bich such nach dem
Tage von Hermannstadt noch nicht unterworfen hatten, unter die
tibrigen Edelleute, rief sie an seinen Hof und iibertrug ihnen auch ver-
trauliche Missionen, ja die Ubermittelung wichtiger Befehle in der Wa-
lachei, wo er seinen Sohn Nicolae-Vodg, (Petraru) zuruckgelassen
hatte. Neben seinen Bojaren hatte er in dem Rate fur Siebenburgen
den untreuen Bischof Ndpragy, den 1 a t e i n i schen Bischof von
Siebenbilrgen, als Kanzler, den ehrgeizigen Bauernsohn Moses Sz6-
kely als Grofsgeneral, wie auch den Gaspar Kornis 3). Als er das
Land auf einige Wochen verliefs, um in die Moldau zu ziehen, blieben
als Verweser der Walache Mihalcea und der Ungar Wolfgang (Far -
has) Kornis zuriick. Unter seinen Truppen waren die Ungarn sehr
stark vertreten, und er glaubte auf ihren Eid fest bauen zu konnen.

1) S. m eine Sato si preot1 und Bunea, Vechile episcopil, Blaj, 1901; da-
zu der selbe, Ierarchia Rominilor din Ardeal si Ungaria (Blaj, 1904); meine
Arbeit, §tefan-eel-Mare, Mihal Viteazul si Mitropolia Ardealulul, in den An. Ac.
Romani) (Bukarest, 1904).

2) Hurmuzaki XI, S. 501, nr. DCCC.
3) Doc. privit. la Pam §chiopul si la Mihal Viteazul, S. 57; Bogdan,

im Prinos Sturdza, S. 160, 164.
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Was seine auswartige Politik betrifft, so wunschte Michael ge-
wifs Siebenburgen fur sich zu behalten. Als sich Basta endlich,
nachdem Ingst alles in Ordnung war, Anfang November zeigte,
schickte er ihn mit harten, beleidigenden Worten zuriick und
aufserte, er hatte sich wohl etwas verspatet! Als dieser nanaliche
General kaiserliche Besatzungen nach den Grenzfestungen fiihrte,
da murrte der Walache" laut und sagte, er wolle doch das ganze
Land dem Kaiser zuriickgeben "I Einen Erzherzog butte er sicher-
lich ganz gem gesehen, und neuen einem solchen, der ja voraus-
sichtlich nur ausnahmsweise in Siebenburgen Hof gehalten hatte,
wurde er sich nicht erniedrigt gefiihlt haben. Jedenfalls war er
bereit zur Anerkennung der kaiserlicben Oberberrschaff; er wollte
gem dem Kaiser den Treueid leisten und das Land, das bereits vor-
her diesen romischen Kaiser als Herrn anerkannt hatte, im Namen
des Kaisers regieren. Er war bereit, sich immer als des Kaisers
Stellvertreter zu betrachten, die osterreichischen Interessen gegenuber
den Tiirken, die er unter Entgegennahme ihrer Geschenke mit
stifsen Worten meisterhaft abspeiste, zu vertreten, nicht minder
gegenuber den Moldauern, die in Sigmund einen neuen Kandidaten fur
die siebenbiirgische Herrschaft besafsen ; ja, sogar gegenilber den
Polen, urn deren Krone sich der erw6.hlte Konig" Maximilian be-
miihte und unter denen er zu dem machtigen Wojwoden Kiowski alte,
freundachaftliche Beziehungen unterhielt. Alles wollte er zugestehen,
nur wollte er fur sich und seinen Sohn die Gewifsheit haben, dafs
sie in Siebenburgen bleiben diirften, dafs man ihnen in FagArag, Mar-
moros oder anderswo einige Burgen als Zufluchtsstatten uberlassen,
dafs ibm der kaiserliche Stellvertreter nicht in sein Gehege kommen
und der kaiserliche Hof ihn mit Geld und Truppenunterstiitzen wurde.

Die Minister in Prag batten solche Bedingungen seitens des
ungetreuen Kardinals mit Jubel angenommen , obwohl dieser fur
das Interesse Osterreichs nicht das geringste geleistet hatte. Gegen-
uber dem Walachen" jedoch glaubten sie sich alles herausnehmen
zu konnen. Anfangs liefsen sie ihm durch den Postmeister Carlo
Magno einen giinstigen Vertrag tibermitteln, auf den Michael auch
in den ersten Tagen des Jahres 1600 mit Vergnugen einging und
den er in Gegenwart des bei ihm weilenden Erzbischofs Ralli
von Trnowo, seines Hofkaplans, beschwor. Dann aber erschienen

                     



Michael der Tapfere und seine Kriege. 105

bei ihm ale Unterhandler und hinterlistige Spione die Ungarn
David Ungnad, der ehedem gehofft hatte, in Weifsenburg den Herrn
spielen zu konnen, und Bich nun fiir die Enttauschung grau-
sam rachen wollte, und der rauhe, aber biedere Kriegsmann
Michael Szdkely. Sie besafsen nur den Auftrag, die Regierung
des Landes zu ubernehmen, dagegen nicht den, mit dem Wa-
lachen" dariiber zu verhandeln. Fur diese hohere Mission war
Dr. Pezzen, der ehemalige Gesandte in Konstantinopel, ein hoch-
fahrender Diplomat, auserkoren, der auch Geld bringen sollte:
vier Monate liefs er auf sich warten und setzte den armen, be-
drangten Vaida" alien Qua len der Erwartung aus.

Ohne hinsichtlich der Verhandlungen mit dem Kaiser einer ge-
sicherten Zukunft entgegenzusehen, mufste er dennoch im Mai 1 600
gegen die Moldau ins Feld ziehen; denn solange Sigmund in dem
Nachbarlande weilte, konnte man in Siebenbiirgen unmoglich zur
Rube kommen. Jeremias versuchte zwar die Passe zu versperren,
mufste aber selbst fliehen und begab sich nach Hotin, um sich auch
von dort rasch wieder zu entfernen. Michael bemachtigte sich
jetzt der ganzen Provinz, legte eine Besatzung nach Suczawa, liefs
die Bojaren in Jassy den Eid der Treue schworen, eilte dann aber
unerwartet und unvorsichtig zuriick, um mit Pezzen, dem endlich
an der Grenze stehenden hochgelehrten Doktor zu unterhandeln.

Obwohl dieser von schlechter Ahnungen gekommen war, ver-
standigte sich Michael bald mit ihm. Zur Annahme des Titels
Gubernator" war letzterer bereit, und stellte seinerseits nur einige
Forderungen hinsichtlich des erblichen Besitzes der Burgen, der Bei-
behaltung der alten Grenzen usw. Mit dem unterzeichneten Vertrage
reiste der kaiserliche Bevollmachtigte nach Prag, und hier wurden
am 12. September die Urkunden ausgefertigt. Fur seine Lebenszeit
war Michael ale siebenbiirgischer Gubernator anerkannt, und auch sein
Sohn war nicht vergessen; der C om miss ar iu s soli bestiindig neben
den Wojwoden residieren ; diese erhalten 100 000 Taler jahrlich fur ih re
Dienste, sollen dagegen auf den Besitz der ungariachen Grafschaften
bis zur Theifa and die bedeutendsten Schlosser im Banate verzichten 1).

Damit ware Michael gewifs recht zufrieden gewesen, aber
1) Monuments Comitialia Transsylvaniae, IV, S. 539 f. Vgl. Hu r m u z ak i,

XII, S. 1033, Anm. 1.
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die gute Nachricht hat ihn vielleicht niemals erreicht. Zamoyski
und die Sigmund anhangenden Edelleute verabredeten namlich
einen gemeinsamen Angriff, und wahrend Bich der polnische Kanzler
von Trqbowla aus in Bewegung setzte, um Jeremias und Bdthory
nach ihren Ftirstensitzen zurtickzuflihren, emptirte sich das sieben-
bilrgische, gegen Sigmund angesammelte Beer, das in Thorda stand.
Michael liefs die kaiserlichen Kommissarien und Basta dringend
urn Hilfe bitten. Sie kamen auch endlich, aber nur, um Bich von
den rebellischen Standen den Treueid schworen zu lassen und die
kaiserlichen Truppen, ohne Befell' dazu vom Hofe zu haben, mit
ihnen zu vereinigen. Am Maros, unweit Enyed, bei dem Dorfe
Mirisz16, wurde Michael, der vergebens alle seine Kraft zusammen-
nahm , um Zeit zu gewinnen, von der tiberlegenen Kriegskunst
seines Gegners Basta, der ihm niemals verziehen hatte, besiegt ;
dies geschah am 18. September 1600.

Er floh nach FagIraq, zog hier aus der Walachei etwa 10 000
tuchtige Soldaten an sich, hatte aber in Erwartung der kaiserlichen
Antwort keine rechte Lust, sich nochmals in einen Kampf einzulassen.
Hier erfuhr er, dafs Zamoyski die Moldau als Triumphator durchzogen
habe und jetzt, da er die siebenbiirgischen Verhaltnisse als ge-
ordnet ansah, mit einem Thronkandidaten, namlich mit Simeon,
dem Bruder des Jeremias, in die Walachei eingebrochen sei. Auf
diese Nachricht hin gab der Besiegte von Mirisz16 seinen Siegern alles,
was sie verlangten; er liefs den geliebten Sohn und seine ubrige
Familie als Geiseln in ihren Hamden und eilte fiber die Grenzpasse,
um sein walachisches Land zu rotten. Aller kaiserlichen Hilfe ent-
blast , sah er sich einem Feldherrn wie Zamoyski, dem aus-
gezeichneten Schiller Klinig Stephans, gegentiber,, der fiber ein
ilberlegenes, frisches, auserlesenes Heer gebot. Zwischen Buzn.
und PloietI, am Fufse des Gebirges, geschlagen, ward er von
Simeon verfolgt, und dieser Schwachling hatte das Gluck, den
Belden bei Argeg im Gebirge zu besiegen. Der grofse, ungliick-
Eche Mann wahlte den einzig moglichen Weg, der ihm offen stand,
und dieser fahrte zum Kaiser. Einige Wochen spater lief hier
auch die Nachricht ein, dafs die Standee, die zum Landtage zu-
sammengetreten waren, Basta hoflichst dankend, zum dritten Male
Sigmund zu ihrem Farsten eingesetzt batten.
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Mit diesem Basta, der ihn ins Herz getroffen hatte, gemeinsam
bekam nun Michael den schonen Auftrag, den elenden Bithory
wieder zu seinen polnischen Freunden zu jagen. Bald stand ein
ziemlich grofses Beer, in dem sich allerlei Gesindel zusammenfand,
unter dem Kommando des erprobten Feldherrn. Basta und Michael
gewannen durch den rachedurstigen Angriff des letzteren, welcher
in wilder Jagd ansturmte, den Tag von Goroszl6 im Juli 1601.
Aber ale es sich um die Fortsetzung der Operationen handelte,
und der Hader wieder ausbrach, da fuhrte eigenmachtig Basta
den SA lag nach dem ihm aus den Niederlanden her gut bekannten
spanischen Beispiele. Ale Rebel len wollte er Michael festnehmen und
liefs ihn dabei im Gemenge ermorden (19. August). Der Hof
zu Prag hiefs die Untat keineswegs gut, aber bestrafte den Tater
nicht dafur. Noch vor Ende des Jahres ward Sigmund Furst
von Siebenburgen jetzt zum vierten Male. Der den Ungarn
verhafste Mihaly Vajda" ruhte nun endlich von seiner schweren
Arbeit aus; der des Hauptes beraubte Leichnam lag auf irgend-
einem vergessenen Stucke siebenburgischen Landes, jedenfalls in
siebenburgischer Erde, in der von seinem Stamm mit Blut ge-
trankten Erde Siebenburgens, die such er geliebt hatte. Das stolze
Haupt aber, das fromme Halide entwendeten, ward in der
Furstengruft am Dealu geborgen, wo der rumanische Furst dem
christlichen Kaiser einst die unverbrachlich gehaltene Treue ge-
schworen hatte.

Wahrend dieser Kriege war infolge der durch sie gezeitigten
Verhaltnisse in der Walachei, aber auch in der Moldau eine Partei
entstanden, die sich in ersterem Fiirstentume auf das nationale
Heer und das reich gewordene Bojarentum statzte und als Ziel
die oligarchische Regierung, die Verteilung der politischen Macht
unter die Bojarengeschlechter diese besafsen ja den grafsten
Tell des heimatlichen Bodens anstrebte, aufserdem aber auch
eine neue staatsrechtliche Stellung fur ihr Land forderte: die tat-
sachliche, wenn nicht formelle Lostrennung von der Tiirkei und
vasallitische Unterordnung unter die benachbarten Christen. Fur
die Walachei kamen die Kaiserlichen, far die Moldau die Polen
in Betracht, far beide das neu errichtete, freie Farstentum Sieben-
biirgen. In der Walachei war die Partei starker, und die von
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ihr vertretene Richtung lafst Bich noch bis sehr spat verfolgen;
in der Moldau war dieselbe Stromung von geringerer Bedeutung und
dauerte auch nur kurzere Zeit.

Als Michael im Lager von Thorda ermordet wurde, herrschte
in der Moldau Jeremias als Stellvertreter des polnischen Kanzlers.
Denn auf die Nachricht, dafs sich ihr ruhmreicher Feldherr wieder
mit dem Kaiser versant habe und jenseits der Theifs erschienen
sei, hatten die walachischen Bojaren der Kriegspartei Simeon verjagt,
und dieser hatte sich auch durch Hinrichtungen nicht mehr retten
konnen. Nach dem Tode seines Gegners kam er jedoch zuruck,
und seinen Moldauern und Po len gelang es, nicht nur den von
der Pforte gesandten Radu Mihnea, sondern auch den von den
Emigranten erwahlten ehemaligen Ratgeber Michaels, erban, der-
durch seine Mutter zur alten Dynastie gehorte und jetzt als newer
Radu" zum Ftirsten ausgerufen worden war, fernzuhalten. Der
turkische Schutzling konnte sich nicht behaupten, aber der zweite-
Radu, ein schon titterer Mann und ein guter, mutiger Soldat, hatte
mehr Gluck, denn er besafs die dazu notige innere Kraft. Er
regierte beinahe zehn Jahre lang, trotz der Tiirken, die er in ihrem
eigenen Gebiete aufsuchte, indem er Silistrien, BrAila und die
Dobrudscha beunruhigte, und von denen er dennoch unaufrichtig-
die unaufrichtig dargebotene Belehnungsfahne nach einigem Bedenken
annahm; trotz der Tataren, die, mit ihrem Khan an der Spitz;
1602 ungewohnlich zahlreich erschienen, ohne die meisterhaft be-
festigten Schanzen, hinter denen sich such ein starker kaiserliches
Hilfskorps von Deutschen und Wallonen befand , erstiirmen zu
konnen; trotz Simeon endlich, der nach seinem mifslungenen Ein-
falle nicht mehr als Kronbewerber auftrat. Ale sich 1603 der
tapfere Moses Szekely nach dem Riicktritte Sigmunds zum Fiirsten
von Siebenburgen aufwarf, leistete Radu den Kaiserlichen einen
wesentlichen Dienst ; er drang namlich mit einem stattlichen Beer
von Bojaren und Soldnern in Siebenburgen ein und besiegte in
der Nahe von Kronstadt im Juli den Usurpator, der auch sein
Leben verlor, vollstandig. Der Kaiser schickte ihm darauf eine-
Fahne zum Zeichen der Belehnung und ein schones Diplom, ver-
sprach ihm auch jahrliche Geldunterstiitzung, aber Radu erkannte
seine wahren Absichten zu gut und verzichtete darauf, den Don

                     



Michael der Tapfere und some Kriege. 109

Quixote zu spielen. Wahrend er noch von Simeon bedroht war,
unterzeichnete er 1605 einen ehrlichen Vertrag mit dem alten,
klugen Stephan Bocskay, der Konig von Ungarn und zugleich
Forst von Siebenburgen geworden war. Als dann ein anderer
alter Mann, sein ehemaliger Gefahrte in den siebenbtirgischen
Wirren aus der Zeit Michaels, dem zu frith fur seine Nation ge-
storbenen Bocskay folgte, schlofs Radu auch mit diesem neuen
Fiirsten Sigmund Rakoczy ein freundschaftliches Bundnis (1607).
Nachdem Jeremias in der Moldau gestorben war und Simeon
einen Thron aufserhalb der Walachei bestiegen hatte, waren die
Beziehungen zur Moldau viel bessere geworden. Ubrigens starb
der neue Moldauerfiirst schon bald, durch die Witwe seines
Bruders vergiftet, und es entspann sich nun ein heifser Kampf
urn die Nachfolge zwischen beiden Flirstinnen und ihren Sohnen,
wahrend dessen sich die Walachei der Ruhe erfreute. Den sieg-
reichen Konstantin, den Sohn des Jeremias und Fiirsten von Gottes
Gnaden, wie auch Seiner Majestat des turkischen Kaisers, und mit
der Einwilligung Seiner Majestat des gnadigen Konigs von Po len",
betrachtete Radu wie seinen Sohn. Mit dem jungen Nachfolger
Sigmund Rakoczys, dem tollen Gabriel Bithory, der kein Mars
fur seine Eroberungssucht kannte, schlossen 1608 beide Fiirsten
Vertrage nach dem alten Muster. Konstantin, welcher wie sein
Vater dem polnischen Konige ein jahrliches Geschenk entrichtete,
ging so weit, dafs er auch dem, Siebenbtirger ein munus" versprach,
aber ohne es schliefslich zu bezahlen. Dies letztere verstimmte
Gabriel, und als er Beweise deur erhielt, dafs der Walache von Tir-
govi§te in heimlichem Einverstlindnis mit dem Kaiser und mit den
unzufriedenen Magnaten stand, beschlofs er, ihn zu vertreiben und
auch in der Moldau einen neuen Wojwoden, den falschen Stephan
Bogdan, einzusetzen. Vor dem winterlichen Einfalle der Ungarn"
floh zwar Radu in die Moldau, aber Gabriel konnte seinen Traum,
auch die Walachei zu beherrschen, nicht in Wirklichkeit umsetzen.
Er mufste Bich vielmehr vor dem von den Turken ernannten Radu
Mihnea zurackziehen und behielt nur den leeren Titel des einmal
eroberten Landes. Bald aber kam Radu §erban, den turkischen
Pechter vertreibend, als Richer nach Siebenbtirgen. Im Lager
von Roman batten er und Konstantin gemeinsam einen Vertrag
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mit dem Kaiser geschlossen, der eine gemeinsame Entfernung BA-
thorys bezweckte. Nochmals siegte er auf dem glorreichen Schlacht-
felde von Kronstadt, fast genau acht Jahre nach seinem ersten
Siege. Doch Gabriel floh in das den Sachsen entrissene befestigte
Hermannstadt, und die Heiducken, die der kaiserliche General
Forgdch befehligte, suchten ihren alten Herrn und Fiirsten auf.
Der siebenbargische Feldzug verlief aufserst ungliicklich, und ob-
gleich der walachische Furst nicht besiegt worden war, mufste er
seine Eroberung aufgeben. Nach langem jammerlichen Umherirren
rettete Bich Radu zuletzt, von den Tataren verfolgt, in die Moldau
und von dort nach den kaiserlichen Landen, von wo er niemals
zurackgekehrt ist. Vor Ende des Jahres wurde nun auch der
junge Movilg durch Stephan Tomsa ersetzt, und als er 1612 den
Dnjestr, um seine Stellung zurackzuerobern, aberschritt gleich-
zeitig warteten die Walachen auf Radu den Tapferen wurde
er geschlagen und verschwand auf der Flucht; Naheres caber semen
Tod ist nicht bekannt.

3. Kapitel.
Die letzten politischen Bampfe der nationalen Partei.

Ihre literarischen Leistungen.
Radu Mihnea und Stephan, die unterwiirflgen Werkzeuge der

Tiirken, trieben nur im geheimen eine eigene Politik. So sah
zwar der erstere die Nachbarschaft Gabriels gem, mufste aber den-
noch personlich mit seinem Leidensgefahrten Tomsa zu dessen Ver-
treibung und dem dieser folgenden Tode beitragen. Mit dem Nach-
folger dieses letzten Bdthory, dem schlauen Gabriel Beth len, dem
wardigen Nachahmer Bocskays, verbanden sich wahrend dieses
Feldzuges beide Farsten durch einen Verbriiderungseid. Bald
aber trafen sich Radu und der zweite Gabriel in dem Wunsche,
den blutdurstigen Moldauer loszuwerden. Die christliche Partei
der jungen Bojaren hatte im Winter 1615 die Witwe des Jeremias
mit ihrem noch ganz jungen Sohne Alexander ins Land gebracht,
und dieser Knabe schien ein passenderer Nachbar als der alte
Tyrann. Aber nach dem Willen Skender-Paschas und des Kaimakams
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wurden die unruhigen Movile0I zur Rube gebracht; die ganze
Familie fiel in die Hande der Tiirken, die ihre Binder zu Rene-
gaten machten.

In Radu, dem nunmehrigen Ftirsten der Moldau, erblickte
Beth len, der angeblich den grofsen Plan hegte, lionig von Dakien"
und Po len zu werden, einen allzu scharfsinnigen Spion, und des-
halb beklagte er sich bitter fiber ihn. Alexander Mal hatte er
1618 durch eine Abteilung Heiducken unoffiziell beseitigen lassen.
Mit Gratiani und Miron Barnowski der erste war ein Freund
der Po len und Deutschen, der nach friedlicher Vermittelung zwischen
diesen Christen und den Tiirken strebte, der zweite ein energischer,
entschlossener Mann und ebenfalls ein Polenfreund lebte er aiuf
noch gespannterem Fufse. Nur Gabriel MovilI, mit dem er 1619
einen Vertrag einging, war ihm genehm, aber dieser junge Furst
mufste schon 1620 die Walachei mit Siebenburgen vertauschen,
verheiratete sich hier und blieb. Wenig spater, noch in demselben
Jahre, versuchten die Po len, als sich Gratiani gegen die Tiirken
emporte, die Moldau zu gewinnen, aber dieses Beginnen endete
mit einer furchterlichen Batastrophe, bei der auch der Grofs-Het-
man 2olkiewski das Leben verlor. Im Jahre 1629 starb, noch
ziemlich jung, der von den Tiirken geachtete Beth len.

Der erste Georg RalrOczy verhalf nun durch Geld, Bittgesuche,
die er an die Paschal richtete, und heimliche Truppenzusendung dem
Matel Aga zu Erfo lg, der als Vertreter der christlichen, militarischen
Partei, aber vor allem als Wiederhersteller der Freiheit und Er-
neuerer der Bojarenmacht" den Sieg davontrug. Dieser nationalen
Herrschaft entsprach die nicht minder nationale Regierung RA-
kdczys. Schon 1633 schlossen beide einen Vertrag, und als Va-
sile Lupu, der fiir sich allein stand und nach dem Blutvergiefsen
Tomas nur wenige Landesbojaren urn seinen Thron hatte, die Mol-
dau bekam, gingen die Nachbarn im April 1634 eine Verbruderung
ein. Matei vergiitete dem Siebenburgen, der in der jahrlichen
Zahlung von 6000 Gulden eine Vasallenverbindlichkeit erblicken
konnte, diesen Betrag, angeblich als Ersatz fur die von rumit-
nischen Hirten in der Walachei bezahlte Steuer, und aufserdem
tibersandte er zwei schtine Pferde all Geschenk. Der walachische
Furst bewies sich all guter Freund und Bundesgenosse, und seinen
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Anstrengungen verdankte Rik Oozy zum grofsen Teile die Be-
seitigung der Tiirkengefahr im Jahre 1636, als ihn der Pascha
von Ofen angriff. Im folgenden Jahre jedoch, als Mater von den
Moldauern angefeindet wurde, erhielt er nur ungenugende Hilfe,
ja der siebenburgische General erschien mehr als Vermittler denn
als Helfer. Als dann schliefslich der Walache sich nicht mit den
ersten Friedensbedingungen zufrieden geben wollte, da ging Rd-
k6czy in seiner Untreue so weit, dafs er 1639 im Verein mit Lupu
die Vertreibung Maas vorbereitete.

Mit dem Jahre 1643 begann sich der ehrgeizige Rakdczy in
die europaischen Angelegenheiten des Dreifsigjahrigen Krieges ein-
zunaischen, aber auf dieses neue Gebiet folgte ihm der kluge Greis
von Tirgov4te nur insoweit , wie er kaiserliche Befehle" zur
Stellung von Truppen aufweisen konnte. Er zog es vor, mit den
Deutschen in Verbindung zu treten, und erlaubte sich sogar, den
friiheren Verbiindeten bei der Pforte anzuschwarzen. Die aben-
teuerlichen Plane Rakdczys fanden am moldauischen Hofe eine
viel giinstigere Beurteilung, und Vasile, der Bich seit einiger Zeit
in Polen, wo er seine Tochter Maria mit Janus Radziwill verhei-
ratet hatte, viel zu schaffen machte, ja fur die Schwester Marias
RakOczys Sohn Sigmund zum Gemahl auserlesen hatte, hiefs die
ihm mitgeteilten Absichten des machtigen Nachbarn auf die polnische
Krone gut. Da starb plotzlieh der alte Traumer im Jahre 1648.

Ein junger Traumer, der zweite Georg Rakticzy, folgte ihm
und schlofs mit dem walachischen Fiirsten einen neuen Vertrag,
betrachtete jedoch Lupu als ein Hindernis fur die ererbten vater-
lichen Plane. Nach langem Wideretreben hatte Vasile in die Ver-
mahlung seiner schonen Tochter Ruxanda, welche eine reiche Mit-
gift erhalten sollte, mit dem Sohne des Kosakenhetmanns, dem
jungen Chmielnitzki , der seine Werbung sengend und brennend
vorgebracht hatte, schmerzerfullt eingewilligt (1652), und jetzt war
rein einziges Ziel, den Kosaken-Schwiegersohn Timusch mit dem
polnischen Schwiegersohn Radziwill zu versolmen, um so seiner
Familie und seinem armen Lande Ruhe zu verechaffen. Rakelczy
brauchte aber im Gegenteil Hader, Krieg und Bedrangnis in
Polen, wenn er als Rater und Konig berufen werden wollte. Des-
halb vertrieb er 1653 den Vasile und setzte an dessen Stelle den
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dicken, wolltistigen Georg Stephan ein, der dem siebenburgischen
Fursten viel Geld und Dank schuldete.

Die Moldau gehorchte jetzt seinem Winke. In der Walachei
aber war erst noch etwas zu leisten, wenn die Kraft der mill-
tarischen Partei gebrochen werden sollte.

Die Bojaren batten bei Ngnivori und bei Finta den Beweis
erbracht, dafs sie noch nicht verlernt hatten, fur einen geliebten
Fursten aus ihrer Mitte zu siegen. Die Roo waren aber schon
ziemlich heruntergekommen und waren, wenn auch noch immer
gleich den moldauischen RAzg§I etwas mehr als Bauern, so doch
keine Bojaren mehr. Die Hauptmasse des Heeres bestand aus
freien Dorfbewohnern, die sich gegenliber dem Fiskus in einer
privilegierten Stellung befanden und in nicht seltenen Fallen ihre
movie vom Fursten selbst far treue Militardienste bekommen
hatten; auf Befehl des Fursten erschienen sie mit ihren eigenen
Pferden und Waffen an der bezeichneten Stelle unter ihren Haupt-
leuten , Juzbaschen (tiirkisch = cent en arii), Ceauo (tiirkisch

tech a us c h), Vatavi, Cetao, kleinen Bojaren oder reicheren
Bauern. Sie waren in gewissen Gegenden, wie Teleorman und
BuzAu, angesiedelt und hiefsen im allgemeinen s 1 uj it o r T, Dienende.
Sie zerfielen in calaravi, Reiter, und dorobantt, dr aba n,i,
Trabanten; einige waren auch den entsprechenden Bojaren zu-
geteilt und hiefsen Comiv eT, PIharnicei, Po stelnicei usw.
Aufser diesen gab es endlich auch noch eine standige Leibwache
der Fursten, eine besoldete Truppe, die aus Sirb1, d. h. Bulgaren
and Serben, bestand and den turkischen Namen Seim en T trug.

Konstantin Basarab, der Nachfolger Maters, hatte sich im
Januar 1655 durch einen Vertrag mit Rakoczy gesichert und
glaubte nun, diese fremden Wachter, die den alien Verwandten
in einer geradezu beleidigenden Vormundschaft gehalten, ihm die
Tore seiner Residenz verschlossen und semen Palast mit dem Blute
ermordeter Bojaren besudelt hatten, entbehren zu konnen. Anfangs
stimmten die dem Landes entstammenden Truppen dieser Mafaregel
vollig zu, aber bald erneuerten, durch geschickte Hande bearbeitet,
alle Kriegerschichten gemeinsam die Greuelszenen von 1653, und eine
noch viel grofsere Zahl von verdachtigen Wiirdentragern fiel ihnen
zum Opfer. Der Flirst mufste Bich dies wohl oder libel gefallen

=
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lassen, forderte aber unaufhorlich von Rikoczy Hilfe. Dieser hatte
ubrigens auch einen Thronkandidaten, schlofs mit den zu ihm ge-
fliichteten Bojaren schriftlich einen Vertrag, kraft dessen sie die Ver-
antwortung seiner Einmischung auf sich nehmen, und kam dann im
Juni 1655 in die Walachei. Konstantin verliefa sein ihm untreues
Heer, welches den jungen, sehr geliebten Bojaren Hrizea zum Fursten
ausrief. Bei §oplea aber wurden dann die stattlichen walachischen
Truppen durch siebenburgiscbe Reiterei die Bojaren kampften
auf seiten des Gegners niedergemetzelt. Wie die Moldau, so
besafs nun auch die -Walachei keine eigene Streitmacht mehr.

Der ungliickliche Krieg gegen Po len brachte die Beseitigung
Konstantins und Stephans. Der Nachfolger des ersteren, Mihnea III.,
schritt zweirnal zur Hinrichtung von Bojaren, und als er sich dann
mit dem von den Turken hart bekiimpften Rikoczy verstandigte,
konnte er nur fremde Truppen und fremde Hauptleute aufbieten.
Ebenso ging es dem fllichtigen Konstantin, der mit Heiducken
bezw. Kosaken zweimal in die Moldau und einmal in die Walachei,
allerdings vergebens, eindrang.

Das Land gehorte nun dem Fiirsten, semen Griechen und
semen Hof bojaren, die den Kampf vergessen hatten. Lediglich die
fein in buntes Kronstadter Tuch gekleideten Leibgardisten, die zwar
viele altertiimliche Namen trugen, aber wenig bedeuteten, stellten
das Heer dar. Die christliche Partei zeigte sich nur dann, wenn
die Fremden als Eroberer ins Land kamen. So fanden die Polen,
nachdem 1672 der Krieg gegen die Pforte aufs neue ausgebrochen
war, einen Ftirsten wie Stephan Petriceicu, der sich 1673 zu Hotin
als Verrater erwies und dann als Kronpratendent gegen Duca auf-
trat ; ferner einen Bojaren wie Miron Costin und viele andere besonders
aus den Reihen der niemals mit dem tiirkischen Regimente recht
zufriedenen Mazilen, die an dem Gebirgssaume, in der Bukowina
und am Dnjestr wohnten. Ala sich andrerseits die Kaiserlichen
nach der erzwungenen Aufhebung der tiirkischen Belagerung
von Wien der Walachei naherten, trAumte §erban Kantakuzino
bereits von der Eroberung Konstantinopels fur sein kaiserliches
Geschlecht und verlor nur durch die zu hohen Proviantforderungen
des Generals Veterani seine Liebe zu den Kaiserlichen. Ala die
deutschen Truppen 1689 ins Land kamen, bemiihte sich der Bojar
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Konstantin BIlgneanu bei ihnen um einen Thron und fiel 1691 in
der Schlacht bei ZerneM als letzter verspateter Kampe fur die
Idea le, die einst Michael den Tapferen beseelten.

Der frische, lebendige Zug, den die Taten dieser Landesbojaren
fortan vermissen lassen, ging jedoch in ihre Schriften fiber, und
bier erscheint er in besserer, h6herer Form, wenigstens bei den-
jenigen unter ihnen, die nicht gleichzeitige Ereignisse mit der
Leidenschaft des Mitwirkenden schilderten, sondern mit gelauterter
Seele die grofsen Fragen, von denen die Zukunft ihres Volkes ab-
hing, behandelten.

Die slavische Kuhnr verfiel schon gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts, zugleich mit dem Sinken des Monchtums, mit dem
Ende der Klostergrtindungen und dem Aufhoren der Periode der
siegreicheu Schlachten. Die rumanische Sprache war schon vor-
her bei taglichen Aufzeichnungen, die keine Rechtstitel darstellten,
ublich geworden und wurde auch zu Notizen verwendet, die in
einer gelehrten, feierlichen Urkunde Verwendung finden sollten,
ja schon aus der Zeit Neagoes (1521) ist ein rumanischer Brief er-
halten 1). Langsam schlich sie rich jetzt in die Vertrage selbst
ein, ja sogar in Urkunden, die von fiirstlichen Malden unter-
zeichnet wurden. Wahrend seiner immer unsicheren, unruhigen,
kurzen Regierung in der Walachei liefs Simion-Voda Movila viele
Schenkungs- und Bestatigungsurkunden in der Gemeinsprache ab-
fassen; von Radu §erban hat man allerdings nur wenige solche, aber
die politischen Klagen und Ermahnungen, sowie die Grabinschriften
tragen auch unter ihm die allein allen verstandliche Form. Radu
Mihnea schliefst selbst Vertrage in rumanischer Sprache ab, wie
auch sein Vorglinger Michael der Tapfere den Geheimvertrag, den
er durch eine feierliche Gesandtschaft dem Kaiser tibermitteln fiefs,
nicht in ein nichtssagendes slavisches Gewand kleidete 2).

1) Hurmuzaki, XI, S. 843, Anm. 1.
2) Vgl. Le w i c k i, Codex epistolaris saec. XV, S. 337, wo von einem wa-

lachischen" Konzepte ffir einen Vertrag mit Polen die Reds ist, welcher dann
ruthenisch" d. h. slavisch und lateinisch ausgefertigt wurde ; Convorbiri
literare, 1900, S. 332: rumiinische Glosse auf einer Urkunde von 1548; Inschriften
bei Pap i u, Tesaur, I, S. 394-396; Columna In! Traian, II, nr. 33; Akten von
Simeon, in Has deil, Cuvente den Mani, I; Akten unter Petru §chiopul

                     



116 3. Kapitel.

In der Moldau, die in der Bildung weiter fortgeschritten war,
behauptete sich die alte Richtung etwas Mager, aber nach dem
Absterben der dia c 1, die noch in der Schule des Metropoliten
Teofan gebildet waren, war es auch hier mit Schwierigkeiten ver-
bunden, einen guten Kenner der ehemaligen Staats- und Birchen-
sprache zu finden ; das Slavische beschrankte sich deshalb oft auf
die Eingangs- und Schlufsformeln, sowie auf die Rechtsausdriicke,
ja in der Titulatur der Ftirsten blieb es bis zur Fanariotenzeit
erhalten. Matei und Vasile waren Herrscher grofsen Stiles, und,
ale Wiederhersteller einer besseren Vergangenheit auch in geistiger
Hinsicht, bemiihten sie sich eifrig urn Wiederherstellung der slavischen
Kultur. Matei liefs in seiner Druckerei an einigen slavischen
Biichern arbeiten , wahrend Vasile fiir seine Schule von Tref-
Ierarhi in Jassy Lehrer der vergessenen slavischen Weisheit aus Rufs-
land, aus Kiew, herbeiholte. Der dortige grofse Metropolit Peter,
ein stiirmischer Vorktimpfer der Orthodoxie, der sich bis zum Un-
gehorsam gegen den polnischen Konig fortreifsen liefs, war ein
Movil/, ein Bruder des Gavril, des Moise und der anderen Sprofs-
hinge Simeons des Ehrgeizigen und Unfahigen 1). Unter ihnen und
ihren unmittelbaren Nachfolgern gab es wenigstens noch Schreiber
fill. slavische Urkunden, aber nach 1 660 gehtiren solche Schriftstiicke
zu den Seltenheiten. Nur in der Kirche, wo man aufrichtig an
das Dogma der heiligen Sprachen glaubte und eine gottliche Vor-
liebe fur slavische Gebete voraussetzte, wurde, beinahe iiberall ohne
jegliches Verstandnis, der slavische Text weiter gelesen. Um
diesem Fetischismus zu huldigen, liefs noch Brincoveanu etliche
slavische Drucke in seiner Druckerei herstellen.

Die siebenbiirgischen Drucke des 16. Jahrhunderts flatten
ihren Bekehrungszweck niemals erreicht, und, wenn auch die beiden
Rakoczy durch walachische" Bucher der Katechismus von
1640, der in den jenseitigen rumknischen Landern Emptirung
hervorriet; die Evangelienerklarung von 1641, die neuen Kate-

Privatbriefe in Hurmuzaki XI und Jorga, Doc. privitoare la Petru §chio-
pul §i Mihal Viteazul, wo sich such die Gesaudtschaftsinstruktionen Michaels
finden. Vgl. such Papiu, I, S. 389-390 und meine Istoria literaturil
religioase, S. 106 f.

1) B. mein eben zitiertes Buch, B. 130f.
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chismen von 1648 und 1656, endlich auch das Neue Testament von
1648 und der Psalter von 1651 gehoren hierher die Propaganda
erneuerten, so wurde damit bei den hartnackigen Rumanen, deren
reformierte Oberhirten im Lande der calvinischen Fiirsten sogar im
geheimen dem alien Glauben" huldigten, nicht der geringste Er-
folg erzielt. Aber ein ganz anderes Ergebnis, woran die fremden
Beforderer der verachteten, von ihnen fur barbarisch gehaltenen
Vulgarsprache nicht im geringsten gedacht hatten, ward dadurch her-
vorgerufen : durch diese ketzerischen Bucher, die alien Rumanen,
kiinftigen Lutheranern und Calvinisten gewidmet wurden, entstand
eine allgemein verstandliche rumanische Schriftsprache. Einige von
den alteren Arbeiten des Coresi geniigten auch den strengsten Vor-
schriften der Orthodoxie und konnten deshalb in der Moldau und
Walachei benutzt werden, und diese kauften auch die Priester der
beiden transalpinischen Metropoliten : dies gilt namentlich fur das
Predigtbuch uber Evangelientexte, die C az a n ia von 1581, bei deren
Bearbeitung in erster Linie der buchhandlerische Gewinn mafsgebend
war. In alien diesen Drucken der offiziellen Superintendenten"
tiir die unwissenden Walachen begegnet man einer schonen kernigen
Sprache, die sich stark fiber die Besonderheiten der Dialekte erhebt
und aus der dem Kenner eine reine, patriarchalische, aufrichtige Ver-
gangenheit entgegenduftet. Die Worte", so schreibt dem Sinn
nach richtig, wenn auch in etwas dichterischer Form, der Weifsen-
burger rumanische Metropolit Stephan )) die Worte mUssen wie
die MUnzen sein; diejenigen MUnzen , die Uberall angenommen
werden, sind gut; das gilt auch von den Worten : solche, die
Uberall verstanden werden, sind gute."

Andrerseits zeitigten die Propagandaschriften im Zeitalter eines
Vasile und Alga polemische Antworten, und behufs Abfassung der
R spun s u r T ad den ersten calvinistischen Katechismus traten
die beaten Theologen der Donauflirstentilmer jener Zeit miteinander
in Verbindung : namlich der moldauische Metropolit Varlaam, der
das Buch schliefslich herausgab, und der Schwager des walachischen
Wojwoden, Uriil oder Udri§te Nasturel, der zwei Kultursprachen
gut genug beherrschte, um seine 1647 im Kloster Dealu gedruckte
Im it a ti o Christi aus dem Lateinischen ins Slavische zu ither-
setzen, und der vielleicht auch in etlichen gut geschriebenen Zeilen
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die grofsen Taten seines Verwandten und Herrn verewigt hat. Um
das rumanische Volk mit den fiir den Gottesdienst nOtigen BUchern
zu versehen, abernahm in der zweiten Ha lfte des 17. Jahrhunderts
der Bischof von Roman und spatere moldauische Metropolit Dosoftei
die lohnende Aufgabe, solche Ubersetzungen in reiner Volkssprache,
die er, obgleich fremden Ursprungs, meisterlich beherrschte, zu be-
arbeiten. Der fleifsige Oberhirte, der auch in der polnischen Literatur
ziemlich bewandert war und die Po len auch viel mehr als die Tiirken
des Kaisers" liebte, so dafs er endlich mit Konig Sobieski, nach
einem wie gewohnlich mifslungenen Zuge gegen die Moldau, sein
Land verliefs und zu 2olkiew in der Verbannung starb ,

dieser fleifsige Dosoftei liefs rasch nacheinander den Psalter, nach
dem Muster Kochanowskis in ansprechenden Versen und auch in
Prosa, die Lit urgie, einen Molitv eni c, die Parimien (Spriiche
Salomonis), die Heiligenlegenden und das Akathistarion
erscheinen. In der Walachei fend sich im ganzen Jahrhundert
bis zum grofsen Prediger und unermadlichen Typographen Antim
von Iberien, der von Brincoveanu eingesetzt wurde, kein Metro -
polit, der sich mit DosofteT in der Moldau vergleichen liefse.
Aber auch der ehemalige Hegumen von Bistr4a, der dann Bischof von
Rimnic und spater Landesoberhirte wurde, Teofil, zeigte eine be-
sondere Liebe flir die Kultur und deren BefOrderer. So veranlafste er
den griechischen Fluchtling Matthaus von Myrai, ein Gedicht auf den
heiligen Gregorius den Dekapoliten, dessen sterbliche Halle in diesem
oltenischen Kloster ruhte, zu verfassen. Von ihm ermuntert, uber-
setzte aus dem Slavischen ein gewisser Michael Moxa, besser Moxalie,
einen Chronographen" der bekannten Schablone, d. h. eine Welt-
geschichte von Adam bis auf die byzantinischen und dann tar-
kischen Zeiten; als Metropolit beauftragte er denselben Moxalie mit
der Ubersetzung einer Kanonessammlung, die auch gedruckt er-
schien, obgleich sie geringen Nutzen versprach. Teodosie, der aus
Vestem in Siebenburgen in der Nahe von Sibiitl (Hermannstadt)
stammte, ein unruhiger Pralat, bis ihn das Alter in seine Zelle bannte,
ein Mann, der sich an den Kampfen unter den Bojarenparteien leb-
haft beteiligt hatte, zeigte sich auch ale Forderer der Kultur und
war der Leiter der walachischen Kirche, als Antim mit den
schonsten Typen, die er besafs, die beruhmte Bibel von 1688
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druckte. An diesem monumentalen Werke batten die hervor-
ragendsten Gelehrten des Landes, wie die Briider Greceanu, der
kluge Konstantin Kantakuzinos und andere mitgearbeitet. Varlaam,
der Metropolit der Griechen", der Schiitzling Gregor Ghicas,
welcher den Teodosie nach Tismana in die Verbannung geschickt
hatte, benutzte ebenfalls seine kurze geistliche Herrschaft, um
Biicher herauszugeben. So stand gegen Ende des 17. Jahrhunderts
den rumanischen Geist lichen und Laien eine reiche kirchliche Lite-
ratur zur Verfagung.

Durch die ersten kirchlicben Drucke war zugleich die Ortho-
graphie festgestellt worden, und dies forclerte wiederum wesentlich
die Benutzung der Landessprache. Schon unter Michael dem
Tapferen, dessen Heldentaten der Grieche Stavrinos, sein Vistier,
und Georg Palamedes von Kreta besangen, fanden Bich zwei
Manner, die seine glanzende Laufbahn in der allgemein verstand-
lichen Sprache des Volkes erzahlten: einer war der Grofs-Logollit
Teodosie Rudeanu, der Hofchronist, dessen bis 1597 reichender Be-
richt allerdings nur in einer lateinischen Bearbeitung einer polnischen
Ubersetzung bekannt ist 1); der andere war ein Privatsekretar der
rnachtigen Bojaren Buze§tT. Aufserdem schrieb nur der Grieche
Matthaus die Geschichte der Fiirsten, die selbst mehr als Griechen
erschienen, und in einem unbekannten Kloster der Moldau setzte
irgendein Minch die slavischen Anna len der Vergangenheit kurz,
his zu Vasile Lupu, fort, abet' seine Aufzeichnungen sind verloren.
Wahrend die Regierung MateIs in einer gleichzeitigen, wenig um-
fangreichen Chronik gepriesen wurde, fafste der vormalige mol-
dauische Grofs-Vornic des Unteren Landes 2), Gregor Ureche, den
Entschlufs, eine vollstandige Geschichte seiner Heimat auf Grund
der alten slavischen Quellen und des einzigen ihm bekannten
fremden Erzahlers, des Po len Joachim Bielski, zu schreiben. In
der Vorrede zu diesem kurz aber markig geschriebenen Werke
sprach Ureche, ein Zogling polnischer Schulen, zum ersten Male
unter den Einheimischen den Gedanken aus, der Fremden schon
vom 15. Jahrhundert, seit Aneas Sylvius, gelaufig war, dafs die

1) Walter, Res gestae Michaelis; auch bei Pepin, I.
2) Es gab schon im 16. Jahrhundert zwei Vornics, die sich in das Land

teilten.
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Rumanen Nachkommen der alien, glorreichen Romer seien. Der Tod
verhinderte ihn, die Chronik fiber das Ende des 16. Jahrhunderts
hinaus fortzusetzen. Ein dasc gl, ein Lehrer, der wahrscheinlich
an den Trei-Ierarhi wirkte, Simion, wollte dies unternehmen :
aber er begann mit der Vervollstandigung von Ureches Darstellung
und kam nicht daraber hinaus.

Die inneren Kampfe in der Walachei, wo die romanisierten
Sane des Konstantin Kantakuzino des Alten Postelnicul
hiefs er nach der von ibm bekleideten Warde , deren Mutter
eine Tochter des Radu §erban, Frau Dna, war, an die Spitze
der Landespartei getreten waren, liefsen eine geschichtliche Partei-
schrift entstehen, die in frommer, den Heiligen Schriften nach-
gebildeter Sprache der bescheidene HauslogoNt Stoica Ludescu
1686 schrieb. Zugunsten der Gegner der Kantakuzinen, besonders
der Familie Baleanu, antwortete in leidenschaftlicher, aber hoch-
anziehender Form der Gelehrte Konstantin Filipescu, der Haupt-
mann (C gpit an ul), ein Neffe des §erban Kantakuzino: er be-
nutzte aufser Phrantzes auch lateinische Quellen und hatte tibrigens
auch als Krieger und politischer Agent Reisen ins Ausland unter-
nommen. Konstantin Brincoveanu ordnete endlich an, dafs der
jangste der Brader Greceanu, Radu, die Erzahlung Ludescus als
offizielle Annalen die Feinde des Farsten wurden allerdings
darin nicht geschont fortsetzen sollte. Bis zum Jahre 1713 ist
dies geschehen.

Miron Costin, der Sohn eines Bojaren Radu Mihneas, hatte
wahrend der langen Verbannung seines Vaters polnische Schulen
besucht, war als Grofsbojar bis zur Logofittenwiirde emporgestiegen,
fiel als entschiedener Anhanger der Polen dem Ehrgeize seines
Bruders zum Opfer und verlor nach dessen Hinrichtung selbst den
Kopf. Dieser Mann und ebenso Konstantin Kantakuzino und Di-
mitrie Cantemir, die uns schon bekannt sind, verdienen als geistige
Grofsen dieser Epoche, als Manner, die in diesen bedrangten Zeiten
auf eine bessere Zeit vertrosteten, als Herolde der Zukunft ge-
priesen zu werden.

Miron schrieb eine Fortsetzung der vorhandenen moldauischen
Chronik, schilderte aber auch in zwei, einem polnischen Edelmanne
und dem Konig Sobieski gewidmeten polnischen Werkchen
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das letztere besteht aus sehr guten Versen die rumanische Ge-
schichte. In dem Werke seines Alters, dem Bach fiber die erste
Grtindung des moldauischen Landes und den Ursprung der mol-
dauischen Nation", das er erst nach 1687 verfafste, vertritt er mit
vielen Belegen und in einem schonen, patriarchalischen Stile die
erhebende Tatsache der romischen Herkunft.

Ein viel hoheres Ziel hatte sich Kantakuzino gesteckt, viel
grofser waren aber auch seine Mittel. Ohne Costin zu kennen,
machte er sich 1694 an die Abfassung einer wichtigen Geschichte
des r um anis chen Volkes : die zufalligen politischen Grenzen sollten
ihn nicht beengen, alle einheimischen und fremden Quellen, Chro-
niken, Urkunden, Volksgedichte und Traditionen wollte er heran-
ziehen. Leider stand er an der Spitze des Staates unter Brinco-
veanu, dann hob er seinen Sohn Stephan auf den Fiirstenstuhl und
wurde schliefslich mit ihm in Konstantinopel erdrosselt. Die grofs
angelegte Arbeit blieb nur ein bedeutender Torso.

In der Chronik der Romino-Moldo -Wlachen", die wieder
die ganze rumanische Geschichte umfassen sollte, aber nur bis zum
13. Jahrhundert gediehen ist, wahrend aus dem modernen Teile
nur einzelne Bruchstiicke, wie das Leben von Konstantin Cantemir
u. a. vorliegen, beabsichtigte endlich Dimitrie Cantemir, ein uni-
verseller Geist, das letzte Wort uber alle Fragen, die sich die
Zeitgenossen uber rumanische Geschichte vorlegen konnten, auszu-
sprechen. Sein stolzer Geist wurde im Interesse seines Volkes
noch kiihner: er wollte beweisen, ja glaubte bewiesen zu haben,
dafs die Rumanen ihr Land nicht einmal in kleineren Massen je-
mals verlassen batten, dafs sie staatlich organisiert sich siegreich
gegen jeden Feind verteidigt batten und stets auf dem von Trajan
eroberten Boden geblieben waren, ja dafs sie das Erbe Rome Mt
europaischen Osten wurdig festgehalten batten. Fur ein ge-
knechtetes Volk Bind das eben die Mittel, um es auf eine neue
Bahn zu bringen, urn ihm eine neue Zukunft zu eroffnen.

                     



Sechster Abschuitt.
Die Fanariotenzeit. Europaische Verwaltung

ureter tiirkischer und russisch-tiirkischer
Oberhoheit 1).

1. Kapitel.
Beziehungen der letzten einheimischen Ffirsten zu den
christlichen MAchten, ihre Einsetzung in Konstanti-
nopel. Charakter der fanariotischen" Fiirsten wAh-

rend der ersten Ha lfte des 18. Jahrhunderts.
Wahrend der Kriege gegen die Pforte, die dem feindlich ge-

sinnten Europa den Verfall des grofsen Reiches ankiindigten, batten
die rumanischen Bojaren und ihre Fursten, wenn diese dem Adel
des Landes entstammten oder wenigstens mit ihm in Familien-

1) Die orzahlenden Quellen fiir die Moldau sind die Chroniken von J. Cants.
und Ienachi Cogalniceanu (Kogalniceanu, Letopisite, III); die griechischen
Chroniken bei Erbiceanu, Cronicaril grecl (Bukarest 1888). Die walachische
Chronik der Zeit enthalt die Gonealogia Cantacuzinilor (Ausg. Jo r g a, 1902).
Die spatere Chronik des Zilot Rominul hat Has deA in Columna lul Traiau
herausgegeben, diodes Dionisie Eclesiarhul findet sich in Papiu, Tesauru,
II; die des Dimitrachi Varlaam hat Urechia in den Annalen der Akademie,
X zum Abdruck gebracht. Die meisten Akten Bind veroffentlicht in der Archiva
roma.-neasca des Icogalniceanu, im Urieariul von Codrescu und besonders in
den zahlreichen Banden der Istoria Rominilor von Erre chili; die Rechnungen bei
Jorga, Documente cercetad asupra istoriel financiare economice, I, 1902.

An Monographien kommen folgende in Betracht:
1. L. Co lescu, Geschichte des rumanischen Steuerwesens (Dissertation,

Munchen 1896), brauchbar.
2. Th. Blancard, Les Mavroyeni (Paris, ohne Jahrangabo: c. 1890); eine

sehr breit angelegte Studios fiber den griechischen Fursten Nikolaus Mavrogheni.

Si si
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verbindungen standen, eine sehr zweideutige, ftir die Tiirken htichst
gefahrliche Rolle gespielt. Schon vor der Mitte des 17. Jahr-
hunderts wurde durch zahlreiche Fa lle der Beweis erbracht, dafs
die rumanischen Hilfstruppen kein zuverlassiges Element im tar-
kischen Heere bildeten; mit dem Schwerte vielmehr mufsten die
Soldaten eines Moise Movila, eines Matei Basarab in den Kampf
gegen die Po len, ihre Britder und Nachbarn" so schreibt ein
gleichzeitiger Gewahrsmann getrieben werden. In seinen letzten
Jahren beforderte Matei entschieden die auftauchenden Aufruhrs-
anschlage der Christen am Balkan; die Bulgaren sahen in diesem
Nachfolger und ehemaligen Kriegsgefahrten des grofsen Michael
ihren ktinftigen Befreier, und er war wiederum herzlich gem
bereit, als solcher zu gelten. Den christlichen Kaiser hetzte er
gelegentlich brieflich und durch Gesandtschaften gegen die im
Verfall begriffene osmanische Macht, und die abenteuerlichen
Pratendenten, die auf die kaiserliche Wiirde des Tiirkenbeherrschers
reflektierten, fanden bei ihm, dem die Rolle eines Mircea vor-
schwebte, Rat und Unterstiitzung. Als sich die Republik Ve-
nedig mit dem polnischen Konig zum Angriff auf die Tarken ver-
bundete, den nur die ablehnende Haltung des Reiches vereitelte, da
hatten auch Matei und. Vasile bereits bestimmte Rol len als Mitkampfer
iibernommen, ja letzterer ging so weit , dafs er die Bezahlung
des Tributs in die Lange zog. Einer sollte 2 0 000 , der andere
30000 Tiirkenbekampfer mit sich bringen (1646) 1). Nachdem
die Kosaken in Abhangigkeit von den Moskowitern geraten waren,
benutzte zum ersten Male der orthodoxe Zar in Moskau, der durch
eine entfernte Ahnfrau byzantinisches Blut besafs und deswegen

3. X enop ol, Istoria genealogia Casey Callimachi (Bukarest 1899): be-
schaftigt sich mit den vier Fursten dieses Hauses, die in der Moldau regierten.

4. Jorga, Istoria literaturii romine in sec. al XVIII lea (Bukarest, 1901):
enthalt auch das Kulturgeschichtliche, und dort ist auch die Bibliographie ver-
zeichnet.

5. Jo rga, Documente relative la familia Callimachi, III (Bukarest,
1902-1904): die Vorrede zum I. Bande enthalt beinahe die ganze Geschichte
der Fanariotenzeit.

1) Die langwierigen Unterhandlungen Vasiles mit den Moskowitern bezweekton
nichts anderes, als die Riickgabe des von den moskowitischen" Kosaken be-
setzten Hafens Azow am Schwarzen Meere an die Tiirken.

8i
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den in tiirkische, scheinbar ewige Gefangenschaft verfallenen
kaiserlichen Adler des Ostens in das Wappen des Herrschers fiber
flalle Reufsen" hineinbrachte, die giinstige Gelegenheit, urn sick
zum Befreier der unterjochten Christen aufzuwerfen. Seine Agenten
erschienen schon 1654 mit sehr schonen Verheifsungen in der
Moldau und ebenso in der Walachei. Der im Sterben liegend&
Matel schenkte solchen listigen Einfliisterungen allerdings kein

aber Georg Stephan schlofs unter dem Siegel grofster Ver-
schwiegenheit einen Vertrag mit den Gesandten der Zaren, in
welchem kein Tribut an den neuen Beschiitzer und trotzdem Hilfe
gegen jedermann, auch gegen den Sultan, Ruckgabe des Budschaks
mit seinen Stadten, die sogar zuerst erobert werden sollten, freier
Handel u. a. ausgemacht wurde I). In den Rechnungen des Fiirsten
der Moldau ist ein grofser Einkauf von Zobelpelzen fur den
russischen Month" verzeichnet, und 1656 erscheinen in Moskau
der Metropolit Ghedeon und ein untergeordneter Beamter, die ein
Handelsprivilegium erhalten 2).

Wahrend des Krieges mit dem Hause Osterreich, der bald
darauf ausbrach, ging Gregor Ghica von der Walachei, ein Kalb
romanisierter Grieche, zwar zweimal mit dem turkischen Heere
nach Ungarn, liefs aber 1663 zu Neuhausel und 1664 zu Lewenz
den Christen seine Dienste anbieten und war bei der Niederlage
der Heiden" mehr oder weniger tatig. Nachdem mit dem Kaiser
zu Vass* Friede geschlossen war, lenkte der Grofswesier Achmed
Koprili, der begriff, was der unaufhorliche Krieg fur den Fort-
bestand des Reiches zu bedeuten hatte, die osmanischen Waffen
gegen Polen, obwohl dort wenig zu gewinnen, aber viel zu ver-
lieren war. Ale Bann nach der Einnahme von Kamieniec-Podolski
(1672) ein neuer Zug unternommen wurde, ging Stephan Petriceicu,
der Furst der Moldau, der von der Riickeroberung des Budschaks
und einer allgemeinen Emporung der Christen 3) am Balkan, ja

1) Vgl. die schon erwahnte (S. 20, Anm. 1) Reise des Makarius von An-
tiochien und Hurmuz aki IX', S. 217-218, wo von den spateren Enthiillungen
des entthronten Georg Stephan aber diesen Vortrag die Rode ist.

2) StudiT §i doc., IV, S. 244-245, nr. 80; S. 265.
3) Arch. ist., I, S. 25-26; vgl. Jo rga, Chilia §i Cetatea-AlbI, S. 236;

Studil §i doc., IX, Kap. m.

Ge-
her,
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von der Ersturmung Konstantinopels durch ein christliches Heer
traumte, zu den Feinden fiber, wahrend sich Ghica, der zum
Britten Male an seinem Kaiser Verrat ubte, gefangennehmen liefs.

Unter den Truppen des Grofswesiers, der Wien belagerte,
fanden sich auch wie gewohnlich rumanische Hilfskorps, und,
wegen der Bedeutung dieser grofsen Unternehmung, die den ge-
furchteten Namen der Osmanen wiederherstellen sollte, wurden
diese Abteilungen von den Fursten personlich befehligt. §erban
Kantakuzinos, der Furst der Walachei, liefs nun in seinem Lager
ein Kreuz errichten und das Bekenntnis seines christlichen Glaubens
daran anbringen. Etliche Jabre spater, als er noch fester an das
bestandige Gluck der Christen glaubte, begann er mit den Kaiser-
lichen zu verhandeln, um ihnen unter bestimmten Bedingungen
sein Land zu unterwerfen. Durch katholische Manche, wie Antide
Dunod, Dumont, Antonio Stefani und den Bischof von Nikopolis,
sowie durch den ungarischen Abenteurer Ladislas Csdky bot er
dem Kaiser Proviant und Unterkunft an, ja versprach ihm Truppen
aus seinem Fiirstentume und verlangte dagegen nur die Bei-
behaltung der alten Landesgewohnheit, die Anerkennung der Dy-
nastie Kantakuzino in der Walachei und auch in der Moldau,
wo sich der alte Konstantin Cantemir, eine Kreatur §erbans, den
grofsen Planen des letztereu auf eigene Gefahr nicht fugen wollte,
die Verleihung von Apanagen an diese Familie im Banate und in
Siebenburgen, namlich das ehemalige Lehen von Amlq, das auch
schon Gregor Ghica zurtickgefordert hatte 1). Im besonderen sollte
der Tribut 60 000 Taler nicht ubersteigen es wurde von ihm
die Halfte mehr verlangt und er wollte bindende Erkltirungen
nicht frilher abgeben, als sich die kaiserlichen Truppen nicht in
seinem Lande befiinden. In Wien verlor man nach einigen Mo-
naten die Geduld, und so drangen die Deutschen noch wahrend
des Sommers 1688 in die Walachei ein, ohne dafs vorher ein Vertrag
abgeschlossen worden war. Dies erregte §erbans Mifsfallen, der nun
auch durch Geschenke und Verheifsungen nach einigen Wochen
die Entfernung der ungern gesehenen Gitste und ihren Rtickzug
each Siebenburgen erwirkte. Eine neue feierliche Gesandtschaft,

1) Torok-MagyarkOri illam-okm6.nytar, V, S. 158-159.
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bestehend aus zwei Kantakuzinen und zwei anderen Bojaren, wo-
von einer, Balgceanu, der Schwiegersohn des Fiirsten war, hatte
schon die Grenze tiberschritten, um am kaiserlichen Hofe den Ver-
trag zum Abschlufs zu bringen, ale erban nach einer langeren
Krankheit, deren Ursache viele walachische Bojaren auf ein Ver-
brechen seitens feindlicher Briider zurtickftihrten, am 29. Oktober
1688 alten Stile verschied. Ein Gesandter von ihm war um diese
Zeit in Moskau, wo er im Dezember von den gemeinsam re-
gierenden Briidern, den 'Laren Iwan und Peter, die schriftliche,
nunmehr aber vollig unniitze Versicherung erhielt, dafs sich die
moskowitischen Truppen dem Verlangen erbans gemlifs im Frith-
lingo 1689 gegen die Tataren der Krim und des Budschak wenden
warden und dafs dem walachischen Fiirsten die ihm ein und der-
selben Religion" wegen gebtihrende Hilfe zuteil werden wiirde 1).

Sein Nachfolger Brincoveanu folgte lange Jahre der ihm von
seinem Oheim Konstantin Kantakuzino empfohlenen ntichternen,
aber praktischen, wenig glitnzenden, aber sehr erfolgreichen Politik.
Ale die Kaiser lichen auch diesem neuen Fiirsten in seinem aus-
gesogenen Lande, dem sie ungeheure Kasten aufbiirdeten, einen
Besuch abstatteten, und sogar den dem Konstantin-Vodg grollenden
Balaceanu mit sich brachten, with Brincoveanu, obgleich ihn der
christliche Kaiser wie der tarkische bcstatigt hatte, vor ibnen
zuriick und rief die Tataren herbei. Dann setzte er den General
Heifsler von dieser Gefahr in Kenntnis und fiefs unter den tib-
lichen Geschenken die Christen an die eine Grenze und die ge-
fahrlichen Heiden an die andere begleiten.

Im folgenden Jahre mufste der walachische Fiirst mit seinen
Truppen in Siebenbiirgen eindringen, urn den Ttirken den Weg
zu bahnen, die die Einsetzung des eitlen, hochfahrenden, aber un-
glucklichen Konigs von Ungarn", Emerich Tao ly, erwirken
wollten. Dieses gelang auch, wenigstens gufserlich, nach dem Siege
von Zernqa, wo Brincoveanu das Vergnugen hatte, seinen un-
verstihnlichen Feind Balaceanu fallen zu sehen; seine Stellung ale
Furst erfuhr dadurch eine Stgrkung. Aber nicht lange nach dem

1) Polnoe aobranie zakonow, IV, S. 591-594; bei S t ur d z a, Acte foi doc.,
I, abgedruckt.
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Tage von Zerne;ti kam der von den Kaiser lichen vertriebene
Konig" ins Land und wollte sein beutegieriges, kostspieliges
Quartier hier an der Grenze des ersehnten Konigreichs aufschlagen.
Brincoveanu tat alles mOgliche, um den unwillkommenen Gast los-
zuwerden, und naherte sich darum taglich mehr den siegreich vor-
dringenden Deutschen, urn ihnen gegenuber die Politik §erbans
wieder zu beleben. Der Kaiser belohnte die Versprechungen, go-
heimen Beglackwanschungen und. den Loskauf von christlichen Ge-
fangenen damit, dafs er den walachischen Fiirstensitz dem jungen
Sohne dieses §erban, Georg, 1 692 gegen eine bedeutende Summe
anbot, was spater auch der bedrohte Besitzer dieses Thrones in
Erfahrung brachte. Aber auch spater unterhielt er, obgleich er
die Tarken unaufhorlich umschmeichelte und beschenkte, gute Be-
ziehungen zu den Deutschen, jedoch zu einem bindenden Vertrage
liefs er sich nicht herbei und schickte ihre Agenten mit leeren
Worten zuriick. Nicht nur mit den Kaiserlichen trieb er ubrigens
diese vorsichtige Politik, in deren Hintergrunde dennoch eine auf-
richtige Liebe fur die Christenheit glimmte; ihn beseelte der Wunsch,
sich durch deren Waffen zu befreien, jedoch wollte er selbst nichts
riskieren und ebensowenig etwas von den Landesprivilegien ver-
lieren. Im Jahre 1698 bereits schickte Brincoveanu einen griechischen
Kaufmann an den Hof des Zaren Peter, in dem er, wie viele
andere turkische Untertanen, einen grigischen Glaubens-Verwanten"
erblickte, wenn er auch weidt endtlegen und ein Herr von allzu
scharffer Disciplin" war 1).

Der Kaufmann, dem auf der Rtickreise der feindliche Furst
der Moldau auflauern liefs, rettete nicht nur seine Person uncl ent-
ging so der unangenehmen Aussicht, nach Konstantinopel verschickt
zu werden, sondern auch seine Briefe, darunter die Antwort des
fernen, machtigen Potentaten, die uns jedoch nicht erhalten sind.
Es ware", schrieb man in Deutschland schon im Jahre 1695,

diesem (dem osterreichischen Hofe) nicht angenehm , wenn die
Russen far alle Zeiten an den Grenzen der Moldau und der Wa-

1) Berichte der sachsisch-polnischen Gesandtschaft an die Walachei von
1698, bei J or ga , Documente privitoare la Constantin -Vod6, Brincoveanu (Bu-
karest 1901), S. 6. Vgl. die Vorrede zu J o rg a, Operele 1111 Constantin Canta-
cuzino Stolnicul (Bukarest 1901).
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lachei blieben." In die Walachei kamen auch andere Kaufleute,
die nicht im Dienste der Fursten standen, und erzahlten von den
riesigen Rustungen des moskowitischen Herrschers, der so viele
Schiffe, Krieger und Geschatze gesammelt hatte, und jetzt bleibt
ihm nichts weiter iibrig, als zur See gegen Konstantinopel zu
ziehen" 1). Brincoveanu liefs sich auch 1698 das P r ogno sti c o n
Acxtelmeiers iibersetzen , worin prophezeit wird, dafs ein neues
Reich des Ostens russischer Nation gegrundet werden wurde 2).

Als im Verein mit einem Levantiner und einem Albanesen
ein Gesandter des neuen polnischen Konigs, sachsischer Abkunft,
in der Walachei erschien seit langem schon stand Konstantin
Stolnicul mit Jablonowski und anderen Leuten in Polen in Brief-
wechsel , wurde er sehr freundlich empfangen und hatte Gelegen-
heit, vom Fiirsten selbst und von seinen beiden Onkeln und Rat-
gebern, dem deutschen Grafen" Konstantin und Michael Kanta-
kuzinos, deren letzterer als Grofsspatar an der Spitze des kleinen
Heeres des Farstenturns stand, allerlei Wiinsche und Andeutungen
zu vernehmen. Diese rieten, dafs die Polen Kamieniec angreifen
und Bich der Moldau nahern sollten, und gaben die Versicherung,
dafs in diesem Falle, wenn namlich die polnischen Truppen
man filgte hinzu, dafs diese Truppen ja Deutsche und keine Polen
mien sichtbar werden warden, die Walachen mit Freude ihren
neuen christlichen Herrn willkommen heifsen warden. Aber auch
jetzt hing, wie zur Zeit §erbans, alles von dem Eindringen des
christlichen Heeres ins Land. ab, und dies war trotz alien Wohl-
wollens schwer zu verwirldichen. Die Kaiserlichen fanden vor
und nach dem grofsen Siege von Zenta einen anderen Kriegs-
schauplatz. Die Polen aber verlangten noch in demselben Jahre,
wo Wackerbarth nach der Walachei ging, beide Farstentamer und
den Budschak, aber waren auch bereit, sich mit der Moldau zu
begnugen, oder, wenn es nicht anders sein konnte, schliefslich nur
mit den Burgen, die das konigliche Heer besetzt hielt, vorlieb zu
nehmen. So kam man in den Jabren 1698 und 1699 zum Frieden
von Carlowitz, durch den das Haus Osterreich die hochwichtige

1) Radu Popescu, in Magazinul istoric, V, S. 164.
2) Jorga, Manuscripts din bibl. straine, I, S. 25-26.
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siebenbiirgische Bergfeste, ein Land mit rumanischen Bauern,
sachsischen Burgern und rohen magyarischen Edelleuten errang.
Die Po len, die eben noch ihre Forderungen so hoch gespannt
hatten, waren mit der Wiedergewinnung von Kamieniec ganz
zufrieden.

Die Moldau war wahrend des Krieges starker in Mitleiden-
schaft gezogen worden als das benachbarte Fiirstentum. Es waxen,
sagte man zu Wackerbarth, von den vierzehn Bezirken der alten
Zeit nur noch vier im Besitze des untahigen Farsten. Das war
zwar eine Ubertreibung, aber deunoch batten in der Moldau die
Po len viel mehr Grund und Boden als die Deutschen in der Wa-
lachei, ohne dais sie deshalb grofsere Anstrengungen batten machen
miissen. Der siegreiche Konig Jan Sobieski hatte 1683 Wien
von der tiirkischen Gefahr befreit; vor Ende dieses grofsen Jahres
noch erechien jenseits des Dnjestr eine Abteilung von koniglichen
Soldaten nebst den gefluchteten Bojaren und deren Thronkandidaten,
dem Stephan Petriceicu, dem Verrater von Hotin, der bisher in Po len
gelebt und wahrscheinlich eine Po lin geheiratet hatte. Der Grieche"
Duca war, von seinen Raten umgeben, eben erst von dem fehl-
geschlagenen Zuge gegen Wien zuriickgekehrt und befand sich in
einem Dorfe am Fufse des Gebirges, urn hier die Weihnachtsfeier-
tage zu verbringen. Hier entdeckten ihn die Feinde, nahmen den
schlecht geschiitzten Tyrannen gefangen und fiihrten ihn nach
Lemberg, wo er starb. Den Tataren gegenuber, die den Auftrag
hatten, den unersattlichen Demeter (Dimitralco) Kantakuzino, einen
anderen Griechen, als kaiserlich-tarkischen Stellvertreter in der Mol-
dau auf den Fiirstensitz zu heben, konnte der ritterliche, aber schwache
und planlos handelnde Stephan-Voda seine Stellung nicht behaupten.
Er verlor sie vielmehr ebenso reach, wie er sie erworben hatte;
die Tataren nahmen im Lande Quartier und hausten furchtbar.
Obwohl sich die polnischen Kosaken, trotz eines gliicklichen Zuges,
den sie mit den moldauischen Gefahrten unternahmen, der stid-
lichen bessarabischen Stadte nicht bemachtigen konnten (1683),
gelang es den Polen, die nordwestlichen Burgen der Moldau in
ihre Hande zu bringen, namlich Suczawa, CernAuti (Czernowitz) und
Nean4, womit auch die starke Dnjestrfestung Soroca vereinigt wurde.
In einigen Klostern und Bojarenhofen fanden sich ebenfalls ihre Ko-
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saken neben deutschen Soldnern und raublustigen joimi rI. Ver-
gebens aber suchte Sobieski das ganze Fiirstentum zu besetzen,
urn es beim Friedensschlusse behalten zu konnen. Im Jahre 1684
kam er nur bis an die Grenze, wo er auf tOrkisch-tatarische Reiter-
trupps stiefs, aber 1686 konnte der Konig in Jassy, wo schon
viele seiner Ankunft harrten , seinen feierlichen Einzug halten.
Der Hospodar", der alte Konstantin Cantemir, der sich nicht
allzu stark fur eine christliche Politik erwarmte, schlich Bich da-
von zu den Tataren, und all die Polen diese zu Hause aufsuchten,
fanden sie nur odes Land, ohne Nahrungsmittel und Wasser. Vom
Feinde verfolgt, kehrte der Befreier der Moldau im Herbste zuriick,
ohne etwas Ernstliches ausgerichtet zu haben. Im Jahre 1691 je-
doch war er glikklicher, und dieses Mal kam der erwahnte Teil des
Landes wirklich in seine Gewalt: auf dieses Stack beschrankte
sich aber auch das christliche Gebiet. Von hier aus wurden nun
die gertirchteten p o dg h ia z ur 1, d. h. Beutezuge, die kiihne
Leute befehligten, unternommen, wodurch die iibrigen Gegenden
unaufhorlich beunruhigt wurden. Durch die Expedition gegen
Soroca suchte sich 1692 Konstantin Cantemir, der nichtsdesto-
weniger die Kiinste des politischen Doppelspiels ziemlich verstand,
wenn auch vergebens, zu befreien. linter die Fahnen der pol-
nischen Rottmeister und Hauptleute strOmten auch alle jungen,
kampflustigen Krafte des Landes, aus den Waldern der Bukowina
wie aus den Talern, und nicht minder die Nachkommlinge der
gefOrchteten OrheienT, Lgpuqneni und SorocenT, die auch Duca
genug zu schaffen gemacht hatten. Selbst aus der Walachei kamen
tapfere Bojarensohne, um sich an dem Beute versprechenden Klein-
kriege zu beteiligen. Wie Miron Costin, so sehnten sich viele,
selbst grofse Bojaren, nach neuen Verhaltnissen unter christlicher
Oberhoheit, und wahrend seiner Verbannung nach Polen hatte
wahrscheinlich dieser die Eingabe an den Konig verfafst, in welcher 1)
ein oligarchisches Regiment verlangt wurde, mit Beibehaltung der
alten Bojarenprivilegien, vollstandiger Exemtion der bevorrechteten
Stande vom Metropoliten und Grofslogofat bis zum letzten m a-
z i 1 herab und Bauernhorigkeit.

1) Hurmuzaki, Supl. 113, S. 151-153.
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Nach dem Tode Cantemirs des Alien benutzte Konstantin
Duca die j o i m in, die unter einheimischen Hauptleuten standen,
urn sich unbequeme Tiirken, die ihm als Spione erschienen, durch
Mord vom Halse zu schaffen. Antioh Cantemir, der alteste Sohn des
verstorbenen Ftirsten, ging noch weiter als jener. Als sich Konig
August 1698 mit einem starken Heere der moldauischen Grenze
naherte, schickte er seine Gesandten zu ihm und bot ihm die
Unterwerfung der Moldau an, sobald die Einnahme des tatarischen
Budschaks, wodurch sie im Schach gehalten wurde, erfolgt sein
wurde; zugleich bedang er sich in diesem Falle eine kunftige Stellung
fur das Land aus, ahnlich der, die der ehemalige litauische Staat
einnahm 1). Diese Bedingungen nahm der Konig, nach dem Zeug-Isolchen achennisse eines moldauischen Chronisten, der in zuverlassig
ist Neculcea ist sein Name , an. Der riedensschlufs des
folgenden Jahres vereitelte auch hier alle diese grofsen Plane, und
die Polen verliefsen schliefslich unverrichteter Sache die verarmte
Moldau, die ihre alte Bliite niemals wieder erreicht hat.

Nach dem Frieden von Carlowitz sanken die moldauischen
Ftirsten und nicht minder der walachische Brincoveanu, welcher
zu dem haufigen Ftirstenwechsel im Nachbarlande mehr als jeder
andere beigetragen hatte, zu politischer Bedeutungslosigkeit herab,
nur mit dem Geldeinsammeln fur den verhafsten heidnischen Kaiser
sorgenvoll beschaftigt. Die Hoffnung, von diesem immer driicken-
deren Joche befreit zu werden, hatten sie trotzdem noch nicht auf-
gegeben, und bei vielen Bojaren war die Hinneigung zu den Christen
noch starker als bei den Ftirsten selbst. Osterreich war fur einige
Jahre mit der Assimilation der erworbenen grofsen ostlichen Pro-
vinz, wo die ungarischen Magnaten ohne Zogern die Waffen erhoben
hatten, beschaftigt, und von dieser Seite geschah augenblicklich weiter
nichts, als dafs die alte verraterische Korrespondenz des walachischen
Fiirsten und seines Oheims Konstantin fortgesetzt wurde. Aber
Rufsland, das neue moskowitische Rufsland, hatte sich in den letzten
Krieg nur wenig eingemischt, wahrend es die Schwache des tiir-
kischen Reiches bei dieser Gelegenheit nur zu gut kennen ge-
lernt hatte. Karl XII., der besiegte schwedische Held, der nicht

1) Letopieite, II, S. 260.
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ungeracht nach Hause zurackkehren wollte, arbeitete eifrig in
seiner elendiglichen moldauischen Residenz zu Varnita, in der
Nile von Bender, auf dem Rajaboden, an einem neuen Kriege
zwischen Tiirken und Russen, der die rasche, in jeder Richtung
zu beobachtende Entwickelung des Zarenreiches verhindern sollte.

Die rumanischen Herrscher hatten ihre Entschlasse hinsichtlich
der Haltung im bevorstehenden Kriege bereits gefafst. Schon Kon-
stantin Duca liefs einen seiner Saline von dem auf der Reise nach
Konstantinopel befindlichen russischen Gesandten, von dem Kniaz
Demeter Galitzin, tauten 1). Mihai Racovita, zwar ein einfacher
Landbojar, der aber matterlicherseits mit den moldauischen
Kantakuzinen verwandt war und infolge des Geldes und des Emil-
&sees des Brincoveanu von den Tarken das Fiirstentum bekommen
hatte, schickte zu Ende seiner zweiten Regierung im Jahre 1709
eine geheime Gesandtschaft an den siegreichen Zaren Peter zu
Kiew, urn sich bei ihm fur alle Fa lle eine Zuflucht zu sichern 2).
Schon seit 1707 lebte am Hofe von Moskau David Corbea, ein
Vertrauensmann der walachischen Kantakuzinen, als Gesandter des
vorsichtigen Brincoveanu; sogar Briefe des russischen Ministers
Golowkin an Mihail Kantakuzino und dessen Neffen Toma, der
ihm als oberster Befehlshaber aber die Landestruppen, als Spatar,
folgte, sind auf uns gekommen 3). Die Tarken hatten noch voiles
Vertrauen zu den walachischen Fursten; Mihai-Vocla aber setzten
sie ab, um Nikolaus, dem altesten Sohne des Dragoman Mauro-
kordatos, die Moldau zu verleihen. Der junge Grieche war jedoch
augenscheinlich zu schwach und zu fr e m d, um eine Grenzprovinz
verteidigen zu konnen. Dieses Bedenken und die Einmischung
des Khan fahrten in der Tat zu der Ernennung des Demeter
Cantemir, der schon fest davon uberzeugt war, dafs die Zukunft
den Christen, der europaischen Macht, Kultur und Arbeit gehoren
wiirde. Er und Brincoveanu erhielten nun den Befehl, Bich am
St. Georgstage des Jahres 1711 mit ihren bewaffneten Scharen
vor Bender einzufinden, urn an der Bestrafung des anmafsenden
Moskowiters teilzunehmen.

1) Letopisite, II, S. 275.
2) Ebenda, S. 291.
3) J o r ga, Doc. Cantacuzinilor, S. 262ff.
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Doch vergebens wartete man auf sie. Der Walachenfiirst
antwortete, als der Zar in ihn drang, dafs er ihm germ 30 000
Mann und genugenden Proviant zur Verfligung stellen wolle, je-
doch nur unter der schon bekannten Bedingung, namlich erst dann,
wenn die Befreier als Sieger auf walachischem Boden standen. In
der Tat sammelte er ein zwar wesentlich kleineres, aber immerhin
bedeutendes Heer, ruckte aber damit nur bis in das Tal von Urla4T,
von wo aus er sich ebensogut zuriick, nach seiner Hauptstadt, nach
dem Kriegsschauplatze oder auch nach dem errettenden Siebenburgen
wenden konnte, je nachdem es die Umstande verlangten. Den Tiirken
hatte er Geld geschickt, und so fiel seine Saumigkeit nicht weiter auf;
die Proviantkarren aber standen bereit fur den, der als der Starkere
aus der Entscheidungsschlacht hervorgehen wiirde. Urn den rus-
sischen Kaiser" zu beschwichtigen, schickte er einen alten, erfahrenen,
griechischen Bojaren, den Georg Kastriota, mit Briefen und miind-
lichen Entschuldigungen nach Jassy. Aber ohne die Erlaubnis
seines Vetters und Herrn floh Ende Juni Toma Kantakuzino mit
zahlreichen Begleitern aus der Umgebung des Ftirsten und erschien
auch in der moldauischen Hauptstadt, urn die Mitteilungen des
Kastriota zu erganzen. Toma fiihrte nun ein russisches Korps
nach Braila, wo sich die tiirkischen Magazine befanden, wahrend
Kastriota, dem durch Vermittelung des Patriarchen von Jerusalem,
Chrysanthos Notaras, ein geheimer Auftrag von den Tarken selbst
geworden war, den Zaren mit Friedensvorschlagen bestiirmte, die
Peter, nach der Katastrophe am Pruth, wohl oder libel annehmen
mufste, um sein Heer zu retten. Als Brincoveanu die Nachricht
von diesem klaglichen Ende der grofsen christlichen Plane erhielt,
soil er, bitter scherzend, gesagt haben, die Osmanen miifsten mit
etwas anderem, als mit Bechern und Branntwein" besiegt werden,
und gut bezeugt ist die Bemerkung des machtigen Stolnic Kanta-
kuzino: Auch in deutschen Kleidern bleiben die Muskalen (Mos-
kowiter) immer Muskalen". Im Sommer kehrte Brincoveanu ruhig in
seine Residenz zuriick, urn eines anderen christlichen Retters zu harren.

Was den hochgelehrten Demetrius" Cantemir anlangt, so
erflillte er keinen einzigen der vielen ihm gewordenen vertraulichen
Auftrage; er haufte keinen Proviant an, erstattete keine wahrheits-
getreuen Nachrichten fiber die Bewegungen des Feindes und kummerte
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sich nicht urn die Bewachung und gelegentliche Gefangennahme
Brincoveanus, obwohl er ihn im ubrigen seit langer Zeit als den
Familienfeind betrachtete. Wahrend des Winters hatte er viel-
mehr bereits einen Pricopie Capitanul an den orthodoxen Kaiser
gesandt, urn ihm seine Vorschlage zu llberbringen. Spitter be-
traute er mit einem ahnlichen Auftrag den Adam Luca, der diese
verraterische Reise unter dem Vorwande unternahm, dafs er nach
Po len reise, um hier einem Reichsbeamten ein Anliegen der hohen
Pforte zu iibermitteln. Luca reiste am 23.-24. April a. St. ab,
und am 13. schon schlofs Peter mit Pricopie einen ersten Ver-
trag, in dem beinahe von weiter nichts als dem kunftigen
Wohle der Dynastie Cantemir die Rede ist: diese soli fur immer die
Moldau besitzen, auch caber die Edelleute nach Belieben herrschen
und die Rechtspflege ohne fremde Kontrolle ausuben; fur den Fall,
dafs das Fiirstentum in den Minden der Turken bleiben sollte,
verpflichtet sich der Zar, der Moldau und deren bisherigem
Herrscher seine Unterstutzung zuteil werden zu lassen. Luca in-
des iibermittelte wesentlich andere Bedingungen, die aus der Be-
ratung mit den Bojaren hervorgegangen waren; ja letztere hatten
ihrerseits auch eine besondere Abordnung, bestehend aus alten
und jungen militarisch gekleideten Standesgenossen, an den kiinf-
tigen Schutzherrn gesandt. Im Monat Mai alten Stile unterzeichnete
der russische Monarch den endgultigen Vertrag, der aus lauter
utopischen, jedem Moldauer angenehm klingenden Paragraphen be-
stand: Rufsland will die Kosten der Staatsverwaltung tragen, dem
Fiirsten eine Pension zahlen und den Sold fur das Heer aufbringen;
der Klerus und alle gegenwartigen oder gewesenen Bojaren sollen
keinerlei Steuern mehr entrichten, aber wohl die g cq tin 6. und
des e tin a auf ihrem Grand und Boden selbst einheben ; lebens-
langlich sollen die Bojaren im Besitze der ihnen einmal verliehenen
Amter bleiben. Ein Todesurteil gegen sie kann nur mit Ge-
nehmigung des Rates und unter Zustimmung des Metropoliten aus-
gesprochen werden; die Bauern erhalten ihre Freiheit zwar nicht
zurtick, aber sie entrichten dem Staate keine Steuern mehr; der
Furst bekommt vielmehr nur den Ertrag der Salzgruben und der
Stadte, aber er soll bis zur Donau herrschen und endlich von
den Tataren befreit sein; in seinem Gebiete sollen keine Mos-
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kowiter angesiedelt werden, und keine moskowitischen Besatzungen
sollen in seinen Festungen verbleiben; sein Titel wird Mleinherrscher"
lauten, und kein Vasall, sondern nur ein Freund" des grofsen Rufs-
land soli er sein 1). Ala Cantemir erfuhr, dafs die Russen be-
reits am Dnjestr standen, und als er Geld von ihnen in den Maiden
hatte, erklarte er endlich durch eine Proklamation, die er mit den
generellen Ankundigungen des Zaren veroffentlichte, dafs er sich em-
pore. Als ein Mann, welcher der Vergangenheit kundig war, ver-
gafs er die alten Vertrage mit der Pforte nicht und stellte deren
willktirliche Nichtbeachtung ins gehorige Licht; er sprach von der
Gnade des Kaisers Peter Alexiewitsch und forderte jeden, der kampfen
konnte, auf, am 15. Juli miter seinen Fahnen zu erscheinen 2).

Nacheinander erschienen nun der Brigadier Kropotow, Schere-
metew, der Gunstling des Zaren, und endlich dieser selbst. Peter
fand personlich einen besonderen Gefallen an dem moldauischen
Fiirsten, den er seinen Sohn nannte und den er unter dem Ein-
flufs des Schaumweins vaterlich ktifste. Die Bojaren mufsten sich
schliefslich alle in die Notwendigkeit fugen, obgleich der alte Jor-
daki Rosseti (Ruset) anfangs heftig gegen die UnverUnderlichkeit
der Domnie" protestierte. Das Heer bewegte sich nun dem
Laufe des Pruth entlang weiter, aber was sich hernach zutrug, das
1st fremde Geschichte, die sich nur auf moldauischem Boden ab-
spielte. Eine Kapitulation drohte dem Zaren, und er entzog sich
ihr nur durch Abschlufs eines ungiinstigen Friedens. Demetrius
aber wurde von jetzt an der gelehrte Berater Peters, er stieg zum
Sector und Mitgliede der Akademie auf und fahrte sogar bald
eine moskowitische Prinzessin ala Gemahlin heim. Sein Land je-
doch bedeutete fur ihn nur eine schmerzliche Erinnerung and das
Objekt seiner wissenschaftlichen BeschAftigung, die zum grofsten
Teile der verlorenen Heimat gait 3).

1) Der erste Vertrag ist in der russischen Sammlung IV der Staatsvertrage und
daraus bei Stur d z a, Acte si doe., I, S. 15 f., veroffentlicht, der zweite ist in der
Chronik von Ne cul c ea, S. 306, enthalten. Die Vollmacht des nach Polen ge-
sandten Luca in meiner Ausgabe von Amira's Autentica. Istoria di Carlo XII.
(Bukarest 1905), S. 23, Anm. 2, veroffentlicht. Vgl. G. Bog d a n-D uica, in
den Rumiinischen Jahrbuchern", Jahrgang IX.

2) Hu /mu z ak i, Supl. I, Bd. I, S. 396-399.
3) S. hinsichtlich der Quellen und ihrer Kritik me in e Ist. lit. rom., I.
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Nachdem die Tiirken in Jassy gehaust batten und die Tataren
strafend eingefallen waren, wurde Nikolaus Maurokordatos zum
zweiten Male zum Fiirsten der Moldau ernannt. Im Jahre 1716
wurde er dann, und zwar nicht ohne sein Betreiben, in die reichere
Walachei versetzt, wo eine doppelte Tragodie dem Zeitalter der
Nationalfiirsten ein Ende bereitet hatte.

Brincoveanu war seit einiger Zeit mit seinen kantakuzinischen
Verwandten, unter denen einige selbst nach der Herrschaft strebten,
zerfallen ; auch der Stolnic Konstantin war jetzt gegen ihn. With-
rend nun die Kantakuzinen ihre alten Beziehungen zum russischen
Kaiser aufrechterhielten 1), setzten sie die Pforte davon in Kenntnis,
dafs der Furst ein grofser Verrater sei, dafs er nach osterreichischen
Titeln gestrebt and sie erhalten habe, dafs er Geldmiinzen mit seinem
Bilde es waren Gedenk miinzen schlagen lasse, dafs er
viel Geld im Auslande untergebracht habe, dafs er die Tiirken,
seine Herren, im Auftrage der vermaledeiten Christen ausspioniere
usw. In der Woche vor Ostern 1714 wurde Konstantin, ein jetzt
hochbetagter Mann, von Bukarest abgeholt und zur Pforte gefiihrt,
um Rechenschaft caber seine angeblichen Untaten abzulegen ; Frauen
und Kinder, Schwiegersohne und Schwiegertochter, ja Kindeskinder
begleiteten ihn auf diesem Schmerzenswege. Nach einem langen
grausamen Spiele mit seinem Leben wurde er endlich als armer,
von allem entblaster, , alter Mann, angetan mit dem Hemde des
Verraters, auf der Strafse knieend, vor dem Kaiser enthauptet, nach-
dem das Blut seiner Kinder vor seinen muden Augen geflossen war.

Sein Nachfolger ward Stephan, der Sohn des Stolnic. per
Bruder dieses Stolnic, Michael, hatte allerdings statt seiner den
moldauischen MihaT-Voda Racoviig, mit dem er jetzt ver-
schwagert war, als Fursten lieber gesehen. Wiederum gelangten
deshalb giftige Beschuldigungen nach Konstantinopel, und wieder
erreichten sie ihren Zweck. §tefan -Voda und sein Vater traten
in die blutigen Fufstapfen der Familie Brincoveanu und wurden
im Juni 1716 erdrosselt. Damit das Spiel endlich einmal ein Ende
finde, verloren endlich nach etlichen Wochen auch die Be-
schuldiger ihre Kopfe, und zwar in Adrianopel. MihaT RacoviO,

1) Jorg a, Documentele Cantacuzinilor, S. 262f.
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reiste als neuer Fiirst der Moldau ab, walrend Nikolaus Mauro-
kordatos die Walachei erhielt 1).

Nikolaus Maurokordatos stammte durch seinen beriihmten
Vater, der Arzt in Padua gewesen war dort befand sich die
angesehenste Medizinschule fiir den ganzen Orient , aber auch
ale Schriftsteller and Staatsmann Ruf genofs, aus einer nesio-
tischen" Familie der Insel Chios; er war also kein Fanariote und ge-
horte urspriinglich nicht in die Reihe der hauptstadtischen Griechen,
die ihren Sitz, von dem aus sie Ranke spannen und Geld und
Ehren einheimsten, in der beriihmten Vorstadt Phanari aufgeschlagen
batten. Aber nicht als Sohn des Grofsdolmetschers, des s e cr e -
t ariu s oder i; d7roatjuov der Pforte, nicht ale ein Mann, der
selbst eine Zeitlang das Amt des Dolmetschers bekleidet hatte,
sondern ale Nachkommling der alten rumanischen Nationalfiirsten
wollte Nicolae-Voda, der in seiner Titulatur den Namen Mau-
rokordatos tilgte und sich gemUfs der in den Fiirstentilmern
geltenden Hofregel Nicolae Alexandra -Voda nennen liefs, erscheinen.
Ale ein walachischer Bojar, Radu Popescu, auf seinen Befehl eine
Kompilation der bisherigen Landeschroniken schrieb und deren
Erzahlung fortsetzte, da begann er die Kapitel aber die neue Ara
des Maurokordatos mit einem Abschnitte, der sich mit der Genea-
logie seines Gunners beschaftigt 2): der unkundige Leser erfuhr
daraus, dafs Nikolaus, der Grieche, ein Enkel des alien, grofsen,
moldauischen Alexander sei, weil seine Mutter, Sultana, die Tochter
der FUrstin Kassandra war, die Alexander Iliad zum Vater hatte 3).
Ein anderer Grofser seines Hofes, Konstantin VIcArescu, sowie der
Sohn des Jordaki Rosseti (Ruset), Nikolaus, griffen ebenfalls zur
Feder, urn die rumitnische Herkunft ihres erlauchten Herrschers zu
beweisen 4). Er selbst suchte nicht minder seinen fremden Charakter
aufs sorgfaltigste zu verdecken: er erlernte die Landessprache, auch

1) Vgl. J o rg a , Operele lui C. Stolnicul ; Doc. priv. la Brincoveanu und
den J. Bd. der Ist. lit, rom.

2) Magazinul istoric, IV, S. 39 ff.
3) Vgl. Le gran d, Genealogie des Maurokordato (Paris 1886), in 8° ein

zweites Werk mit diesem Titel erachien 1900 and A. G. Maurokordato, in
Arch. soc. at. ni lit. din Iafl, V, S. 170 ff.

4) Jorge, Ist. lit. rom., I, S. 198 ff. Vgl. Convorbirl literare, Jahrg. 1904,
S. 871.

                     



138 1. Kapitel.

um die geschichtlichen Werke, die darin geschrieben waren, lesen zu
konnen, ordnete ihre Sammlung an und liefs sie fortsetzen. Die Ru-
nignen Nikolaus Costin, der gelehrte, aber wenig befithigte Sohn des
Miron, und Radu Popescu, der einer alten walachischen, mit den
BalenT verwandten Familie entstammte, waren nicht nur seine litera-
rischen Lobredner, sondern safsen auch ale die ersten in seinem fiirst-
lichen Rate. Obgleich er den griechischen Schulen und Druckereien
seine Aufmerksamkeit zuwandte, und obgleich er selbst die Literatur
seiner Nation mit dem Bache Heel Itc69 liz6vrow und etlichen kleineren
Schriften bereicherte, kann er doch nach einem Brincoveanu, der
sich um die Verbreitung der Kultur in der einzigen fur den ganzen
christlichen Orient denkbaren Sprache bemate, unmoglich ale Ver-
treter griechischen Einflusses gelten. Chrysanthos Notaras, der ihm
oft mit seinem klugen Rate beistand, war ebensowenig ausschliefslich
dem Griechentum ergeben. An der hohen Schule der Moldau zu St.
Sabbas (S fin t u l S a v a) lehrten neben dem hellenischen ersten
did as k alo s auch ein slavischer und ebenso ein rumanischer, und
alle drei wurden aus der furstlichen Kasse bezahlt. tinter Nicolae
Alexandru-Vodg erschien zu Jassy eine Liturgie in der Landes-
sprache. In den Verhaltungsmafsregeln, die er seinem ebenso ge-
lehrten Sohne Konstantin gab, findet sich auch die, man solle sich be-
'Millen, so wenig wie moglich Griechen in die Fiirstentilmer zu bringen.

Dieser Sohn Konstantin war ebenfalls ein eifriger Forderer
der Kultur; er sammelte eine grofse Bibliothek, die er allerdings
spater, von den Ti rken bedrangt, verkaufen mufste ; er liefs den
Schulen seine besondere Vorsorge zuteil werden und vergafs nicht,
dem rumanischen Lehrer an der fUrstlichen Schule zu Jassy Ge-
halt zu zahlen. Den Klerus wollte er seiner hohen Sendung
wurdig machen, und er scheute dabei sogar vor einem Zwange nicht
zuriick, der viel Unzufriedenheit hervorrief. Die Priester mufsten
harte Predigten anhoren und sich eine Kontrolle gefallen lassen;
wer sich den Anordnungen des belehrenden Herrschers nicht fiigen
wollte, bezahlte ale Strafe nicht nur jghrlich einen Dukaten, der
fur die Unterbaltung der Schulen verwendet wurde, sondern auch
die schwere und besonders erniedrigende Steuer des Bauern, den
b i r d e Otr g. Wahrend er die Moldau regierte, grundete er eine
Druckerei fth. kirchliche Bucher in Itgdau.V und verfUgte, dafs
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nur allgemein verstandliche Bucher, p e in 1 e le a, in den Birchen
verwendet warden, zum Heile der Seelen und zur Forderung der
Kultur.

Gregor Ghica, eb dritter Furst, der nacheinander in beiden
Ftirstentiimern regierte, war der Neffe des Nikolaus Maurokordatos,
denn seine Mutter war dessen Schwester. Ein liebenswurdiger
junger Mann, der darauf brannte, alley zu lernen, und der ale ge-
wesener Grofsdolmetsch der Pforte mehrerer orientalischer und
europaischer Sprachen machtig war, erlernte Ghica mit Leichtigkeit
auch die moldauische", urn eh' guter Furst zu werden und im-
stande zu sein, von allem und jedem personlich Kenntnis zu
nehmen. Far die Schulen sorgte er in gleicher Weise wie die
beiden Maurokordatos und ordnete an, dafs nur derjenige Bojaren-
sohn, der sich im Musson" oder der Akademie" die notigen
Kenntnisse erworben hatte, die Beamtenlaufbahn betreten darfe.
Im Lande war er zweifellos beliebt, und niemand dachte daran,
diesem Nachfolger der echt rumanischen Fiirsten den Vorwurf zu
machen, dafs er ein unverbesserlicher, aussaugender Grieche sei.

Aufser den Genannten regierten in der ersten Halfte der so-
genannten Fanariotenzeit zwei andere Maurokordaten. Der erste
war Johann, der Verweser in der Moldau nach dem Verrate Cante-
mire und der Nachfolger seines Bruders Nikolaus, ale dieser von
den Deutechen in seiner Hauptetadt ilberfallen und nach Hermann-
stadt geschleppt worden war (1716), ein schOner Mann, zwar weniger
gelehrt ale sein Bruder, aber milde und gnadig, so dafs das Land,
ale er nach kurzer Regierung in der Walachei start), ihn allgemein
betrauerte (1718). Der zweite war ein Bruder Konstantins, ein ver-
wOhnter junger Mann, der zu nichts taugte, zum Guten ebensowenig
wie zum Schlechten. Ferner kommen die Sane Gregor Ghicas,
Mater und Scarlat, in Betracht, die Bich ebensowenig durch irgend.
etwas auszeichneten. Ein vierter Ghica, Alexander, war der kaum
erwachsene Sohn des Scarlat. Ein funfter, Gregor, der Sohn eines
anderen Alexander, der ehedem als Grofsdolmetsch bei den dem
Frieden von Belgrad (1739) vorausgehenden Unterhandlungen tatig
gewesen war, wurde wegen geheimer politischer Umtriebe ent-
hauptet. Dieser zweite Gregor Ghica ubertraf sicherlich an Be-
gabung, wenn auch nicht an Gluck Gregor Matei starb ruhig
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in Bukarest, wahrend der Sohn des Enthaupteten 1777 durch
einen Justizmurd in Jassy endete den ersteren. Letzterer ward
der Wiederhersteller der hohen Schule von Jassy, vollstreckte punkt-
lich die ihm gewordenen kaiserlichen Befehle und erhielt daftir
Boger einmal die Farstenwarde far sein ganzes Leben verliehen.
In seiner moldauischen Hauptstadt liefs er schane offentliche Bauten
auffUhren, grundete eine Tuchfabrik in der Moldau und zog fremde
Meister dafar heran, gewahrte jedem Bojaren ein bestimmtes Ein-
kommen und bereitete so dem bisherigen Chaos und den bisherigen
Mifsbrauchen ein Ende 1). Personlich kontrollierte er die gesamte
Finanzverwaltung, so dafs unter ihm elle unheilvollen Unterschleife
verschwanden. Einen besseren Verwalter hat gewifs weder die
Moldau noch die Walachei in diesem meistenteils so ungerecht
beurteilten 18. Jahrhundert gehabt.

Mihal Racovita, der schon zweimal Furst der Moldau gewesen
war, kam dort noch ein drittes Mal zur Regierung, und dann
auch noch zweimal in der Walachei. Seine zwei Saline genossen
dieselbe Ebre, Meierhofe an der Donau ftir den Sultan zu verwalten.
Konstantin zeichnete sich durch eine starke Vorliebe fur alkoholische
Getranke aus und verbrannte buchstablich daran. Stephan aber
war, wie sein verstorbener Vater, der in seinen letzten Zeiten die
griechische Klientel mar als die griechischen Ftirsten selbst be-
ganstigt hatte, ein charakterloser Mann. Andere Mitglieder dieser
wenig begabten Fantle lebten ale konstantinopolitanische Beyzades,
Farstensohne, oder spater auch ale einfache Landbojaren.

Endlich im Jahre 1758 erhielt durch eine Intrige in Kon-
stantinopel der alte Pforten-Dolmetsch Johann Kallimaki, der Sohn
eines Mazilen aus dem Gebiete Orheiii und einer Frau aus Cimpulung,
der anfangs Calm4u1 hiefs und in polnischen Schulen Lateinisch
gelernt hatte, den moldauischen Farstensitz, ohne danach verlangt
zu haben. Er zeigte sich als ein biederer, harmloser Mann, und
ebenso sein iibrigens bedeutungsloser Nachfolger und Sohn Gregor,
dem 1769 ein grausamer Tod im kaiserlichen Kerker beschieden war.

Uberblickt man nun die Reihe aller dieser hervorragenden
oder ins Grau der Allgemeinheit verschwindenden Personlichkeiten,

1) P. RIseanu, Lefile si veniturile boierilor Moldova (Jassy, 1887).
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so ist leicht zu erkennen, dafs sich hinsichtlich der Ftirstenernennung
nichts Wesentliches geandert hatte. Im 17. Jahrhundert bereits,
und nicht erst am Ende desselben, warden Leute auf den Farsten-
thron gehoben, die wie Gratiani nicht erlauchten Ursprungs
waren und sich nicht einmal die Miihe gaben, einen solchen vor-
zuspiegeln. Man trifft vielmehr in diesem nicht ale fanariotisch"
verschrieenen Zeitalter tatsachlich lauter Griechen, die ohne jeg-
liches Becht darauf, aber auch ohne jeglichen Anspruch, den Ver-
dienst oder Talent verleihen konnten, die Wojwodenwifrde erhielten.
Man braucht nur an Demeter Kantakuzino and an Anton Rosseti
zu denken and nicht zuletzt an die Ghica, an den Rumelioten
Duca, dessen Eltern noch den Kharadsch an den Spahi, den Be-
sitzer ihres Dorfes, bezahlt hatten. Ebenso wurde in dieser Epoche
nicht lange nach dem Tode des Mater -VodI, des Basaraben-
sprofslings, und des Vasile Lupu, der seine Genealogie mit Aron-
Vodg in Verbindung gebracht hatte, Farsten ernannt, die, einer
Bojarenfamilie oder einem nichtadligen Geschlechte angehOrig,
keine Genealogie vorzeigen konnten and keinen Sieg Ober einen
Nebenbuhler davongetragen hatten. her konnte man auch den
'strati Dabija erwahnen, einen alten bonhomme, der seinen
taglichen Wein mit grofserem Vergnilgen aus irdenen Topfen
ale aus kristallnen oder goldenen Bechern frank, einen Antonie-
VodI din PopetT, einen kindischen Greis, dem die Bojaren eine
tagliche Pension far seinen Unterhalt aussetzten und der seinen
Sohn Neagoe zu den taglichen Ausgaben des Hofes einen grofseren
Beitrag leisten liefs, well Antonie ein Witwer war and der Sohn eine
Frau hatte, deren Unterhalt auch etwas kostete, dann den Kon-
stantin Cantemir, einen ehemaligen polnischen Offizier aus Mazilen-
blute, einen Mann, der kaum seine Unterschrift mechaniech nach-
zumalen lernte, und schliefslich den Mihai Racoviig.

Was trifft man dagegen im 18. Jahrhundert? Farsten, die,
wie die Maurokordaten, von ihren fiirstlicben rum Alai schen
Ahnen sprachen, andere, wie die Ghica und Racovitl, deren Rechte
auf die Herrschaft weiter zuriickreichen als bis zur Absetzung
Cantemirs und den Hinrichtungen von 1714 und 1716; und neben
ihnen steht die neue" Familie der Kallimaki, deren Glieder eben-
sogut moldauische Mazilen wie vor ihnen Dabija und Cantemir waren.
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Man spricht ferner, urn dieses Zeitalter zu kennzeichnen, von
einer Begiinstigung des griechischen Elements, von einer Erhohung
der Steuern und dem Fortschreiten der systematischen Auspressung
des Bauern. Auch diese Dinge verdienen eine etwas genauere
Untersuchung.

Wie die Fiirsten des 17., so unterhielten auch die des 18.
Jahrhunderts Agenten an der Pforte, K apu-K eh aj a s. Wenn
der Fiirst kein Geld, keinen Einflufs, keine Energie und keine Be-
schaftigung hatte, dann warf Bich dieser Agent, gewohnlich auch jetzt
ein konstantinopolitanischer Grieche, ein Fanariote, zum Lenker
aller Angelegenheiten, zum Vormund, Beschatzer und Befehlshaber
seines" Farsten auf. Nikolaus Maurokordatos, sein alterer Sohn,
Bowie Gregor Mater und Gregor Alexander Ghica brauchten aller-
dings solche gebietende Helfer nicht; sie waren selbst die Herren
der Vistierie und unterhielten selbst Verbindungen mit der tarkischen
Welt. Anders lag dagegen der Fall bei den sehr jungen Bey-
zades, die kindisch und verdorben waren, z. B. bei den Sohnen des
ersten Gregor und bei seinem Enkel, und bei den elenden Nachkommen
des alten Racovi% Arme Fiirsten, wie es die Kallimaki im hochsten
Grade waren, brauchten ebenfalls eine Stiltze und mufsten dem
Winke dessen, der ihnen Anleihen vermittelte, folgen. So entstand
die Macht eines Baqa-Mihalopol, eines Gheorghe Hatmanul und
eines Stavraki; letzterer war ein Behr gefeierter Grieche, der 1765
seinen Reichtum , seinen Ehrgeiz und sein Rankespiel auf Befehl
des emporten und habgierigen Sultans mit dem Tode durch den
Strang bezahlte. Alexander Sutzo wurde ebenfalls gehenkt ; Niko-
laki Sutzo ware beinahe an das Ziel seiner Wansche gekommen,
er brachte es bis zum Dolmetsch der Pforte, ward mafsgebend in
alien rumanischen Angelegenheiten und net zum Kriege gegen
Rufsland , bezahlte aber dessen unglacklichen Ausgang 1769 mit
dem Tode. Aber diese grofsen Griechen" sind, wie schon ge-
sagt, keine neue, unheilbringende Erscheinung; sie setzen vielmehr
nur die lange , durch Michael, den Satanssohn" (Schaitanoglu),
diesen machtigen, zuletzt aber auch gehenkten Kantakuzinen er-
offnete Reihe fort.

Von einer starkeren Einmischung der Griechen in die Landes-
verwaltung ist auch nicht die Rede. Man kann sogar behaupten,
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dafs sie jetzt vorsichtiger zu Werke gehen. Von einem Benehmen,
wie es Tzukalas, Sophia li oder Balasaki an den Tag gelegt hatten,
ist nicht mehr zu berichten. Ale Stavraki in die Moldau kam,
urn die Eintreibung der Steuern personlich u tiberwachen, jagten
ihn die Bewohner der Vorstadte von Jassy so wiitend von dannen,
dafs er niemals wiederkam. Nikolaki Sutzo residierte zwar
einige Zeit neben seinem Schutzling Gregor Kallimaki, aber er
schien nur seines Am tee zu walten und schonte die Empfindlich-
keit seiner rumanischen Kollegen. Wie ehedem besetzten auch
jetzt die Griechen nur einige Amter, das des Postelnics und des
Vistiers; so beginnt auf rumanischem Boden die Laufbahn eines
Konstantin Moruzi und eines Alexander Ipsilanti, die beide spater
in einem neuen Zeitabschnitte der Fanariotenara Fiirsten warden.
Die kleinen Raubtiere finden sich gerade wie in der angeblich
besseren Zeit unter der Dienerschaft der Wojwoden, wo sie wenig
Schaden anrichten konnten, oder nur in untergeordneten Be-
schaftigungen. Im allgemeinen Bind die Griechen urn so starker ver-
treten, je weniger der Furst von den Regierungsgeschaften versteht.
Es mufs auch hervorgehoben werden, dafs ebenso wie vorher die
Walachei mehr Griechen beherbergt ale die Moldau. Schliefslich ist
nicht zu vergessen, dafs in der Regel schon in der zweiten Gene-
ration der von einer rumanischen Mutter geborene Grieche das
fremde Geprage verloren hat, wenn er auch den fremden Namen
weiter tragt. Diese Verschwagerungen zwischen Griechen und Ru-
manen waren eine sehr haufige Erscheinung, und der unfahige
Griechenschatzling Stephan Racovita, der, wie sein verstorbener
Bruder, die Volksmassen von Bukarest gegen Bich erregte 9, er-
liefs, um sie zu beschwichtigen, ein Dekret, das die Verschwagerung
der einheimischen Familien mit Griechen verbietet 2).

1) Sie larmten gegen die Einkerkerung einiger Landesbojaren, von denen
die Regierung Geld forderte.

2) Vgl. die in der Genealogia Cantacuzinilor enthaltene Chronik und das
Dekret selbst, das I. Bianu in der Revista noug, III, S. 302ff. veroffentlie.ht hat.
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2. Kapitel.
Die Staatsfinanzen, Reformversuche und Abgaben.

I. Die Steuern. Was die Vermehrung und Erhohung der
Steuern betrifft, so lafst sich dieselbe nicht leugnen, waren doch seit
dem 16. Jahrhundert die Lasten der rumanischen Lander immer
driickender geworden. Der tiirkische Staat hatte sich immer mehr
auf den Mifsbrauch der offentlichen Gewalt eingerichtet, und je
weiter die Zeit fortschritt, desto mehr war man zur Befriedigung
der Bediirfnisse des Reiches wie der Unersattlichkeit der grofsen und
kleinen Wurdentrager und Hofschranzen auf die Donauftirstentiimer
angewiesen. Der heilige Krieg trug keine Beute mehr ein ; die
Gunst der Pforte wurde nicht mehr durch reiche Geschenke er-
kauft, viele Provinzen entbehrten beinahe jeder Bedeutung fur den
kaiserlichen Schatz, weil sie sich langsam vom Ganzen losrissen,
und es fehlte an Kraft und Intelligenz, urn diesen Verwesungs-
prozefs durch energische Mafsregeln zu bekampfen. Die Raja an
der Donau war mit der Zeit die einzige Ernahrerin des Reiches
geworden, und die Kosten fur den verfallenden Staat trug der
arme, geplagte, rumanische Bauer. Selbst die besten Herrscher-
naturen unterlagen dieser unabwendbaren Notwendigkeit. Der
Grieche" mufste das verlangen, was ihm selbst vom Tiirken ab-
gefordert wurde, und aufserdem, ganz abgesehen von seinem Hof-
halte, auch alles das, was er brauchte, um seine Herrschaft durch
Schenkungen an alle Machtigen in Konstantinopel aufrechtzuhalten.
Im Grunde hing alles lediglich von dem Zufalle und von der
jeweiligen Laune deren ab, die gerade die Zugel des tiirkischen
Reiches lenkten. Jede Bestandigkeit, jede Sicherheit fehlte; ein-
mal", so schreiben im Jahre 1769 die moldauischen Bojaren an
die russischen Befehlshaber, nahmen die Fiirsten mehr, ein ander-
mal weniger, denn nichts war unveranderlich" I).

Auf der anderen Seite waren durch eine alte Uberlieferung
die Quellen der fiirstlichen beziehungsweise staatlichen Einkiinfte
festgelegt: die uralte Kopfsteuer, die Steuer pe nume", auf

1) Archiva romaneasea, I, S. 147.
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den Namen", wurde eingehoben, um den b ir aufzubringen, seit-
dem es einen Tribut gab, und aufserdem besafs der Furst das
patriarchalische Recht, von jedem Erzeugnis des Landes, und zwar
ohne Unterschied, ob das betreffende Dorf frei war oder etwa einem
Bojaren, einem Kloster oder einem Bischofssitze zugehorte, den
Zehnten zu erheben. Wie ihre Vorganger, so besafsen auch die
Fanarioten" bis 1774, selbst von den tiirkischen Geltisten ab-
hangig, keine anderen Mittel, deren sie sich batten bedienen ktinnen,
um sie zu befriedigen. Sie waren zudem , wie ihre Vorganger,
ebenfalls gate oder schlechte Verwalter der Staatsfinanzen.

Der Pforte und ihren Beamten hatten die rumanischen Farsten
des 18. Jahrhunderts zu entrichten, was hier aufgezahlt werden soil.
Verweigern konnten sie nichts; nur einige Privilegierte unter ihnen
besafsen den Mut, eine Herabsetzung der zu hohen Forderungen zu
verlangen, aber nur in seltenen Fallen und in geringem Umfange
ist es ihnen gelungen.

Zuerst war der Tribut zu entrichten. In der Walachei war
er schon unter der im ubrigen gliicklichen Regierung Brincoveanus
zu einer hohen, unertraglichen Summe gestiegen, und vergebens
machten dessen Nachfolger den Versuch, den adaus", die Er-
hohung, die er hatte bewilligen massen, ruckgangig zu machen.
Nikolaus Maurokordatos wendete seinen ganzen Einflufs auf und
bezahlte 100 Beutel, nur um die Herabsetzung des Zinses zu er-
wirken ; schliefslich mufsten dennoch jb.hrlich hundert von den
verlangten Beuteln dauernd aufgebracht werden 1). Neben dem Tri-
bute mufste er, ebenso wie rein moldauischer Nachbar, den mucarer
bezahlen, damit seine Regierung jedes Jahr erneuert" werde
der kleine" mucar er betrug fur die Walachei 50 000 lei, d. h.
Taler turkischer Rechnung, wahrend ein moldauischer Furst nur
die Halfte, 25 000 lei, zu leisten hatte 2). Der Sohn des Nikolaus
mufste, obgleich er personlich kein habgieriger Mann war , dem
bedrangten Lande neue Lasten aufhalsen, urn sich als Furst zu
behaupten; sein skrupelloser Mitbewerber Mihal Racovi0 hatte

1) Rad u Pop e s cu im Mag. ist., IV, S. 121-122.
2) Vgl. Descriptio Moldaviae, S. 111-112 und Gencalogia Cantacuzinilor,

S. 502.

                     



146 2. Kapitel.

den muc ar er bis auf 250 000 Taler erhoht, doch damit ist ge-
wifs der grofse" mucar er gemeint, den jeder Wojwode nach
der gesetzlichen" dreijahrigen Regierung einsenden mufste, urn
wieder ernannt zu werden, um eine neue kaiserliche Fahne durch
einen neuen Einsetzungsaga, S k e rn n i a g as s i, zu empfangen.
Konstantin bewies dem Kaiser, dais er nicht weniger eifrig als
jener alte, schlaue Michael sei, und versprach noch eine neue
Steuer, die gaigeh (geaigea, 4a1zU), als Geschenk far die Person
des Monarchen, fur seinen personlichen Schatz: so wurden jahrlich
500 000 leT mehr ausgeprefst, und selbstverstandlich mufsten auch
die hohen Beamten der Pforte das Entsprechende fur ihre Gunst
und ihre Dienste erhalten 1). Bei einer neuen Regelung der
Grenzen, welche die Donautiirken ubrigens im 18. Jahrhundert
viel weniger sorgfalfig beobachteten als im 16., kamen kraft der
vorgelegten schriftlichen und miindlichen Beweise einige nicht un-
bedeutende Landstriche und Inseln an das Furstentum, aber da-
fOr wurde, nach dem alten Brauche, auch der Tribut um 2000 leT
erhOht. Von dem am 1690 erworbenen Meierhofe 0 daia Vi-
zir ului aus, dessen Einkiinfte dem jeweiligen Grofswesiere zu-
flossen, beunruhigten die tUrkischen Hirten und Bauern die gauze
ostliche Halfte der Walachei: Scarlat Ghica hielt es fur zweck-

dieses Friedensstorernest zuriickzuerwerben, und dies be-
deutete wiederum fur den armen walachischen Bauern eine Er-
hohung des Tribute urn 25 000 Taler.

Dies war aber noch immer nicht genug. Seit dem Verfalle
der osmanischen Macht langten nicht mehr so haufig und so piinkt-
lich wie in der grofsen Eroberungsperiode die kornbeladenen Ga-
leeren aus dem Schwarzen und Agaischen Meere in Konstantinopel
an, denn die schlechte Verwaltung begiinstigte auch die Unter-
schlagung der Beamten. Deshalb fiel die Ernarung der Herren
immer ausschliefslicher der Donau-Raja zur Last, und, um einen

1) Genealogia, S. 503. Diese Erklarungen, welche die walachische Depu-
tation den russiechen Bevollmlichtigten gegeniiber 1772 wahrend des Friedens-
kongresses abgab, sind in die Denkschrift, die Michael Kantakuzino der rus-
sischen Regierung einreichte und welche 1806 in Wien durch die Briider Tunusli
griecbisch als Varoeta rid g Blaxtac erschien, Bowie in die Memoires sur in
Valachie" des Generals von B[auer] (Frankfurt-Leipzig 1778) ubergegangen.

mafsig,
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Vorwand zu haben, wurden mitten im Frieden Kornlieferungen
fur den Krieg, die zahere a, ja fur ein nicht vorhalidenes Lager
verlangt. Die ubrigens ausschweifenden und aufserdem fur das Land
wenig vorteilbaften asiatischen Kornhandler, die Lazen, kommen jetzt
nicht mehr im Fruhling mit ihren Fahrzeugen nach Galt4i fur die
Moldau und nach Braila ftir die Walachei. Der Furst der Walachei
war dagegen verpflichtet, zu bestimmter Frist gegen 30 000 chile
(itibel) aus seinem Furstentume, welches reicher ale die Moldau war,
auf gemieteten Barren nach den Donauhgen zu schicken. Der Preis
sollte vom Tribute abgezogen werden; aber dies wurde regelmafsig
vergessen. Dem Steuerpflichtigen stand es an sich frei, diese Zaherea
in natura zu leisten, aber dann lief er Gefahr, seine Lieferungen
ale verdorben oder ungentigend von den turkischen Beamten be-
anstandet zu sehen; er konnte jedoch auch dem Fiirsten das Geld
dafiir entrichten, und das war das iibliche. Mit der Zeit wurde diese
zu Unrecht bestehende Kriegskontribution auch noch verdoppelt 1).

Die Moldau war wahrend des langen, schweren, verheerenden
Krieges gegen Polen von ihren gewtihnlichen Lasten befreit gewesen.
Nach dem Frieden von Carlowitz jedoch mufste das Fiirstentum,
das auf eine christliche Oberherrschaft gehofft hatte, die alten
Pffichten wieder tibernehmen. Von einer Erhohung des Tribute,
des mu care r s, 1st hier in den Chroniken nicht die Rede;
es wurde nur der alte Kharadsch nebst den in Geld, Pelzen and
anderen Dingen bestehenden Geschenken bei dem grofsen Bairam-
feste, dem mohammedanischen Ostern" der Bairampesch-
kesch geliefert. Jedoch eine andere Last wurde aufser der alten
den schon schwer genug beladenen Schultern der Dorf bewohner
aufgeburdet. Infolge der letzten Ereignisse des Krieges mit Polen,
des russischen Einfalles und der christlichen Verschworungsplane
hatten die Tiirken eingesehen, welchen Wert eine gut gesicherte
Ostliche Grenze des europgischen Reiches besafs. Die solimanischen
und vorsolimanischen Burgen am Dnjestr und an der unteren
Donau wurden desbalb neu befestigt, und nach einem angeblichen
Zuge gegen Polen befahl der Seraskier 1713 dem ihn begleitenden
Nikolaus Maurokordatos, die alten Mauern von Hotin in einen

1) Die oben angegebene Quelle.
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besseren Zustand zu bringen; er selbst blieb als Pascha dort und
vereinigte einen bedeutenden Teil des umliegenden Gebietes mit
der annektierten Festung. Bald darauf Soroca drohte einmal
der Einmarsch einer tiirkischen Besatzung wurde die nordliche
Grenze des Tatarenstaates im Budschak auf Kosten des fiirstlichen
Landes vorgeschoben, und die von den Osmanen geschAtzten Helfer
im Kriege gewannen, unter Bedingungen, die solche Gaste un-
moglich einhalten konnten, einen 32 Stunden langen, aber nur
2 Stunden breiten Strich bessarabischen Bodens. Dies fuhrte wieder
zu vielen Unannehmlichkeiten und Verheerungen. Nunmehr fiel dem
Fiirsten der Moldau auch die Pflicht zu, die tatarischen Grofsen und
besonders die in dieser Zeit sehr einflufsreichen und machtigen
Paschas von Hotin und Bender, Bowie die ihnen untergeordneten
Befehlshaber von Akkerman, Chilia und Ismail, ja sogar die des
entfernten Oczakow mit Proviant, allerlei abendlandischen Fabri-
katen, mit Holz usw. zu versorgen. Unaufhorlich eilten Kuriere,
Beamte und Soldaten von Galati aus nach diesen Grenzorten,
s erhaturi, und von Hotin, Bender und anderen PlOtzen
nach den Donauhafen. Jederzeit gab es deshalb Geschenke zu
machen, Gaste, m os a fir I, im tiirkischen Gasthause, b eili k, im
1, Herrenhause", zu Jassy oder auf den Poststationen, conace (vom
tiirkischen k onak ), mit allerlei kostbaren, notwendigen und iiber-
fliissigen Dingen zu versorgen und Pferde und Begleiter fur die
Beforderung mit der Post m e n zilur 1, auch ein ttirkisches
Wort zu liefern.

Aber fur Moldau und Walachei waren doch nicht d i es e Er-
fordernisse, von denen manche wirklich nicht vorherzusehen waren,
die unvertilgbare, Mark und Leben verzehrende Krankheit. Dies
waren vielmehr alle die in den Rechnungen erscheinenden Posten:
die Geschenke far die Tiirken, die Gaben an vertraute Personen",
an solche Leute ohne Namen, die vom Fiirsten gewufst werden",
Gelder, die zur Tilgung alter Schulden nach Konstantinopel
wanderten, sine t uri, oder Summen, die von den Agenten in der
Hauptstadt verlangt wurden. Es war die ales beherrschende, un-
verschamte, keine Grenzen der Menschlichkeit, Sittlichkeit und des
eigenen, wahren Interesses kennende Habsucht aller Grofsen und
Kleinen, die allein auf Grund ihres mohammedanischen Glaubens
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das Recht zu haben meinten, die ungeheure Menge der rechtlosen
Christen fur sich und ihren tragen, gemeinen LUXUS arbeiten zu
lassen. Wer sollte da das Unberechenbare berechnen?

Aber alles dieses Unberechenbare mufste doch im Augenblicke,
wo man es forderte, bezahlt werden, denn leicht fand sich ja ein
anderer Grieche", der noch mehr zu leisten versprach.

Um die verlangte Summe zusammenzubringen, stand dem
Fiirsten an erster Ste lle die alte Steuer, der bir, zur Verfugung,
der in der Fanariotenzeit wie vorher einkassiert wurde. Der
b i r war seiner Hobe nach nicht begrenzt, und es war schon seit
langem iiblich geworden, aufser dem gewohnlichen Quantum, einen
Zusatz auszuschreiben , wenn die kaiserliche Forderung das ge-
wohnliche Mafs uberstieg, und dies war beinahe immer der Fall.
Der erste rumanische Furst, der aus edlen Motiven in diese ver-
wirrten Zustande Ordnung zu bringen versuchte, war Antioh, der
altere Bruder des Demetrius Cantemir, ein zwar einfacher und
altmodischer, aber kein schlechter und habgieriger Mann. Wahrend
seiner ersten Regierung traf er im Jahre 1 700 die Anordnung,
dais jeder Bewohner des Landes, der Bojar, der Mazil, der
Privilegierte, auch die sogenannte bresle, Gewerbe- und all-
gemeine Fremdenzunft, und der Bauer einen Vertrag mit der
Vistierie schliefsen solle, dem zufolge er nur zur Zahlung der in
einem besiegelten Stticke Papier, der roten pecetluit a, das
seinen Namen trug, verzeichneten Summe verpflichtet sei, und
zwar nicht auf einmal, sondern in vier Terminen, die den Namen
§f e r t, d. h. Viertel", erhielten ). Sein Nachfolger Konstantin
Duca machte diese heilsame 3rIafsregel zwar nicht ruckgangig,
aber er fand ein Mittel, urn sie mit seinen Interessen in Einklang
zu bringen, indem er, statt vier, acht ferturi einheben liefs, wo-
durch dem Schatze der doppelte Betrag zuflofs 2). Mihal Raco-
vita, der Landesbojare, der ihm auf dem Farstenstuhl folgte,
richtete an die Grundherren der Dtirfer und die Dorfvorsteher die
notigen Erlasse, damit sie die §fe r t ur T von alien Einwohnern
einzogen 3). Bei seiner Rtickkehr schlofs Antioh einen ahnlichen

1) Letopisete II, S. 44.
2) Ebenda, S. 270.
3) Let. II, S. 281.
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Vertrag, eine ruptg, mit den Klostern, der diese nur zu einer
viermaligen jahrlichen Bezahlung verpflichtete; aber statt weiterer
g fer t ur 1 sah er sich gezwungen, von jedem Rauchfange, fum,
eine neue Abgabe, die fum I fit genannt wurde, zu fordern 1).
Demetrius Cantemir bezeichnet in seiner Beschreibung der Moldau"
einzig den fum grit als die Quelle, aus der dem Staate die Mittel
zur Bestreitung der grofsen Ausgaben zuflossen; er berechnet die
Steuer jedes Bauern auf achtzig Aspern, wghrend im Kriege ein
Taler oder ein Dukaten von ihm erwartet werde 2). Aber auch
wghrend dieser seiner zweiten Regierung behielt Antioh seine alte
geregelte Steuer, die r up ta cIvertului, die Bezahlung in vier
Fristen, bei; sie ist wenigstens in den Rechnungen fiir das Jahr
1 706 zu finden 3). Wahrscheinlich fand die verhgngnisvolle Ein-
fiihrung des fumarit, die viele Bauerndorfer durch die Flucht der
meisten Bewohner wieder entvolkerte, erst 1 707 statt, und diese
Steuer wurde dann als vorteilhaft auch von den Nachfolgern 4) bei-
behalten. Der fiber jede Absetzung erhabene Brincoveanu blieb
urn dieselbe Zeit dem ihm sehr gut bekannten alien System treu: bei
ihm fand das Beispiel der Moldau in keiner Hinsicht Nachahmung.
Im Gegenteil lieferte er dem Nachbarn das Muster fur eine Art
von Zehntensteuer, die in der Moldau vorher unbekannt war. Kon-
stantin Duca, der Schwiegersohn des walachischen Fiirsten, war der
erste, der aufser der g (4 tina von den Schafen, der de s e t ina von
den Bienen und Schweinen, die beiden Fiirstenttimern gemeinsam
waxen, auch den verhafsten v gc grit forderte, der nicht nur von
den Kiihen und Ochsen, dem Reichtum des Landes, sondern auch
von den Pferden und zahmen Btiffeln erhoben wurde. Er verlangte
auch die in der Walachei iibliche Abgabe, die miere i cear g,
Honig und Wachs, heifst, fur den tiirkischen Kaiser, den vingriciil
vom Weinbau, den c gm gn grit von dem Weinverkaufe 2) und den
p ogon grit von jedem der mit Mais und Tabak bebauten pogon 6).

1) Ebenda, S. 52, 266, 285.
2) Deser. Mold., S. 107.
3) Vgl. Studil qi cercetArI, S. 171 und Let. II, S. 285.
4) Fur Mihai Racovi1 zum zweiten Male, s. Let. II, S. 57.
5) Let. II, S. 46.
6) Ebenda, S. 249.

                     



Die Staatsfinanzen, Reformversuche und Abgaben. 151

Zwar beteuerte er hoch und heilig, dafs er damit lediglich einer
dringenden, aufsergewohnlichen Notwendigkeit entspreche, und ge-
lobte feierlich, diese neuen Steuern nicht wieder auszuschreiben.
Aber jeder Furst schwur doch nur ftir seine Person und nicht fur
seine Nachfolger, und iiberdies war stets ein Patriarch zur Hand,
um gegebenen Fa lles die Nichtigkeit eines solchen Eides auszu-
sprechen. Fiinfzig Jahre lang wurde noch in der Moldau der v 1 -
cgrit ale eine sichere Hilfe in der Not eingehoben; andere neu
eingeftihrte Steuern hatten ein noch zaheres Leben und gediehen
auf diesem neuen, reichen Boden noch besser.

In der Moldau wie in der Walachei erschien der Grieche
Nikolaus Maurokordatos als Vertreter einer neuen, besseren Richtung,
ale ein Landesvater im Sinne des aufgeklarten Absolutismus. Er
brachte die ruptg wieder in Ubung und liefs die Namen der
Zinspilichtigen genau aufzeichnen 1), und zwar schon alsbald nach
seiner ersten Ernennung im Jahre 1709. Diese r up tg wird aber
wahrend seiner zweiten Regierung in der Moldau nicht erwahnt,
wahrend der er, ohne an den Schaden seines Schatzes zu denken",
den vgdr grit herabsetzte und der Reihe nach auf die entlehnten
Steuern, den pogon grit und den ti g gn grit diese letzte wurde
von den Zigeunersklaven erhoben , verzichtete 2). Seine erste Re-
gierung in der Walachei war zu kurz and voller Sorgen; aber nach-
dem er durch den Frieden des Jahres 1718 aus seiner sieben-
burgischen Gefangenschaft befreit war und ihm der Tod seines
Bruders Ioan die Moglichkeit zur Erneuerung seines Farstentums
verschafft hatte, da fiihrte er das moldauische System ein, welches
bier rum tori hiefs und ebenfalls die Bezahlung einer festgesetzten
Summe in vier Terminen bedeutete. Dieselben Friichte wie in
der Moldau trug diesel System auch in dem anderen Fiirstentume 3).

Konstantin Maurokordatos, der Sohn des Nikolaus, sah jedoch
ein, dafs solche Mafsregeln von den nachfolgenden Fiirsten durch
neue Erpressungen wieder hinfallig gemacht warden und deshalb
nicht gentigten; forderte doch Mihai Racovitg in der Molaau nach

1) Ebenda, S. 79, 297.
2) Vgl. Let. U, S. 166-167, 170; Arch. rom., II, S. 100-101; Ur i-

cariul, I, S. 47ff.
3) Mag. hit., IV, S. 118.
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1716 die schon abgeschafften Steuern v ac a rit und 0 g an ari t
und sogar neue Abgaben von den Muhlen: m or ari t, und von
den Bienenstanden, pr i sa car it 1). Als eifriger Leser der philan-
thropischen P hil os ophen des Abendlandes, die fur Recht und
rechtmafsige Organisation der Gesellschaft schwarmten, als edel-
denkender Mensch und gewissenbafter Furst und nicht zuletzt ale
praktischer Rechner wollte er wohltatige Reformen einfahren und
vor allem das Finanzwesen auf Grund einer Neuordnung der
ganzen rumanischen Verwaltung und der sozialen Verhaltnisse
wesentlich verbessern.

II. Osterreich in der kleinen Walachei. Noch ein
besonderer Beweggrund trieb ihn dazu. Much den Frieden von

OOsterreichPassarowitz hatte das Haus die schonere, reichere und
starker bevalkerte Gegend jenseits des Olt, der die neuen
Herren den Namen kleine Walachei" beilegten, gewonnen (1718).
Nach etwas mehr als zwanzig Jahren erhielt die Pforte durch
den Belgrader Vertrag von 1739 dieses abgetretene Gebiet zu-
rack, und Konstantin Maurokordatos wurde dadurch, obgleich
manche Leute an die Errichtung eines neuen Ftirstentums dachten,
wieder Regent innerhalb der alten Grenzen, aber er mufste dem
siegreichen Kaiser dabei eine Erhohung des Tribute, obwohl dieser
bei dem Verluste des betreffenden Landeteiles nicht herabgesetzt
worden war, in der Rohe von 100000 Talern versprechen 2).

Die zwanzigjahrige osterreichische Verwaltung der kleinen
Walachei" bot Konstantin, dem Menschenfreunde an der Donau,
Vorbilder und Warnungen zugleich. Ja die Reform des jungen
Maurokordatos wurde ohne die Kenntnis der Zustande des Olt-
landes von 1718 bis 1739 selbst in ihren Hauptzugen unverstand-
lich bleiben.

Die Vertreter der abendlandischen Kultur in Beamten- und
Offiziersuniform fanden im neueroberten Gebiete einen unwissenden
Klerus vor, der allen Lasten unterworfen war und aufserdem dem
Bischofe von Rimnic, dem ehemaligen Metropoliten von Neu-Severin"
jahrlich einen p o d o n zu seinem Unterhalt leistete; ferner Edel-

1) Let. II, S. 361.
2) Tunnali, a. a. 0. (vgl. S. 146, Anm. 1).
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leute, die ihre Eigenschaft als Krieger seit geraurier Zeit vergessen
hatten, faule, ehrgeizige und rankesuchtige Manner, die lediglich
nach einer glanzenden, eintraglichen Stelle am Hofe von Bukarest
strebten; sie genossen etliche Vorrechte bei der Besteuerung und
bezahlten den o i erit nur aller drei Jahre einmal. Die alten
b r e sl e, die Bevorrechteten des Fiskus, waren noch in stattlicher
Anzahl vorhanden, und ferner fanden die Osterreicher noch andere
zahlreiche Kategorien: die sl u j it o r 1, die ale v I (Auserwahlte),
die m az HT, die Witwen, die Unfahigen (n e v olnici), diejenigen,
welche neben Hauptstrafsen wohnten oder auf den Giitern des
Fiirsten, jetzt konfiszierten Kammergutern, Dienst leisteten. Dann
gab es auch, besonders in den Gebirgsdistrikten, noch viele freie
Bauern, die ihr Stack Land, ihre mo vie, als einen besafsen,
Nachbarn, me gia v T, die von keinem Bojaren abhangig waren.
Dazu kamen die m gr gin a vI, die den 11 tur a v1 der Moldau
entsprachen; sic batten Bich auf dem Boden der Bojaren an-
gesiedelt und sanken langsam in die Stellung der Rum inT
herab, denn schon besafsen sie, wie diese, nicht mehr die Freiheit,
beliebig das Dorf zu verlassen. Die zahlreichsten Bewohner der
osterreichischen wie der tarkisch gebliebenen Walachei, diese ge-
knechteten R um i ni, schuldeten ihrem Herren, der sie gekauft
hatte, die Zehnten, welche von den Saaten, den Bienenkorben ale
Zwanzigster dnd vom Weine ale vingriciA in derselben HOheerhoben
wurden. Ebenso hatten diese unfreien Bauern dem Fiskus einen
Teil von ihrem Viehreichtum zu entrichten: von Schafen, Ziegen,
Schweinen und Ochsen. Endlich waren sie verpflichtet, dem Bojaren
ihre c la c K, Fronarbeit, zu leisten, und zwar waren es ungemessene
Fronden; so viel Arbeit, wie notig war", heifst es in einem
offiziellen Zeugnis. Jeder Hausvater mufste sich der Forderung
seines Herrn fugen und vor Tagesanbruch bis zur Mittagszeit bei
irgendeiner Feld- oder Hausarbeit mitwirken. Sie lebten in Dorfern
zerstreut, deren Bevolkerung wechselte, und die je nach der Jahres-
zeit weniger oder mehr Einwohner zahlten, je nachdem man die
Ankunft des Steuereinhebers erwartete oder vor ihm sicher war
Die Steuern bestanden, wie schon gesagt wurde, aus dem b i r und
den Zehnten; bald wurde ersterer, bald letzterer erhoben, je nach-
dem die Bojaren dem Fiirsten zur Erhebung des einen oder des an-
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deren rieten, je nacb der Ernteaussicht und nach dem Stande der
Herden 1). Die Reformversuche des Nikolaus Maurokordatos batten
keine Dauer gehabt, wenn sie auch augenblicklich dem vertideten
Lande geholfen batten ; schon unter Mihal Racovita im Jahre 1731
bezahlte die Walachei wieder die alten Lasten: hara cit, lip s a
haraciulul, sama a treia, poclonul BairamuluT, d. h. den
Kharadsch, den Ersatz fur den Kharadsch, dritte Summe, Geschenke
fur den Bairam, und alle diese Steuern waren noch 1720 in Kraft
gewesen. Ubrigens hatte Nikolaus, als die Oltenia" in die Gewalt
des Kaisers kam, seine vorubergehende Verbesserung des Finanz-
wesens wahrscheinlich noch nicht einmal unternommen. Die Mittel,
die, wenn auch nicht ein Kulturleben, so doch die Bezahlung
der Steuern ermoglichten, ruhrten von dem lebhaften Handel mit
den Turken her, die im Lande selbst oder in den Donauhafen den
Bauern und Bojaren Schafe, Honig, Wachs, Talg abkauften und ihre
schlechten Zloten (Gulden) oder tiirkische Fabrikate deur hin-
gaben 2). Von Stadten im wahren Sinne des Wortes, Zentren der
Arbeit und des Reichtums, war nicht die Rede, denn Turnu-Severin
bestand noch nicht und die Bezirksverwaltung des j u d e MehedintT
befand sich damals im Ortchen CerneV, wahrend Craiova, Mamie und
Tirgu-Jiii. nur Dorfer mit Markten waren, wo zu bestimmten Tagen
die Bauern mit ihren Produkten erschienen, um sparliche Einkaufe
zu machen denn alles, was sie brauchten, stellten sie ja zu Hause
in der bescheidenen, armlichen HUtte selbst her , und besonders,
um die Schenken des oral zu besuchen. Die Bojaren hatten in den
Stadten ihre niedrigen Hauser mitten in einem grofsen Hofe;
fromme Leute hatten bier und da Kirchen gestiftet. Im ubrigen
waren die Einwohner zum Teil fremden Ursprungs: Bulgaren aus
Kiprovad und Griechen aus allen Winkeln ihres Landes fanden
Bich bier zusammen.

1) Vgl. Let. III, S. 219: Konstantin R,acovita befragt seine Bojaren, womit
er die Lasten und Sehulden Konstantinopels bezahlen soli" ; ein anderes Mal
entschuldigt sich Mihai-VodK: um die Forderungen der Herrecher tragen zu
konnen und weil wir nicht wufsten, woher wir die Mittel nehmen und auf welche
Weise wir das Geld zusammenbringen sollten (chivernisi) " ; StudiT si doe., V,
S. 103, nr. 112.

2) S. Stud' 5i doe., V, S. 135ff.
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Eine Neugestaltung der Verhaltnisse war far die nunmehrigen
Herren eine Notwendigkeit und eine Ehrensache, und sie konnte
aufserdem, wenn sie ein sichtbares, gluckliches Ergebnis lieferte,
ein Mittel werden, urn die Walachen", die tinter dem tyrannischen
Joche des Wojwoden seufzten", far kiinftige Eroberungsplane zu
gewinnen. In zwei scharf voneinander zu trennenden Richtungen
konnte man vorgehen. Entweder konnte man unter Beibehaltung
der Tradition, des alten Gebrauchs" besserer Zeiten, unter Heran-
ziehung der besten Elemente des einheimischen Adele und mit
Aufserachtlassung des augenblicklichen Nutzens, ohne an die punkt-
liche Zahlung einer hohen Kontribution" zu denken, das grofse Restau-
rationswerk beginnen. Oder man konnte an Ste lle der vorgefundenen
rumanischen Einrichtungen, guter und schlechter, etwas ganz Neues
schaffen. Letzteres hatte bedeutet, die osterreichische Walachei"
wie irgendeine andere Provinz der grofsen Monarchie zu betrachten
und sie einer radikalen Umwandlung im deutschen europaischen"
Sinne durch fremde Beamten, die nach fremden Regeln verfuhren,
zu unterwerfen.

Aber die Zentralregierung hatte in erster Linie den Nutzen
des Fiskus und die Riicksichten der Verteidigung in einem neu-
erworbenen Grenzgebiete vor Augen. Man mufste zunachst Kolo-
nisten heranziehen, Listen der Zinspflichtigen anlegen, regelmafsig
genaue Kataster caber die zu vereinnahmenden Gelder aufstellen
und Kasernen bauen. Al les ubrige mufste spater kommen und
kam deswegen niemals.

Die Bojaren erhielten nicht, wie sie wiinschten, ausschliefslich
die Verwaltung. Nach langen Beratschlagungen wurde Georg,
der Sohn des verdienten §erban Kantakuzino, nicht zum Fiirsten,
wie er wollte, sondern nur zum Ban dies war auch der Titel
des Landesverwalters unter den Tiirken" gewesen ernannt.
Ein Rat, in dem Rumiinen, Levantiner, wie Nikolaus de Porta,
und Deutsche safsen und dessen Mitglieder immer miteinander
haderten, stand ihm zur Seite und machte den schwachen, un-
fahigen Mann noch weniger leistungsfahig. Aufserdem bestand
eine selbstverstandlich von ihm unabhangige militarische Ver-
waltung. Nach unendlichen Denkschriften, Vorschlagen, Klagen
und Bittgesuchen war man in Wien gezwungen, den guten, armen
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Ban, der riihrende Tranen vergofs und ausdrucklich versicherte,
er sei nicht weich" von Natal., sondern sei es nur geworden, da
man ihm die Hande gebunden babe, mit einem schonen Generals-
titel und einer anstandigen Pension zu entlassen. Ein P r it siden t
(praeses) nahm seine Stelle ein, arbeitete energischer als jener Vor-
ganger und erreichte schliefslich dasselbe Ziel: ptinktliche Bezahlung
der Kontribution, Kasernenbau, Not, Unordnung, Ausschreitungen der
Soldaten und unteren Beamten, Geschrei der Bojaren, die Pensionen
und Privilegien begehrten, folgten einander, und allgemeiner Hafa
war das Ende 1). Als ein neuer Krieg mit der Pforte ausbrach
und die Osterreicher den kiirzeren zogen , gingen Bojaren und
Bauern in das Gebirge oder tither den Olt zu dem Griechen",
in dem sie noch immer ihren nach alter Sitte und der heiligen
Gewohnheit herrschenden Fiirsten erblickten. Die Verwaltung ge-
steht selbst ein, dafs sie in Craiova einsam und allein geblieben ist 2).

Dennoch warden viele Reformmafsregeln, und darunter auch
gute, seitens des Banus" und Praeses" unter der obersten Kon-
trolle des siebenbiirgischen Generals ergriffen. Einige davon ver-
dienen Erwahnung , weil sie zu ahnlichen Einrichtungen in der
ganzen nach 1739 unter der Obhut des Wojwoden vereinigten
Walachei gefithrt haben.

Die Bojaren verlangten absolute Steuerfreiheit und wollten
das ganze Regiment in ihre tachtigen oder unttichtigen Hande
nehmen. Dagegen forderten die Osterreicher von ihnen grofse
Opfer, insofern sie ihnen die unbegrenzte Herrschaft fiber ihre
Bauern nicht zugestanden; ja sie mufsten ebenso wie diese ver-
achteten Bauern den oier it, der die wesentlichste Einnahmequelle
bildete, sei es auch nur alle drei Jahre einmal bezahlen.
Infolge dieser Mafsnahmen waren sie, besonders nach der Be-
seitigung des Bans, hochst unzufrieden. Der Klerus hatte hin-
sichtlich der Steuerexemtion dieselben Interessen wie die Bojaren,
und auch ihm gelang es nicht, die Aufrechterhaltung dieses Vor-

1) Vgl. Studi1 qi doe., V; Hurmnzaki, VI; Lugoganu, Oltenia sub.
AnstriacI (Bukarest 1889); Hauptmann Jacubenz, Die Cisalutanische Walachei
enter kaiserlicher Verwaltung, 1717-1739, in den Mitteilungen des K. und K.
Kriegaarchiva in Wien, 12. Bd. (1900).

2) Studil qi doe., V, S. 153.
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rechts durchzusetzen. Aufserdem krankte die jetzt erfolgte Zu-
teilung des Rimniker Bistums an den serbischen Metropoliten von
Carlowitz sowie die Einsetzung des katholischen Bischofs Stanis-
lavich filr die bekehrten Bulgaren 1) den hohen Kierus und nicht
minder die Einmischung des Fiskus in die Verwaltung der Kloster-
giiter. Im allgemeinen litt das Land, wenigstens das rumanische
Element, durch die bevorrechtete Stellung der bulgarischen Kolo-
nisten, die Bich zwar schon vorher angesammelt batten, aber jetzt
in viel starkerer Zahl zustrOmten. Selbst gegen die Bojaren
waren sie anmafsend, sagten ihnen Grobheiten und zeigten ein un-
ziemliches Betragen, wahrend die gleichfalls privilegierten Griechen
infolge der ihnen erteilten Privilegien keineswegs schonender als
in der verschrieenen Tiirkenzeit auftraten. Die Herabsetzung des
Wertes der ttirkischen Mtinzen, welche die Kaufleute ins Land
brachten, hemmte den einzigen moglichen Handel, denn die be-
nachbarten osterreichischen Provinzen, Siebenburgen und der Temes-
warer Banat, besafsen dieselben Erzeugnisse wie das erworbene
walachische Gebiet in Dille; Sanitatsmafsregeln und das fort-
wahrend zur Schau getragene Mifstrauen gegen das Tiirkische"
trugen ebenfalls dazu bei.

Das Gute bestand zunachst in der Festsetzung der zu ent-
richtenden Steuersumme und deren besserer Verteilung , obgleich
die Eintreibung nicht immer menschlicher vor sich ging. Der
alte b i r wurde zu zwei lel oder 4 Gulden, beziehungsweise 3 Gulden
20 Kreuzer jahrlich fiir den Familienvater festgestellt ; von den alten
Zehnten wurden nur einige, wie der oierit und dijmarit, bei-
bebalten. Aber daftir kamen allerdings die drackenden Proviant-
ausschreibungen dazu, und die Einkassierung erfolgte durch gefuhllose
cioc of griechisch-rumanischen Bluts und nicht durch ehrliche Be-
amte, ja sogar und das war der ungiinstigste Fall durch
Agenten der bulgarischen Pachter aus den privilegierten Kompagnien.
Dann wurde der einheimischen unglacklichen Bevolkerung wirklich
ein grofser Dienst erwiesen, indem die kaiserliche Verwaltung die
Leibeigenschaft, die r umi ni e, nicht anerkannte und in den bis-

1) Vgl. such Ferm en diin in Monumenta Slavorum meridionalium, XVIII,
passim.
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herigen unfreien Bauern lediglich solche Dorfeinwohner erblickte,
welche kein Land zu eigen besafsen, sondern fremden Boden
gegen eine Vergutung in Zehnten, Arbeit oder Geld bebauten:
das war gleichbedeutend mit einer Erhebung der Rum in' auf
die State der m gr gin a g I. Der siebenbitrgische Kommandant
Virmond setzte die monatlichen Fronden der Bauern auf zwei Tage
im Winter und drei im Sommer fest and bestimmte das Ersatzgeld
mit 5, bezw. 2 Groschen far den Tag 1); spater allerdings dekre-
tierte ein Nachfolger Virmonds einen Tag in jeder Woche 2). Endlich
gab es im walachischen Lande in friiheren Zeiten, obgleich in Markten
und D6rfern die p 1 r c gla b I des Ftirsten fungierten, keine aus-
gebildete Verwaltung. Jetzt aber wurden, um die hoheren Zwecke
der Kammer und des Krieges zu erfiillen, als Verwalter der Be-
zirke, der j u d et e, Beamte ernannt, die immer in ihrem Bezirke
anwesend waren: dies waren die v o r n i CI, welche die gauze Ver-
waltung in ihren Minden hatten; in jedem Bezirke wurden vier
Kreise eingerichtet, welche einem ispravni c der Name be-
deutet eigentlich Vollstrecker, executor unterstanden.

3. Kapitel.
Die Reformen des Fiirsten Konstantin Maurokordatos

und ihre Ergebnisse.
Maurokordatos tibernahm von den Osterreichern bei seiner

Reform die Vereinfachung der Zustande: die s 1 ujito r I und viele
andere b r esle, die weiter nichts als leere Namen geworden waren,
wurden abgeschafft, und so wurde die Zahl dieser ehemals bevor-
rechteten Verteidiger des Landes herabgesetzt, wie es schon Brin-
coveanu versucht hatte 8). Die rupt e, die Spezialvertrage mit
dem Schatze, verloren ihre bisherige Kraft. So wurde eine einzige

1) Studil qi doe., V, S. 135-136.
2) Jacubenz, S. 205.
3) Mag. ist., IV, S. 29: Slujitorimea, care era de fadica numaI el bara-

ciul ImpArAtesc, pe totI i -au strius de is.A facut podani ". -= Er bildete aus
den slujitori, welche den ganzen Kharadsch des Kaisers auf ihren Schultern
trugen, eine einzige Masse und machte ski alle zu Leibeigenen".
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Kiasse von steuerpflichtigen Bauern geschaffen, und von ihnen
verlangte die Vistierie, wie das ehemalige osterreichlsche Inspektorat
in der Oltenia, eine bestimmte Summe, die auf dem rot besiegelten
Zettelchen verzeichnet stand, zu den vier Zahlungsterminen, welche
der Vater des Reformators zuerst eingefuhrt hatte 1). Der neue
walachische Familienvater hatte zwar jahrlich etwas mehr als der
ehemalige oltenische Zinspflichtige zu bezahlen: zwei und einhalb
lel fur das Jahresdrittel, wahrend der h o l t e i A, der Junggeselle,
nur ein und einhalb 1 e T entrichtete, aber ein Familienvater, ein
liude (mom, Mann), war fur den Fiskus nur derjenige, welcher
zehn Stuck Vieh besafs, so dafs in den meisten Fallen erst mehrere
Bauernhauser zusammen diese fiskalische Einheit bildeten 2). Von
den Zehnten verschwanden der v a c a r i t, der pogongrit u. a.,
und nur von den Schafen und von dem Weine ward eine er-
mafsigte Kontribution bezahlt. Die Kloster verloren ihre bisherige
mile, Gnadengelder, aber sie waren auch ferner zu keiner Leistung
an die Vistierie verpflichtet. Ebenso blieben die Bojaren von jeder
Last befreit, und auch, zum Teile wenigstens, und zwar von den
Zehnten, die nach moldauischem Beispiele jetzt eingefuhrten Mazilen,
welche dem FOrsten bei der Verwaltung Dienste leisteten. In jedem
Bezirke wurden standige i s p r a v n i c I eingesetzt, die alles besorgten,
und endlich wurden die bis jetzt wenigstens dem Namen nach ge-
sonderten Kassen des Ftirsten (c gmara) und des Landes (v i s-
ti e ri a) miteinander vereinigt 2).

Dieses neue System wurde auch in der Moldau, wo Mauro-
kordatos schon 1741 zum zweiten Male zum Fursten gemacht

1) S. oben S. 151 und Tunu sli, Kap. ix.
2) Den Beweis liefert cur die Moldau eine gleichzeitige Chronik, Let. III,.

S. 203: Wind zece bucate un cap, fiece bucate, si capul puindu-1 la fieste
care sfert cite un ort = jedesmal aus zehn Hauptern Vieh, ohne Unterschied, wird
ein fiskales cap u t gebildet and von jedem cap u t ein Or t verlangt."

3) Die Reformurkunde wurde in franzosischer flbersetzung im Mercure de.
France 1742 gedruckt und ist daraus in die Ausgabe des Dapontes von L e-
g r an d: Ephemerides daces, II, Vorrede, ilbergegangen. Sie wird auch bei Tu-
nusli, a. a. 0., ihrem Inhalt nach mitgeteilt. Schon wahrend seiner ersten
moldauischen Regierung hatte Konstantin im Jahre 1735 Organisationsmafsregeln
ergriffen: er verbot u. a., dafs die klosterlichen Bauern den Bojaren untergeben
seien; Studil doc., V, S. 153, nr. 93.si
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wurde, eingefiihrt. Zwar trifft man bier auch spater noch eine
doppelte, ja dreifache Erpressung des verhafsten v a c Arit und eine
dreifache go q tin A, aber seit 1741 setzt sich die Einnahme der
Vistierie aus folgenden Steuern zusammen. Zu den qfe r turf der
Bauern, urspriinglich dem Wortsinne entsprechend nur vier an der
Zahl, gesellt Bich die Kontribution der Mazilen und derjenigen
Kaufleute, welche ein Privilegium, ein h r i so v (xemr6flov2.2.ov)
batten und darum hri so v o lila hiefsen; solche Steuerzahler werden
als rupt el e visti eriei, d. h. Leute, welche mit dem Landes-
schatze ein Abkommen getroffen batten, bezeichnet; diesen warden
auch die rupt a q ii elm aril, d. h. diejenigen, die ein solches
mit dem wieder eingefuhrten Privatschatze des Fiirsten getroffen
hatten und infolgedessen eine privilegierte Stellung einnahmen, zu-
gerechnet 0. Von den Zehnten wurden nur die de set in a vom
Borstenvieh und den Bienenstocken, die g o g tin a, die dem wa-
lachischen o ierit entspricht, und der vArir It. i t regelmafsig er-
boben. Gregor Kallimaki minderte diesen vadr arit und schaffte
die anderen Steuern, welche die Weinproduktion ungeheuer be-
lasteten, ab 2). Die Urkunde fiber die neue Ordnung gibt den Ertrag
dieser neuen oder vielmehr erneuerten moldauischen allgemeinen"
Kontribution auf 105 p ar as von jeder Haushaltung und 55 vom
Junggesellen fur jeden Zahlungstermin an, aber die Zugabe ftir
den Steuersammler, die sogenannte r a s u r a, ist nicht mehr zu ent-
richten. Zugleich wird dort mitgeteilt, dafs der vacarit, der
pogon grit und die cunilg, eine Steuer, welche von den ver-
kauften Ochsen der Fremden meistens waren es polnische Ar-
menier, die diesen Handel betrieben gezahlt wurde, nunmehr
abgeschafft sind 8). Im Falle eines guten Ergebnisses der Kopf-
steuer, oder besser der Haussteuer, ward sogar die Abschaffung der
d e s etin a und des v a d r arits, wenigstens far die Kloster und
Mazilen, in Aussicht gestellt. Aus den Reihen der Mazilen er-
nannte der Furst seine ispravnicl, mit einem bestimmten Gehalte.

1) S. Documents si cercetari, I, S. 32ff.: Recbnungsbuch von 1764; Doc.
familial Callimachi, II, S. 79ff.: eM solches fiir 1763.

2) Doc. Call., I, S. 573.
3) Let. II, S. 416; Studil si doe., V, S. 105, Anm. 2; VII, v. %spite':

Protokoll des Idaurokordatos ; nr. 66, S. 215 f.; vgl. S. 581f.
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Auch bier wurde der Klerus von jeder Abgabe befreit. Standige Ge-
richtshofe aufserhalb des ftirstlichen Diwans, dem sie unterstellt waren,
wurden eingefuhrt, und wieder wurden die Beamten den Reihen der
begtinsfigten Mazilen entnommen. Al le Urteile, die gefallt wurden,
mufsten in sorgfaltig geftihrten Bilchern niedergelegt werden, um
dem bisherigen Chaos im Gerichtswesen ein Ende zu bereiten 1).

Damit war aber die Neugestaltung der rumanischen Ftirsten-
ttimer noch nicht beendet. Den Bojaren, welche jetzt wie ehe-
dem der einzige politische Faktor im Lande waren, ihnen, die
durch eine Flucht nach Ungarn, mach Polen , ja in den letzten
Zeiten auch zum tatarischen Nachbar eine Absetzung ihres Herr-
schers bewirken konnten, diesen noch immer ehrgeizigen, Behr
schlauen und rich einander gewohnlich untersttitzenden Landes-
magnaten, deren Blut viel reiner von fremder Beimischung geblieben
war, als in der Walachei erschienen die Maurokordatos, Vater
und Sohn, oft in einem ungtinstigen Lichte. Nikolaus, welcher
als Moralist mit Cicero in seinem griechischen De officiis" wetteifern
wollte, mifsfiel der stolzen Aristokratie von seinem ersten Regierungs-
antritte in der Moldau an wegen der strengen Gerechtigkeit, die
er besonders den Bauern gegentiber walten Refs, indem er ihnen
das ungesetzlich entrissene Geld zurtickerstattete. Derselbe junge
Grieche verfuhr mit ungewohnlicher Strenge gegen zwei der
angesehensten Stiitzen des Landes, einen Sturdza und einen Ca-
targiu, und liefs in der Walachei, wahrend die Waffen schon
an der Grenze klirrten, etliche Bojaren aus den besten Familien
des Ftirstentums, well sie Verrat zugunsten der Kaiserlichen ge-
iibt hatten, enthaupten. Er erschien ihnen hochfahrend, da er ein
verschlossenes Wesen zeigte und zu keinem intimen Verkehr mit
den Mitgliedern seines Hofes oder seines Rates geneigt war. Die
Vorliebe fur die m oj ici, ftir die verachteten Bauern , tadelte
man auch bei Konstantin, und, wie viele andere tibrigens, batte
er wahrend seiner ersten cooldauischen Regierung die d e s e tin a
e r Ineascit, d. h. eine allgemeine de setina in dem gewohn-

lichen Betrage fur die Bauern, ausgeschrieben, und dies rief immer
Aufserungen des Unwillens bei den Chronisten, die selbst Bojaren.

1) Let. II, S. 416-417.
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waren, hervor 1). Nun wollte Konstantin Maurokordatos in beiden
Fiirstentiimern, wo er noch mehrmals abwechselnd zu herrschen
erwartete, die Freiheit der Bauern verffigen, die kiinftigen Be-
ziehungen des Besitzlosen zu dem Besitzenden gesetzlich festlegen
und auf diese Weise, abgesehen von der grofsen Wohltat fur das
ihm anvertraute Volk, zugleich auch eine Vergrofserung seiner
Einkiinfte, welche wahrend der rechtlosen Knechtung des Bauern
nur sparlich ffiefsen konnten, herbeifiihren.

Urn die Bojaren einigermafsen zu beruhigen, gab er ihnen
einen Ersatz, welcher allerdings von den Verhaltnissen eines jeden
zu dem zurzeit regierenden Fiirsten abhing: die scut elnic I.
Schon unter Nikolaus Maurokordatos verffigten die armen Witwen
verdienstvoller Bojaren, fiber argati in scut eal 1, fiber Bauern,
welche ihnen Dienste leisteten und daffir von jeder Kopfsteuer befreit
waren 2). Die katholische Kirche von Jassy hatte schon im Jahre
1700 ein Privilegium erhalten, dem zufolge der Priester selbst, sein
kirchliches Personal und zwei Diener von jeder Gebiihr an die
Vistierie befreit waren 3). Die Sitte war noch viel alter, und schon
im Anfange des 17. Jahrhunderts versprach Radu §erban den
.Usachsischen Priestern" von Cimpulung, dais zwei von ihren Leuten
von jeder Steuer frei sein sollten, wie es auch bereits friffiere
Fiirsten verordnet hatten 4). tinter den Mafsregeln des Konstantin
Maurokordatos wahrend seiner zweiten moldauischen Regierung war
auch diese, dais jeder Bojar und jede Bojarenwitwe eine Anzahl von
s cut elni cI, je nach ihrem Range, haben sollten. Fur die Grofs-
bojaren wurden diese steuerfreien Diener und Arbeiter bis zu sechzig
berechnet. Von nun an findet man in jeder Steuertabelle nach dem
Betrage des Oert s das Verzeichnis der Personen, welche sc at el-
ni ci rind. Aber von grofserer Wichtigkeit war die vollstandige Be-
freiung der Bojaren vom grofsten bis zum kleinsten, bis zu den-
jenigen des dritten Ranges herab und zu den als Bauern lebenden
Mazilen, von jeder Steuer des Schatzes". Das moldauische Pri-
vileg, welches die Stellung der Mazilen genau begrenzt, ist noch er-

1) Let. II, S. 377. Vgl. III, S. 69.
2) Let. II, S. 172.
3) Studil ai doe. I-11, S. 84, nr. xi.
4) Ebenda, S. 273, nr. n.
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halten und ein ahnliches war unzweifelhaft auch den,walachischen
Bojaren gewahrt worden, urn auch von ihnen die erwunschte Ab-
tretung ihrer Rechte fiber die bauerliche Bevolkerung zu erhalten 1).

Nun versuchte der Furst das grofse Werk der Befreiung.
Ihm war Mihal RacoviO, zwar vorangegangen, indem er wahrend
seiner zweiten Regierung in der Moldau die Bauern begiinstigte,
die er zu Bich rief und schworen liefs, dafs sie keine Leibeigenen
seien, sondern erbberechtigte kleine Besitzer oder Leute aus der tar-
kischen Raja 2). Noch im Jahre 1 742 verordnete Konstantin, data die
Bojaren und Kloster, wenn sie auch von den altangesessenen Bauern
eine beliebige Arbeitsleistung fordern konnten, von den Fremden",
welche zum grofsten Teile als Fltichtlinge eine Wohn- und Arbeits-
statte auf ihren Giltern suchen warden, nichts mehr als die ge-
wohnlichen Zehnten und eine Aushilfe von zwolf Tagen im Jahre
fordern dilrften 3). In den folgenden Jahren ist aus einem Prozefs
die Moglichkeit ersichtlich, dafs rich etliche Bauern loskaufen 4).
In einer feierlichen allgemeinen Verordnung" (obltesc avg.-
z Am int) wird weiter vom Fursten Than, dem Bruder Kon-
stantins, das Privilegium ftir die freien, auf fremdem Boden an-
gesiedelten Bauern bestatigt 5). Im Jahre 1 746 ftihrte den Fursten
Konstantin das Geschick in die Walachei zurtick, und bier traf
er im Marz die Bestimmung, dafs der fluchtige Rumin, der aus
dem fremden Orte, wo er Bich versteckt hielt, zurtickkAme, als
freier Bauer betrachtet werden sole. Zugleich wird durch diesen
bedeutenden Akt eine andere Mafsregel getroffen, welche derjenigen
von 1 742 in der Moldau ahnelt und solchen Zuriickgekehrten nur
die Bezahlung von 5 Talern in vier s f ertur 1, die Ablieferung
des Zehnten an den Grundherrn und ferner nur sechs Frontage
jahrlich vorschrieb 6). Im August desselben Jahres werden wieder
alle Grofsbojaren und Mitglieder des hohen Klerus an den Ftirsten-
hof berufen. Es wird ihnen vorgeschlagen, in die Befreiung

1) Arch. rom., II, S. 193: Jahr 1737.
2) Let. 11, S. 361.
3) Ebenda, S. 417-418; Noua revistii romans, II, S. 354.
4) Studii qi doe. V, S. 243-244, nr. 110.
5) Arch. rom. II, S. 169ff., Jahr 1744.
6) Mag. istoric, II, S. 280-284.
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ihrer durch eine schlechte Sitte geknechteten Briider" aus christ-
lichem Mitleid einzuwilligen: jeder Bauer, welcher zehn Ta ler ent-
richten kann, darf damit dem hartnackigsten Seelenbesitzer die
Freiheit seines Kopfes abkaufen 1). Durch eine verlorene Urkunde,
deren Inhalt aber aus anderen Schriftstiicken erschlossen werden
kann, wurde dann festgestellt, dafs nicht nur das zuriickgewonnene
Landeskind, sondern auch jeder Feldarbeiter ohne Bodenbesitz seinem
Grundherrn, dem Bojaren, nur die Zehnten in verschiedener Hohe und
sechs Arbeitstage nicht 12 oder 24, wie in der Zeit des Fiirsten
Nikolaus jahrlich schuldet, allerdings auch alle dem Gutsbesitzer
vorbehaltenen Rechte respektieren mufs: er darf keinen Wein ver-
kaufen, keine Mtihle erbauen, mufs Bich der Jagd und Fischerei
enthalten usw. 2).

Als Fiirst der Moldau bringt Konstantin schliefslich die schon
im anderen Fiirstentiim durchgefiihrte Mafsregel auch dorthin.
Er versammelt die Grofsen und befragt sie caber die Rechte, die
sie urkundlich fiber die fast als Sklaven angesehenen v ecini be-
sitzen. Es ergibt sich daraus, dafs in der Moldau kein Recht far
solche Verhaltnisse bestand, dafs nie ein Kaufvertrag unterzeichnet
wurde, dafs lediglich eine lange Usurpation die Bauern so tief
sinken lids. Es wird wenigstens mehr konnte man von dem
Egoismus einer verwohnten Klasse nicht erwarten festgestellt,
dafs der v e c in kein dem ungliicklichen und doch frohen Zigeuner
vergleichbarer Sklave sei, dafs er nur ein Bauer ist, welcher kein
eigenes, ererbtes Land hat und seine Scholle nicht verlassen kann",
so dafs er als Individuum nicht verkauft und auch nicht in Fa-
milienvertragen als ein Bestandteil des Vermogens aufgefiihrt werden
darf. In einer Klausel dieses merkwiirdigen Beschlusses kommt auch
das wichtige Gestandnis zum Vorschein, (lath die gewohnliche Fron-
arbeit, die der Bauer neben den Zehnten zu leisten hat, nicht
mehr als 24 Tage jahrlich ein hohes Quantum im Vergleiche
mit der Walachei betragt 3). Diese Arbeitspfficht konnte
aber sogar mit Geld bezahlt werden 4).

1) Ebenda, S. 285-287.
2) S. z. B. Studil $i doe., V, S. 196, nr. 68; S. 197.
3) Mag. istoric, II, 288 ff. oder Arch. row., I, S. 94-97.
4) Let. III, S. 214.
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Man kann nicht sagen, dafs die Anordnungen des Mauro-
kordatos erfolglos geblieben waren. Besonders in der Walachei
bewirkten sie viel Gutes, and obgleich der Name Rum in nicht
sogleich vollig verschwindet, findet er sich fortan doch nur als
grofse Seltenheit 1), wahrend der Ausdruck er a n, Bauer, immer
mehr in Schwung kommt. Aber mit dem Namen hatte auch der
Zustand wirklich eine Wandelung erfahren. Das Testament"
des Konstantin-Vodg dient unter den folgenden Fiirsten als Richt-
schnur bei Schlichtung gelegentlicher Streitigkeiten aber landliche
Verhaltnisse, und der Berichterstatter der Rumen im Jahre 1772
gibt fiber die Lage der Bauern in der Walachei Nachrichten, die
mit den Verordnungen Konstantins im Einklange stehen 9... Zwar
verlangten die hiesigen Bojaren bei Beginn einer neuen Ara im
Jahre 1775 die Erhohung der Arbeitszeit ihrer ehemaligen Unter-
tanen auf 24 Tage, was das Arbeitsquantum in den guten, ge-
ordneten Zeiten gewesen sein soli 8), aber noch am Ende des 18.
Jahrhunderts stand in den Punkten" der Vistierie, in deren Ge-
setzsammlung, geschrieben, dafs, abgesehen von freiwillig ab-
geschlossenen Privatvertragen, der Bauer nur zwolf Arbeitstage
nach der Reihe" in den verschiedenen Jahreszeiten zu leisten
babe, oder dafiir ein Zlot far jedes Haus entrichten konne, dafs
der Arbeitstag vollstandig sein mufs, dafs aber die Entfernung des
Arbeitsplatzes nicht mehr ale zwei bis drei Stunden betragen darf,
dafs der Besitzer nicht das Recht babe, sich die Zehnten auszu-
suchen, und dafs aus den Gemilsegarten nichts zu entrichten sei.
Diese Bestimmungen spiegelten die Mafsregeln des Maurokordatos
wider 4).

In der Moldau bestimmten viele spatere Fiirsten die Punkte",
welche die Stellung der Bauern regelten, aufs neue: so verfuhren
Konstantin Racov44 und Gregor Alexander Ghica 5). Hier blieb

1) Studii $i doe., III, S. 242, nr. 20.
2) Tun usli, Kap. xxr.
3) Geneal. Cantac., S. 541-542.
4) Studii si doe., V, Kap. Documente Brincoveanu, die Jahre 1798-1799;

S. 200f.
5) Vgl. Noua revista reciting, Bd. II, S. 354: mach einem gleichzeitigen

Drucke; Studii si doe., V, passim, Doc. Callimachi, I, S. 442, nr. 59; S. 567,
nr. 3; S. 580ff.
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man ebenfalls bei den zwolf jahrlichen Arbeitstagen stehen, und
zwar ganz unter denselben Bedingungen wie in der Walachei,
und dies lafst auf den namlichen Ursprung schliefsen. Auch hier
versuchten die eigennutzigen Bojaren 1775 etwas mehr herauszu-
schlagen. Sie gaben vor, die veci n1 waren in den urspriinglichen
Schenkungen der alten Farsten enthalten gewesen, und erklarten,
der Bauer sei durch nichts anderes vom Zigeuner unterschieden
gewesen, als durch die Ungesetzlichkeit seines personlichen Ver-
kaufs, und versuchten sogar, auch die la tur a 0 mit den ehemaligen
v e ci n 1 in einen Topf zu werfen. Sie verstiegen sich zu der Be-
hauptung, dafs nach der Reform wie vordem der Bauer far alle
Bediirfnisse" seines Bojaren zu sorgen habe, wie die anderen
Einwohner , die keine v e c in 1 waren", und forderten von den
guten, vaterlichen Gregor Ghica, ihrem Wohltater, die Erlaubnis,
von zehn Tagen des Bauern je einen far sich in Anspruch nehmen
zu darfen 1).

4. Kapitel.
Der Verfall des Bauernstandes. Die Juden. Bojaren-

leben.
War vielleicht nun mit diesen Reformen das Gluck, welches

die rumanischen Ftirstentamer so lange entbehrt batten, begrundet?
Keineswegs. Die Lage des Bauern war zwar ertraglicher geworden,
aber er hatte Behr oft nicht die Mittel, urn sich loszukaufen, und
auch in dem gunstigeren Falle mangelten ihm die Mittel, urn ein
Kulturleben zu fiihren und so zur Grundung einer rumanischen
Nationalkultur fortzuschreiten. Der Staat forderte auch weiterhin
zu viel von ihm: der fremde Staat, dessen Interessen der immer
mehr als Fremder erscheinende Furst vertrat. Selbst der philan-
thropische Konstantin mufste notgedrungen seine eigene Schopfung
schadigen: er wird beschuldigt, nicht vier, sondern zwanzig §fe r-

1) Mag. istoric, II, S. 295 ff.
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t urT in einem Jahre eingehoben zu haben 1). Gegpn 1 770 war
man regelmafsig zum monatlichen qfert gekommen, und das war,
noch nicht genug, denn ungeheure Summen verlangten jetzt Tiirken
und konstantinopolitanische Griechen. Im Jahre eines Regierungs;
wechsels wird aufser den zwolf Zahlungs-Vierteln" auch zwischei
zwei Monaten noch ein q fert verlangt, und bald darauf kommt
man zu einem Doppe 1- q fer t. Neben den ordentlichen erscheinen
aufserordentliche Abgabeu, die je nach ihrer Bestimmung benannt
werden. Sogar in dem wiederholt verfluchten vac a r i t suchten
die bedrangten Fiirsten eine Aushilfe bei dem noch mehr be-
drangten Lande. Die Summe war oft so driickend, dafs man
z. B., um den v a c gait far eine Kuh zu bezahlen, dieselbe nicht
nur verkaufen, sondern auch noch den halben Betrag des Erlosefi
dazu borgen mufste 2). Ioan Callimachi, ubrigens ein alter guter
Mann, sah sich gezwungen, die Bojaren um die Ermachtigung
zum Ausschreiben eines vacarit zu bitten. Dies wurde ihin
abgeschlagen, aber statt dessen wurde nach dem Muster der Wa,
lachei die aj utorin.O. eingefiihrt, die nichts anderes als der alte
fum gni t 3) war. Schon im 17. Jahrhundert war die Theorie
aufgetaucht, dafs der Grund und Boden, auf dem die Stadte des
Landes standen, dem Fiirsten gehore, und nun begann dieser,
sie zu verschenken, zu verkaufen oder von jedem Hausbesitzer
die Herrenrechte, den bezmen, zu verlangen. Nikolaus Mauro-
kordatos versuchte umsonst, diesen Mifsbrauch einzuschranken 4);
im Gegenteil, man ging in diesem verderblichen Streben, welches
dem Sadteleben ein Ziel setzte, immer weiter. Konstantin Raco-,
vita wollte seinem Kloster in Roman ein Stack Land geben, liefs
sich dieses von dem dortigen Bistum abtreten und ilbergab letzterem
dafiir die farstlichen Rechte an dem Grund und Boden der Stadt.
Alle die hartnackigen Klagen der Einwohner blieben erfolglos, sie
fielen einfach dem Bischof anheim. Wenn eine solche Stadt ver-
schenkt wurde, erlangte der neue Besitzer folgende Rechte : seiner

1) Can t a, in Let. III, S. 185. Vgl. die oben S. 160, Anm. 3 angegebene
authentische Quelle.

2) Doc. Callimachi, I, S. 461 nr. 117.
3) Po ogiaguri"; Let. III, S. 243; ebenda, S. 191.
4) Let. II,, S. 85.
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Aufsicht unterlag alles, was hier geschah, ibm mufste jedes Haus zu-
erst zum Kaufe angeboten werden, und er allein hatte das Recht,
Getranke und Fleisch zu verkaufen 1). Die letzten Reste der
alten Stadtverfassung verschwanden: in Tirgu-Frumos warden im
Beginne des 19. Jahrhunderts der g oltuz und die pirgari unter
die h a im a n al e, d. h. Vagabunden, gerechnet, und sie batten
keine anderen Pflichten, als die Dienste" des tirg zu verrichten,
die schlechten Leute" zu bewachen und anderes derartiges zu
tun 2). Erst zwischen 1812 und 1820 begannen etliche Stadte sich
loszukaufen oder eine bessere Verfassung zu erlangen: so befreiten
sich Birlad und Tirgu-Frumos von ihren Besitzern mit grofsen
Geldopfern, wahrend das reiche BotoqanT, das bis spat im 18.
Jahrhundert eine Stadt der Fiirstin blieb, ein Privilegium erhielt,
demgemafs es von einem Ephoren und von sechs Epitropen als
Vertretern der Biirgerschaft verwaltet wurde. Dies war das erste
Mal, dafs eine rumanische Stadt an ihre eigenen Interessen dachte,
dafs sich politische Parteien bildeten, dafs man kampfte und dabei
Mafsregeln zur Verschonerung der Stadt im modernen Sinne er-
griff 5). Zwei von den sechs Epitropen zu Botqani warden von
den Rumanen gewahlt, zwei vertraten die alte, arbeitsame und
bescheidene armenische Bevolkerung, und als dritte Nation"
waren die Juden noch hinzugekommen, die auch zwei Epitropen
stellten.

Die ersten Juden, welche die rumanischen Donaulander be-
herbergten, waren aus der Turkei gekommen als Handler, aber
auch als Glaubiger des Fiirsten, und zwar waren sie in der Wa-
lachei, die mehrere Beriihrungspunkte mit dem eigentlichen tiir-
kischen Reiche besafs, zahlreicher. Doch darunter befanden sich
nur ganz vereinzelt angesessene Juden; die meisten kehrten bald
nach dem ihnen gunstigeren Konstantinopel zurtick, wo ihnen die
tiirkische Faulheit und die tiirkischen Laster eine ausgiebige Geld-
ernte versprachen. Bald nach 1550 bereits beschwerten sich die
Landesfiirsten bei der Pforte tiber die Juden, und in der kaiser-

1) Doc. Call., 1, S. 484-485.
2) Ebenda, S. 593-594.
3) Studil §i doe., V, Documentele Al. Callimachi.
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lichen Antwort von 1568 ist von ihren Kiinsten, die Bauern zu,
verderblichen Anleihen zu verlocken, die Rede. So ist die arme-
Landbevolkerung ruiniert worden. Da sagst, dais die Juden sich
wesentlich von den anderen Bewohnern unterscheiden, weil sie-
durch Wucher das Blut der Raja aussaugen; wo sie nur erscheinenr
verursachen sie Tausende von Plackereien unter dem Vorwand
des Geldes." 1) Aus Galizien, wo die Juden in den Stadten, zu-
sammen mit Deutschen und Armeniern, die Hauptmasse der ar-
beitenden Bevolkerung bildeten, kamen, wie es scheint, nur Fuhr-
leute mit ihren Barren an die Donau: die meisten von ihnen,
welche zwischen Lemberg und Konstantinopel verkehrten, batten,
in letzterer Stadt ihren Wohnsitz 2). Die galizischen Juden
warteten in ihren Stadten und Marktflecken auf den Moldauer,
der mit seinen grofsen, fetten Ochsen in das benachbarte Handels-
gebiet kam. Sie tiberschritten aber auch die Grenze, und derselbe-
Pint, der, als er in der Walachei gebot, die Machenschaften der
jiidischen Geldwucherer aufdeckte, gibt in einer feierlichen Ur-
kunde Nachricht fiber die Art, wie die in den Grenzdorfern ver-
steckten polnischen Juden die Bedeutung der Jahrmarkte zu.
Schepenitz und Hotin untergruben, indem sie die Waren im voraus
aufkauften 8). Im 17. Jahrhundert trifft man bier und da Juden.
verschiedener Herkunft, die allerlei Einkiinfte in Pacht nahmen,.
oft ohne das Geld dazu zu haben. So pachtet ein Jude einen.
konfiszierten Teich vom Fiirsten Georg Stephan, ein anderer
kauft sogar im Bezirke Putna von den r A z g ein Grundsttick
und wird damit nebst seinen Nachfolgern Grundbesitzer auf mol-
dauischem Boden 4). Im 18. Jahrhundert waren die Juden, die-
dem Schatze eine besondere Steuer, eine rupt I, infolge eines Ver-
trages lieferten, als orind an bekannt, d. h. sie nahmen kleinere-
Stacke von den Gutern der Bojaren in or in d I, in Pacht, da
jene nur selten ihren Grand selbst bebauten, seitdem die Sitte
ihre Anwesenheit in der Hauptstadt gebieterisch forderte. Aur

1) Doc. si tercet. S. 180: nach dem Originals in don Registern der otto
manischen Pforte.

2) Chilia si Cet.-Alba, S. 295-296.
3) Arch. ist. II, S. 172-174.
4) S. Studii si dot. V, S. 32 nr. 150; S. 234-236 nr. 87.
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ihren Giitern hatten, wie schon gesagt wurde, die Besitzer aus-
schliefslich das Recht, Wein und geistige Getranke zu verkaufen;
nun nahmen die Juden dieses Schankrecht in Pacht und ge-
wahrten dem Bauern, welchen die schlechte Nahrung mit Maisbrot,
In am all g A, und der Mangel einer nutzbringenden Beschaftigung
wahrend des ganzen Winters in die c I r ci urn a, das Wirtshaus,
trieben, einen so grofsen Kredit, dafs der arme Mann bald ganz
in die Hande seines grofsmiitigen Glaubigers geriet. Auch in den
Stadten und Markten hatten meistens die Juden solche Buden;
aber sie mischten sich auch in andere Geschafte, und so kamen
z. B. aus Botqani und Roman allerlei fremde Fabrikate durch
ihre Vermittelung zum Jahrmarkte nach Suczawa: tiirkische Stoffe
und Kleidungsstilcke, Hausgerate, Werkzeuge fur den Feldarbeiter
aus Graz, aus Schlesien und verschiedenen Gegenden des Reichs,
wohlfeile englische Tuche und etwas spater auch alles, was notig
war, urn ein Haus nach europaischem Geschmacke einzurichten 1).
Filgten sie in dieser Vermittlerrolle niemand ein Leid zu, wahrend
sie sich durch Tatigkeit, Sparsamkeit und Schlauheit zu bereichern
wufsten, so bildeten sie in den Dorfern das Element, welches
gerade noch fehlte, urn die moldauischen Bauern von Grund aus
.zu verderben. Deshalb ergriffen die fanariotischen Filrsten Mafs-
regeln, um diesen wesentlichen Trager der Landeslasten aus den
Erallen seiner Ausbeuter und Vergifter zu retten. Der gate Gregor
Alexander Ghica verfuhr gleich radikal, indem er den Juden den
Aufenthalt in den Dorfern vollig verbot, und der ebenso vaterliche
griechische" Furst Alexander Moruzi bestatigte diese Mafsregel 2).
Trotzdem blieben aber in der Tat die fremden Geldleute in den
_armen, geldentbliifsten Dorfern und waren auch spater die ge-
wiihnlichen o r in d a r i des Landes: sie verkauften auf Kredit und
pfandeten durch ihre Agenten in dem Hause und dem Hofe des
Bauern den geringwertigen Inhalt, ohne sich auch nur an den
isp ravnic zu wenden. Deshalb mufste man die Verfiigung treffen,
dafs die Bauern, nach ihrem Vermogen in drei Abteilungen ge-
gliedert, nur bis zu einem gewissen Betrage beim Juden ohne

1) S. Doc. Call. I, S. 445 ff.
2) Arch. rom. II, S. 179ff.
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Bezahlung trinken durften 9. Ale die alte Verwaltung der Stadte
abkam und jede stadtische Ansiedelung ihren Herrrn erhielt, der
allerlei Gerecbtsame zu verpachten hatte, wurde der Jude langsam
der wirtschaftliche Gebieter, zumal da er, trotz seiner scheinbaren
oder wirklichen Armut, auch fur den steigenden Luxus der ver-
weichlichten Bojaren stets Geld fand. Die Juden flihlten ihre
Bedeutung und fiihrten oft eine sehr energische Sprache; so wollten
z. B. die Juden von Botqani bei der Einrichtung der neuen stad-
tischen Verfassung den Zoll fur ihren gewohnlich heimlich aus
Po len eingefUhrten Branntwein nicht mehr bezahlen, sie hielten
geheime Versammlungen ab und wollten eine Deputation nach
Jassy schicken. Laba Fibis, der in der Stadt Grundbesitz und
Interessen" hatte, war dabei der Fiihrer seiner Stammesgenossen
und mufste zuletzt dem Grofsbojaren, welcher Ephoros (ef o r)
war, schriftlich versprechen, dafs er seine bosen Plane" aufgeben
und sich als wirklicher Burger" er war in der Stadt ge-
boren und erzogen" als ein ehrlicher Patriot" betragen
werde 2). Als derselbe efo r spiiter von der Metropolie eine grofse
Anzahl von Buden kaufte, wohnte darin ein einziger Armenier
dieses Volk hatte seine wirtschaftliche Bedeutung verloren, jedoch
ohne in den Rumanen wegen der Glaubensverschiedenheit aufzu-
gehen und 25 Rumanen, die zumeist mit Lederjacken fur die
Bauern, Pelzen, Kolonialwaren und Kirchenkerzen handelten,
wahrend daneben nicht weniger als 23 Juden gezahlt wurden:
Juden und JUdinnen, weil die Frau das Geschaft des verstorbenen
Gemahls fortzusetzen pflegte, oder auch jedes von den Eheleuten
ein Geschaft fur sich hatte 3). Und das gefahrlichste dabei war,
dafs sich diese andersglaubige Bevolkerung, die ihren fremden
Charakter niemals ablegen konnte, die Landessprache nur bis zu
dem Grade aneignete, der die Moglichkeit der Bildung eines ru-
mano-deutsch-judischen Dialektes in sich schlofs.

An diesem allen waren die moldauischen Bojaren schuld, wie
auch im ubrigen der elende Zustand des Vaterlandes den Bojaren

1) Doc. Call. I, S. 536-537, nr. 253.
2) Studii doe. V, S. 266ff.
3) Doc. Call. II, S. 67-68, nr. 149.

si
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beider Fiirstenttimer auf die Rechnung zu setzen ist. Sie hatten.
dem Bauern das Vermogen, die Freiheit und alle Rechte entrissen,.
kurz, sie zu Parias gemacht. Den Grund und Boden aber hatten
sie sich ausschliefslich zur Ausnutzung vorbehalten. Die Sorge-
fir das Land und seine Verteidigung hatte von Rechts wegen ihnen
auch zufallen sollen, aber diesen Pflichten waren sie nicht gewachsen,
denn sie haderten unaufhorlich untereinander zugunsten eines neuen
Fursten oder um eine Anstellung bei Hofe zu erhalten. Auf ihre
Zwietracht und die daraus hervorgehende Erschopfung grtindete
sich nun die Macht der Fremden, die den ganzen Reichtum des.
Landes an sich reifsen wollten: die Macht der Ttirken, welche
sich zu ausschliefslichen politischen Herren aufwarfen, der Judea
und in der Walachei die der Bulgaren und Griechen, die sich
viel leichter einschleichen konnten und wegen der Religions-
gemeinschaft zur Assimilation fahig waren. Einem solchen Zu-
stand° ging man entgegen ; es drohte eine ewige Trennung der
Nation in verhungerte Bauern und tiberftitterte, schlafrige, hirn-
lose Bojaren; und darauf griindeten sich die Annexionsgeluste der
Fremden.

Die Bojaren waren in der Tat wahrend des 18. Jahrhunderts.
sehr stark herabgekommen. In der zweiten Halite des 17. Jahr-
hunderts bereits hatten sie fast vollstandig zu kampfen verlernt.
In den tiirkischen Heeren bildeten sie nur die schlechten Fiihrer
der Hofsoldaten oder der jetzt waffenentwohnten Bauern. Be-
sonders seit 1680 bis 1690 verlangten die Tiirken von den ruma-
nischen Ftirsten keine Kiimpfer mehr, sondern nur sal a hor I, um
Wege zu bauen und Schanzen zu graben, oder Karrenfiihrer fir
das von ihnen gesate und geerntete Getreide, welches die Tarken-
schwtirme ernahren sollte. Die orientalische Mode, in den Tag
binein lange zu schlafen, wtirdevoll zwischen zwei Bedienten, die
dem Herrn unter die Achseln fafsten, einherzuschreiten und das-
Pferd langsam traben zu lassen, wenn nicht die massive europaische
Kutsche Wiener Herkunft fur den bequemeren Transport seiner
Eylveta diente, gewann immer mehr Boden, und neue Generationen
wuchsen in dieser Gewohnheit auf. Der moldauische oder wa-
lachische Bojar wollte Seine Majestat" den Ftirsten oder auch
den hocbgeschatzten griechischen Kollegen aus der Reichshauptstadt.
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nachahmen, die um so glanzender erschien, als jetzt den Bojaren
nicht mehr gestattet wurde, dorthin zu gehen, urn eine D o m n i e
zu untergraben oder eine neue vorzubereiten. Und far diese Be-
wohner Fanars war das Urbild menschlicher Vollkommenheit,
trotz des im geheimen grollenden christlichen und griechischen
Herzens, der trage, iippige, in senilen Marasmus verfallene
der auf seinem goldgezierten, langs der Zimmerwand hinlaufenden
Bette liegend, auf mit Perlen und Edelsteinen besetzte Kissen ge-
sttitzt und in der Pracht seiner Pelze fast erstickend, den Besucher
-schweigend anhorte, wahrend sein Auge die blaulichen Wolken
des Tabakrauches verfolgte. Statt des alten Bojarenhauses, welches,
nach sachsischer oder polnischer Art eingerichtet, heiter und be-
scheiden im Sonnenscheine blinkte, hatte man jetzt ale Nach-
ahmung des Serail die duftenden j a t ak s jeder Besucher ward.
beim Abschied mit den brennenden Pastillen des Morgenlandes
parfiimiert geschaffen, die dunkel und nur hier und da von
der Pracht der kostbaren Stickereien durchfunkelt waren. Frillier
safe in ihrem Arbeitsraume die edle j up aneasa, die im Verein
mit ihren Sklavinnen das far das Haus Notwendigste verfertigte;
jetzt thronte die Hofdame nach neuer Mode auf ihren Kissen, mit
nach tiirkischer Art untergesteckten Frifsen, so dais nur die kost-
baren p a p u c I herausschauten. Die ganze Bekleidung war ebenso
anspruchsvoll und geschmacklos wie in dem verfallenden Konstanti-
nopel; wie hier ward. das oftmals sehr schone G-esicht durch grobe
Bedeckung mit Farbe, durch die Bemalung des Mundes und der
Wangen Bowie durch die Vereinigung der beiden gehorig ge-
schwarzten Augenbrauen entstellt. In den zahlreichen Zimmern,
wo nur selten die arbeitende, lebensfrohe Tatigkeit des Hauses
herrschte, lagen zahlreiche Zigeuner, aller Laster kundig und da-
zu fdhig, hingestreckt und harrten auf den Wink des Hausherrn,
der Hausherrin, der jungen, faulen Jungherren und Jungfrauen,
die mit den Hamden klatschten, urn sich ein gesticktes Taschen-
tuch vom Boden aufheben oder Bich das erloschene Feuer im
sorgfaltig bewachten Tschibuk wieder beleben zu lassen. Nur in
den Morgenstunden gingen diese Nachkommen der nie rastenden,
kampfenden Heiden, wie es die Bojaren Stephans des Grofsen oder
Mirceas gewesen waren, zu Hofe, wo sie amtliche Geschafte er-

Turke,
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ledigten oder sich in nutzlose Unterredungen fiber Alltagsgeschichten
und Intrigen verloren. Die Augen leuchteten nur, wenn etwas
Rises gesagt wurde oder wenn sich die Moglichkeit des Gewinnes
zeigte; sonst lugten diese matten Augen ziellos unter der neuer-
dings von einem grofsen iglic, einer kugelartigen Kopfbedeckung
aus Lammfell, geschiitzten sorgenlosen Stirne hervor; manchmal war
sie wohl auch sorgenvoll, denn auch jetzt finden sich, obgleich
seltener, Bojarenktipfe, die fair einen Verrat, dessen man jeden,
und nicht ohne Grund, beschuldigen konnte, fallen mufsten.

Die Bojaren von 1700, die auch keine Waffen mehr trugen
und keiner Fahne folgten, waren dennoch von heifser Liebe zum
unterjochten Vaterlande beseelt gewesen, dessen nicht wieder zu ge-
winnender Ruhm ihnen aus der Vorzeit trostend entgegenleuchtete.
/7 Jeder kann caber uns, was er will ") so seufzt der alte Stolnic Kan-
takuzinos , sagen und schreiben, well sich niemand mehr findet,
um ihm mit der Feder zu antworten oder mit der Faust entgegen-
zutreten." 1) Als die benachbarten fremden Mdchte in diesen christ-
lichen Provinzen des tiirkischen Reiches Eroberungen zu machen
suchten, da zeigten die rumdnischen Bojaren zwax ihren heifsen
Wunsch, von einem europaischen Staate abzuhangen, denn die voll-
standige Freiheit konnte j a nicht mehr zuriickgewonnen and behauptet
werden, aber sie verfuhren dabei sehr vorsichtig und stellten so viele
Bedingungen, dafs die Unterhandlungen niemals zum Ziele kamen.
Wahrend der Ereignisse des entscheidenden Jahres 1711 beschul-
digten die meisten einen Cantemir, einen Toms. Kantakuzino, sie
batten sich zu voreilig fur den moskowitischen Retter" erklart.

In dieser neuen Epoche trifft man dagegen einen fast voll-
standigen Mangel an patriotischen Idealen. Es gingen fiber die
Farstentiimer einige Jahrzehnte hinweg, in denen man nichts er-
wartete, aber auch mit dem Augenblicke keineswegs zufrieden war.
Die Ttirken waren eine Geifsel, die der Himmel gesandt hatte:
solange sie herrschten, war keine Sicherheit, kein Reichtum, kein
Kulturleben, keine Reform der Sitten zu erwarten. Aber die
Christen waren doch nicht viel besser ; das batten die Osterreicher
am beaten bewiesen. Eine Partei hatte sie gerufen, far das christ-

1) Operele lui C. Cantaeuzino, S. 69.

                     



Der Verfall des Bauemstandes. Die Juden. Bojarenleben. 175-

lich kaiserliche Interesse hatten die Anhanger dieser Partei die-
Fahne der Emporung erhoben, und manche batten dafiir geblutet.
Durch diese Freunde der Christen war dann Nikolaus Maurokordatos
den Kaiser lichen in seiner eigenen Hauptstadt (1716) in die Hand&
gespielt worden. Und wenn nicht das ganze Farstentum, wie man
erwartet hatte, so kam dock die kleine Walachei an Osterreich.
Was war aber damit far die rumanische Ku ltur, flir die Zukunft
des rumanischen Volkes gewonnen? Nichts! Man hatte lediglich,
zwanzig Jahre lang die Steuern an einen anderen Kaiser bezahlt.
Ale im Jahre 1739 in einem neuen Kriege die Russen die Moldau
mit Kosaken und regularen Truppen iiberschwemmten, hielten sie-
es nicht einmal far notig, den Bojaren, ihren kiinffigen Untertanen,
zu schmeicheln. Es wurde wie im wirklichen heidnischen"--
Feindeslande geraubt und geplundert; es wurden keine Vor-
bereitungen getroffen und keine Verhandlungen mit den Bojaren
durch geschickte, ,rechtglitubige" Agenten angekntipft. Der rus-
sische General Miinnich fragte niemand um Rat; er machte einfach
seine Forderungen bekannt, und diesen mufste Folge geleistet
werden. Proviant far 20 000 kaiserliche Soldaten, 3000 s a la horT
jahrlich fur die schwere niedrige Arbeit, Versorgung der Spitaler,.
Sold fur die Offiziere, militarischen Dienst seitens der Bojaren,
welche keine Amter innehatten, ein Prasent von 90 Beuteln fur
den erlauchten General, dann eine Lieferung von hundert Beuteln
jahrlich an denselben, die Auslieferung aller tiirkischen Habe
das war es, was er verlangte. Wenn man dieser Forderung nicht
entsprechen wurde, so ftigte er hinzu, wurde Jassy in Flammen
aufgehen 1). Es war ein gewaltiger Unterschied zwischen diesem
verhangnisvollen Jahre 1739 und dem idyllisch eroffneten 1711.
Die Veteranen des Demetrius Cantemir beobachteten dies wie die-
anderen, und man war jetzt davon uberzeugt, dafs von niemand
als von Gott etwas zu erwarten sei.

Jetzt wurde kein bedeutendes Werk mehr geschrieben: nur
dieser oder jener Bojar setzte die alien Chroniken fort. Diese-
Fortsetzungen aber hatten beinahe keine literarische Bedeutung:
sie enthalten, beeiflufst durch die egoistischen Leidenschaften des.

1) Let. II, S. 409. Vgl. General de Man stein, Memoires sur la Russie
(Paris, 1771), S. 304-305. Beide Quenon stimmen iiberein.
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Augenblickes, nur die Tageschronik. So schrieb ein Ion 4g Canta
und ein Ienaki Kogalniceanu, welch letzterer sich fur die Er-
pressungen der Beamten Offentlich ausspricht: Und der Furst hatte
,noch", sagt er tadelnd, einen Befehl gegeben, dafs niemand mehr
berechtigt sei, etwas, sei es auch nur ein Ei, ohne Bezahlung zu
nehmen, weder ein Beamter, noch ein anderer" 9. Dariiber hinaus
-wurde nur noch an dem grofsen Werke der neuen Ubersetzung
Idler kirchlichen Bucher nach den griechischen Originalen gear-
beitet, welche durch die von dem Rimniker Bischof Chesarie, der
bedeutendsten literarischen Persiinlichkeit dieser unbedeutenden
Zeit, besorgte Herausgabe der Mine e, iinvala, d. h. nach den
Monatstagen geordnete Heiligenleben, gekrtint wurde. Aber in
. dieser Ubersetzung, die tibrigens fur die Volkskultur ebenso wichtig
ist wie fur die Entwickelung der Sprache, konnte die Seele der
rumanischen Nation nicht wie in den Chroniken ihren Ausdruck
finden. Am Ende dieser Epoche hiirten auch die mageren Fort-
setzungen der alten vaterlandischen Annalen auf, und nur noch
gelegentlich beschrieb irgendein kleiner Bojar, wie Pitarul Hristachi
.oder Dumitrachi Varlam, und irgendein Minch, wie Dionisie Eclesi-
archul, in Prosa oder schlechten Versen einiges von den gleich-
zeitigen Ereignissen. Die von den Fiirsten sorgsam gepflegten
Hohen Schulen von Bukarest und Jassy brachten keine Schrift-
steller mehr hervor und Mitzten tiberhaupt wenig in einem Lande,
Ivo der lebendige Geist, der Drang nach Erkenntnis der Wahrheit
und das Verlangen nach kraftiger Tatigkeit erloschen war 2).

In seltenen Ausnahmefallen allerdings waren Glaube, Er-
innerung und Hoffnung noch nicht erloschen; einige Monche und
einige Bojaren batten noch den heiligen Funken der Begeisterung
in ihrer Brust, und mitten in der allgemeinen Schlaffheit liest man
mit Vergagen ihre lebendigen, schwungvollen Schilderungen and
lauscht der Kunde von ihren Taten.

In dem alten Kloster Putna, wo der Metropolit Jakob I., ein
heiliger Mann, der sich vom offentlichen Leben zuriickzog, in
seinen letzten Jahren Rube suchte, lebte der Minch Vartolomeid
2lIztireanu. Er war mit dem Abschreiben der Chroniken be-

1) Let. III, S. 203.
2) S. meine Ist. Lit. Rom., III.
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schaftigt und exzerpierte die Urkunden, um sie far die Register nutz-
bar zu machen ; er war ein Gelehrter", der sogar slavisch ver-
stand, und schwarmte far das grofse , heilige Rufsland, das ihm
als der Befreier des Ostens erschien. Aufser vielen anderen Werkchen,
meistens Kompilationen, schrieb er in den wenigen Stunden, in denen
er Inspirationen genofs, einen Panegyrikus auf den grofsen Stephan,
eine Ansprache, die ein Bauer an die Bojaren richtet, Bowie eine
Satire fiber die Erziehung seiner Zeit. In der ersten kleinen Arbeit
finden Bich schone Perioden und ebensoviel Patriotismus wie rhe-
torische Gelehrsamkeit. Wesentlich mar Wahrheit ist in der
zweiten und dritten enthalten. Durch den Mund des Einsiedlers
von Putna spricht der verarmte, verschmahte Bauer, in dem das
alte, arbeitende rumanische Volk noch lebt, seinem Herrn gegen-
irber bittere Wahrheiten aus und geifselt dessen Faulheit und
Neigung zu weibischem Luxus und kostbaren Bauten. Sie
sprechen nur davon, was es Gutes zu essen und zu trinken gibt.
Die Ehrliebe ist aus ihren Herzen geschwunden, und was Ehre
eigentlich sei, ist ihnen unbekannt. Ihre Sprache sogar die
vornehmen Leute liebten es besonders, in griechischer Unterredung
zu glanzen , ihre Sprache sogar haben sie verlernt ... Oder
vernehmen sie vielleicht unsere Stimmen, das Weinen der Witwen,
die Seufzer der Armen? Rahrt sie denn nichts? Sie schlafen tief
im Schofse der Faulheit. Und wach rind sie nur, um einander im
gegenseitigen Kampfe ihre Zahne zu zeigen ... Alles , was wir
gehabt haben, alles haben wir diesen Leuten salon hingegeben ...
Damit wir noch mehr bezahlen, werden wir nun geschlagen ; aber
woher sollen wir mehr nehmen ?" Es wird, sogar, urn Rache zu
nehmen, von einer Jacquerie gesprochen : Genug. Geduld kann
nichts mehr helfen ; entweder geben sie uns das Recht , oder wir
nehmen es. Unsere Eltern erzahlten uns, einst batten sich die
Bojaren ebenso verweichlicht gehabt; die guten Satzungen seien
verloren gewesen, alles sei nach ihrem willkurlichen, ungerechten Gut -
di nken gegangen, und sie sagten auch: , Ehe nicht unsere Hacken
mit ihrem Blute bespritzt waren, wurde es nicht anders !'" 1)

1) Die Werke von Magreanu, in Arch. rom., I, S. 105 ff. (Separatausg. von
I. Bianu 1905); Arch. soc. st. si lit., IV, S. 327 ff. S. auch Lit. lit. rom., I, S. 535 ff.
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5. Kapitel.
Die Tiirkenkriege Katharinas II. und die rumanischen

Fiirstentilmer.
Wenige Jahre nach ihrer Thronbesteigung suchte Katharina II.

von Rufsland durch kriegerischen Ruhm ihren gelungenen Staats-
streich zu kronen. Die polnischen Verwickelungen fiihrten zu
einem Kriege mit der Pforte, der iTheraus glucklich verlief. Die
Tiirken waren nichts weniger als vorbereitet; planlos, ohne Fiihrer
and ohne Lebensmittel irrte ihr Heer wahrend des entscheidenden
Feldzuges von 1769, in dem die bessarabischen Festungen fielen
und beide Fiirstentiimer erobert wurden, klaglich umber. In den
folgenden Jahren bemgchtigten sich die Russen auch des ganzen
Budschak, und die Tataren wurden darauf gutwillig" anderwarts
hingetrieben. Nach langeren Unterhandlungen und nach einem
neuen Ausbruch der Feindseligkeiten kam es endlich zu dem be-
riihmten Vertrage von KOtschiik-Kainardschi (1774), wodurch die
Russen dreierlei errangen: erstens die Anwartschaft auf die Krim,
die ihnen auch bald anheimfiel, zweitens das Recht der Intervention
zugunsten der unterjochten Christen and drittens die Erlaubnis,
in den ihnen gefalligen Orten Konsuln einzusetzen.

Vor dem Ausbruche des Krieges waren nach der Moldau und
ebenso nach der Walachei, wie es seit Peter dem Grofsen iiblich
gewesen war, friedliche Kaufleute und fromme Biifser im Monchs-
gewande gekommen, hatten auf der Wanderung zu einem wunder-
tatigen Heiligenbilde oder zu einem Handelsorte das e;lauchte
Portrat der Kaiserin", der Imp er at orit a, den Priestern und
Klosterinsassen sowie den einflufsreichen Bojaren, die fiir die Leiden
der Christenheit ein Herz hatten, zur Anbetung iiberbracht und
zugleich von der unbesiegbaren Macht des grofsen russischen
Heeres erafilt. Dies konnten sie aber um so besser, weil die
Reisenden ja selbst zu diesem Heere gehorten. Da trug es sich
einmal zu, dafs der Fiirst der Moldau, Gregor Kallimaki, einen rus-
sischen Agenten festnehmen und mit Bewilligung der Pforte hinrichten
fiefs. Alexander Ghica, der walachische Herrscher, wufste dies
wohl, driickte aber ein Auge zu. In der Walachei besonders
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empfingen daher manche Bojaren mit ungewohnlicher Freude die
frohe Nachricht von der bevorstehenden Erliisung : die Brfider
Pirvu und Mihai Kantakuzino der letztere hatte die Genealogie
seiner Familie und eine statistische Denkschrift fur den rus-
sischen Hof verfafst zeigten sich dabei besonders eifrig und
nahmen die Leitung der Verschworung in die Hand.

Es lard sich leicht verstehen, dafs viele, besonders jungere
Bojaren, das tarkische Joch peinlich empfanden. Aufser den ge-
wohnlichen Eingriffen in die Grenzen und aufser den ilblich ge-
wordenen Proviantforderungen hatte ja die Oberherrschaft des
Sultans auch noch andere Folgen, die von den Bojaren im be-
sonderen unangenehm empfunden wurden. Far die Bezahlung der
Steuern waren sie in der Walachei schon einige Male zur Rechen-
schaft gezogen worden, und die Kantakuzinen waren sogar schon
zweimal in den Berker gewandert, weil die verlangte Summe nicht
aufgebracht werden konnte. Die Zehnten hatten in alterer Zeit
auch den Reichtum der Bojaren getroffen, und, seitdem ihnen die
Exemtion davon zuteil geworden war, konnten sie die Erzeugnisse
ihrer ausgedehnten und zahlreichen Guter nur schwer zu Geld machen,
weil die Verproviantierung der turkischen Hauptstadt die For-
derung von Lebensmitteln wurde zwar oft wiederholt, blieb aber
ebenso oft unbeachtet ein Hindernis far den Export bildete. Dem
fremden Kaufmanne, der besser und piinktlicher zahlte, batten die
Bojaren, wie die Bauern, ihr Getreide, ihre Schafe und Pferde, ihr
Wachs, ihren Honig und Talg viel lieber verkauft, durften es aber
nicht 1). Sie sahen mit Mifsvergnagen die immer starkere Einmischung
der Ttirken in die inneren Angelegenheiten des Landes, um die sie
sich bisher durchaus nicht hatten kammern durfen. Die Moldau
wieder war voll von kleinen turkischen Kapitalisten, die bis in die
entlegensten Orte vordrangen, Geld gegen hohe Zinsen ausliehen oder
Geld gegen kiinftige Lieferung von Naturalien oder auch schlechtes
Geld gegen spatere Rackgabe derselben Summe in guter Manze
anboten. In der Walachei wie im benachbarten Furstentume
batten die turkischen Rajabewohner, die turkischen Kaufleute, aber

1) Vgl. fiber die Frage des sogenannten turkischen Monopols die Vorrede
des X. Bandes der Sammlung Hurmuzaki.
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auch Janitscharen und das waren die schlechtesten von alien
Hauser auf christlichem Boden errichtet , Meierhafe und Vieh-
ztichtereien angelegt, die sogenannten c i 1 e, und sehr einflufs-
reiche Ftirsten waren notig, um durch bewaffnetes Einschreiten
mit Hilfe von Reichstruppen diese frechen Eindringlinge, die eine
Plage fur das Land bildeten, wieder zu entfernen. In der Oltenia
batten die Ttirken von Widin die Sitte eingefiihrt, dafs die Giiter
der armeren Bojaren von Tiirken in Pacht genommen wurden, die
schandlichsten Raubbau darauf trieben. Wiederum mufste erst ein
Ferman gegen diese unwillkommenen Gaste erwirkt werden. Endlich
gab es Bojaren, die aus Einfalt oder urn Bich aus den Krallen ihrer
Glaubiger zu retten, wie ein gewisser Cozliceanu, der mit den Kanta-
kuzinen verwandt war, zum Islam iibertraten. War dies geschehen,
so kam ein Befehl von der Pforte, dafs die ganze Habe des Neu-
bekehrten offentlich verkauft werden sollte, ja selbst dasjenige, was
von der Erbschaft bereits in andere Hande gekommen oder schon urn
einen niedrigeren Preis veraufsert worden war. Der Ehrgeiz, und
mehr noch die Titelsucht, die Habgier, der Wunsch nach Sicherheit
und das Verlangen nach einem hoheren Kulturleben trieben, trotz
all der erwahnten traurigen Erfahrungen, die walachischen Bojaren
schliefslich in die Arme der ale Befreier erscheinenden Russen 1).

In der Moldau ward den Russen ein guter Empfang zuteil,
aber es fehlte ihm die Warme; hier fanden sie Diener unter den
Bojaren, aber keine Anbeter. In der Walachei dagegen leisteten
die Bruder Kantakuzino fast Unmogliches, urn ihnen eine via
t riump ha lis zu eroffnen: falsche russische Freiwillige wurden
in der Nacht in die Hauptstadt gebracht, und der neue Fiirst,
Gregor Alexander Ghica, liefs sich gefangennehmen; eine Land-
miliz wurde ausgehoben, und an ihrer Spitze fiel Pirvu Kanta-
kuzino im Treffen bei Comana. Bis zum Schlusse wurde den
Russen das Fiirstentum aufrichtig zur Verfugung gestellt, und der
neue ttirkische Furst Manolaki Giani (Ruset) konnte sich auch
nicht behaupten.

Katharina II. liebte theatralische Schaustellungen, und um

1) S. Studi1 doe., V, S. 327f., 521f.: fiir die tirkischen Angriffe; fiir die
rusaischen Umtriebe die Genealogia Cantacuzinilor und die Abteilung fiber Mihal
Cantacuzino in m e in e r Id. lit. rom.,

ei

II.
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diesem Hange der machtigen Baiserin entgegenzukommen, traf
im Jahre 1770 eine Deputation der befreiten" Moldauer und
Walachen in Petersburg ein. Sie bestand aus den Grofsbojaren
Brincoveanu, Kantakuzino dem jiingeren, Milo und Paladi, dem
Metropoliten von Bukarest, dem Bischof von Huqi und dem Schrift-
steller Mgzareanu. Sie hielten schone Reden, wurden fein be-
wirtet und kehrten mit hoffnungsvollen Herzen zuriick. Was
die Deputation als Garantie im Fa lle einer von ihnen erwtinschten
Einverleibung in das russische Reich verlangte, das macht dem
Patriotismus, oder wenigstens der Einsicht und Wiirde dieser hoch-
geborenen Fiihrer einer unglticklichen Nation keine besondere
Ehre. Die Moldauer verlangten nach einer oligarchischen Regierung
durch zwolf Bojaren, nach der Einsetzung von i sp ra vni ci, die
rasch wechseln sollten, urn so a 11 en Geldhungrigen die Moglich-
keit einer Bereicherung zu bieten; die ganze bojarische Sipp-
schaft nach der Reihe"), heifst es einmal gleichzeitig. Die
Kaiserin soli ein General vertreten, der den Bojaren bei ihrer
Ernennung zu Mitgliedern des Regierungsrates oder zu. Beamten
Kaftane und Ehrenkleider schenken und der die fremden und ein-
heimisch en Trup pen befehligen soil; der Ertrag der nach neuen Grund-
satzen von den Bauern zu erhebenden Steuern soil ktinftighin nach
Petersburg geschickt werden. Noch weiter gingen die Walachen.
Sie begannen mit dem Wunsche, dais unser Land mit den anderen
Provinzen, die das allmachtige Rufsland beherrscht, vereinigt werde".
Aufser der Ermachtigung, die Bergwerke ausbeuten und Handel mit
dem Auslande zu treiben, Bowie Akademien far Wissenschaften,
Gewerbe und Sprachen" zu granden, verlangten sie russische Ge-
setze, russische Richter, wenigstens zur Hiilfte, und die russische
kirchliche Hierarchie, d. h. die Oberherrschaft der russischen Synode.
Erst als sie sahen , dais die Ttirken doch die Oberherren des
Landes bleiben warden, dachten sie als Notbehelf an eine Ver-
einigung mit dem zersttickelten Reiche Polen, oder sogar an eine
eigene Regierung unter Oberherrschaft der Pforte, aber unter dem
Schutze Rufslands, Osterreichs und eventuell auch Preufsens.

1) Toatit partea boereasea, pe rind"; Arch. rom., I, S. 202 ff. Hinsichtlich
der walachischen Plane siehe Genealogia Cantacuzinilor, Ausgabe J o rg a, Anhang.
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Der Vertrag wurde abgeschlossen, und die Russen verlangten da-
bei, dafs der Sultan die Fiirstenttimer, wie sein Vorganger, Mah-
mud IV., bebandle; doch das hatte keinen Sinn und beruhte auf
einem Mifsverstandnis. Nun aufserten die Walachen folgende
Wtinsche: sie wollten einen Nationalftirsten etwa tefan
Pirscoveanu , aber keinen Griechen haben, den Tiirken nur
den Kharadsch, und zwar in der unveranderlichen Summe von
125 000 1 e 1 entrichten und die Rechtspflege durchaus selbstandig
bandhaben; den Tiirken sollte nicht gestattet sein, auf walachischem
Boden jemals Hauser zu bauen, sie sollten auch die Cetatea de Floci
zuruckgeben; endlich sollten auch russische Konsuln zu Bukarest
und Craiova residieren. Es wurde auch zu diesem Zwecke eine
Deputation nach Konstantinopel geschickt, aber alles scheiterte.
Die Walachen erhielten genau dasselbe wie die Moldauer, die
nichts verlangt hatten. Dint wurde in der Walachei Alexander
Ipsilanti (Hypsilantes), der fruher Grofsdragoman gewesen war, und
in der Moldau Gregor Ghica, der schon dreimal als Furst regiert
hatte. Gleichzeitig wurde diesen neuen Halbherrschern ein
Hatischerif oder kaiserlicher Gnadenakt (4. November 1774) ein-
gehandigt, worin neben vielen nebensachlichen Bestimmungen auch
die folgenden wichtigen enthalten sind: die Ftirsten sollen niemals
ohne ihr Verschulden" abgesetzt werden ; das Land soil zunachst
zwei Jahre voile Steuerfreiheit geniefsen und dann lediglich den
Kharadsch und aufserdem keinerlei andere Gaben aller
zwei Jahre einmal nach Konstantinopel schicken; die Natural-
lieferungen sollen von dem Tribute abgezogen werden und nur
aus Holz und Salpeter bestehen. Wenn die Pforte dartiber hinaus
n och andere Naturalien braucht, so sollen ehrliche Kaufleute mit
entsprechenden Legitimationen zu bestimmten Zeiten in den Hafen
erscheinen. Kein Turke darf in den Fiirstentiimern wohnen;
selbstverstandlich sind die Polizeitruppen, die Beschli s, davon
ausgenommen. Gelegentlich der russisch- turkischen Konvention vom
10. Marz 1779 verpflichtete sich dann die Pforte noch einmal, die
Fiirstentiimer schonend zu behandeln. Waren alle diese Forderungen
and Zugestandnisse gehorig beobachtet worden, so hatten sie un-
zweifelhaft das (lack des rumanischen Vaterlandes begrundet.
Tatsachlich jedoch anderte sich dadurch die Lage nur wenig.

                     



Die Tiirkenkriege Satharinas II. und die rumanieehen Dirstentanier. 183

Mit den Waffen kann man einem entnervten Volke, wie das
ttirkische es war, jede Vertragsbedingung aufzwingen. Schwieriger
ist es aber, die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen durch-
zusetzen. Von der Arbeit ihrer eigenen Hande batten die Tiirken
niemals gelebt und konnten Bich auch nicht in einem Augenblicke
Baran gewohnen, ebensowenig wie sie in einer bestimmten Frist
ihre Laster abzulegen vermochten. Wie es vor 1774 gewesen
war, so gab es auch nach diesem entscheidenden Jahre keine
andere Provinz im tiirkischen Reiche, welche die Last auf Bich
hatte nehmen konnen, die das Schicksal auf die Schultern der
Donaultirstentiimer gewalzt hatte. Damns folgte mit absolutes
Notwendigkeit, dafs die Walachei und Moldau die Rolle des blinden
Miihlpferdes weiterspielten. Sie mufsten ihre ganze Kraft an-
spannen, um ihren Herren die gesetzlichen und ungesetzlichen
Dienste zu leisten, und dabei batten sie bei dem Zustande des
Verfalles, in dem sich das osmanische Reich befand, nicht einmal
die Gewifsheit, Schutz vor anderen habgierigen Fremden zu finden.

Dies trat deutlich in der Bukowinaaffare zutage; denn gegen
jedes Recht und gegen die Bestimmung des eben unterzeichneten
Friedensinstruments, in dem von keiner Gebietsabtretung an Rufs-
land, Osterreich oder an irgendwelche freundlich oder feindlich
gesinnte christliche Macht die Rede war, ging die obere Moldau
an Osterreich verloren. Und dennoch liefs Bich die Pforte infolge
von Bestechung, Unwissenheit, Furcht und Altersschwache bereit
finden, diese schone, klosterreiche, von Buchen und Tannen be-
schattete Landschaft, in der die Hauptstadt des then moldauischen
Ftirstentums lag, auf deren fruchtbarem Boden nicht weniger ale
100 000 Bauern rumanischer Nationalitat lebten, am 7. Mai 1775
wie ein kleines, unbedeutendes Geschenk wegzuwerfen! Und die
miitterliche russische Kaiserin, die der Moldau und Walachei die
Wiedererwerbung der alten Grenzen in Aussicht gestellt hatte, liefs
dies ruhig geschehen, wie es vorher ibre schOnrednerischen Generale,
die goldene Tabatieren als Geschenke zu schatzen wufsten, getan
batten.

Das Ereignis trug sich folgendermafsen zu. WObrend des
Krieges hatte das Osterreich des Ftirsten Kaunitz dem Erfolge
der Russen nicht gerade freundlich zugesehen ; voll Eifersucht
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ging man in Wien so weit, den Turken gegen eine grofse Summe
Geld und die Abtretung der ehemals innegehabten oltenischen Wa-
lachei milithrische Hi lfe zu versprechen, bis das Verlorene wieder-
gewonnen ware. Der Vertrag vom 6. Juli 1 7 7 1, der sogenannte
Subsidienvertrag", wurde zwar nicht ratifiziert, und in demselben
Sommer schrieb der leitende Minister dem osterreichischen Ge-
sandten in Berlin, dafs der Vorscblag Friedrichs II., die Fiirsten-
tiimer als Beuteanteil von der Pforte zu verlangen, um sie dann
gegen das so wertvolle Belgrad zu vertauschen, mit dem Staats-
system" des Wiener Hofes und mit den freundlichen Beziehungen
zum turkischen Reiche unvereinbar sei 1). In Petersburg da-
gegen sprach man, um eine osterreichische Einmischung zu ver-
hindern, davon, die Kaiserin Katharina die kiinftige Beherrscherin
der tatarischen Krim und Befreierin der orthodoxen Volker des
Morgenlandes, sei schon bereit, ihren geliebten Nachbarn die Fiirsten-
turner zu iiberlassen, in denen ein Erzherzog oder ein Reichsfiirst,
wie Albrecht von Teschen, als Herrscher eingesetzt werden konnte 2).
Bald darauf wurden in Polen neue Grenzen gezogen, nachdem man
die geeigneten Uberredungskiinste gegentiber den leitenden Fak-
toren in diesem, dem tOrkischen ahnlichen Reiche angewendet
hatte. Nun erachien im Jahre 1773 Joseph II. in Siebenburgen
um diese vielgestaltige Provinz in Augenschein zu nehmen, und
angesichts der verwilderten Gegend am moldauischen Gebirge, wo
seit kurzem die alte", von den Nachbarn usurpierte Grenze
wiederhergestellt worden war, verfiel er auf den Gedanken, an-
statt dieser szeklerischen Dorfschaften das Gebiet zwischen Rodna,
Horodenka, Snyatin, Zaleszczyk", also einen Tell der Moldau, zu
erwerben, denn dadurch wurde eine bequeme Verbindung mit dem
neuerworbenen Galizien gewonnen. Dieses Anhangsel zu der pol-
nischen Erwerbung, diese Bagatelle zwischen Siebenburgen, Mar-
maros und. Pokutien hatte politisch und militarisch wenigstens
der cisoltenischen Walachei an Wert entsprochen 3)". Die Offiziere,
welche die kartographische Landesaufnahme in Galizien und an
seinen Grenzen besorgten, und der osterreichische Attaché im rus-

1) A r n e th , LetzteRegierungajahre M. Theresiaa, II (Wien, 1877), S. 314-315.
2) Ebenda, S. 310.
3) Ebenda, S. 613-614.
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sischen Heere, Barco, vertraten ebenso entschieden diese neue Ge-
bietserwerbung : die einen bemahten sich, Rechtsansprache auf
Grund der Vergangenheit ausfindig zu machen, die anderen be-
tonten, dafs der russische Feldmarschall, Rumianzow, ein solches
Vorriicken des kaiserlichen Adlers nicht ungern Behan wurde.
Ungefahr im September 1774, ale man schon wufste, dafs die
Russen die Farstentamer durch Vertrag in ihrem ganzen Umfange
an die Pforte zuruckgegeben hatten, wurde endlich die Ermachti-
gung zur militarischen Okkupation erteilt, und abereffrige Offiziere
dehnten diese bis gegen Roman aus. Jetzt, nachdem man das
Gewanschte schon in Handen hatte, konnte der Gesandte zu Kon-
stantinopel von einem Pestkordon, von dem alten Grenzstreite
zwischen Po len und der Moldau, von nachweislichen historischen
Rechten und von einer militarischen, unabwendbaren Notwendigkeit,
nebenbei aber auch von der heilig bewahrten Freundschaft gegen
den Sultan sprechen.

Den Turken war die Sache doch im Grunde unangenehm,
denn sie konnte auf den Mel der Hauptstadt, der erst karzlich
einen Sultan wegen Unfahigkeit" abgesetzt hatte, einen schlechten
Eindruck machen. Im abrigen waren sie uberzeugt, dafs ihr
Padischach Land genug besafs, um beliebig ein Stuck veraufsern zu
konnen, dafs sie berechtigt seien, das Kapitulationsland Moldau, im
ganzen oder im einzelnen, wie jede andere Provinz so waren sie
ja mit Siebenbargen und besonders mit der Kleinen Walachei ver-
fahren zu verkaufen. An jahrlichem Einkommen konnten sie
einen Verlust ja nicht leiden, denn aus der verkleinerten Moldau
mufste der Furst, der Pachtfarst" so sagten die Osterreicher ,
ebensoviel entrichten, wie vorher von dem ganzen Farstentume.
Die Minister der Pforte zogerten lediglich, um mehr Bestechungs-
gelder einzuheimsen und um wenigstens der offentlichen Meinung
zu zeigen, dafs sie ihre Pflicht getan hatten.

Was das Land betrifft, so hatten wahrend des Krieges viele
Bojaren, so Ienacachi Milo und Ioan Kantakuzino, mit Osterreich
geheime Verbindungen angeknapft 1). Diese batten es gem ge-

1) Wer enk a, Bukowina's Entstehen rind Aufbliihen in Maria Theresias
Zeit, im Arch. fur Ost. Gesch.", 1892, S. 70-71, 106.
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sehen, wenn ihr gan z es Vaterland unter Aufrechterhaltung ihrer
oligarchischen Rechte an Osterreich gekommen ware. Eine Zer-
sttickelung der Moldau lag andrerseits zunachst nicht in ihrem In-
teresse als Beamte und Gutsbesitzer. Dann regte sich vielleicht
auch wieder einmal in ihrem welken Herzen die Erinnerung, die alte
Liebe zu der kleinen, hartnackig verteidigten moai e. Sie wandten
sich mit Klagen, das einzige, was ihnen noch offen stand, an den
Pascha von Silistrien; dieser konnte selbstverstandlich nichts tun, und
sie gingen nun den russischen Feldmarschall an, der krank danieder-
lag. Erst dem Nachfolger dieses letzteren, Repnin, trugen sie ihr An-
liegen vor und legten unter anderem dar, dais Bich offensichtlich
die tiirkische Pforte mit den Osterreichern auf Kosten ihres Landes
aussiihnen wolle 9". Der Furst selbst mutate sehr vorsichtig handeln,
und das lag ganz im Sinne der Politik des schlauen Ghica. Er
war eifrig Wig, urn sein Pachtgut vollstandig zu erhalten , aber
dabei vergafs er doch nicht, dem gefurchteten Nachbarn, wenn
auch gezwungen, zuzulacheln. Er dachte sogar einmal daran, bei
dieser Gelegenheit wenigstens Hotin wiederzubekommen, und sprach
sich Barco gegenuber in diesem Sinne aus 2). Die anderen Machte
waren dabei nicht direkt interessiert, und so fahrte endlich Kau-
nitz das begonnene niitzliche Werk glorreich zu Ende 8)".

Am 12. Oktober 1777 schwuren personlich beziehungsweise
durch ihre Vertreter die Standee der Bukowina das war der
neue Name der friedlichen Eroberung" der Kaiserin Maria The-
resia Treue. Der Bischof von Radaut,I, Dosoftei Herescu, prasidierte
der grofsen Feierlichkeit; nach vier Jahren verzichtete auch der Me-
tropolit von Jassy auf seine kirchlichen Rechte fiber die kaiserliche
Moldau, und Dosoftei wurde als Bischof der Bukowina in der neuen
Hauptstadt, dem Marktflecken Cernautl (jetzt Czernowitz), im alten
Gebiete von Sepenic, inthronisiert. Bald darauf tibernahm der Fis-
kus die Verwaltung der zahlreichen Klosterguter, und daraus wurde
nunmehr ein far viele Zwecke verwendbarer griechisch-orientalischer
Religionsfonds gebildet. Die Bojaren, mit Ausnahme eines einzigen,

1) 'Uri carinl, VI, 8. 458: Febrnar 1775. Repnin ging nun als Gesandter
nach Konstantinopel.

2) Werenka, S. 153.
3) Arneth, a. a. 0., S. 530.
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Vasile Ball, blieben natiirlich als Hofbeamte in Jassy. Die Ma-
zilen besafsen nicht das Zeug, die Autoritat und die Kenntnisse,
um sich an den Regierungsgeschaften Wig zu beteiligen, und folg-
lich kam die Verwaltung in die Hande der Fremden, welche das
Zivilisationswerk im europaischen Sinne begannen. Die Bauern
mufsten sich nunmehr in die viel ungunstigere osterreichische
soziale Ordnung fiigen: drei Arbeitstage in der Woche waren zu
leisten und eine regelmafsige, aber nicht gerade niedrige Steuer
zu entrichten. Es wurden nunmehr Ruthenen aus Galizien,
Csangos aus Siebenbilrgen, Po len und Deutsche als privilegierte
Bauern herbeigerufen , und so kam es, dafs im folgenden Jahr-
hundert die Rumanen ihre numerische Uberlegenheit verloren.
Neben den wenigen vernachlassigten rumiinischen Volksschulen
entstanden nun deutsche hohere Bildungsanstalten. Jede Verbin-
dung mit der tiirkischen" Moldau dagegen verschwand. Die
dort ansassigen Bojaren verkauften ihre Gater in der Bukowina
und schickten ihre Kinder nicht etwa nach dem aufbliihenden
Czernowitz in die Schulen.

Der Versuch , durch Heranziehung der Armenier ein neues
Burgertum zu schaffen, mifslang. Dagegen gewannen die Bettel-
juden" und jiidischen Dorfpkehter, die General Enzenberg vor-
gefunden und charakterisiert hatte 1), die Oberhand, ohne jedoch
ihre elende, schmutzige, aller Zivilisation feindliche, galizische
Lebensweise bis zum heutigen Tage aufzugeben. Die Bukowina
ward ja sogar noch zweimal mit Galizien vereinigt, ehe endlich
das heutige Herzogtum entstand.

Jener Gregor Ghica, der fur die hohen Interessen des Landes,
besonders in der Zukunft, und zugleich fur die niedrigeren seines
farstlichen Schatzes kampfte, war kein romantischer Russenfreund; er
pries auch das Wohlwollen der erlauchten christlichen Kaiserin nicht
mehr, als unbedingt notig war, obwohl sie ihm wahrend seines Auf-
enthalts in Petersburg als gut gepflegter freiwilliger Kriegsgefangener
allerlei Gefalligkeiten erwies und ihm auch die Ernennung zum ver-
tragsmafsigen Herrscher in der bald darauf verkleinerten Moldau im

1) Zieglauer, Geschiehtliche Bilder aus dor Bukowina (Czernowitz 1893).
Vgl. die Landesbeschreibung von General Spl6ny, die Polek (Czernowitz
1893) herausgegeben bat.
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September 1774 verschaffte 1). Die Bojaren batten Each ihn, dem
Winke der noch befehligenden russischen Offiziere folgend, von
der Pforte ausdriicklich ausbednngen 2), und so war es ihm mog-
lich, seinen Rivalen Konstantin Moruzi aus dem Fe lde zu schlagen.
Nach drei Jahren jedoch schon wurde er als verdachtiger Forderer
russischer Interessen ein neuer Krieg mit Rufsland stand schon
in Aussicht abgesetzt und, damit die Pforte sich deswegen den
Russen gegenuber nicht zu verantworten brauche und keine
weiteren Verwickelungen entstiinden, von den Gesandten, die ihm
die Absetzung mitteilten, in seinem Absteigequartier zu Jassy er-
mordet, ohne dafs Bich in der moldauischen Hauptstadt irgend jemand
gegen die Morder erhoben hatte. An seine Ste lle trat nunmehr
Moruzi, der seine friihere Niederlage noch nicht vergessen hatte.

Die Tiirken beschuldigten Ghica unter anderem , er habe
auch wahrend der zwei Jahre, in denen kein Tribut zu entrichten
war, den entsprechenden Betrag vom Lande gefordert. Diese Be-
schuldigung findet sich auch in europaischen Quellen, und in den
erhaltenen Rechnungsbiichern des unglucklichen Fiirsten sind tat-
sachlich Ersatzkontributionen an Stelle der bis zum Sommer 1776
verbotenen q fer t u r i verzeichnet. Sie tragen den verschleierten
Namen c he lt ui ala er ii, d. h. Gelder fiir die Ausgaben des
Landes". Der Bauer steuerte dazu ebenso wie der Kaufmann,
der Priester und der Mazilo-Ruptasche", der eine besondere d aj d e
anstatt dieser Ausgaben" entrichtete. Wie vor 1774 begegnet
man Summen, mit denen allerlei Lieferungen an die Tiirken be-
zahlt werden, und zwar in derselben Mlle. Zwar stand im Ver-
trage geschrieben, dafs der Preis dieser Naturalien vom Tribute
abzuziehen sei, aber wer die lauten Klagen der Walachen durch-
liest , die sich bei der Rechnung fiber die bis April 1783 nach
Konstantinopel geschickten 1 182 150 Kilen Korn, Hafer usw.
finden, der kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dafs trotz
alledem der vollstiindige Kharadsch verlangt worden 1st 3). Die

1) Vgl. die Vorrede zum X. Bd. der Sammlung Hurmuzaki mit We-
renka, a. a. 0.

2) Uricarinl, VI, russisch-moldauische Korrespondenz von 1773-1775.
3) Vgl. Documente si cercetlia, S. 46ff., 158ff.; Jahresberichte der rumii-

nischen Akademie, XII, S. 393.
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grofsten Betrage verschlangen immer die neuen und alten Schulden,
und die Geschenke, durch die man liberdies die tiirkische Un-
ersattlichkeit noch taglich nahrte.

Aber sie erschienen notig, denn die Ernennung und Regierung
des Farsten hing ja jetzt von genau denselben Faktoren ab, wie
Der autonome Pachter der Moldau oder Walachei wurde wie fruher
aus den Bewohnern von Fanar genommen: dies verbot ja kein
Paragraph des Vertrages, und es wurde schon oben gesagt, dafs die
Versuche der Walachen, einen nationalen Domn zu erhalten, be-
sonders deshalb scheiterten, weil sie bei den Russen keine Unter-
statzung fanden. Es war auch jetzt nicht Bedingung, wie man lange
genug geglaubt hat, dafs der Erwahlte notwendigerweise ein Drago-
man oder gewesener Dragoman der Pforte sei. Auch furstliche Her-
kunft war kein Erfordernis, aber gewohnlich fielen die gnadigen
Blicke des Sultans auf solche Fiihrer der griechischen Nation in
Konstantinopel, die eine grofse Verwandtschaft, sei es auch nur durch
einen langen Stammbaum, aufweisen konnten. So war Moruzi der
Enkel einer Tochter von Alexander Maurokordato, folglich ein sk er -

let ogli, er gehorte also zu einem Zweige des grofsen skarlatischen
Geschlechtes. Nach ihm besetzten den moldauischen Thron zwei
andere Maurokordato, zwei Vettern, die beiden Alexander, der Sohn
Konstantins und der des unfahigen Ioan, der schon langst, seinen
Tschubuk vor der Tare rauchend, gestorben war. Hypsilantes,
Ipsilanti, wie die Rumanen seinen Namen schrieben, war der
Schwager des Moruzi. Sein Vater Johann und sein Grofsvater
batten beide seit den Tagen des Michael Racovita Bojarenwurden
in der Moldau bekleidet, so dafs er Land, Leute und Sitten vor-
zuglich kennen mufste; ilberdies war auch der Vater des Moruzi
moldauischer Beamter gewesen. Michael Suit' (Sutzo), der zweite
Nachfolger Ipsilantis, stammte durch seine Grofsmutter ebenfalls
aus dem Maurokordatengeschlechte; er war der Bruder des be-
riihmten Nikolaki, und ein anderer Bruder von ihm war ein mach -
tiger, allerdings schliefslich gehenkter Grieche in Konstantinopel
gewesen; seine Frau war die Tochter des Johann Kallimaki
(Calimah), eine andere heiratete den Alexander Konstantin Mauro-
kordatos, und Gregor, der Sohn dieses Johann, war mit der
Tochter des Alexander Nikolaus Maurokordatos vermahlt. So

frillier.
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bildete sich eine fanariotische Fiirstensippschaft, in der zwar gerade
Hader genug herrschte, aber doch ]angst nicht soviel wie friiher.
Die Glieder dieses Wojwoden- und Dolrnetschergeschlechts waren
ihrer Ernennung sicker; sie arbeiteten aber selbst in ihrem Interesse,
und die Klasse der reichen, mafsgebenden Helfershelfer war ver-
schwunden. Als h o mine s no v i, durch die Gunst des Sultans,
bezw. die eines hohen tiirkischen Beamten wurden zur Regierung
berufen Nikolaus Caragea (Karadscha), der einem Geschlechte von
Arzten und Dragomanen entstammte, und der Nesiote, der Insel-
grieche Nikolaus Mavrogheni (Maurogenis), der bisher Dolmetsch
des Kapudan (des tiirkischen Admirals) und zugleich der Giinstling
dieses ungewohnlich einflufsreichen Mannes gewesen war.

Die Absetzungen waren gewifs gegen den Sinn des Vertrages
von Kotschiik-Kainardschi, in den man rumAnischerseits gern die
Bestimmung lebenslanglicher Herrsch aft hineingebracht hatte. Aber
die Fassung des betreffenden Paragraphen war so, dafs ihn die Tiirken
nach Belieben auslegen konnten. Sie verstanden es meisterhaft,
einen Grund fur die Absetzung eines Fiirsten zu erdichten. So
ward z. B. Gregor Ghica als Verrater und Aussauger des armen
moldauischen Landes hingestellt: gegen den Kaiser und die Raja
hatte er sich gleichzeitig vergangen ; der Kapudschi erdolchte
den fiirstlichen Verbrecher, weil er bei seiner Gefangennahme
Widerstand leistete. Die Sohne des Ipsilanti waren, urn den
Mifshandlungen ihres Vaters zu entgehen, und weil sie die 1 u -
mieres des glanzenden Europa kennen lernen wollten, im De-
zember 1781 nach Siebenbiirgen gefliichtet : das erschien der Pforte
verdachtig, und so verlangte der alte Fiirst, des Geschickes , das
Ghica widerfahren war, eingedenk, seine Absetzung, die einem so
treuen Diener unmoglich abgeschlagen werden konnte. Der alte
Nikolaus Caragea hatte die Herstellung etlicher Bracken versaumt 1),
und so verlor er, obwohl er noch nicht ganz zwei Jahre geherrscht
hatte, seinen Thron. Ala Maurogheni an Sutus Stelle ernannt
wurde, war der neue Krieg mit Rufsland im Anzuge. EM Grund
zur Unzufriedenheit findet sich merkwiirdigerweise immer gerade
dann, wenn die Fiirsten eben drei Jahre ihrer Herrschaft zuriick-

1) Acte si fragm., II, S 171.
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gelegt haben. Einige Male ist die Dauer ihrer Regierung noch
kiirzer gewesen, langer nur bei Ipsilanti, der von 1774 bis 1782,
also sieben voile Jahre lang, die Walachei innegehabt hat. Dabei
darf man aber nicht vergessen, dafs eine Wiedereinsetzung nach
Ablauf der dreijahrigen Frist, wenn ein neuer Thronkauf statt-
fand, wohl erfolgen konnte und dafs diese Sitte allgemein be-
kannt war 1).

Man hatte erwarten sollen, dafs Rufsland gegen solche Ver-
letzungen der Vertragsbestimmungen von 1774 heftig protestieren
warde, und zwar in derselben brutalen und hartnackigen Weise,
mit der die russische Diplomatie seit langer Zeit in der Tarkei
verfahren ist und die beinahe immer zum Siege aber die osmanische
Schlauheit und Tragheit gefuhrt hat. Auch sollte man glauben, dafs
durch die Errichtung eines russischen Konsulats in der Walachei,
Moldau und Bessarabien", die 1782 erfolgte und die noch in dem-
selben Jahre die Ankunft und baldige Anerkennung eines 'lister-
reichisehen Agenten den Titel Konsulat" konnte der Wiener
Hof nicht gebrauchen nach sich zog 2), eine Uberwachung des
Fursten und seiner Helfershelfer zugunsten des Landes Platz ge-
griffen hatte und dafs diese europaische Kontrolle" in den Farsten-
tamern zur Schaffung besserer Zustande hatte beitragen massen,
Das war aber keineswegs der Fall: es geschah nichts, weder in
Konstantinopel seitens des russischen Gesandten, dem jetzt ver-
tragsmafsig die Intervention gestattet war, noch in Bukarest und
Jassy seitens der beiden Konsuln und ihrer Beamten.

Uber den Mord Ghicas verlor Rufsland nicht ein Wort und
schien somit die Beweggrunde der Pforte als stichhaltig anzuerkennen.
Der kaiserliche Gesandte machte von seinem Rechte, die Regierung
eines Fiirsten gegen den Willen der Tarken zu verlangern, keinen
Gebrauch, mit zwei Ausnahmen: das erste Mal, als ein neuer Krieg
mit der Pforte drohte, und das zweite Mal vor dessen unmittelbarem
Ausbruche. Aber auch die rechtglaubigen Untertanen der Pforte
konnten mit dem Vertrage von Kainardschi, der nur eine neue An-
nexionsara v or b ereitet e, keineswegs zufrieden sein: sie mufsten

1) Ebenda, S. 196.
2) S. Hurmuzaki, X, Vorredo, und hinsichtlich des russischen Konsulats

den Aufeatz von Giers, in Arch. sec. qt. gi lit., VII (1896).
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auf kunftige Gunstbezeigungen Rufslands warten. Der russische
Konsul fur beide FUrstenttimer und fur das Budschak, das ehe-
malige Bessarabien, wo noch schwache Tatarenhorden in primitiven
Verhaltnissen Ackerbau und Viehzucht trieben, war ein grober
Georgier, von einer unerhorten, aber affektierten Anmafsung, durch
die er dem Bojaren imponieren wollte, indem er ihn zu erschrecken
suchte. Der osterreichische Agent, Raicevich, war dagegen ein
kenntnisreicher und talentierter Ragusaner, der auch ein interes-
santes Werkchen fiber die Donaulander verfafst hat 1); er verfolgte
Handelszwecke, stellte den siebenburgischen Deserteuren nach, liefs
der katholischen Kirche Ungarn in der Moldau und bulgarische
Konvertiten in der Walachei gehorten ihr an seine Protektion
angedeihen, suchte die Juden dem osterreichischen Schutze zu unter-
stellen und. Ubte politische Spionage. Jedoch weder der Russe noch
der Osterreicher es trieb sogar ein nicht besoldeter Sprachlehrer
als preufsischer Agent sein stilles Dasein waren gewillt, den
Schutz der Rumanen gegen ungesetzliche Forderungen der Tiirken,
Griechen und Bojaren zu Ubernehmen. Sie haderten im Gegen-
teil mit dem von ihnen verachteten Wojwoden, prahlten mit der
Macht ihrer kaiserlichen Herren, schrieben unaufhorlich Denun-
ziationen, die meistens auf Verletzungen der Eitelkeit beruhten,
und forderten damit die haufigeren FUrstenwechsel. Moruzi fiel
den Ranken des russischen, Alexander Maurokordato I. denen des
osterreichischen Konsuls zum Opfer.

Den FUrsten war auch fernerhin durch diese Notwendigkeiten
ihr Verhalten vorgezeichnet, obwohl Bich unter jenen auch gute
und befahigte Leute befanden, und obwohl ihnen Ratgeber voll
edler Gesinnung, wie Raicevich vor seiner Ernennung zum Agenten,
oder der spater so bekannte d'Hauterive 2) und der Archaologe
Lechevallier zur Seite standen. Solche Fiirsten liebten die Wahrheit
and horten sie gem, wie z. B. Ipsilanti, der den kUhnen Rat-
schlagen Hauterives aufmerksam lauschte. Ipsilanti, der schon in-
folge seiner langeren Regierungszeit zu Grofserem berufen schien,

1) Osservazioni intorno la Valachia; zuerst Neapel 1788 erschienen.
2) Seine Denkschrift fiber die Moldau wurde 1902 zusammen mit seinen

alteren Reiseskizzen, scbon durch eine Ausgabe trbicinis bekannt, von der ruma-
nischen Akademie herausgegeben.
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flihrte auch Reformen ein, die zwar nicht denjenigen des Kon-
stantin Maurokordatos an Bedeutung gleichkamen, aber doch ale
Zweige des offentlichen Lebens umfafsten und deren Urheber von
den besten Absichten beseelt war. Er bearbeitete personlich das
erste rum/nische p raktische Gesetzbuch, in dem auch der
Landesgebrauch sehr gut zu seinem Rechte kam 1); er fahrte
standige Obergerichte, Ddp ar t e me nts, mit besoldeten Richtern
ein, er verordnete, dafs die gewohnliche direkte Steuer wieder nur
viermal im Jahre ale samI, Gesamtbezahlungen, entrichtet werden
solle. Die scutelnicI, die oben erwahnten steuerfreien Einwohner,
sollten auf seinen Wunsch aus den unbemittelten Bauern, aber
nicht aus den reichsten jedes Dorfes genommen werden; den Bo-
jaren lids er zwar ihre vollstandige Steuerfreiheit, aber er bestatigte
auch den zinspflichtigen Bauern ihre zwolf Arbeitstage". Zur
Unterstatzung hilfsbedarftiger Bojaren und Bojarenwitwen wurde
eine cutia milelor, ein Unterstiitzungsfonds, wortlich Gnaden-
btichse", gebildet. Die Hauptstadt erhielt eine gute Verwaltung, und
tinter deren Wirksamkeit ein viel vorteihafteres Aussehen. Zahl-
reiche neue Einwohner wurden durch Steuerfreiheiten in die Wa-
lachei gelockt; die Bukarester Akademie erhielt eine neue Verfassung
and stand nunmehr ebenbtirtig neben der Schwesteranstalt in Jassy,
der Akademie des Gregor Ghica 2). Auch der in seinem Auftreten
etwas komisch-theatralische Mavrogheni, welcher trotz seiner krank-
haften Vielgeschaftigkeit ein mutiger Mann war und den Ttirken
withrend des wieder ausgebrochenen Krieges wichtige Dienste leistete,
die dann durch seine Hinrichtung belohnt wurden, selbst dieser em-
porgestiegene Abenteurer wollte in seiner originellen Weise eine gute
Verwaltung einftihren, ahmte aber dabei nur die kaiserlichen Re-
formatoren der Tarken ungeschickt nach.

Aber all dieses half nur sehr wenig. Die Unsicherheit der
Regierungsdauer bei den Fiirsten und die Unersattlichkeit der Ober-
herren vernichteten alles Gute bald wieder. Jedoch helle Ver-
zweiflung, die in der Flucht ins Ausland, in Entvolkerung und

1) Das Bfichelchen erschien griechisch und rumanisch im Jahre 1780. Vgl.
'foul escu, Archiva romana (Bukarest, 1860).

2) Vgl. H u r muz a k i , X, Vorrede und Ist. lit. rom., die kulturgeschicht-
lichen Kapitel.
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Niedergang der Rasse zum Ausdruck gekommen ware, griff auch
jetzt noch nicht Platz. Der Reisende, wie z. B. Hauterive, sah rein -
liche Hauser, bessere ale in den armeren Gegenden Frankreichs, wie
etwa die in Beauce and Sologne, bebaute Acker, viel Grofs- und
Kleinvieh und eine Menge bewohnter Dorfer. Aber ein wahres
Kulturleben konnte nicht entstehen, denn es fehlte eben an Geist.
Nur ein vereinzelter Bojare, wie Jenachi Vacgrescu, der jedoch
kein edler Charakter war, ging an die Abfassung einer Gram-
matik, versuchte sich dichterisch ohne Feuer und Harmonie and
begann eine Geschichte des osmanischen Reiches", die himmel-
weit von der eines Cantemir entfernt ist. In den unteren Schichten
aber versagten die Krafte vollends.

Wahrend nun dieser Vacarescu und andere Bojaren dem oder-
reichischen Agenten vertraulich mitteilten, dafs sie an eine kaiser -
liche Okkupation und die Vereinigung mit Siebenburgen dem gott-
lichen" geographischen Gesetze gemafs dachten, wahrend der Metro-.
polit Gabriel, and nicht er allein, im Jahre 1784 9 eine Einladung
an die Russen abgehen liefs, und schliefslich sogar rein Nachfolger von
Wien eine Neugestaltung der Dinge seitens der Christen erwartete 2),
gab die Flucht des zweiten Alexander Maurokordatos, der deshalb
Fir a r i s, der Flachtling, genannt wurde, nach Rufsland (1787), wo
er schon einmal ale Jangling gewesen war, noch eine Veranlassung
mehr zu dem lang erwarteten Kriege. Kaiser Joseph hatte seine
zweite russische Reise vollendet and hatte zu Cherson zusammen mit
Kaiserin Katharina, deren Alter von romantischen Traumen erfallt
war, ungeheuer weit ausschauende Plane geschmiedet. Durch einen
vereinten Krieg sollte ein dakisches, beziehungsweise neugriechisches
Reich fiir osterreichische Erzherzoge und ehemalige Ganstlinge des
russischen Hofes errichtet werden. Ein Weg nach Konstantinopel
war dadurch schon gefunden, dafs sich die Heere Rumianzows und
Potemkins, des kiinftigen.. Konigs von Dakien , in Bewegung
setzten und dafs auch die Osterreicher die Grenzen aberschritten.

Wie gewohnlich, waren auch diesmal die Russen wahrend
diesel grofsangelegten Krieges bei dem Angriffe auf die Grenz-
festungen erfolgreich and brachten sie in ihre Hande; aber dies-

1) Hurmuzaki, X, S. 14; vgl. Iet. literaturil romine, II, S. 139.
2) Arch. rom., II, S. 292f.
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mal gingen sie viel langsamer zu Werke, und erst 1790 kam
die Festung Chilia, welche die untere Donau 1) beherrschte und
wohin die Kaiserin schon vor 1787 einen Konsularagenten ge-
schickt hatte, in den Besitz der russischen Truppen. Die Oster-
reicher waren auch nicht besonders eifrig an der Arbeit, urn die
Vernichtung des osmanischen Reiches herbeizufuhren, und sie hatten
aufserdem anfangs so wenig Gluck, dafs sie sogar ein Mavrogheni
mit rumanischen Catane" (Soldaten nach europaischem Muster)
und tUrkischer UnterstUtzung mehrmals in kleineren Treffen zuruck-
zuschlagen vermochte und nicht nur rein Gebiet behauptete, son-
dern sogar bis gegen Kronstadt vordrang und die Bewohner durch
eine anspruchsvolle Prokla.mation zur Wiedervereinigung" mit dem
walachischen Ftirstentume auffordern konnte 2). Potemkin jedoch
safe in Jassy und nahm auf Kosten der eroberten Moldau die Aufser-
lichkeiten eines morgenlandischen Dynasten an, ja er hoffte hier
dauernd seine Residenz als anerkannter Furst der Donaurumanen
aufschlagen zu konnen. In dieser namlichen Zeit, die reich an
kindisch-romantischen Planen war wie kaum eine andere, arbeitete
Hertzberg, der Leiter der preufsischen Politik nach dem Tode
Friedrichs des Grofsen, darauf hin, durch die Preisgabe der
FUrstentUmer die Abtretung von Danzig, Thorn, Kalisch and Posen
far die preufsische Monarchie zu erwirken. Gleich nach dem Aus-
bruche der Feindseligkeiten bereits fragte Hertzberg bei dem konig-
lichen Gesandten in Konstantinopel an, ob sich die Pforte wohl
davon wiirde uberzeugen lassen, dafs es far sie das beste sei, wenn
sie Osterreich die gauze Moldau und Walachei und Rufsland
die Krim, Oczakow und Bessarabien iiberliefse gegen eine von
Preufsen, Frankreich und anderen lIachten" zu libernehmende
Garantie ihrer ubrigen Besitzungen. Der Kaiser sollte dafar den
Polen Galizien abtreten, um diese letzteren fur Hertzbergs Wunsch
gefUgig zu machen 5).

Die Moldauer hatten jetzt wiederum verraterische Beziehungen
zu den Russen unterhalten, und Rumianzow hatte seine Agenten,

1) Chilia si Cet.-Albg, S. 252-253.
2) Urechilt, Ist. Rom., Bd. III, S. 200.
3) Acte 0 frag,m., II, S. 266 ff.
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darunter den Jassyer Protopopen Strilbitzki, einen Russen, von
seinem Anmarsch verstandigt. In der schwungvollen Proklamation
vom 17.128. Februar 1788 erinnerte er die Landesbewohner, be-
sonders die Bojaren, an alles, was sie seit 1774 von den bar-
barischen Tiirken zu erdulden gehabt batten, die Ermordung
Ghicas, die Hinrichtung der Bojaren Bogdan und Cuza auf Befehl
Moruzis, und zwar mit Genehmigung der Pforte; jetzt sei es ihre
Pflicht, die tapferen Krieger" der Moldau zu sammeln und sie
den siegreichen Fahnen Katharinas zuzufiihren 1). Als nun die
Osterreicher der einheimischen Bevolkerung ihrerseits auch eine
solche geschickte Einladung iibermittelten und sich zum ersten Male
als die christlichen Erretter" aufspielten das Manifest war aller-
dings in trockenem Kanzleistile abgefafst 2) da fanden sie bei
ihrem Einmarsch in die Moldau nicht den geringsten Widerstand.
Der neue Furst Alexander Ipsilanti, der dem kommandierenden
General seine Gefiihle durch den katbolischen Pr efe tt o der mol-
dauischen Missionen entdecken liefs 3), viele Bojaren und alien voran
der Metropolit halfen nach Kraften bei der Einnahme des Landes
mit. Ipsilanti liefs sich in einem kaum ernst gemeinten Gefechte in
der Nahe von Jassy gefangennehmen 4). Nachdem die Tiirken ein-
gertickt waren, in Manoli Ruset Giani einen Nachfolger filr den go-
fangenen Alexander mitgebracht und die Kaiserlichen zum Riickzuge
nach der Bukowina gezwungen batten, erwartete man die Russen,
obgleich nicht mehr mit der alten Sehnsucht. Nach der Einnahme von
Hotin durch die Alliierten wurde im Oktober tatsachlich die Haupt-
stadt von den Russen besetzt, und diese neuen Eroberer hielten
der tiirkischen Offensive gegeniiber stand. Manoli Ruset tat jetzt in
der Nahe von Galati dasselbe, was sein Vorganger bei Jassy ge-
tan hatte. Schon im Jahre 1788 hatten etliche walachische Bo-
jaren die Osterreicher bei ihrem Erscheinen in der Walachei freudig
begriifst, und im November 1789 hatten jene, nachdem das tiir-
kische Waffengliick dahingeschwunden war, die walachische Haupt-
stadt bereits in ihrem Besitze. Der Prinz von Koburg nahm bier

1) Lfrechia, HI, S. 146 -147.
2) Ebenda, S. 157.
3) Studil zi doe. III, S. 328-329.
4) Hurmuzaki, X, Vorrede, S. xnu.

-,
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dieselbe Stellung ein wie Potemkin zu Jassy und fand namentlich
unter der jungeren Bojarengeneration Helfer genug 1). Schon im
Fruhling war von einem Kongresse die Rede, aber die Osterreicher
schlossen 1791 den Frieden zu Sigtow, wahrend die Russen noch
einige Wochen bis Januar 1792 warteten, ehe auch sie sich zum
Frieden von Jassy bequemten. Wiederum kehrten die Befreier
der Christen mit leeren Handen heim.

In den Vertragen ward diesmal keine spezielle Begiinstigung
der Fiirstenftimer ausgesprochen, aber wie friiher wurde den Bo-
jaren der Rat erteilt, sich der Privilegien wegen an die Pforte
durch eine schriftliche Eingabe, durch eine Kiageschrift, A r z, zu
wenden, und der russische Gesandte sollte ihnen dabei seine Unter-
stiltzung gewahren. Was die Moldauer durch ihr Mdmoire ver-
langten, ist uns nicht bekannt, und auch der Inhalt des wa-
lachischen Aktes ist nicht iiberliefert. Vor dem Frieden von Sigtow
vom August 1791 jedoch riefen die letzteren, welche schon wufsten,
dafs gewisse Hole die Vermittler des Friedens filr die Ruck-
gabe der Fiirstenftimer an den alten Herrn eintraten, in einem langen
Schreiben die gemeinsame Hilfe Rufslands und Osterreichs an, und
dieses Aktensftick ist in einem spateren Briefe des Geschichts-
chreibers des osmanischen Reiches, Hammer, wiedergegeben. Man
erkennt hierin wieder die Patrioten von 1774, denen die Russen
ale Befreier erschienen und die zum ersten Male bittere Kiagen
fiber die Fanariotenherrschaft erhoben, die den Verfall ihres Landes
von den Zeiten des Nikolaus Maurokordatos an rechneten, die
sich nach der Herrschaft eingeborener Fiirsten und der Verteidi-
gung des Vaterlandes durch seine bewaffneten Sane sehnten.
linter dem Eindrucke der machtigen Reformbewegung, die ganz
Europa ergriffen hatte, unter dem Einflusse des abendlandischen
Geistes, der durch die franzosischen Sekretare der Fiirsten, die
deutschen Arzte, die eingewanderten westeuropaischen Gewerbe-
treibenden und Kaufleute und die fremden Offiziere eingezogen
war und das philanthropische Ideal eingebtirgert hatte, und unter
dem Einflufs der neuen, geistreichen, aufruhrerischen Schriften er-
schienen jetzt lediglich die Gedanken von 1774 klarer ; dieselben

1) Documentele Cantacuzinilor, , S. 309ff. und die Zeitschrift B u ci um u I,
1868-1869.
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Empfindungen fanden lediglich einen besseren und kraftigren Aus-
druck. Die mafsgebenden Personen in der Walachei, die jetzt so-
gar an eine walachische Nation" zu denken wagten, wufsten
auf Grand der geschichtlichen Untersuchungen, die sie angestellt
hatten, um ihre alten Rechte nachzuweisen, dafs ihr kleines Land
anfangs nur in einem Vasallitatsverhaltnis zu dem grofsen tiir-
kischen Reiche gestanden hatte, dafs lediglich eine mifsbrauchliche
Verwendung von Bezeichnungen die Walachei wie die Moldau zu
2) blofsen tiirkischen Provinzen" gestempelt hatte und dafs die
Eingriffe in die unabhangige Gerichtsbarkeit der Fiirsten nur
Willkfirakte der Oberherren gewesen waren. Zwischen Ipsilanti,
der den Hatischerif, die feierliche Beurkundung der Privilegien,
verborgen gehalten hatte, und dem tollen, bojarenfeindlichen
Mavrogheni machten sie keinen allzu scharfen Unterschied. Sie
waren in ihrem Herzen tief gekrankt dariiber, dafs die Walachei
wahrend des letzten Krieges von den Tiirken als ein gewohn-
liches Paschalik oder Sandschakat" behandelt worden war. Ehe
sie wieder bedingungslos in die alte, verhafste Sklaverei der Heiden
und Barbaren zuruckkehrten, wollten sich die Bittsteller Heber auf
der Ste lle wie Lissabon und Lima von der Erde verschlingen
lassen". Als Garantie fur ihre Zukunft hegten sie eine Reihe
Wiinsche, und darunter finden sich auch einige neue Punkte: Schlei-
fimg der Donaufestungen, die bisher durch rumiinische Leistungen
instand gehalten worden waren, und Riickgabe des usurpierten
Landes in der Raja an die rechtmafsigen Besitzer, Erwahlung des
Fiirsten durch eine geringe Zahl von Wahlern aus den drei
Standen" des Fiirstentums, wie es ehedem Sitte gewesen war und
wie es zuletzt noch beim Tode Skarlat Ghicas, dem mit dem
Willen des Landes sein Sohn Alexander in der Regierung folgte,
gescheben war, ferner Abfuhrung des auf dreihundert und einige
Beutel festgesetzten" Kharadsch nach Konstantinopel durch zwei
Gesandte des Landes aller zwei Jahre, wie dieses schon der
Vertrag von 1774 bestimmt hatte, aber zugleich Ablieferung des-
selben an den tiirkischen Schatz durch die rassischen und osier-
reichischen Gesandten, damit kiinftig jede Erpressung von Ge-
schenken ausgeschlossen sei. Schliefslich sollten auch die Lieferungen
abgestellt und der Viehhandel vollig freigegeben werden. Das ist
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schon bezeichnend genug, aber die merkwiirdigste der den interes-
sierten christlichen Freunden vorgetragenen Forderungen besteht
doch darin, dafs auch eine allzu weitgehende Beaufsichtigung durch
diese selbet in diesen ersten Traumen der Unabhangigkeit ab-
gelehnt wird. Im Frieden soil kein christlicher Nachbar die Wa-
lachei besetzen dUrfen, sondern eine nationale Miliz soil deren Ver-
teidigung ubernehmen; im Kriege wunschen die Mitglieder des
Diwans, die das Gesuch unterzeichnen, dafs ihr Vaterland als
neutral angesehen werde". Dem Sultan soil das Fiirstentum nur
hinsichtlich der Tributzahlung unterworfen sein, und ale Schutz-
machte sollen b ei d e Kaiserhofe seine Entwickelung in ihre Obhut
nehmen. Die Urkunde spricht im Namen aller Mitglieder des
walachischen Rates, des Diwans der grofsten Bojaren 1).

Die Pforte ernanute in der Moldau Alexander Moruzi zum
Fiirsten, den altesten Sohn des Konstantin-Voda, einen edeldenkenden
jungen Mann, der in der Regierung keineswegs nur ein Mittel zu seiner
Bereicherung erblickte: Alexander hatte Bich durch die Vertretung
der tiirkischen Interessen auf dem Friedenskongresse dieser Gnade
wilrdig erwiesen. Der jetzt hochbetagte Michael Sulu bekam die
Walachei. Nach kurzer Zeit wechselten diese Fiirsten ihre Sitze,
und die Walachei hatte nun endlich das Vergni.igen, Moruzi als
Herrscher begriifsen zu konnen. Bei dieser Gelegenheit erdreisteten
sich die Bojaren, die der bisherige Mifserfolg ihrer Anstrengungen
durchaus nicht entmutigt hatte, und zwar ohne vorher ihren schon
ernaunten Fiirsten dariiber zu befragen, den mildtatigen, vaterlichen
Kaiser von Konstantinopel urn die Beforderung des Wohlstandes ihres
Vaterlandes durch die wohltatige Abschaffung des Fiirstenwechsels
zu bitten ! Kein Fanariote" konnte wohlwollender als Moruzi ge-
sinnt sein, and desbalb baten die Mitglieder des Diwans, dafs
ihnen dieser ale lebenslanglicher Furst vergonnt werden moge. Der
Wesier antwortete darauf nur mit einem kurzen Schreiben and
tat so, ale ob er den Wunsch der Bojaren nicht verstanden hatte 2).
So blieben denn die Farstentiimer das, was sie waren, und wurden
nur der Vergiinstigungen des Hatischerifs von 1792 teilhaftig, worm

1) Brief von Hammer, 10. August 1803, der von mir in Conyorbir1 literare,
Jahrgang 1901, S. 1126f., herausgegeben worden ist.

2) Cony. ht., Jahrgang 1901, 8. 11171.
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lediglich die schon bekannten Dinge, das Verhaltnis zu den Tiirken,
die Fursorge fur die Befriedung der Grenze und die Mlle des
Tribute, geregelt wurden.

Im Jahre 1795 erhielt Alexander Kallimaki, der Bruder des
enthaupteten Gregor, die Herrschaft caber die Moldau, und zwar
war er besonders dazu ausersehen, sich urn die polnischen Urn-
triebe" zu kiimmern. Sutu verschwand fur einige Jahre von der
Bildflache des politischen Lebens, und 1796 verlor auch Moruzi
sein Bruder, der geistreiche Georg, war jetzt nicht mehr Dol-
metsch der Pforte seine fiirstliche Wiirde. Der alte Ipsilanti
kam nun aus seinem Kerker in Briinn zurtick und erhielt fur
wenige Monate die Walachei, doch folgte ihm bald ein Gunst-
ling des Kapudan-Bascha, der sich als Befehlshaber gegen den
Widiner Rebel len Pasvantoglu bewahrt hatte, Konstantin Georg
Hanger li, der dann bald blutilberstromt von einem offiziosen Morder
von den Stufen des Thrones heruntergesturzt wurde. Kallimaki
beeilte sich, durch einen freiwilligen Verzicht aus seiner gefahr-
lichen Stellung herauszukommen, und der schlaue Sohn Ipsilantis,
Konstantin, ein Giinstling der Russen, denen er als politischer Ver-
rater allerlei Dienste erwies und der schliefslich in Kiew als Pen-
sioner Kaiser Alexanders starb, kam nunmehr in der Moldau zur
Regierung und nutzte sie selbstsuchtig aus. Er wurde im Jahre
1801 abgerufen, weil die Griechen gegen ihn intrigierten, und die
Moldau bekam einen zweiten Sutu zum Herrscher: Alexander, den
Schwiegersohn Kallimakis. Der al t e Suiu erwarb sich die Wa-
lachei, wurde aber von den unaufhorlich sengenden und brennenden
Horden des Paswan beunruhigt und floh deswegen nach Sieben -
burgen. Einige Wochen lang regierte der andere Sr0 in beiden
Fiirstenttimern, um zuletzt dem Konstantin Ipsilanti in der Walachei,
dem Alexander Moruzi in der Moldau zu weichen. Der erste
hatte nichts Bessepes zu tun, als den aufriihrerischen Serben Hilfe
zu gewAhren, und zwar in solch unverblilmter und unverschamter
Weise, dafs man in jedem Kaffeehaus zu Konstantinopel caber die
RAnke des walachischen Begs sprach. Im Jahre 1806 verlangte
Kaiser Napoleon, vom Ruhme seiner letzten Siege umstrahlt, in
seinem gewohnlichen gebieterisehen Ton die Entfernung der grie-
chischen Verrater aus den Fiirstentiimern. Er wollte jetzt gegen
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die Russen ziehen, und so hatte Freund Selim in Konstantinopel
vorderhand von diesen Beschtitzern eines Ipsilanti und Moruzi
der erstere war ubrigens niemals ein voller Anhanger der Russen
gewesen nichts weiter zu furchten.

Nun spielte sich in Konstantinopel vom August bis Dezember
1806 eine hochinteressante diplomatische Tragikomodie ab. Der
russische Gesandte drohte mit seiner sofortigen Abreise, und sein
englischer Kollege stellte ein Bombardement der Hauptstadt in
Aussicht , in der Art, wie es 1807 tatsachlich Kopenhagen zuteil
geworden ist. Moruzi und der Verweser des Landes an Stelle
des fliichtigen Ipsilanti erhielten neue Ernennungszeichen , die
Russen aber hatten die Dnjestrgrenze schon iiberschritten.

Es war die Zeit der Landerverteilung gekommen, in der Lander
und Volker in Masse verkauft wurden , und in den romantischen
Planen Napoleons wie in den realpolitischen Katharinas, die auf
eine gewaltsame Aufteilung des tOrkischen Reiches abzielten, spielten
die Fiirstenttimer eine bedeutende Rolle, deren Schilderung jedoch
mehr der diplomatischen Geschichte des modernen Europa angehort.
Nach dem grofsen Kriege gegen den Zaren verstandigte sich Napoleon
mit ihm im Juli 1807 zu Tilsit: in dem offiziellen Vertrage wurde
der ROckzug der Russen aus den FOrstentiimern ausbedungen,
daft:1r aber verpflichtete sich der Kaiser der Franzosen, seinerseits
Preufsen zu raumen. 1llundlich jedoch hatte Napoleon seinem
neuen Freunde versprochen, dafs er keine Schwierigkeiten machen
werde, wenn er die russische Donaugrenze aufrechterbalten wolle.
Die im August zwischen Russen und TOrken durch franzosische
Vermittelung abgeschlossene Konvention von Slobozia er]angte
keinerlei Bedeutung, denn schon im Jahre 1808 begannen neue
Verhandlungen zwischen den beiden grofsten Militarmachten Ober
das Los der Moldau und Walachei, beziehungsweise Ober die Be-
seitigung des faulen osmanischen Staatskorpers, zum Heile der
zivilisierten Welt. Bei der Zusammenkunft von Erfurt kam man
am 12. Oktober 1808 zu einem endgultigen Beschlusse. Die letzte
Revolution in Konstantinopel und die Absetzung des Sultans Selim
batten Napoleon und Alexander bewiesen , dafs die Turkei keine
Burgschaft mehr fur die Personen und tauter in der Walachei
und Moldau" iibernehmen kOnne, und so fielen sie denn natiirlich
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an das hochverdiente Rufsland, welches an anderer Ste lle, wenn
auch aus anderen Beweggrunden, such Finn land bekam. Im
Januar 1809 erwahnte Napoleon in seiner Rede an die gesetz-
gebende Korperschaft die Annexion beider Fiirstentiimer durch
Rufsland, und im Mai verstandigte letzteres ganz Europa auf
diplomatischem Wege davon, dafs die Einverleibung vollzogen sei.
Zugleich wurde der Krieg gegen die Tiirken energisch betrieben.

Aber Veranderungen vollzogen sick blitzschnell in jener
wundervollen, glorreichen und schmerzerfiillten Zeit. Im Jahre
1811 bot Kaiser Alexander, mehr oder weniger ernstlich, den
Osterreichern, die wegen dieser seiner Erwerbung" neiderfullt
waren, die ganze Walachei und die Moldau bis zum Sereth an, und
gegen Schlufs desselben Jahres erklarte bereits der franzosische
Kaiser, dafs er die Farstentamer schon als Besitzungen seines
Schwiegervaters, des Kaisers Franz, betrachte. Unterclessen kam
die drohende Wolke eines Bruches zwischen Frankreich and
Rufsland immer nailer, und nun suchten die Russen, die bisher nur
um der Form willen unterhandelt hatten, ihre entmutigten Gegner,
die Tarken, zu einem raschen Friedensschlusse mit ganstigeren
Bedingungen zu veranlassen. Kaiser Alexander verlangte nur noch
die Abtretung des Gebietes zwischen dem Dnjestr, der unteren
Donau und dem Pruth, welches den irrefiihrenden Namen Bessa-
rabien erhielt. Die Brader Demetrius und Panajotaki Moruzi, der
eine Dolmetscher bei der Pforte, der andere im tiirkischen Lager,
dienten beide mit ihrem grofsen Einflusse der russischen Sache,
und so wurde denn am 28. Mai der Vertrag zu Bukarest unter-
zeichnet, durch den die Moldau in zwei Teile gespalten wurde,
wovon der ostliche an Rufsland kam. Das war ein tar die Ru-
manen unheilvoller Tag.

Bessarabien erhielt Steuerbefreiung fur drei Jahre sowie Be-
freiung vom Militardienst zugestanden ; es bekam einen rumanischen
Gouverneur im Flecken Chi§inaa, der jetzt als Kischenew zur
Landeshauptstadt auserkoren war; einen Exarchen ernannte die mos-
kauische Synode. Das Gesetz, das die neuen Verhaltnisse regelt,
handelt fast nur von fremder Einwirkung: eine starke militarische Be-
satzung kam ins Land, russische Seminarien und Dorfschulen far die
barbarischen Moldauer" wurden gegriindet, und eine beinahe ewige
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Quarantane am Pruth sollte den Zusammenhang mit der tarkischen
Moldau" moglichst unterbinden. Diejenigen moldauischen Bojaren,
die nicht in Bessarabien bleiben wollten, wurden veranlafst, ihre
Giiter innerhalb einer bestimmten, kurzen Frist zu veraufsern, wo-
durch die meisten zu lacherlichen Preisen an Russen, Bulgaren
usw. gelangten, einige aber auch mit unsaglichen Opfern von den
eigenen Bauern angekauft wurden 1). In das alto Budschak, aus
dem die Tataren nunmehr verschwunden waren, rief eine eigens
far diesen Zweck geschaffene Amtsstelle, das Fremdenkontor,
Kolonisten verschiedener Nationen, Bulgaren, Lipowenier, Armenier,
auch Deutsche, und diese alle haben der Gegend einen seltsamen
Charakter verliehen, so dafs die Landschaft bis heute eine gewisser-
mafsen amerikanische oder sadafrikanische Farbung behalten hat.

Die Bojaren batten far ihre treu gedachten und treu ge-
leisteten Dienste gewifs diesen Lohn nicht verdient, und ebenso-
wenig das Land, welches fast unmogliche Opfer gebracht hatte,
urn wahrend sechs langer Jahre die keineswegs zartlichen Sol-
daten und Offiziere des Zaren zu ernahren. Im Jahre 1802 hatte
Rufsland der Pforte einen neuen Hatischerif abgerungen, worin
den Fiirstentiimern unerwartet viel versprochen wurde: die Ab-
schaffung aller seit 1783 eingeftihrten Steuern, das Recht des
Diwans, bei Proviantforderungen Gegenvorstellungen zu erheben,
panktliche und sofortige Bezahlung der Lieferungen, Rackgabe der
Cuter in der Raja, Besetzung der Amter im Lande in erster Linie
mit Landeskindern und endlich Festsetzung der Regierungszeit
eines Fiirsten auf sieben Jahre. Die Moldauer hatten durch die
Vorstellungen, die sie der russischen Regierung machten, die Ge-
wahrung dieser Privilegien erlangt, und in ihrem noch erhaltenen Bitt-
gesuche sind die alten Klagen fiber die unertraglichen Kosten der
inimerwahrenden Fiirstenwechsel und der Naturalienlieferungen fur
die tiirkische Hauptstadt zu finden 2). Von einem neuen Kriege
zwischen Rufsland und der Tiirkei erhofften diese patriotischen Bo-
jaren noch immer eine Wendung zu ihren Gunsten, wenn sie auch
nicht mehr wie vor dreifsig Jahren die Einverleibung ihres Landes

1) Doc. Callimachilor, I, S. 545 -546. Fur das gauze diplomatische Spiel:
.S tu r dz a, Acte si documonte, I.

2) Lit. si arta romans, V, S. 759ff.
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in das grofse christliche Reich wiinschten. Als die franzosischen.
Fiirsten" 1806 gegen den Hat" von 1802 und gegen den Willen
Rufslands ernannt wurden, fanden sie den Hof zu Jassy von Bo-
jaren entblofst, withrend ihre Wiener Kaleachen dem russischen,
Konsulate zueilten.

Gleich nach der Besitzergreifung ernannten die Russen Ipsi-
lanti zum Helfer ihrer Generale bei der bedeutenden Arbeit der
Steuereintreibung, und ihm wurde auch die Unterregierung in
beiden Ftirstentiimern anvertraut. Letzterer benahm sich jedoch
jetzt nicht besser als withrend seiner Arntszeit unter ttirkischer
Oberhoheit und ging nach dem Waffenstillstande von Slobozia flack)
Rufsland, um nie zuriickzukehren. Nachdem der Kaiser die
Pensionierung jenes griechischen Werkzeuges seiner Politik ver-
ftigt hatte, wirkte neben der militarischen Verwaltung nur noch
ein Bojarenausschufs. Dabei wurde nichts Wesentliches an den
ordentlichen und aufserordentlichen Forderungen gandert, und
schliefslich merkten die Moldauer, dafs lediglich ein anderes
Kaiserreich seine Grenzen bis an den Pruth vorgeschoben hatte.

Eine Klageschrift der Moldauer an die tiirkische Pforte oder
an die russischen Protektoren ist bisher noch nicht ans Licht ge-
kommen, dagegen liegt eine Eingabe an den neu ernannten Fiirsten
der verkleinerten Moldau vor, denn diese mufste nun, obwohl die
Bukowina, das neue Bessarabien, fehlte, den Oberherren gerade
so viel entrichten, wie &tiller, weil das Furstentum als solches-
noch bestand. In jenem immerhin bedeutenden Akte erscheinen
diese Bojaren den Walachen von 1 791 gegenuber als recht minder-
wertig, was ihre Liebe zum Vaterlande sowie die Hate und
Brauchbarkeit ihrer politischen Gedanken betrifft. In Bessarabien
betrauern sie nicht das blutige Stuck rumanischer Erde, das eine
fremde Hand willktirlich abgetrennt hatte, lediglich urn auch mit
einem bei der grofsen Volkerauktion Napoleons errungenen Vor-
teile zu prahlen ; nein, sie denken.nur an die verlorenen reichen
Weideplatze, an die fruchtbaren Acker der nunmehr russischen
Halfte der Moldau, an die Nachteile, die dieser Verlust dem
Schatze, den Zolleinktinften, dem Wojwoden und nicht zuletzt
ihnen selbst als Guts- und Skutelnikbesitzern verursacht 1).

1) Uricariul, 1V, S. 343ff ; 26. Oktober 1812.
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Uber die Bedeutung dieses Aktenstiickes diirfen wir uns
keiner Tauschung hingeben, denn ein Akt wie derjenige von 1791
steht niemals vereinzelt im Leben eines Volkes da; er wurzelt
vielmehr notwendigerweise tief in seinem ganzen inneren Leben. Das
Nationalbewufstsein in moderner Gestalt wurde endlich wieder in
dem rumanischen Volke wach, nachdem es lange scheinbar im Todes-
schlafe geschlummert hatte. Von Siebenburgen aus, von den armen
Priestern und Monchen der Jobagyen war die frohe Botschaft einer
grofsen romischen Vergangenheit und einer moglichen schbnen Zu-
kunft in kleinen, schlecht gedruckten, cyrillischen Bilchelchen and
Bilchern verbreitet worden; sie hatte nach langem Kampfe die
Schlafenden geweckt and ihre Augen dem Lichte wieder zugH,nglich
gemacht. Der stolze, reiche Bojare, der das Land regierte, der
hohe Priester, der erst gestern die Russen, die Vertreter der Ortho-
doxie, im Zeichen des griechischen Kreuzes bewillkommnet hatte,
die fremde Uniform mit dem heiligen Wasser bespritzend, der be-
scheidene Dasc A 1, der Sohn des Popen und Bauern, sowie der Ab-
kommling einer kleinbiirgerlichen Famine, sie alle hatten dieselben
Gefuhle and strebten nach demselben erlauchten Ideal wie der
arme Bewohner der fernen, geknechteten siebenburgischen Berge
und Fluren. Jetzt konnte zwar der russische Konsul einfach be-
fehlen, dafs ihm der griechische Forst Gehor schenkte; es konnte
auch ein Gobdelas, ein Lambros Photiades, ein Neophytos Dukas,
alles hochgelehrte Griechen, die reformierten Schulen in glanzender
Weise leiten, die Scarlat Kallimaki and Ioan Caragea, die neuen,
1812 eingesetzten Fursten, eingerichtet hatten. Die Schiller rumb.-
nischer Nationalitilt schlichen Bich langsam von der furstlichen Aka-
demie weg, wo man nunmehr Hellenisch, Neugriechisch, Lateinisch
and Franzosisch und mancherlei Wissenschaft erlernen konnte, um
zu einer ganz anderen, obgleich einfacheren, aber rumanischen
Schule zu gehen. Im Jahre 1821 konnte sogar Alexander Ipsi-
lanti, der Sohn des Konstantin-Voda, ein russischer General und
zugleich ein griechischer Furstensprofsling, erscheinen, urn die
Griechisch sprechenden Bojaren zum Freiheitskampfe fur die wieder
zu errichtende T12.cig aufzurufen. Allerdings nur einige junge
Idealisten, Gardearnauten, Griechen aus den Amtsstuben, grie-
chische Ladendiener and Handwerkslehrlinge gingen zu den

                     



206 5. Kapitel. Die Ttirkenkriege Katharinas II. u. d. rum. Fiirstentilmer.

Fahnen Alexanders fiber, um fur die hellenische Nationalidee zu
Sculeni, angesichts der russischen Grenze, zu Secu, in den mol-
dauischen Bergen und zu Drag4an1 in dem Oltlande fur ein verfehltes
Unternehmen zu kampfen, Leute, die nicht mit dem neuen Geiste
gerechnet hatten. Die ubrigen aber, und das war die Masse,
dachten an die Wiederbelebung ihrer eigenen alten, edlen Natio-
nalitAt. Mochten auch die Tiirken 1819 1) ein spezielles Regle-
ment fur die rumanische Regierung einfUhren, durch das nur
die Glieder einiger griechischer Familien, die Dolmetscherstellen
innegehabt batten, ale thronfahig bezeichnet wurden, und wobei man
auch die Bojaren den Familien als Klientel zuteilte, es fallen doch
alle, dafs diese Verordnung nicht lange Bestand haben konne.
Nach der griechischen Revolution kamen die Russen 1826 im Ver-
trag zu Akkerman in die Lage, der Pforte neue Bedingungen
fur das Wohl der FUrsten abzuringen; sie setzten dann auch
nach dem neuen Kriege mit den Tiirken 1829 im Frieden zu
Adrianopel dieses gute Werk fort und schenkten schliefslich den
beiden LAndern das Fein durchdachte und gut ausgefUhrte R6 g 1 e -
ment or g ani qu e von 1832. Von nun an, seit diesem Wende-
punkte, den die Jahre 1812 bis 1821 bezeichnen, war die Sorge
des rumAnischen Volkes far seine Zukunft weder mit den russischer-
seits gehegten Planen einer Aufteilung der Tiirkei verknupft, noch
mit dem Geliiste, alle Orthodoxen zu vereinigen, oder mit einer
philanthropischen Liebe der Ostlichen Nachbarn zu den Christen.
Zu einem fark da se waren die ausgesogenen Bewohner der
FUrstentUmer allerdings nicht fghig, aber sie arbeiteten im stillen,
so viel wie ihre Krafte gestatteten, und keinen glinstigen Augen-
blick der europaischen Politik haben sie unbenutzt vorubergehen
lassen. Diesen Werdegang, diesen langen hartnackigen Kampf gegen
Fremde, und nicht zuletzt gegen die eigenen Volksgenossen, an-
gefangen von dem armen, kranklichen und unbeholfenen sieben-
burgischen Monche Samuil Clain von Blaj (Blasendorf) bis herab
zu dem siegreichen rumanischen Konig Carol I., gilt es jetzt zu
beschreib en.

1) Acts si fragm., II, S. 545ff.

                     



Siebenter Abschnitt,
Entstehung, Kampf und Sieg des National-
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1. Kapitel.
Die Kulturentwickelung und die bAuerlichen 'ample

in Siebenbiirgen.
Wahrend Brincoveanu, von Rumanen und Griechen umgeben,

die Geschicke der Walachei gliinzend als militarisch ohnmachtiger
Vasallfiirst lenkte, hatte Osterreich durch Waffengewalt das Land.

1) I. Literatur fiber die siebenbilrgisch-rumanischeKultur-
entwickelung:

1. Bunea, Than Inocentiu Klein (1900): ausgezeichnete Biographie des
grofsen Verfechters der nationalen Rechte auf dem unierten Bischofstuhle.

2. Jorga, Istoria literaturil romine in sec. al XVIII lea, Bd. II (1901).
3. Jorga, Sate t}i preofI din Ardeal (1902): Kulturzustiinde in Sieben-

biirgen bis zum Horiaaufstande; dieser selbst wird von N. Den susianu: Revo-
lutia lui Horia (Bukarest 1884) geschildert.

4. Bunea, Vechile episcopii romine din Ardeal (1902): die siebenbiirgische
Kirchengescbichte bis zur Union mit der katholischen Kirche. Neuerdings sind
noch hinznzuftigen: Bunea, Ierarchia Romani lor din Ardeal qi Ungaria (1904)
und mein Mitteilungen in den Jahrbtichern der rum. Akademie, XXVII, S. If.

5. Bunea, Episcopii Petra Paul Aron gi Dionisie Novacovid (1902): bei
Schilderung der Tatigkeit dieser hoiden Bischofe (einer uniert, und der andere
nichtuniert) wird das ganze Leben in Siebenbiirgen ungefiihr zwischen 1750 und
1770 beschrieben.

6. Papiu Ilarian, Istoria Romani lor din Dacia superiore, Bd. II (Wien,
1863): enthalt die wichtigsten Memoiren fiber die rumanischen Bewegungen und
Ktimpfe von 1848.

7. Baritiu, Pgrti alese din istoria Transilvaniei (3 Bde., 1889-1891),
von der rumanischen Akademie herausgegeben: eine episodenartige Geschichte

                     



208 1. Kapitel.

Siebenburgen an sich gebracht. Der letzte ungarische Furst der
Provinz, der junge Apaffy 1I., hatte abgedankt, und im Frieden

der Siebenburger Rumanen, in welcher besonders die Bande II und 1II, wo der
groin Verfasser von seiner Zeit spricht, lehrreich Bind.

8. N. Popes, Andreiil baron de §aguna (Hermannstadt, 1879): Biographie
des grofeen Bischofs, von seinem beaten Helfer verfafst.

9. Ilar i on Pug cariu, Mitropolia Romanilor ortodoxi (Hermannstadt,
1900): bedeutend far die neuere Entwickelung der nichtunierten Metropolie.

10. E u g en Brote, Die rumanische Frage in Siebenbiirgen (Berlin, 1895):
grandlegendes Buch eines angesehenen Mitgliedes der rumanischen Nationalpartei
(such franzasisch, italienisch und rumanisch erschienen).

II. Fiir das rumanische Leben im heutigen Konigreiche kommen
folgende Schriften in Betracht:

1. Ari cescu, Istoria Revolutiel de la 1821 (Bukarest, 1874; 2 Made):
eine etwas belletristische Erzahlung der bauerlichen Bewegung von 1821, aber
mit Beniitzung der spater erloschenen miindlichen Uberlieferung.

2. B i besco, Le regne de Bibesco (Paris, 1893, 2 Bande) : eine Ver-
teidigungsschrift des Sohnes far den zu oft geschmahten Vater, mit zahlreichen
Aktenstiieken. Anderes Material in den neugedruckten Debatten der gesetz-
gebenden Versammlungen, Analele parlamentare ale Romanies (Bukarest, 1890f.).

3. Anul 1848 (Bukarest, 1902f.): anonyme Sammlung, die das gauze Material
fiir die 1848er Verbaltnisse in fad Bandon enthalt; es konnten nur die fanf
bisher erachienenen beniitzt werden.

4. Acte gi documents relative la istoriarenagtere1Romania, von D. Sturdza
im Verein mit anderen herausgegeben (18881, bisher 9 Made): neben einer
Sammlung der alteren rumanischen Vertrage werden Briefe, Zeitungsartikel,
Broschiiren und Debatten der Adhoc-Versammlungen mitgeteilt, 1848 bis zur
Zeit Cuzas.

5. X en opo I, Domnia lul Cuza-Voda (Jassy, 1903): Geschichte der Re-
gierung Cuzas mit Benutzung von vielen ungedruckten Aktenstiicken; etwas
trocken und nicht fehlerfrei. Eine Publikation der Papiere Cuzas durch
D. St urdza wurde von der rumanischen Akademie beschlossen.

6. Aus dem Leben Konig Karla von Rumanien (Stuttgart, 1894-1900;
4 Bande): auf Grund d personlichen Papiere und eigenen taglichen Aufzeichnungen
des Konigs verfafste Memoiren von grofser Genauigkeit und Reichhaltigkeit (bis 1881).

7. Trelzecl anl de de Domnie al regelul Carol (Ausgabe der rumanischen
Akademie; Bukarest, 1897, 2 Bands): Roden, Briefe usw. des Konigs mit Regesten.
Franzasisch ist der I. Band, mit Auszugen aus Nr. 6 und verachiedenen kleinen
diplomatischen Publikatiouen bereichert, ale Le roi Charles Jar de Roumanie:
(Bukarest 1900-1904, 2 Bande) durch D. S tur d z a herausgegeben worden.

8. T. Maier es cu, Discursur1 parlamentare (4 Bands ; Bukarest, 1897
bis 1904): der grofse Redner bringt als Vorrede zn jedem der 4 Bande Dar-
stellungen, welche eigentlich die neueste Geschichte Rumaniens enthalten.
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von Carlowitz (1699) batten auch die ttirkischen Oberherren, die
bisher Tao ly, den Konig von Ungarn", gegen_die Kaiser lichen

Ounterstatzt batten, denselben fallen lassen. Die aber
waren daran gegangen, dem schonen eroberten Lande eine Ver-
waltung zu geben.

Es gab dort drei anerkannte Nationen, von denen jedoch
eine, die der Szekler, sehr herabgekommen war; ihre Glieder hatten
sich zum grofsten Teile in die Reihen der armen Bauern verloren
und stellten soma im 18. Jahrhundert keinen wesentlichen Macht-
faktor dar. Auch die Sachsen reprasentierten jetzt, trotz ihrer
Bildung und des ererbten Reichtums, nicht mehr das, was sie bis
zum 17. Jahrhundert gewesen waren. Allmahlich hatten sie den
laihnen Handel mit den Blochen" jenseits der Berge, mit dem
entfernten Morgenlande vergessen und ihre grofse Vermittlerrolle
vollig ausgespielt. Dennoch besafsen sie einen recht grofsen Teil
des Grand und Bodens, auch die meisten and beaten StAdte, und
hielten zAhe an ihren alten Privilegien fest, die im Verein mit dem
aufgespeicherten Ertrag ihrer Arbeit ihre Rechtstitel bildeten.
Die magyarische Aristokratie war durch die Kriege der Rakeczy
bedeutend geschwacht worden, and ihre Reihen hatten sich wahrend
der barbarischen ttirkischen Ztige fithlbar gelichtet. Hochgebildet
waren sie, obgleich sich hier und da gate Schulen fanden, gewifs

9. Frederic Dam e, Histoire de la Roumanie contemporaine (Paris, 1900):
interessantes, pikantes Werk, aber ungenau und emporend parteiisch fur Rufs-
land und einige politische Personlichkeiten Rumaniens. Eine zereetzende Kritik
von St. Or gsanu, in den Convorbirl literare, 1900: Dame antwortete darauf
mit Schmahungen. Vgl. auch moine Broschiire D. Frederic Dame si Ist. Ro-
mgnie1 contemporane (Bukarest, 1900).

10. Bei coianu, Geschichte der rumiinischen Zollpolitik (Munchen 1895):
nutzlich.

11. Stur dz a, Chestia Dungri1 (1900): bringt das Material zur Beurteilung
dieser Frage.

12. Fur die Agrarfrage die Arbeiten A. C. Cuz as: Teranul si clasele diri-
ginte (Jassy, 1898); Despre populatie (Jassy 1900, vgl. von demselben Era noug

Generatia de la 1848, Jassy 1889) und eine Dissertation von Chebap: Legea
ruralg de la 1864 (1902). Aktenstiicke sind von Bibicescu und Pang
Buescu gesammelt (bei Che bap die gauze Bibliographie).

13. Verax, Les Juifs de Roumanie (Bukarest, 1903): besonders an sta.
tistischen Tabellen sehr reich.

si
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nicht, and einem Reisenden erschien ein solcher grofser Grund-
besitzer so roh wie ein Edelmann aus dem 13. Jahrhundert" 1).
In vielen Fragen konnten sie tiberdies nicht einheitlich vorgehen,
well sie religiOs in Katholiken und Calvinisten und these
letzteren batten die Oberhand gespalten waren. Sie waren aber
tapfer, stolz and von einem uniiberwindlichen Herrschergefuhl
durchdrungen. Neben diesen Grofsen, Reichen und Machtigen
lebten nun als vierte, aber nicht anerkannte Nation in zahlreichen,
schlecht gebauten Dorfern rumdnische Bauern. Auf sa.chsischem
Boden fiihrten sie noch ein ertragliches Dasein, and viele von ihnen
waren Grundbesitzer; in den Gespanschaften jedoch, in denen der
grofse und kleine magyarische Adel waltete, war ihre Stellung die
des Leibeigenen, der selbst nichts besitzt and dem seine Herren
alles Erdenkliche aufbiirden. Ihre Lage war sicherlich noch viel
elender, als die der geknechteten rumanischen Bauern in der Wa-
lachei und Moldau, and dies macht die haufige Flucht der Jobagyien
in a r a, ins Land", verstiindlich.

Osterreich hatte and in diesem Zeitalter war es ja kaum
anders moglich nur das eine Ziel, das Land auszunutzen; ea
wollte in Siebenbiirgen lediglich fiskalische Erfolge erzielen. Aber
die Sorge urn den Steuerertrag fiihrte naturgemdfs zur Vorsorge
fur die Steuerpflichtigen, and diese bestanden zum grofsten Teile
aus den verachteten Walachen", die, in menschenwurdigeren Ver-
hdltnissen lebend, zweifellos mehr und piinktlicher bezahlt hatten.
Trotzdem war an ein Gesetz, das eine Besserung der Lage des
Bauernstandes gebracht hatte, nicht zu denken. Denn nur mit
Entrustung und Ungeduld trugen jetzt wie in den Tagen Kaiser
Rudolfs and Kaiser Ferdinands die hochfahrenden, selbstherrlichen
Magnaten Siebenbiirgens das deutsche Joch und suchten schon
nach einem Kr.uppratendenten, der einen Apaffy and Tokoly als
nationaler Fiihrer ersetzen konnte. Die Wege der Provinz waren
damals noch nicht fur die Bewegung grofser Truppenmassen ge-
eignet; die Karlsburg von Gyula-Fehdrvar beherrschte damals.
noch nicht das flache Land. Andere Interessen nahmen aber auch
die Krafte des osterreichischen Herrscherhauses in Anspruch, and

1) Eder, Notationes historicae: Hdschr. fol. germ. 288 der Bibliothek des.
Nationalmuseums von Budapest. Gemeint ist Al. Barcsai von Marosnemethy.
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so gab es nur einen einzigen Weg, urn auf Grund der alten, un-
angetastet bleibenden Verfassung den Ruma,nen ein besseres Leben
zu ermoglichen und zugleich leistungsfahigere Steuerzahler aus
ihnen zu machen. Dieses eine Mittel bestand darin, sie von ihrem
schismatischen" Glauben zu einer aner kannten Religion heriiber-
zuziehen , um Bann spater vielleicht auch ihre Nationalitat staats-
rechtlich anzuerkennen. Die calvinistischen Farsten hatten, ohne
an eine kunftige Befreiung zu denken, die von Michael dem
Tapferen gegrundete siebenbargische Kirche vollstandig unterjocht
und ihr nur ein Scheinleben gelassen. Schon unter dem ersten
Rakoczy, den zuerst der Bekehrungseifer erfafste, war der wa-
lachische Bischof nur fur das Volk" ein Vladica", wahrend ihn
der Staat lediglich als Superintendenten anerkannte. Sein Glaube
gait an dieser Stelle ebensowenig als solcher, es war vielmehr
nur von einem griechischen, serbischen und walachischen Ritus"
die Rede, wahrend als einzige gesetzliche Kirche in Siebenburgen
die calvinistische des Fiirsten gait. Die rumanischen Seelsorger
hiefsen jetzt nicht mehr pr e o ti oder p op 1, wie in der Zeit des
Schismas, sondern feiner past° ri, Pastoren, und ihre Oberen,
die Protopopen, bekamen nach calvinistischem Beispiele sehr aus-
gedehnte Privilegien, so dafs sie von dem gleichzeitig herab-
gedruckten Bischofe gewissermafsen unabhangig wurden. Der
Superintendent war dem rechtglaubigen Bischof" in jeder Hin-
sicht untergeordnet. Letzterer fuhrte die Oberaufsicht fiber die
Hilfskirche mit orientalischem Ritus: er prate den walachischen
Kandidaten, der Superintendent werden wollte, empfahl ihn dem
Fiirsten, der ihn dazu zu ernennen hatte , und schrieb ihm die
2, Punkte " und Bedingungen" vor, auf die er schworen mufste.
Er konnte in der Synode seines Untergebenen erscheinen, er be-
einflufste die Verordnungen der jahrlich einmal stattfindenden Ver-
sammlung, welche eine Annaherung an den Glauben Calvins be-
zweckte, und alle Irrtamer ", die gr e q elf der griechischen Kirche
und der alten Religion, mitleidslos ausrottete, eine neue Ordnung
der Sakramente einfahrte, die Verehrung der Heiligenbilder ein-
schrankte und iTherall die Volkssprache aufzuzwingen suchte,
wahrend andrerseits auch Propagandaschriften verbreitet wurden.
Der Bischof; das magyarische Kirchenhaupt, war auch die oberste
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Instanz far die walachische kirchliche Jurisdiktion; vor ihm er-
schien die Pastorendeputation und iiberbrachte die Beschliisse der
Synoden zur Durchsicht und Bestatigung. Diejenigen V1 a die 1,
die keinen besonderen Eifer far die Reformation zeigten , wurden
grausam bestraft ; das sollte ihnen und ihrem Volke zeigen , dafs
sie lediglich kraft farstlichen Willens etwas seien. Iorest wurde
eines unsittlichen Lebens beschuldigt und mit der Rute wie ein
Strafsendieb gezachtigt; der gelehrte Sava Brancovicl, ein Freund
des walachischen Fiirsten §erban Kantakuzino, ein allseitig ver-
ehrter Mann , der sein Geschlecht bis auf die serbischen Des-
poten zurackfahrte und seinen Sitz in wiirdiger Weise einnahm,
wurde abgesetzt, von der Synode gerichtet und in den Kerker
geworfen, den er erst als Sterbender verliefs.

Einer solchen Kirche gegenuber konnte man von der Union
mit einer anderen Kirche, welche denselben Ritus" anerkannte,
und von denjenigen, die selbst kein festes Dogma mehr hatten, dog-
matische Zugestandnisse forderte, mit Aussicht auf Erfolg sprechen,
besonders wenn es sich um die Kirche handelte, welcher der Kaiser
nicht nur angehtirte, sondern der er auch in aller nur denkbaren
Weise diente. Schon 1692 verordnete er, dafs die griechischen"
Priester, welche die Union annehmen warden, die der katholischen
Geistlichkeit zustehenden Privilegien ebenfalls geniefsen sollten;
1696 erschien ein katholischer Katechismus, den der unter den
Walachen als katholischer Apostel auftretende Jesuit Baranyi heraus-
gab. Im folgenden Jahre wurde tine Generalsynode abgehalten,
welche die vier neuen den Rumanen vorgeschlagenen Punkte
Primat des Papstes, Gebrauch des ungesauerten Brotes, Purgatorium
und das fi 1 i o que annahm, die sich aber auch ausdrffcklich die
Gleichstellung ihrer Geistlichen mit dem katholischen Klerus, Schulen
und alle anderen.Rechte fur sich und das walachische Volk aus-
bedang I). Der nunmehr unierte" Bischof Teofil starb jedoch
bald, und seinem Nachfolger, dem jungen Atanabie Anghel, war
es vorbehalten, die Union auszugestalten. Das war ein vergniigter
Herr, der lustig lebte, frahlich tanzte und ein Bild von den ru-

1) N ill e s , Symbolae ad illustrandam historiam Eeclesiae orientalis in ter-
ns Coronae S. Stephani (Innsbruck 1885), S. 165 ff. Vgl. Sate qi preo4T, S. 170 ff.
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manischen Pralaten gibt, wie sie die vaterliche Sorgfalt der Cal-
vinisten herangebildet hatte. In Bukarest ward er wie alle seine
Vorganger, kanonisch" gewahlt und geweiht, und bei dieser Ge-
legenheit traf er Brincoveanu, einen Vorkampfer der Ortho-
doxie, den streng orthodoxen alten Metropoliten Teodosie und be-
sonders den grofsen Vertreter des rechten Glaubens, den Patri-
archen von Jerusalem Dositheos, der ihm alle erdenklichen Rat-
schlage und Ermahnungen gab, um ihn vor der katholischen An-
steckung zu bewahren. Doch das hatte keinen Erfolg. Vielmehr
wandte er sich nach seiner Riickkehr nach Siebenbiirgen alsbald
an den kaiserlichen Hof und erhielt im April 1698 eine Urkunde
fiber die Rechte des unierten Klerus; am 7. Oktober nahm dann
eine zweite grofse rumanische Synode die Union an, indem sich
die zahlreichen Teilnehmer feierlich als Mitglieder dieser heiligen
romisch-katholischen Kirche" bekannten 9. Eine Bestatigung der
Popenprivilegien seitens des Kaisers folgte bald nach, und untet
gewissen Einschrankungen gab auch das ungarische Gubernium
Siebenbilrgens seine Zustimmung. Mehrere Jahre vergingen, ehe
der Glaubenswechsel, die Apostasie" des Atanasie seinen Gonnern
in der Walachei bekannt wurde. Aber im Jahre 1701 reiste er
personlich nach Wien, ging in einzelnen das Dogma beriihrenden
Fragen noch weiter und legte sein Bekenntnis schriftlich nieder.
Danach wurde er zum Bischof der walackschen mit der heiligen
romischen Kirche unierten und vereinigten (impreuna t
Religion in Siebenbargen und den ungarischen Teilen, welche
zu Siebenburgen gehoren," ernannt, bei seiner Riickkehr aber
in glanzender Prozession von den Beamten und seiner ganzen
Priesterschaft in die Kirche Karlsburg gefiihrt, an deren Taren
die Gegner des geschehenen Glaubenswechsels zwar protestierten,
aber ohne damit etwas zu erreichen. Atanasie hatte die Abhangig-
keit vom ungarischen Primat anerkannt und als Berater in
schwierigen dogmatischen Fragen und bei der Handhabung des
kanonischen Rechts einen katholischeu Kleriker aus dem Jesuiten-
orden als Theologen" an seine Seite gerufen. Seiner Autoritat

1) Die Aktenstficke finden sich bei G. PopoviciU, TJniunea Romanilor
(Lugoq 1901), S. 83ff.

a)
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war dies sicherlich nicht besonders zutraglich, und ebensowenig die
Anordnung, die er traf, dafs das Kirchenvermtigen des ganzen
Sprengels nicht von ihm selbst, sondern von Kuratoren" verwaltet
warden sollte. Den Metropolitentitel hatte er schon abgelegt. Nun-
mehr begann aber erst eigentlich der grofse Kampf, denn es gait,
die Durchfuhrung der dem rumanischen Volke durch die kaiser-
lichen Patente gewahrleisteten Rechte zu erzwingen.

Der arme Atanasie war nicht der Mann dazu; solange er
lebte, lag die ganze Verwaltung seiner Ditizese in den Handen
seines jesuitischen Beraters und Herrn. Er verlangte fur sich
nichts und war zufrieden mit den Titeln, die ihm zugefallen waren.
Wahrend die gefahrliche Emporung Franz Rakdczys ganz Sieben-
burgen erschiitterte, wahrend die nichtunierten Rumanen, d. h. die,
welche noch dem alien Glauben anhingen, einen Ioan Tircg, als
ihren Bischof anerkannten, hielt die osterreichische Regierung die
Zeit noch nicht fur gekommen, urn such sonst etwas zugunsten
der lediglich in religioser Hinsicht gewonnenen Walachen zu unter-
nehmen. Atanasie, der vielleicht nicht einmal selbst unerschutter-
lich feet in seinem neu angenommenen Glauben war, starb 1713,
und man dachte daran, ihm einen fremden, vollig katholischen
Nachfolger, der nach keinem besonderen Ritus lebte, zu geben.
Endlich ward loan Patachi, der einem adligen Geschlechte ent-
stammte, unierter rumanischer Bischof; er hatte zu Rom studiert,
war dann mehrere Jahre katholischer Missionar in Siebenburgen
gewesen, hatte aber trotzdem seine Nation nicht verleugnet. Aber
zugleich mit seiner Ernennung verlor die griechisch-katholische
Kirche wesentliche Rechte. Zunachst wurde Patachi nur zum
Bischof fur die Rumanen, Griechen, Ruthenen und Serben" 1)
in Siebenburgen und den dazu gehorigen Gespanschaften ernannt ;
dann wollte der natternannte katholische Bischof fur Siebenburgen,
Martonffy, diesen anderen von Rom abhangigen Pralaten neben
sich in Karlsburg nicht dulden, und die alte Kirche des Ftirsten
Michael wurde hier aus militarischen Rucksichten geschleift. Schliefs-
lich ging man mit dem Gedanken urn, dem zweiten unierten
Bischofe der siebenburgischen Rumanen Einktinfte aus Gherla

1) Nillos, S. 409-411.
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(Szamosujvdr) und dem Fogarascher Gebiete anzuweisen. In Fo-
garasch (Fagara0 selbst, wo es eine schtine rumanische Kirche
gab, die walachische Farsten erbaut batten, mufste nun Patachi
seine Residenz aufschlagen; er wurde vom Papste ale Bischof von
Fogarasch bestatigt und dabei zugleich von jeder Unterordnung
unter den ungarischen Primat befreit. Patachi hatte kein langeres
Leben ale sein Vorganger; schon 1727, nachdem er kaum vier Jahre
lang ordnungsgemafs regiert hatte, wurde er zu Grabe getragen.

Von den drei Kandidaten, die dem Kaiser der Sitte gernafs
vorgeschlagen wurden, wahlte Karl VI. den einzigen, der Rumane
war, Ioan Micu, den Sohn eines wohlhabenden Bauern, der trotz
seiner dreifsig Jahre noch immer zu Tyrnau, wo die Jesuiten ein
Kollegium far die Schismatiker errichtet batten, seinen Studien ob-
lag. Er war weder Priester noch Manch, wie es die Kirche von
einem Bischofskandidaten verlangte. Bald darauf ward Micu vom
Kaiser auf seinen Wunsch nach dem Beispiele der Karlsburger
Bischae, die von Rechts wegen Barone waren, zum Baron Klein"

Micu bedeutet Klein erhoben, trat dann ins Kloster von
Munkacs, um sein Noviziat zu machen, und wurde hier 1729 zum
Bischof geweiht. Jetzt konnte er seine wahren Absichten offenbaren
und mit der ganzen Kraft einer energischen, unbezwingbaren Natur
fur deren Verwirklichung eintreten.

Diese bestanden in nichts Geringerem, ale dafs er die Ver-
beifsungen der Kaiser in Tatsachen umsetzen wollte; er wunschte
den unierten Klerus dem katholischen tatsachlich gleichgestellt zu
sehen, und das ruma.nische Volk, nach siebenburgischem Rechte
zur Nation" erhoben, sollte ale vierte neben den drei alteren
Nationen in das kulturelle und politische Leben eing9fiihrt werden.
Auf die Wiener Urkunden gestiitzt, glaubte er mit den politischen
Forderungen beginnen zu milssen, und da er das Schisma in
seiner Kirche als nicht vorhanden betrachtete, benahm er sich bald
als Fiihrer der gesamten zahlreichen, treuen und verdienten ru-
manischen Bevolkerung Siebenbtirgens.

Er ging alsbald nach Wien, wo man seine Wansche zwar
anhOrte, aber nur, um sie einer feindlich gesinnten Kommission des
siebenburgischen Landtags zu iiberweisen. Die Entscheidung
zog man immer hinaus, bis ein zweiter Ausschufs ernannt wurde,
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der zu einem unannehmbaren Vorschlage gelangte. Die histo-
rischen Rechte und die uberlieferte Unterdrikkung wurden hart-
nackig im Verein mit Demonstrationen, Hohngelachter und Schimpf-
worten gegen die Forderungen dieses einfachen walachischen
Priesters ins Feld gefahrt, obwohl dieser wufste, dafs sich sein Volk
noch aus der Zeit Trajans auf diesem Boden befindet, wo es
tausend Jahre lang gelitten hat "'), und obwohl er selbst infolge
kaiserlicher Verftigung Mitglied des Landtages war. Als die ge-
liebte junge Konigin, Maria Theresia, ihrem Vater folgte, reiste
der walachische Bischof abermals an den Hof, sprach sich aber
dieses Mal klarer als ehedem aus. Er verlangte fur seine Priester
die p o r ti o can onic a, aber fur seine geistliche Verde auf den
Diirfern, die das alteste und zahlreichste Volk des Landes" dar-
stellte 2), nur zwei feste Arbeitstage in der Woche; aufserdem
sollten die Rumanen alle zusammen als vierte Nation" anerkannt
werden. Aber die Konigin hatte ihr Erbe gegen fremde Feinde
zu verteidigen, und die Bitten verhallten deshalb ungehort. Da
versuchte Klein einen anderen Ton anzuschlagen: er benutzte den
festlichen Empfang, den man dem serbischen Monche Visarion
Sarai bereitete, welcher allenthalben unter den Rumanen..Los von
Rom" predigte, um seinem Verlangen grofseres Gewicht beizulegen.
Als er aber wiederum in Wien erschien, mufste er die Einkerkerung
fiirchten und floh deshalb an die Kurie, um mach einem langen
Verteidigungskampfe gegen den kaiserlichen Hof, die Jesuiten und
seinen eigenen, ihm untreu gewordenen Stellvertreter 1751 seine
Wiirde niederzulegen.

Seine Leiden und ihr Zweck, der zwar nirgends offen an-
gegeben, aber dennoch von der Bevolkerung erraten wurde,
machten aus dem Ioan Inoceniu Micu Klein, von dem sich frilher
die Anhanger der alten Kirche wahrend seiner Visitationsreisen
voll fanatischen Grauens abgewandt hatten, jetzt einen wirklichen
Bischof, einen Verteidiger, Leiter und Martyrer des ganzen sieben-
biirgischen Rumanentums and daruber hinaus auch desjenigen in
den benachbarten Gespanschaften, wo die serbischen Banatbischiife
unter den Rumanen bereits religiosen Einflufs gewonnen hatten.

1) Nilles, I, S. 527-529.
61) Ebenda, S. 518-519.
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Die Bauern wollten nichts mehr von der seligmachenden dogmatischen
Union horen and begegneten jedem Prediger mit dem schmerz-
lichen Rufe: Episcopal nostru, episcopul nostru", d. h.
unser Bischof, unser Bischof". Uberall regte Bich bei dieser po-
litischen und sozialen Unzufriedenheit der Wunsch nach einer Be-
freiung von Rom, das den Unterdrackten keine Besserung ihrer Lage
gebracht hatte und bringen konnte. Vergebens wurde der anfangs
exkommunizierte Vikar Peter Paul Aaron durch seinen Bischof
vom Banne befreit; vergebens ward er der Ordnung gemafs
Kleins Nachfolger auf dem Bischofstuhle von Fogarasch, wenn
er auch seine Dorfresidenz zu Blaj (Blasendorf, Baldzsfalva) auf-
schlagen mufste; vergebens unterstiitzten ihn die Behorden mit
ihrer ganzen Autoritat. Totz alledem schien, zu einem gewissen
Zeitpunkte wenigstens, die Union todlich getroffen zu sein. Ein
Nachahmer des Serben Visarion, der Priester Sofronie aus Cioara,
der ubrigens kaum lesen und nur mangelhaft schreiben konnte,
verfagte als absoluter Herr fiber die See len, fiber die Fauste and die
Waffen der Bauern in zahlreichen Dorfern, and wahrend des harten
Kampfes, den die Kaiserin mit ihren machtigen auswartigen
Feinden zu bestehen hatte, war es far die Regierung unmoglich,
gegen diesen Dorfpropheten entscheidende Repressivmafsregeln zu
ergreifen. Ubrigens sprach Sofronie, der Verwaster und Verfolger,
in seinen Reden, Denkschriften und Bittgesuchen weniger

christlichen
von Rom

and Konstantinopel, von reinem und unreinem Glauben,
als vielmehr von den Priestern , die keine Steuern zablen sollen,
und von allerlei alten and neuen Bedrackungen, die nicht das ge-
iingste mit der religiosen Frage und den vier Punkten", dem
Purgatorium and dem Primat des Papstes Di tun hatten.

Schon 1759 war im geheimen Dionysius Novakovitsch, der
Bischof der Ratzen" far Ofen and die Mohatscher Felder" war,
auf den Rat des Grafen Kaunitz zum kirchlichen Oberhirten Sieben-
bargens bestimmt worden. Im Jahre 1760 tobte unter Sofronie
die Emporung gegen das aufgedrungene romische Bekenntnis";
1761 kam General Buccow als bewaffneter Unterhandler in die
Provinz, and es gelang ihm, den doctor" der Aufrilhrer zu unter-
werfen , Novakovitsch, den Bischof von Ofen, der Mohatscher
Felder und Siebenbargens", in Kronstadt einzufahren und ihm
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eine standige Residenz im Dorfe Rgginari, in der Nahe von
Hermannstadt, in einem Bauernhtittchen anzuweisen.

Damit aber war die grofse Frage, die bis zum heutigen Tage
schmerzlich ihrer Losung wartet , noch nicht entschieden. Dio-
nysius, der Fremde, der Bischof der osterreichischen Regierung,
der VlAdicI Budanul", erlangte niemals eine allseitig anerkannte
Autoritat; nach wie vor blieb die tatsachliche Leitung der neu-
geschaffenen Kirche in den Handen der Protopopen, wilder, viel-,
fach unsittlich lebender und meist fanatischer Leute, die Sofronie,
welcher bald in die Walachei fltichtete, nicht vergessen konnten.
Es liefen geheime Briefchen unter den Priestern und Bauern um,
in denen von einer Rtickkehr Sofronies mit tatarischer Hilfe die
Rede war, von der grofsen russischen Kaiserin, welche die Polen,
die Bedranger der ruthenischen Orthodoxie, schon geziichtigt babe
und durch ihre untiberwindlichen Fahnen auch Siebenburgen von
dem Heidentume" reinigen werde, und von der schrecklichen
Revolution, durch die beides, Union und Jobagyentum, zugleich
beseitigt werden miisse. In der Tat ereignete es Bich, dafs Rekruten,
die zu der neu begrtindeten rumanischen Grenzwacht ausgehoben
waren , den Eid nach uniertem Ritus verweigerten, ja dafs sie,
die gelieferten Waffen mit rich nehmend, in ihre Dorfer zurtick-
kehrten. Die hartesten Strafen warden damals gegen die Bauern
verhangt, die fiber die Grenzpasse in die Furstentiimer entrinnen
-warden. Wenn die Russen nach dem Kriege von 1768-1774
irgendein Gebiet an der Donau behauptet batten, dann ware
Osterreich gewifs in Gefahr gewesen, Siebenbiirgen, diese schone
Eroberung, zu verlieren 1).

Es vergingen aber nur wenige Jahre nach der Bewegung des
,, doctor" Sofronie, und die rumanischen Jobagyen, deren Stellung
nach Beseitigung dbl. Union auch nicht besser geworden war und
welch° trotz der kaiserlichen Verordnungen kaum Zeit genug hatten,
um alle Befehle der harten, fremden Herren auszufahren, fanden aufs
neue einen blutigen doctor" in dem Ba.uern Nicolae oder Ursa
Horia. Er entstammte dem Krongute Zlatna, wo die Erpressung

1) S. mein e Sate ai preotl , passim, und Bun ea, Episeopii Pam Paul
Aron ai Dionisiu NovacoyieT (Blaj, 1902).
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der Pachter von den freien Bauern besonders stark empfunden
wurde. Eine grofse Enttauschung der Bevolkerung beschleunigte
die Katastrophe. Die Grenzwachtregimenter waren schon 1761
.eingefuhrt worden, und mit Blitzesschnelle hatte sich miter den
Jobagyen die Nachricht verbreitet, dafs von nun an jedes Dorf,
welches sich zum Militardienste bei den oberen Behorden melden
wurde, &Air, dafs es die Waffen far den geliebten, menschen-
freundlichen Kaiser, der schon zweimal erschienen war, um die
Leiden seiner neuen Untertanen personlich kennen zu lernen,
'tragen wurde, von jeder Dienstleistung zugunsten seines Feudal-
herrn befreit werden solle. Mit den kaiserlichen Waffen hofften
viele, der Jobagyenfrage eine tragische, aber endgaltige Losung
zu geben. Nun aber wurde auf Grund der Klagen, welche die
magyarischen Seelenbesitzer erhoben, die Einschreibung, die schon
viele Hoffnungen geweckt hatte, riickgangig gemacht. Im Namen
Kaiser Josephs, des Befreiers, dessen gefalschte Urkunde Horia vor-
zeigte, gruff das ganze rumanische Bauerntum zu den Vergeltung
iibenden Waffen, und wahrend zweier Wochen (November 1784)
sah das westliche Siebenburgen greuliche Mord- und Verwiistungs-
szenen, welche die rachende geschichtliche Nemesis fiber die Ver-
'treter des alten geschichtlichen Unrechts heraufbeschwor. Die
Vollstrecker der kaiserlichen Befehle", die alles vernichteten und
nur diejenigen, meistens Frauen, schonten, die den walachischen
Olauben" durch eine neue Taufe annahmen dann mufsten sich
die neugetauften edlen Damen einen stinkenden Bauern" zum
Gemahle nehmen , stellten in ihrer unbeholfenen, naiven Art
folgende Forderungen an die hohen Beamten des Landes: Ab-
achaffung des Jobagyentums gegen treue militarische Dienste der
Rum Linen, Einsetzung rumUnischer oder deutscher Beamten fur die
rumanische Bevolkerung und Entfernung der magyarischen Ober-
hoheit im sozialen und politischen Leben. Die Kaiser lichen waren
gar nicht besonders eifrig, urn die Untaten der Bauern mit gleicher
Miinze zu vergelten, aber das transsilvanische Gubernium glaubte
eine G-egenmafsregel der Edelleute nach altem ungarischen Rechte
verordnen zu diirfen, und die Vertreter der Kultur verfuhren ganz
nach walachischer" Art, indem sie Schuldige und Unschuldige
zur Enthauptung verurteilten, den Pfahl und das Rad gebrauchten,
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Gefangene in den Kellern ausraucherten" und tiber ganze Ge-
biete mit Tausenden von Bewohnern, die Kinder inbegriffen, die.
Rutenstrafe unter Aufsicht des Chirurgus" verhiingten. Der
Kaiser befahl, energische Mafsregeln gegen die Rebel len zu er-
greifen ; auch notwendige Hinrichtungen waren nicht ausgeschlossen,
aber er mufste in ohnmachtigem Schmerze anerkennen, dafs der
Mitschuldige des verwiistenden Bauern, welcher auf diese Weise
eine letzte Eingabe an den Hof gerichtet hatte, der verfolgte und
ruinierte Edelmann selbst war, der bisher und ebensowenig
war dies nachher der Fall keinerlei menschliches Mitempfinden
gezeigt hatte. Die Hinmordung unter dem Schutze der Regierung
als Vergeltung verdammte der menschenfreundliche Herracher
ebenfalls mit scharfen Worten. Aber jetzt verlangten die Privi-
legierten sogar die Wiederherstellung ihres alten Rechtes, kraft
dessen sie das Schwert gegentiber ihren Untertanen gebrauchen
und sie pfahlen durften. Sie forderten die Entvolkerung der
schuldigen Dorfer, die Verbannung der nach der Dezimierung-
noch iibrigen Einwohner in die Bukowina, denn die Natur dieser
ungesetzlichen Nation", so schrieben sie, welche in diesem Lande
lebt, ist solcher Art, dafs sie nur durch Schrecken regiert werden
kann"). So entziindete sich trotz aller Gegenmafsregeln von
seiten der deutschen Offiziere und Beamten Bowie des rumanischen
Klerus beider Bekenntnisse das Feuer der Revolution aufs neue ;-.
die CApitan't" riefen wiederum die Scharen zu sich, die erst vor
kurzem mit der Maze in der Hand und mit schmerzerfalltem
Herzen auf den Lippen" vor der kaiserlichen Untersuchungs-
kommission erschienen waren und auf deren Befehl die Waffen
niedergelegt batten. Eine einfache Amnestie wiesen the entschieden
zuriick, weil sie noch an eine gerechte Strafe nicht nur fur kleine
augenblickliche, sondern auch fur grofse, hundert- und tausend-
jahrige Verbrechen glaubten. Verzweifelt kampften sie jetzt auf
den Bergeshohen gegen die kaiserlichen Soldaten; in ihrem Fiihrer
Horia sahen sie jetzt ihren Cr ai A, den Konig, den ihnen die

1) N. Dens us ianu, Revolutiunea lui Horia (Bucurest1 1884), S. 349.
Es ist sin grundlegendes Work, das namentlich Aktensticke ungarischer Her-
kunft benutzt. Vgl. tinter anderem die brukentalische Korreapondenz im Archir
fur siebenbiirgische Landeskunde", 1903 und 1904.
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Onade eines rachenden Gottes verliehen hatte Der Ftirsorge des
zweiten serbischen Bischofs fur die nichtunierten Rumanen und
dem militarischen Geschick der kaiserlichen Soldaten gelang es je-
doch, nach mehreren kleinen Treffen wieder Ruhe herzustellen (De-
zember). Horia selbst, der nach Wien reisen wollte, gebot seinen
Banden, sich aufzulosen. Seinen Vorsatz aber konnte er nicht aus-
fahren, denn nebst seinem Gefahrten Clo§ca ward er auf den Richt-
Elatz von Karlsburg gefahrt, wo beide ohne Klage far die Freiheit
ihrer geknechteten Nation den schrecklichen Tod auf dem Rade
starben. Cri§an, der dritte und begabteste der Fiihrer, antwortete
mutig auf alle Fragen, erklarte ohne Bedenken die Berechtigung
seines Kampfes uud bereitete sich selbst einen mannlichen Tod;
sein Leichnam wurde gekopft und gevierteilt. Tausende von
Bauern, die gekommen waren, urn ihre Freiheit zu erkampfen,
sahen dieses grafsliche Beispiel und zogen fur die Zukunft eine
Lehre daraus, aber nicht in dem beabsichtigten offiziellen Sinne.
Schon am 22. August desselben Jahres 1785 wurde das Jobagyentum
von dem Kaiser feierlich abgeschafft ; die Toten waren also nicht um-
sonst dahingegangen. Das dauerte wenigstens bis zu dem Augenblicke,
da der miide, kranke, dem Tode nahe Kaiser alle seine Reformen
zugunsten der bevorrechteten mittelalterlichen Klassen zuriickziehen
und die alten Zustande im Jahre 1790 wiederherstellen mufste.

Aber die zweite Forderung hatte aberhaupt keine Beruck-
sichtigung gefunden, weil sie eine solche nicht finden konnte; das
war das Verlangen nach politischer Gleichberechtigung der Ru-
manen, fur das Klein einst gelitten hatte. Nach dem Tode
Josephs II. versuchten die Rumanen, ohne Unterschied des Glaubens,
mit ihren beiden Bischtifen an der Spitze, durch einen Sup ple x
libellus Valachorum transsylvaniensium" Nation
erdreisteten sie Bich nicht, Bich offiziell zu nennen eine giinstigere
Lage zu gewinnen , aber ihre Denkschrift von 1791 rief einen
Schrei der Emporung bei den magyarischen und sachsischen
Fiihrern und Schriftstellern hervor, und wieder fiihrte man im
siebenburgischen Landtage heftige Reden gegen die walachische
Barbarei und Unverschamtheit. Und wieder fanden die Unzu-
friedenen einen willfahrigen osterreichischen Herrscher, der iiberdies
kein Joseph war, und den kriegerische Sorgen bedrangten. Es blieb
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schliefslich von allem nur das kleine Buch iibrig, das die Klagen
enthalt, Bowie die hafserfiillten Erwiderungen der Gegner, zu denen
auch Eder, der Herausgeber des libellus", gehtirt. Unter der Re-
gierung Leopolds II. kamen viele Rechte und Mifsbrauche der Ver-
gangenheit wieder in Ubung, und so hatte such dieser aus der Ferne
wehende Hauch, der von der grofsen abendlandischen Umwalzung
ausging, diese literarische Protestation, ebensowenig Erfolg, wie die
grofse Bauernopferung unter Horia 1). Die Status et Ordines",.
obwohl in neuem, franztisischem Gewande, blieben doch die aus-
schliefslichen Herren, und. das Land entging nur der noch grofseren
drohenden Gefahr es wurde schon der Vorschlag gemacht ,
mit Ungarn vereinigt zu werden. Von neuem wurde dagegen die
Bauernfrage im Landtage diskutiert; offen verlangten die Magyaren
und Szekler die Wiederherstellung der Zustande aus vorjosephinischer
Zeit, und schliefslich wurden Beschlusse gefafst, die spater such
die Krone zum grofsten Teile guthiefs, und durch die nur ganz
weniges von der Reform des guten dahingegangenen Kaisers auf-
rechterhalten blieb 2).

Das rumanische Volk brauchte fur einen solchen Rechtsstreit
eine kulturelle Vorbereitung auf historischem Gebiete. Nachdem
man eingesehen hatte, wie wenig Aussicht auf Erfolg die politischen
Anspruche trotz der bestandigen, aber wirkungslosen Sympathien
am Wiener Hofe hen, brauchte man nicht mehr vereinzelte
wissenschaftlich-polethische Schriften als Zeugen der Kultur, sondern
eine umfassende, stark eingewurzelte, einem hohen Ideal dienende
Kultur, um sich in der langen Wartezeit von den machtigen, auf-
strebenden Gegnern dazu gehtiren besonders die Magyaren
nicht verschlingen zu lassen. Als Frucht dieser Erkenntnis ent-
standen in Siebenburgen, dem heiligen Lande des Drei-Nationen-
Bundes, auf dent klassischen Jobagyonatsboden, wo die armseligen
walachischen" Bauern ein halbes Jahrhundert lang entwaffnet
und in zwei Kirchen gespalten lebten die eine bestand nicht
aus eigener Kraft, und die andere war gesetzlich nur geduldet ,

1) Vgl. auch Ferdinand von Zieglauer, Die politische Reformbewegung
in Siebenbtirgen zur Zeit Josephs II. and Leopolds H. (Wien, 1885); Herrmann,
Das alto und neue Kronstadt, II (Hermannstadt, 1887).

2) Zieglauer, a. a. 0., S. 473.
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eine solide Volksbildung und eine Tendenzliteratur zugunsten der
nationalen Aufklarung.

Im Jahre 1731 schon hatte Klein, der politische Vorkampfer
dieser Ideen, an die Heranbildung eines unierten Monchtums in
seinem Kirchensprengel gedacht; 1735 sprach er von einer Neu-
belebung der Buchdruckerei, die seit langem nicht mehr gepflegt
wurde. Endlich im Jahre 1738 erhielt er dann die kaiserliche
Urkunde, durch die ihm statt des alten bischoflichen Domaniums.
ein neuer Besitz, aus Blaj und den Pertinenzen bestehend , zu-
gewiesen wurde. Diese Einkiinfte mufsten zugleich. noch elf
Monche ernahren, wovon zwei auch als Lehrer fungieren sollten,
ferner zwanzig Alumnen und auch noch drei junge Leute, welche,
wenn sie in den Jesuitenkollegien ihre Studien vollendet hatten,
in Rom, wo man auf sie schon wartete, ihrer Bildung einen Ab-
schlufs verleihen sollten 1). Gregor Maior, ein nachmaliger Bischof,
Caliani und Cotore waren die ersten drei Sprofslinge des sieben-
burgischrumanischen Volkes, die Bich an den romischen Quellen
labten und aufser der Vorliebe far die Religion und das romische
Dogma auch die glorreichen Erinnerungen an den trajanischen Ur-
sprung und wissenschaftliche Hilfsmittel mitbrachten, urn das Evan-
gelium von ihrer romischen Herkunft zu verbreiten.

Der schwache, krankliche, asketische Aaron, der Nachfolger
Kleins auf allen Gebieten, aufser auf demjenigen des Kampfes-
gegen das Unrecht, machte sich hochverdient durch die Fursorge
far die in der Entstehung begriffenen Volks- und Priesterschulen.
Als er Bischof in Blaj wurde, gab es in der ganzen Provinz keine
anderen walachischen" Schulen, als die Behr wenig efitwickelten
in den Klostern. Diese Kloster, in denen vielfach gefahrliche Agi-
tatoren aus dem transalpinischen Gebiete zugunsten des Schismas ,
wirkten, wurden aber wahrend der sofronischen Unruhen abgeschafft,
und zu dieser namlichen Zeit wurde unter der Leitung des De-
metrius Eustatiades, der ein Sohn des Priesters von §chel (Bol-
gArszek), in der Nahe von Kronstadt, war und in Kiew studiert hatte,
die rechtglaubige" Schule in Kronstadt auf eine hohere Stufe ge-
bracht. Aber schon im Jahre 1754 eroffneten die neuen Monche
im Kloster zu Raj ihre dreiteilige Schule. Diese bestand erstens aus-

1) Nilles, S. 529, 533ff.
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einer Anstalt far alle Knaben, die sich die ersten Elemente aneignen
wollten, und ihr Besuch war unentgeltlich. Zweitens aus einer hoheren
Schule, in der die Unterrichtsgegenstande des Gymnasiums gelehrt
wurden; schon nach kurzer Zeit wurden in dieser Abteilung die
Gipfel der Syntax, der Rhetorik, der Poetik und der alles kronenden
Philosophie erreicht, gerade wie in den Jesuitenkollegien , die als
Muster dienten. Die dritte und hochste Stufe endlich bildete ein
Seminar, das jedoch nicht ausschliefslich Priester ausbildete. Spater
grundete der Bischof neben diesem letztgenannten noch ein anderes
Seminar, das in seinem Kloster es war der Dreifaltigkeit,
Tr eim e a, geweiht untergebracht war and das ausschliefslich
der Ausbildung von Munchen und Seelsorgern diente. Die Zog-
linge dieser beiden hochsten Anstalten erhielten nach dem Tode
des GrUnders bischaliche Stipendien, die ihnen den Besuch des
ungarischen Institute des Kardinals Pazmany zu Wien gestatteten,
und Gregor Maior erwirkte noch eine besondere hohere Schule
far seine Walachen" im Kloster Sancta Barbara in der Reichs-
hauptstadt. Die im bischoflichen Kloster eingerichtete Buchdruckerei
erzeugte zahlreiche Bucher, die der Propaganda, dem Kultus and
der Erbauung dienten und in einer guten, reinen, rumanischen
Sprache abgefafst waren.

Schon im Jahre 1777 ubernahm ein Rumane, und zwar einer,
der sich ale Schriftsteller im Sinne der nationalen romischen"
Richtung betatigte, Moise Dragog, die Leitung der neu errichteten
Grofswardeiner Diozese far die Unierten bisher war es nur ein
Vikariat des apostolischen Stuhls gewesen , und diese neue
Kirche blieb ausschliefslich in den Handen von Rurnamen. Der
Nachfolger des Moise, Ignatius Darabant, forderte wesentlich mehr
als rein Blasendorfer Kollege Bob, der ein reicher Mann war, aber
wenig Mut and Initiative besafs und Bich aufserdem gegenuber jeder
uberlegenen geistigen Regsamkeit in seiner Nahe empfindlich bewies,
die aufkeimende rumanische Kultur. Und seine Domherren wett-
eiferten mit denjenigen, welche Bob umgaben; Samuil Vulcan, der
nach dem Tode Darabants dessen Nachfolger wurde, glanzt noch
heute in der Erinnerung seines Volkes ale ein Freund der Gelehr-
samkeit and der Gelehrten und ale ein entschiedener Anhanger
der nationalen Richtung.
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Das Ideal des Philosophen-Kaisers Joseph war es gewesen,
die nationalen Gegensatze, ja selbst die Unterschiede der Natio-
nalitat in seiner Provinz Siebenbiirgen auszugleichen und die ver-
echiedenartige Barbarei in die erlosende deutsche Staatskultur
fiberzuffihren. Um diesen utopischen Zweck zu erreichen, grundete
er Volksschulen und glaubte dadurch seiner philanthropischen Nei-
gung Genfige zu tun. Als Werkzeug fur die Aufklarung der stark
zuriickgebliebenen Nation ward der geistreiche Gelehrte und ruck-
sichtslose Mfinch Georg incaT, der eben aus Rom mit zahlreichen
historischen Exzerpten zurfickgekehrt war, auserkoren. Die erste
rumanische Nationalschule", primaria schola nationalis Ba-
1 as fa lvensi s, wurde unter seiner Direktion, aber unter Oberauf-
sicht des Bischofs in Blasendorf errichtet, und dem Director et
cat echet a" waren auch mehrere Normalschulen inuerhalb des
rumanischen Gebietes untergeordnet; er war mithin, wie er sich
gelegentlich neunt, tatsaehlich Direktor der rumanischen Schulen
in Siebenbiirgen", wie es einen solchen in der eroberten Provinz
Bukowina gab. Dreihundert Elementarschulen wurden zwecks
Hebung der Volkskultur wahrend seiner Amtszeit gegrundet, und
er verfafste auch fur sie die Elementarbiicher, wie er auch die
Schulbucher fur die hoheren Anstalten schrieb: einen Katechismus,
ein deutsch-rumanisches Abe (Bucoavna), eine Arithmetik und
eine lateinische Grammatik mit angehangtem rumitnischem Texte.
Ja, er war sogar bereit, auch eine Naturbeschreibung nebst einem la-
teinisch-rumanisch-deutsch-ungarischen naturgesehichtlichen Wiirter-
buche herauszugeben.

Drei serbische Bischfife batten anfangs hintereinander die
Leitung der neu begriindeten nichtunierten Kirche gehabt. Ihnen
folgte dann als langjahriger Vikar Ioan Popovicl de Hondol, der
sich auch in die Wirren des Horea eingemischt hatte , und eret
im Jahre 1810 bekamen auch die Nichtunierten einen rumanischen
Bischof in dem guten, kulturfreundlichen Vasile Moga. Fur diese
noch mehr vernachlassigten und iiberdies zahlreicheren Mitglieder
der v alachic a pleb s entstanden neben den bischtiflichen Schulen
auch Normalschulen der Regierung, und ale Kollege §incais stand
Eustatiades, der Verfasser der ersten rumanischen Grammatik, und
der ehemalige Sekretar des Bischofs Novacovici an ihrer Spitze.
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Sein Nachfolger, Radu Tempea, auch ein Kronstadter, der zudem
einer schreibseligen Priesterfamilie entstammte, verfafste ebenfalls
eine Grammatik der verbesserten" Sprache seines Volks. Der
Buchdrucker Bart erhielt das Privilegium, ausschliefslich die Schul-
biicher fur diese nichtunierten Anstalten zu liefern, und lids zahl-
reiche religiose Schriften erscheinen. Unter dem langersehnten
Bischof wurde auch ein nichtuniertes Seminar in der Residenz,
die sich jetzt zu Hermannstadt befand, errichtet, und auch nicht-
unierte Zoglinge erhielten nunmehr Stipendien, um sich in Wien
eine bessere Ausbildung als Schulleiter zu erwerben.

Endlich wurde durch diese Normalanstalten auch in der ru-
manischen Bevolkerung des Temeschwarer Banates, die bisher, ab-
gesehen von einer schwachen Beeinflussung seitens der Oltenia
(Kleinen Walachei), in serbischen Kulturformen und unter einem
serbischen Klerus gelebt hatte, nationales Empfinden geweckt.
Selbst serbische Direktoren" mufsten an die Bearbeitung und
Drucklegung einer rumanischen Sprachlehro denken. Der Volks-
lehrer und Priester Tichindeal aus Beacherec machte sich durch
tbersetzungen aus dem Serbischen liesonders durch seine viel
verbreiteten Fabeln nach Dositheus Obradovi6 bekannt. Schon
1809 bestanden einige ausschliefslich rumanische Schulen im Banate,
und zwar standen sie unter Aufsicht der Regierung und nicht der
serbischen Hierarchie. Von den drei 1811 errichteten Padagogien
wurde eins, das zu Arad, durch kaiserliche Gnade den Rumanen
verliehen. Ala Grammatiker zeichnete Bich Loga, ein Lehrer des
Arader Padagogiurns, aus, und auch die beiden Teodorovicl, Vater
und Sohn, die an dem beriihmten Ofener rumanischen WOrterbuch
(Lexiconul din Buda) arbeiteten, waren Banater Rumanen.

Die GeleIrten", welche aus diesen priesterlichen und staat-
lichen Schulen hervorgingen, konnten jedoch als Glieder der
politisch nicht anerkannten, sondern nur geduldeten rumanischen
Nation" lediglich Priester, Manche oder Lehrer werden, und so
waren denn die hervorragendsten Personlichkeiten dieser Zeit zu
einer aufserst dOrftigen Wirksamkeit und Lebenshaltung verdammt
und empfanden dies auch bitter. Als Bob die Klasse der Dom-
herren einfiihrte, hofften die Vertreter der rumanischen ntelligenz
auf eine Besserung der Verhaltnisse, urn ihre literarische Tatigkeit
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fortsetzen zu konnen; aber sie sahen sich enttituscht, denn der
Bischof duldete keinen Mann, dessen literarischer Ruf den seinigen
hatte iiberstrablen konnen. Von den drei Koryphifen der gelehrten
Welt ward der alteste, ein Neffe des Bischofs Klein, Samuil Klein
der Name wird rumaiiisch Clain geschrieben , nachdem er in
Wien studiert hatte, Lehrer in Blasendorf, mufste aber diese
Stellung aufgeben, obwohl er dem Bischof Bob lange Jahre als
tbersetzer kirchlicher Schriften gedient hatte. Schliefslich wurde
er Revisor" fur rumanische Bucher an der Universitatsdruckerei
zu Ofen, die ein Privilegium dafiir bekommen hatte, und bier
starb er im Jahre 1806. §inca1, ein vorzuglicher Schiller der
romischen Kollegien und ein ungemein begabter Mann, der auch
ein Gefilhl fur seine eigene Bedeutung hatte und darum nicht
allen angenehm sein konnte, wirkte einige Zeit mit Klein zusammen
am St. Barbara-Kollegium, grundete spater Normalschulen, mufste
aber zuletzt auf Wunsch des beleidigten Bob diese Stel lung auf-
geben und erhielt sie niemals wieder. Er mufste dann dem unga-
rischen Gelehrten Kovachich bei den von ihm unternommenen ge-
lehrten Ausgaben Handlangerdienste leisten, wurde Kindererzieher
fur magyarische Dorfjunker und endlich Gehilfe Kleins, als dieser
seine armselige Anstellung in Ofen erhalten hatte. Beerben konnte
er diesen aber nicht, und so zog er, im Herzen verwundet, als
bettelnder Pilger durchs Land, ohne auch nur von der Zensur die
Erlaubnis zur Herausgabe seines grofsen Werkes zu erhalten, und
ohne die dazu notigen Mittel zu finden. Er starb vergessen im
Hausa eines seiner einstigen Zoglinge. Petra Maior war vielleicht
noch der glacklichste von alien: er war Erzpriester (protopop) in
Szisz-Rdgen (Reghinul-Sasesc), siedelte dann nach Ofen fiber und
ist dort ale Revisor" 1821 gestorben.

Neben diesen drei Mannern arbeiteten nur untergeordnete
Personlichkeiten. Einige von diesen, wie Ioan Barac, Vasile Aron,
waren Subalternbeamte und schrieben volkstilmliche Gedichte, die
in bescheidenen Kreisen bis zum heutigen Tage gelesen werden
und viel Gutes gestiftet haben. Auch von den Gelehrten benutzten
manche die dichterische Form, um die gelegentliche Erhebung
eines Freundes oder Gonners zu feiern. Einer von ihnen, Ioan
Budai Deleanu, den wir zuletzt in der Stellung eines Rechts-
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adjunkten beim galizischen Gubernium in Lemberg finden, wo
er spat im 19. Jahrhundert starb, scbrieb sogar unter deco Ein-
flusse der philosophischen" Ideen seiner Jugend cliaaiza,pika",
eine Ziganiade", eine epische Parodie, worin sich aufser der
hochst ergotzlichen Fabel eines alten Zigeunerkrieges unter ru-
manischen Fahnen spitzige Angriffe gegen allerlei Schwachen der
Zeit inner- und aufserhalb seines Volkes finden. Es ist das ge-
lungenste dichterische Werk seiner ganzen Generation die
schriftstellerischen Leistungen in den Fiirstentiimern inbegriffen,
eine solid geschmiedete Geistesarbeit von dauerndem Werte. Aber
derartige Erscheinungen Bind nur Ausnahmen. Die siebenbiirgische
Schule war im wesentlichen eine Gelehrtenschule, die in doppelter
Richtung wirkte. Auf Grund der Erbscbaft der grofsen Chronisten
und Geschichtschreiber des 17. Jahrhunderts, und gestiitzt auf
die miihsam gesammelten neuen Materialien, bemilhte sie sich um
die Rehabilitation des rurnanischen Volkes, und zweitens suchte
sie auf dew zu bahnenden Wege der Sprichforschung das Dam-
Eche Ziel zu erreichen.

Was die geschichtliche Forschung und Polemik betrifft, so
versuchte zuerst Klein mit seinen bescheidenen Mitteln, eine all-
gemeine Geschichte aller Rumanen von der romischen his zu seiner
Zeit in seiner klaren, flussigen Schreibweise zu bearbeiten. Es
sind allerdings nur Bruchstacke geblieben, die mehrmals Ober-
arbeitet, aber niemals vollendet wurden. §incaT, der unablassig
in den Bibliotheken forschte, arbeitete beinahe bis zu seinem Ende
unter Benutzung seiner kraftigen Ausdrucksweise, die allerlei An-
griffe und polemische Ausfalle nicht verschmaht, aber ohne Mafs
zu halten und Sympathien zu erwecken, an einer Chronik aller
Rumanen; zum ersten Male preist darin ein siebenbtirgischer Ru-
mane die grofse Vergangenheit der Wojwoden an der Donau und
versagt ihnen auch nicht das gebiihrende Lob. Endlich suchte
auch Maior in seinem Sinne die Geschichte des Anfangs der
Rumanen in Dakien" 1) aufzuklaren und stellte ihr eine Unter-
suchung fiber die rumanische Birchengeschichte zur Seite.

Auf dem zweiten Forschungsgebiete waren ebenfalls Klein
1) Istoria pentru inceputul Rominilor in Dacia (Ofen, 1812; neueste Aaw-

gabe, Budapest, 1883).
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und §incai tatig; sie gaben schon 1780 zu Wien die lateinischen
Elementa linguae daco-romanae sive valachicae" heraus, und in

diesem Biichelchen taucht zum ersten Male die Theorie der Ver-
derbtheit der rumdnischen Sprache auf, die sich moglicherweise
bis zu ihrer lateinischen Reinheit zuriickfiihren lassen konne.
Darin wird auch zum ersten Male ihre Schreibung mit lateinischen
Buchstaben nach einer lateinischen" Norm vorgeschlagen. Vor
1770 bereits hatte Klein in seinen Handschriften, spater (1779)
in einem Gebetbuche Proben dieser reformierten Sprache und dieses
Alphabets gegeben. Von diesem Buche erschien spiiter eine von
§incat bearbeitete Ausgabe, nur unter seinem Namen, und alles,
was Iorgovid, ein Banatrumdne, in seinen Observail de limba
romineascA" (1799), der jedoch das Problem schon viel moderner
fafst, was Tempea und andere geschrieben haben, das steht alles
unter dem Einflusse dieses patriotischen Mahnrufes. Gleichzeitig
woliten die Gelehrten" ein Worterbuch bearbeiten, ein grofses
Worterbuch, das alle unkundigen oder neidischen Fremden von
dem lateinischen Charakter der Sprache uberzeugen sollte. Die
grofse Arbeit begannen viele unabhUngig voneinander, aber nach
Klein vereinigte Peter Maior alle Krafte, urn unter seiner Leitung
das Denkmal aufzurichten. Er starb wahrend der Arbeit an dem
Werke, welches nebeneinander die Orthographic mit lateinischen
Buchstaben, die tbersetzung der Worter in mehrere Sprachen und
endlich die Etymologie zu diesem alien war er nicht gentigend
vorbereitet enthalten sollte. Von den beiden Teodorovicl,
Vater und Sohn, herausgegeben, ist endlich im Jahre 1825 das
seiner Absicht nach far die Nationalkultur grundlegende Buch er-
schienen, das Lexicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtiescu,
quare de multi autori in cursul a treideci si mai multoru ani
s'au lucrat". Es ist in der Tat ein monumentales Werk, wenn
es auch, nach falschen Grundsatzen aufgebaut, nur vortibergehend
Wert besessen hat.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren aufser der kirch-
lichen Literatur nur lateinische Traktate und Schulbiicher im
Drucke erschienen. Die einzige rumanische Buchdruckerei be-
fand sich im Besitze Bobs, der sich mit den Vertretern der neuen
Richtung nicht verstandigen konnte. Diese waren selbst mittellos,
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und auf eine kraftige Unterstiltzung seitens des wenig gebildeten
Publikums" lauter bauerliche Popen war nicht zu rechnen.
Die Einkunfte der neu gegriindeten Universitatsbuchdruckerei
waren jedoch der Ofener Universitat zugewiesen, und diese erhielt
such das Privilegium, illyrische" Bucher, d. h. cyrillische Drucke
herauszugeben, wofiir sie in der Person Kleins einen Revisor und
Korrektor aus Siebenburgen berief. Nun ging der walachische"
Beamte an die Herausgabe seiner Schriften: der Anfang von
Kleins Geschichte erschien im ersten rumanischen Ofener Ka lender
1805. Der Ka lender wurde gut aufgenommen und auch fort-
gesetzt, ja Petru Maior hatte sogar den Mut, durch Subskriptionen
unterstiitzt, zwei seiner Schriften zu veroffentlichen, und spater
trat man der Herausgabe des grofsen Worterbuches naher. Der
neue Geist hatte rasch Verbreitung gefunden; es gingen immer
mehr Studenten each Ofen und Wien. In der reichen arominischen
Kaufmannskolonie legte Bich die Stammverwandtschaft, und
wahrend Manner wie Boiadschi und Rda den makedonisch-ru-
manischen Dialekt willkiirlich in die neuen Sprachformen ein-
zuschmuggeln suchten, spendeten reiche Leute Geld zum Wohle
der gesamten grofsen rumanischen Nation und nahmen als Dank
daftir Vorreden und Widmungsgedichte entgegen.

Ein energischer praktischer Mann, Zaharia Carcalechi aus
Kronstadt, begann nun als Verleger" rumanische Bucher bei
der genannten Universitatsdruckerei auf seine Kosten herstellen
zu lassen, und er verstand es, durch Subskriptionslisten und Mahn-
rufe mit seinem Geschafte zugleich die rumanische Literatur in
Schwung zu bringen. Er nahm den schon friiher von dem Oku-
listen, Universitatslehrer, Grammatiker und Volksschriftsteller
Dr. Johann Molnar (1789 1794) und von dem rumanischen
Ubersetzer Teodor Racoce zu Lemberg (1817-1820) ausge-
sprochenen Gedanken einer rumanischen Zeitschrift wieder auf;
er liefs fliegende Blatter fiber die Begebenheiten der europaischen
Kriege erscheinen und begann 1821 mit der Herausgabe einer
Rumanischen Bibliotbek ", worin eine kurze Geschichte der Ru-
manen, eine Geschichte der rumanischen Lander Siebenburgen,
Walachei, Moldau, eine Geschichte der rumanischen Literatur,
eine Weltgeschichte, eine Darstellung der Geschichte der Fiirsten-
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turner in neuester Zeit und andere volksttimliche wissenschaftliche
Werke Platz finden sollten. Durch diesen bescheidenen Geschafts-
mann ist die zeitgemafse Geistesrichtung gewaltig gefordert worden.

2. Kapitel.
labertragung des Nationalbewufstseins aus Sieben-

burgen auf die Fiirstentiimer.
Zu der Zeit, wo die Schulen von Blasendorf gegrundet wurden,

waren die Donauftirstenttimer durchaus nicht aller geistigen Kultur
bar, es bestanden bier vielmehr die alten rumanisehen, slowenischen
und griechischen Schulen in besserer Verfassung fort. In den
Akadem-ien der Hauptstadte wurde sogar Lateinisch gelehrt, und
pater gegen Schlufs des Jahrhunderts dachten die Epi-

tropen" von Jassy sogar an die Einfiihrung eines ernsteren wissen-
schaftlichen Studiums und an die Annahme der neueren, freieren
Lehrmethode anstatt des ublichen alten Papageidrills. Manche
Metropoliten batten Bich um das Unterrichtswesen verdient ge-
macht, besonders der zweite Iacov, der Sohn eines siebenburgischen
Bauern, und Veniamin Costachi, der Sprosse eines alten, beruhmten
Bojarengeschlechtes. Beide batten an der Spitze der moldauischen
Kirche gestanden. Veniamin, der seine Diozese noch lange ver-
waltete (f 1846) und als ein heiliger, nach apostolischen Grund-
satzen lebender Mann verehrt wurde '), hatte das Gluck, unter der
Regierung des edelgesinnten Alexander Moruzi 1803 auch ein
Priesterseminar das erste in den Ftirstenttimern gegrtindet
zu sehen. Konstantin Maui okordatos war bereits auf den Ge-
danken gekommen, in Bukarest durch Jesuiten eine grofse latei-
nische Schule nach westeuropaischem Muster zu errichten. In
vielen grofsen und kleinen Stadten waren durch das reformatorisehe
Dioskurenpaar Gregor Alexander Ghica und Alexander Ipsilanti,
vor und nach 1774, rumanische Schulen, hier und da auch alt-
und neugriechische entstanden: in der Moldau gab es deren nach

1) Ich babe sein Leben in einem Biichlein Vista qi faptele lul Veniamin
Costachi" (Bukarest, 1904, in 16°) beschrieben.
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der Verordnung von 1769 nicht weniger als dreiundzwanzig, und
der walachische Herrscher zeigte Bich in dieser Hinsicht nicht
weniger eifrig.

Moldauische und walachische Gelehrte" waren ebenfalls
nicht dunn gesat. Manner wie Georg Bogdan, Ioan CananAU,
Vasile Ball, Scarlat Sturdza, die Balder Kantakuzino und der
junge Vgarescu gingen ins Ausland, nach Frankreich und Deutsch-
land, urn ihre Bildung zeitgemafs zu vervollstandigen. Die adligen
Familien hielten Bich gem fremde Hauslehrer, statt eines griechischen

2) L ogiotatos " oder auch neben ihm. Der literarische Bahnbrecher
der Serben, der den serbischen Geist aufrtittelte, Dositheus Obra-
dovie, war von deutscher Kultur beeinflufst und wirkte bis 1783
als Lehrer der modernen Sprachen in der Moldau. Deutsche,
wie Konig, der spatere preufsische Konsul in Jassy, Italiener, wie
der Abt Bancini und der italianisierte Raicevich, aber besonders Fran-
zosen, wie namentlith Ledoulx, Nagni und unzalilige andere, ver-
dienten schiines Geld, indem sie die jiingere rumanische Generation
fur ein neues Leben vorbereiteten. Die Bojaren selbst fanden in
einzelnen Fallen auch Wohlgefallen am Reisen, das ihnen bisher
verboten gewesen war. So ging Dudescu, allerdings ein ver-
schwenderisclier, prunkliebender Mann, in napoleonischer Zeit
nach Paris, um den Glanz des jungen Weltkaiserreiches zu schen.
Ienachi V4carescu vergafs niemals seinen Aufenthalt in Sieben -
burgen wahrend des Krieges von 1768-1774, und die Ehre, die
ihm Kaiser Joseph in Kronstadt erwiesen hatte, als er Arm in
Arm mit dem gescheiten , Italienisch und Franasisch sprechenden
Grofsbojaren durch den Saal der Assemblee" schritt. Etwas
spater ging er in einer vertraulichen Mission nach Wien, und die
Damen der kaiserlichen Residenz staunten fiber das fremdartige
Aussehen und die reichen Schals des morgenlandischen Edelmannes.
Durch die Agenzie" warden europiiische Zeitungen jeder po-
litischen Richtung fur die hohe rumanische Gesellschaft und flit
die im Lande angesiedelten Fremden bezogen. Abendlandische
Spielkarten, abendlandische Kutschen, abendlandische Mobel, abend-
landische Romane bildeten je linger, desto mehr in dem moldo-
walachischen Lande gesuchte Artikel. Der langjahrige, oft er-
neuerte Aufenthalt russischer und osterreichischer Offiziere wahrend
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der unendlichen, beinahe unaufhorlichen Kriege gegen die wankende
Tiirkei war ebensosehr schuld an dieser grofsen Veranderung,
wie die unabwendbare Ausbreitung des neuen Geistes, die lang-
same, aber sichere Eroberung des Orients durch das ihm un-
endlich iiberlegene Abend land. Mit den Aufserlichkeiten des Lebens
fing man an, aber das Ende war eine vollige Umgestaltung des
geistigen und seelischen Lebens. Die der Levante entstammten
Fursten, die Dragomans gewesen waren, kannten allerdings die
westeuropaische Kultur nur oberflachlich, eigneten sich aber den-
noch trefflich fur die Durchruhrung dieser Kulturrevolution, welche
die Fiirstentiimer in bezug auf Sitte und Mode vom Orient sonderte,
und zwar in derselben Zeit, wo sie sich auch politisch langsam
vom tiirkischen Staatskorper lostrennten.

Aber dieser Umschwung des Kulturideals war keineswegs
auch von einer Renaissance der rumanischen Literatur begleitet.
Nur unbedeutende rumanische schriftstellerische Erzeugnisse finden
sich in dieser iuteressanten, bewegten Epoche; bemerkenswert sind
sie hochstens infolge ihrer Seltenheit. Chronisten finden sich nur in
der Walachei, wahrend in der Moldau, der einstigen Heimat der
Chronistik, seit 1774 alles schweigt. Die walachischen Chronisten,
wie Dumitrachi Varlam und Ienachi VacIrescu, schreiben in einer
Behr verderbten Sprache und geben nur eine trockene, nicht durch
Begeisterung belebte Erzahlung. Fur die neu eingerichteten Volks-
schulen wurden keine Bucher gedruckt. Die Grammatik des
VAcgrescu, die in zwei Ausgaben, zuletzt in Wien, erschien, ist
das Werk eines unpraktischen Dilettanten. Obgleich das Manu-
skript wabrscheinlich scion 1782 fertig war, ist das Buch erst
1787 erschienen, und der Verfasser ist so riickstandig, dafs er sich
nicht einmal die Entstehung der von ihm beschriebenen Sprache
zu erklaren vermag; far ihn haben die romischen Kolonisten
Italienisch" gesprochen I Als Dichter ist derselbe alte Vacareseu
gewifs unverdienterweise mehr gepriesen, als gelesen and verstanden
worden: von ihm ruhren tatsachlich einige Behr steife Musterverse
in seiner Grammatik her, andere Verse von ihm, die den tiir-
kischen ahneln, finden sich in der Geschichte der osmanischen
Kaiser", und aufserdem hat er noch etliche kleine Salonproduktionen
hinterlassen. Seine Sohne Alexander und Nikolaus, und auch
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Iancu, der Sohn Alexanders, iiberragen ihn gewifs nicht, obgleich
Alexander hier und da einiges Nette aufweisen kann. Als die
Grammatik Ienachis erschien, hatte der moldauische Bojar Alexander
Beldiman schon zwanzig Jahre, das Alter der Leidenschaften und
der ersten Hofwiirden, hinter sich. Wie viele, sehr viele von seinen
Zeitgenossen, Mannern und Frauen, abersetzte er unaufhorlich, in
meist langen, eintonigen Versen a la Deli lle alles, was ihm bei
seiner Lekthre besonders gefallen hatte; er verfafste sogar mit der
prosaischen Treue eines Berichterstatters eine Tragikomodie, eine

Tragodie" schmerzliche Tragodie" nannte er sie , der
Wirren von 1821, die er miterlebt und in denen er mitgelitten
hatte. Der viel jiingere, erst 1777 geborene Konstantin Conachi
entwickelte treffliche Ideen tiler den Kulturumschwung, den sein
Volk durchmachte; er trat in kernigen Worten ftir wahre Geistes-
bildung ein, forderte Fursorge fiir die innere Entwickelung des
Volkes und Verfeinerung des Gefhhlslebens, nicht nur eine solche
der Salonsprache, der Schuhe und Hute. Aufserdem war er ein
kundiger Landmesser, ein bedachtsamer Politiker, ein Kenner des
Rechts und ein ausgezeichneter Landwirt, aber in seinen unzahligen
Gelegenheitsgedichten , die an Lebendige und Tote und an oft
wechselnde Freunde und Freundinnen gerichtet waren, erscheint er
dennoch als ein weinerlicher, klaglicher, elender prosaischer Reime-
schmied, dem nur selten sein poetischer Ergufs von Herzen kommt.

Daneben erreichte die kirchliche Literatur eine gewisse Bliite.
Dem eifrigen Bischof von Rimnic, Chesarie, eiferten viele Manner
nach und setzten die von ihm begonnene schwere Arbeit fort;
eine ganze heilige und fromme Literatur ward aus den Originalen
ubersetzt, und diese Ubersetzertatigkeit nahm zahireiche Monche
bis tief ins 19. Jahrhundert hinein in Anspruch. Die schon genannten
kulturfreundlichen Metropoliten der Moldau trugen das Ihrige zu
diesem fruchtbaren Unternehmen bei. Endlich wurde durch den
Kleinrussen Paisij das Klosterleben nach besseren Grundsatzen neu
gestaltet, und das Kloster Near*, wo er sich mit seiner Synode"
von Conobiten, d. h. Brader des gemeinsamen Lebens, festsetzte,
wurde zu einer grofsen Werkstatte fiir das Ubersetzen, Abschreiben
und Drucken kirchlicher Schriften, deren streng orthodoxer Inhalt in
einer vorzuglichen Sprache niedergeschrieben wurde. Veniamin
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Costachi war ein Schuler des Klosters NeanA, und zwar hatte er
dort nach der Flucht aus dem elterlichen Bojarenbause eine Heim-
statte gefunden. Dame ls richteten auch die beaten Monche der
benachbarten Walachei ihren Blick auf jenen beriihmten, heiligen
Ort wie auf den Berg Sinai und hofften auf neue Gesetzestafeln
fur ihren Orden. Aber selbstverstandlich war diese fur die Ent-
wickelung der Sprache hochst wertvolle Arbeit nicht von modernem
Geiste erliillt, und deshalb uberdauerte auch nur wenig von dem
Leben, das Bich in der Zeit Paisijs zu Neanl geregt hatte, das
Jahr 1821; langsam versank, wie die anderen, auch dieses Kloster,
in des_ faule Dahinleben des morgenlandischen Monchtums.

Nur das Vordringen der aus Siebenbiirgen kommenden
geistigen Stromung vermochte diese lafer zu neuem Leben zu
erwecken, den Gesichtskreis der Patrioten zu erweitern und den
Indifferentismus der Massen zu erschiittern. Aber eine derartige
Beeinflussung stiefs auf grofse Schwierigkeiten, denn ein Verkehr
fiber die politische Grenze hinweg war beinahe immer durch die
idstige Quarantane unmoglich gemacht. Die politische Grenze be-
deutete in einer Zeit, wo die ttirkischen Provinzen an der Donau
als die Heimat der Pestilenz und der russischen Ranke galten,
ein recht grofses Hindernis. Ein anderes bildete seit der Durch-
fiihrung der Union in Siebenbiirgen die Verschiedenheit des Be-
kenntnisses. Friiher hatten die siebenburgischen Bischofe in der
Walachei ihre Weihe ernpfangen ; viele dieser Bischtife waren
transalpinischen Ursprungs gewesen, wie Dosoftel I., Meletie und
Ioasaf. Den walachischen Fiirsten hatte man als den natUrlichen
Schutzherrn der rumanischen Kirche jenseits der Berge betrachtet,
und tatsachlich hatte erban Kantakuzino einst von Apaffy die
Befreiung des BrancovicI gefordert; er hatte den Bischofen Gaben
gesandt und Dorfer in der Walachei verliehen. Die in Snagov, Tirgo-
vkte, Bukarest usw. gedruckten Bucher batten hier eine gute Auf-
nahme gefunden. Nach der Apostasie" jedoch gelangten rumanische
Bucher aus dem Lande an der Donau nicht mehr unbehindert nach
Siebenbiirgen und umgekehrt; jetzt fiirchtete sich jeder Teil vor
ketzerischer Beeinflussung, und die kaiserliche Regierung verbot auch
noch ausdrticklich die Einfuhr fremder, schismatischer" Bucher.
Rumanisch- siebenburgische Schriften nichtunierten Inhalts erschienen
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aber erst Behr spat, und auch die Orthodoxie dieser inmitten der
Haretiker lebenden altglaubigen" Kirche erschien jenseits der Berge
etwas verdachtig. Zu oft war dann von der turkischen Unbestandig-
keit und von der Barbarei der freien Walachei in der Zeit Sofronies
und spater die Rede gewesen, urn die Auswanderung zu verhindern,
und diese Vorstellung hatte nun endlich Wurzel gefafst. Welch
heilsame Folgen batte nicht die Rezeption der Bestrebungen eines
§incai oder Klein far die Farstentamer haben 'airmen! Statt dessen
gewann irgendein ]eichtfertiger, far diese Aufgaben vollig uu-
vorbereiteter franzosischer Emigrant Einflufs. Der stolze Siebenbiirge
andrerseits dachte nieinals, selbst nicht in den Zeiten grofster Be-
drangnis, an eine Auswanderung in das Land der noch von
Nacht umgebenen Briider. Die Bojaren reisten durch Siebenburgen
hindurch wie durch ein fremdes, deutsches" oder ungarisches
Gebiet, ohne die Gelegenheit zu benutzen und. die Bewohner
kennen zu lernen oder ihre 'Richer zu lesen. Als durch Carca-
lechis Bemuhungen, der auch eine Arbeit von Beldiman drucken
liefs, die korrekten und schonen Erzeugnisse der Ofener Presse
nach Bukarest und Jassy gelangten, fehlte es an Verstandnis fur
den latinisierten Stil und die hier und da eingefuhrten neuen,
westeuropaischen Buchstaben. Aber an den Schriften des Dio-
nisie Eclesiarhul dies ist ein naiver Minch und nachterner
Chronist und an denen des Naum Rimniceanu dies ist auch
ein Minch und erlebte noch den Sieg der neuen Stromung
ist die Lekture der Siebenbiirgen dennoch nicht spurlos voraber-
gegangen; das gilt namentlich fur die des letzteren. Ein wirk-
licher Umschwung war aber nur mbglich, wenn ein Mann von
drilben heriiberkam und die frohe Botschaft mit dem begeisterten
Worte des Propheten verktindete. Dieser Mann, Gheorghe Lazar,
war der arme Sohn armster Eltern; er hatte fleifsig studiert und
die Doktorwarde erworben, und das war bei den Rumanen dieser
Zeit etwas Ungewohnliches. Er war einige Zeit als Prediger an
der hermannstadtischen Bischofskirche tatig gewesen, aber er hatte
in seiner Heimat Zurucksetzungen erfabren, die ihn erbitterten,
und war deshalb 1816 mit den Kindern einer walachischen Dame
nach Bukarest gekommen.

Hier lernte er alte Bojaren kennen, die ihre alien Tugenden
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noch bewahrt batten, und einige von ihnen, so der aufrichtige
Konstantin Balaceanu, der gelehrte Sprichwortersammler Iordachi
Golescu, Gregor Baleanu u. a. waren auch imstande, ihn zu ver-
stehen, da sie sich bereits durch die Lektare mit den Schriften
Carcalechis vertraut gemacht hatten. Er traf aber auch junge
Herren", die eben erst aus dem Auslande zuruckgekehrt waren
und deren Bildung sich meist lediglich durch den Gebrauch einer
fiemden Sprache und fremder Kleidermoden dokumentierte. La-
zar fand aber auch die griechische Ilofkamarilla des Farsten
Caragea. Dies war ein selbstsiichtiger, unersattlicher Mann, der
dem Lande allerdings auch eM neues, wenn auch nicht all-
zusehr v)an dem friiheren abweichendes Gesetzbuch gegeben hat.
Er unterstiitzte die hobo griechische Schule, die den Rumanen
in fremder Sprache manche Kenntnisse vermittelte; seine geist-
reiche Tochter Ralu beschaftigte Bich auch mit einem griechischen
Liebhabertheater. Lazar bewahrte sich als guter Geometer und
gewann dadurch das Vertrauen der Bojaren. Auf Verwendung
seiner Gonner erhielt er die Erlaubnis, un en tgeltli ch in
etlichen schlechten u n g e h e i z t en Zimmern des St. Sabbas-Klosters
Arithmetik und Geometrie vorzutragen, urn auf diese Weise
Landmesser fur die Vermessung der Guter des Adele heranzu-
bilden. Seine Schule war bald sehr besucht, und in den jungen
Herzen fand die Stimme des Nationalpredigers einen wunderbaren
Widerhall. Bald lehrte er auch Geographie, ja sogar Philosophie,
aber daneben sprach er, trotz aller Satiren, trotz aller ihn
schmahenden Reden und Schriften, ja trotz der nicht ausbleibenden
Denunziationen, von dem grofsen alten Rom, von den vergangenen
Zeiten rumanischer Tapferkeit, von den elenden Zustanden der
Gegenwart und einer besseren zu erkampfenden Zukunft. Als
der neue Metropolit Dionisie Lupu seinen Sitz einnabm, gewann
Lazar noch einen neuen machtigen Gonner, und diese seine Be-
schiitzer erwirkten ihm nicht nur die Freiheit des Unterrichts in
dem von ihm gewunschten Sinne, sondern auch eine, wenn auch
diirftige Besoldung O. In Erdeli, auch einem siebenbiirgischen Ru-
manen, erhielt Lazar einen Gehilfen, so dais er in Ofen, in den

1) S. die Zeitschrift o al a r o mi n 6., II. Jahrgang, Nr. 6 (15. Oktober
1903).
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Augen Carcalechis, als Direktor der hohen Nationalschulen" er-
scheinen konnte. Er verfafste nunmehr Schulbiicher fur die ersten
Elemente des Unterrichts, einen P o v a4u itor (Berater") in der
Grammatik, ferner ein ausgezeichnetes Werkchen zur Erlernung
der Arithmetik, aber auch Lehrbacher der Geographie, Philosophic
und Weltgeschichte. Das Manuskript des ersten Schulbuchs war
bereits nach Ofen zum Druck abgegangen, als 1821 die Revo-
lution der Griechen auf rumanischem Boden ausbrach. Als nach
der Wiederherstellung geordneter Zustande Lazar zuriickkam, war
er made, krank und entmutigt und starb wenig spater in seinem
Geburtsort Avrig. Als wurdigen Nachfolger liefs er Ioan Radu-
lescu Eliad zuriick.

In der Moldau hatte beinahe zu derselben Zeit der Sohn des
Landesoberprotopopen, Gheorghe Asachi, eine ahnliche Schule fiir
praktische Mathematik unter dem Schutze des Bojaren Mihai
Sturdza errichtet, und zwar in den Raumlichkeiten der stark be-
suchten erneuerten griechischen Schule selbst. Der Furst Scarlat
Kallimaki war ein milder Mann und liefs durch eine fleifsige Kom-
mission ein Gesetzbuch abfassen, das seinen Namen tragt und die
Landesgewohnheiten ebenso wie die Bestimmungen fremden Rechts
beriicksichtigt. Er war zwar ein guter griechischer Patriot,
aber schenkte dennoch den Klagen des hochgelehrten hellenischen
Schuldirektors Gobdelas kein Gehor. Asachi konnte also rein
niitzliches Werk fortsetzen: er sprach rumanisch, lehrte aber nur
Mathematik, obgleich er ein schwungvoller Dichter war und bei
seinen vielfachen Studien im Auslande auch Rom besucht und
die Abstammung der Rumanen von den Sohnen der ewigen Stadt
schwungvoll besungen hatte.

Im Jahre 1820 wurde er sogar nach Siebenburgen gesandt,
urn drei Lehrer fur das veniaminische" Seminar zu gewinnen :
es kamen Mamfi, Bob und Vasile Pop, aber keiner von ihnen
war ein Lazar. Indes auch durch Vermittelung dieser minder
bedeutenden Personlichkeiten drang der neue Geist in die Moldau
ein. Nur kurze Zeit verging, und schon kehren in den vom ehe-
maligen Paisianer Veniamin Costachi unterzeichneten Vorreden
zu seinen kirchlichen Ubersetzungen die leitenden Ideen der Schule
von Blaj wieder. Die jungen Leute von Jassy gingen nach Bu-
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karest als zur Quelle der neuen nationalen Religion, um die Schule
zu besucben: die Einheit, die fundamentale Kultureinheit des ru-
manischen Volkes war damit wiederhergestellt.

3. Kapitel.
Politische Kampfe in den Fiirstentiimern bis zum

Jahre 1848.
Politische Reformgedanken tauchen jetzt aufs neue auf, und

die alte russenfreundliche Richtung kommt darin zum Ausdruck,
aber ebenso der aristokratische Egoismus, eine weniger tiefe Zu-
neigung zum Bauernstand und endlich der Wunsch einer Reorgani-
sation im neuen nationalen Sinne.

Derartige literarische Kundgebungen finden sich bereits vor
dem Jahre 1821, das den Wendepunkt bezeichnet. Ein un-
genannter walachischer Bojar, vielleicht einer der beiden Briider
Golescu, von denen der jiingere, Dinu, die Beschreibung einer
Reise nach der Schweiz veroffentlichte, widmete dem 1818 ins
Aus land gefluchteten Caragea eine Schrift mit dem Titel: Be-
schreibung der Walachei in den Tagen S. M. des Fiirsten Johann
Caragea, geschrieben auf Kosten der Armen von dem, was ihnen
noch ilbrig geblieben ist." Es ist eine Nachahmung der Toten-
gesprache, in der ausgesogene Bauern im Himmel mit ihren Be-
driickern zusammentreffen und die tragische Vergangenheit der
Steuernot durch pathetische Reden aufs neue lebendig werden lassen.
Als Caragea seinen Thron aufgab und mit seinen auf ungewiihn-
liche Weise erworbenen Millionen nach dem schtinen Italien zog,
von den aufrichtigsten Fliichen des ausgepliinderten Landes begleitet,
wandten sich die walachischen Bojaren mit einer Bittschrift, die
hundertundvierzig Unterschriften trug, an die Pforte und verlangten,
dafs die hohen kirchlichen und die Staatsamter, womoglich auch die
Hofamter, und endlich auch die hochste Wiirde, die des Fiirsten,
den Eingeborenen wiedergegeben werden mochte 1). Der russische
Gesandte, in dem man einen machtigen Forderer dieser Bestrebungen

1) Vgl. Hurmuzaki, X, Vorrede, S. tam und Ist. lit. rom., II, S. 364.
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zu finden hoffte, verlor sich zwar in unendlichen Verhandlungen bei der
Ernennung eines Nachfolgers fur Caragea, aber um die Wiinsche der

I)Rechtglaubigen" in der Walachei anzuhoren, dazu fehlte ihm die Zeit.
Die von heifser Liebe zum Vaterlande durchdrungenen Worte

Alexander Ipsilantis er war den Bojaren als Farstensohn (Bei-
zadea) und ale ehemaliger Grofegrundbesitzer in der Moldau be-
kannt, da er durch seines Vaters Gnade und Raubkunst das Gut
BroSenT, welches jetzt dem Konig gehort, erhalten hatte , fielen
auf unfruchtbaren Boden, obgleich er sich so benahm, ale wenn
er ein anerkannter revolutionarer Sendbote des russischen Kaisers
sei '), und nur die von ihm in erster Linie angesprochenen livde8g
yqatzoi gesellten sich bewaffnet zu ihm. Dies geschah namentlich
dann, ale die Russenfreunde, darunter der grofse Metropolit Veniamin,
einsahen , dafs trotz der ye, heifsenen Ankunft die kaiserlichen
Truppen ausblieben. Die Bewegung war Ende Februars a. St.
1821 ausgebrochen, und Ipsilanti hatte sich alsbald auf den Weg
nach der Walachei gemacht. Callimachis Nachfolger auf dem
moldauischen Fiirstensitze war 3Iihai Sutu, ein neuer Mihal Sutu,
der Enkel des ersten, ein prachtliebender, verschwenderischer und
verdorbener junger Mann, der ale guter hellenischer Patriot zu
den Revolutionaren uberging und, urn deren Siege zu erleichtern,
sich bald nach Rufsland wandte. Dort war er vor einer Aus-
lieferung sicher. Der walachische Herrscher, Alexander Sutu, war
seit einiger Zeit krank gewesen, obwohl dies verheimlicht wurde,
und war im Januar gestorben. Dies beschleunigte gewifs die An-
kunft des bisher noch zogernden Ipsilanti. Sowohl in der Moldau
als auch in der Walachei iibernahmen Kaimakams (Stellvertreter)
im Verein mit dem betreffenden Metropoliten ale Prasidenten die
Fuhrung der Regierungsgeschafte, wahrend die Pforte Scarlat Calli-
machi zum walachischen Fiirsten ernannte und ihm auch die Ver-
waltung des anderen rumanischen Landes anvertraute. Ipsilanti

1) Vgl. aber Acts qi fragm., II, S. 562, nr. 1: ein Brief der russischen
Kaiserin, worm von der kider verziigerten Expedition" Alexanders und von
einem ihm ubergebenen Briofe an den bessarabischen Kommandanten gesprochen
wird. Des Original in der Koniglichen Bibliothek von Berlin, Autographen-
sammlung Radowitz, nr. 1315. Vgl. aueh Studil i)i documents, VII, S. 85-86,
nr. 42.
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liefs als Siihne dafar die in Jassy weilenden Tarken ermorden
und fand auf seinem Wege nirgends Widerstand ; bereits am
24. Marz erklarten sich die Vertreter des Farsten Kallimaki
aufserstande, die Ordnung aufrechtzuerhalten, und verliefsen das
Land. Der russische Konsul und der osterreichische Agent gingen
nach Siebenburgen. Noch vor Ende Marz aber schlug Ipsilanti sein
Lager in Colintina, in der Naha der walachischen Hauptstadt,
auf. Von dort wollte er sich mit Hilfe der emporten Balkanvolker
nach dem entfernten Morea wenden, wo die Waffen schon klirrten
als Wiederhersteller der Freiheit wollte er auftreten, in Begleitung
seiner Kokarden tragenden, in russischen Uniformen steckenden
Hitzkopfe, die sich nach Beute sehnten, Krawall liebten und Kreuz-
fahnen trugen. Der Weg zu diesem hohen Ziele war ihm jedoch
durch die vollstandige Ruhe, die jenseits der Donau herrschte,
versperrt, denn die Tiirken warteten nur auf die Stunde, wo sie
an den Rebellen Vergeltung iiben kiinnten , und sogar in der
Walachei fand er unerwartet Widerstand.

Vor seiner theatralischen Ankunft hatte Alexander Ipsilanti
im geheimen mit den Arnautenhauptleuten der rumanischen Farsten,
mit dem Capitan Iordachi und einem gewissen Sava, die beide
griechisch-slavischen Ursprungs waren, Verbindung angekniipft.
Diese Leute besafsen die Macht, um ganz nach Belieben Ordnung
oder Anarchie in einem Lande herzustellen, und jetzt hielten sie
es far zweckmafsig, urn far die von den Griechen inszenierte Revo-
lution den Boden zu bereiten und den Tiirken einen tuchtigen
Schrecken einzujagen, unter der walachischen Miliz, die zur Be-
kampfung der Rauberbanden, der bauerlichen h aid u ci, bestimmt
war, einen Aufruhr zu erregen. Viele von diesen p and u r 1, die
einst die osterreichische Regierung statt der friiheren p 1 gi a ql (Wachter
der Bergabhange) in der Kleinen Walachei eingefahrt hatte, waren
wahrend des letzten Krieges fur die Russen eine nUtzliche Statze
gewesen, und einer ihrer Fiihrer, Tudor Vladimirescu, hatte sogar
als Lohn kaiserliche Orden bekommen. Auch nach 1812 hatte er
seinen Titel Comandir" behalten und nach wie vor Einflufs auf
seine ehemaligen Waffengefahrten ausgeubt. Durch Kauf hatte er
sich von der Regierung wohlfeil den Rang eines Slu ger s erworben
und hatte auch das kleine Amt eines V gtaf de p 1 aig erhalten,
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wodurch er mit den Panduri in nahere Bertihrung gekommen war.
Diese waren in hohem Mafse unzufrieden, weil sie ihre bisherigen
Privilegien, kraft deren sie zum Unterschiede von den Bauern
Steuerfreiheit genossen, verloren hatten. Aber auch in Tudors stolzem
Herzen hatte sich infolge erduldeter Unbill und infolge mehrerer
in Bukarest verlorener Prozesse ein unaustilgbarer Groll an gesammelt ;
und er, der wohlhabende Bauer und kleine Beamte, der wortkarge
Mann mit seinem finsteren Blicke, gehorte zu denen, die nicht ver-
gessen ktinnen. Nach dem Tode Sutus schickte ihn Iordachi
mit etlichen Gefahrten nach seiner Heimat, urn die Gemiiter zu
erregen und auf diese 'Weise zur Erreichung des grofsen Zieles"
beizutragen. Er trat also in der Oltenia als Emporer auf, ob-
gleich er auch von geheimen Auftragen des Fiirsten sprach, be-
rief seine Standesgenossen zu einer Volksversammlung ", A d u-
nar e a Nor° dului zusammen, in der er von Vergeltung sprach,
liefs die Beamten verhaften und verbreitete in den DOrfern eine
Proklamation, in der von dem mannigfachen, allbekannten erduldeten
Unrecht, von schlechten Bojaren und Pralaten, von bosen Griechen,
von der Erleichterung der drackenden Steuern die Rede war,
aber caber den letzten Zweck der Bewegung war darin nichts aus-
gesagt. Den benachbarten Tarken gab er die Versicherung, dafs
sich die Spitze dessen, was geschehen wiirde , keineswegs gegen
den allergnadigsten Kaiser" richte, von dem die untertanige Raja
vielmehr ihre Erlosung erhoffe. Rasch scharte sich nun urn diesen
Farsten", diesen n i c h t griechischen, und auch nicht wohl-
geborenen " Do mn des Volker`, die gesamte oltenische Landes-
miliz ; dazu gesellten sich zahlreiche Bauernrotten, denen die Bonet
dem Ackerbau dienenden Gerate als Waffen dienten. Anarchistische
Elemente verschiedener Herkunft, auch Bulgaren und Serben, die
schon in dem Befreiungskriege jenseits der Donau, in Serbien, mit-
gekampft hatten, vereinigten sich mit diesem kleinen Heere, das bald
etliche tausend Mann stark wurde. Es wurde eifrig agitiert, nicht
minder eifrig geraubt, und in loser Ordnung ging es, nachdem Tudor
seine is p r a v n i cl jenseits des Olt eingesetzt hatte, vorwarts unter
dem Banner des Landes, welches schon im Januar, also v o r dem
Tode Squs, fur den norodul romgnesc" hergestellt worden war 1).

1) A r ice a c u , Istoria revolutiunii roman de la 1821 (Craiova, 1874), I, S.188.
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Es fehlte an irgendeiner strafferen Organisation; das Ziel war
Bukarest, aber alles Weitere lag in dem Schofse einer ungewissen
Zukunft.

Hier kam Tudor frillier an als derjenige, der ihn bisher nur
ale einen untergeordneten 'bauerischen Helfer betrachtet hatte. Be-
fanden sich unter den in Bukarest zuruckgebliebenen Bojaren
etwa auch solche, die mit dem Volksfiihrer in Verbindung standen?
Dies ist kaum anzunehmen, denn in der gesamten spateren Lite-
ratur, die aus dem Kreise der Bojaren hervorgegangen ist, wird
Tudor niemals, auch nicht an einer Ste lle, anders ale mit den
heftigsten Ausdracken des Tadels genannt. Aber er stand tat-
sachlich in der Hauptstadt, und ein Heer gehorchte ihm. Deshalb
schickten Bich die Bojaren in das Unvermeidliche, und es wanderten
sogar schwerfallig und unklar abgefafste Eingaben an die Tarken
und auch an die Russen, um ihnen zu beweisen, dafs Tudor,
gegen den doch das Bojarentum seine Arnauten mehrmals aus-
gesandt hatte, kein Aufwiegler und Missetater sei, sondern, gerade
wie sie selbst, die von ihm eingeschlossenen Bojaren, ein guter,
ehrlicher Patriot, der weiter nichts verlange als die Abschaffung
der Mifsbrauche, der griechischen Ungerechtigkeiten. Jedoch die
Nachricht, dafs Bich statt der erwarteten Russen tarkische Truppen
der Donau naherten, vernichtete die vorabergehende Einheitlichkeit
patriotischen Empfindens. Wahrend. Bich Ipsilanti nach Tirgov4te,
d. h. in der Richtung auf die osterreichische Grenze, zurackzog,
schlug Tudor den Weg nach Piteti ein; er wandte Bich zu seinen
plaiurl und zu seiner oltenischen Festung, ohne dafs ihn auch
nur einer von seinen Bukarester Freunden auf diesem flucht-
ahnlichen Marsche begleitet hatte. Auf dem Ruckzuge verfugte
der erbitterte Tudor, dafs jeder, der pliindern warde, gehenkt
werden solle, und ein junger Hauptmann hat dieses Geschick wirk-
lich erlitten. Die anderen, besonders die Fremden, die gospodare,"
aus der serbischen Revolution und dem russisch-tarkischen Kriege,
rissen sich ohne Zaudern von ihrem harten Befehlshaber, der sie
dem gewissen Verderben nutzlos entgegentahrte, los und liefsen
die Kunde von ihrem Verhalten auch in dem Lager der anderen
Freiheitskampfer verbreiten. Der griechische General schickte nun
Iordachi aus, um endlich diesen Ungetreuen, der seine eigenen
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Wege gegangen war, gefangenzunehmen, und lids den Panduren-
fahrer eigenmachtig und zwecklos in gemeiner Weise wahrend
der Nacht niederstofsen. Die Scharen der nationalen Versamm-
lung" zogen sich darauf mit wenigen Ausnahmen diese bildeten
diejenigen, die far ein fremdes Ideal kampften, beladen mit
Beate oder, wie die meisten, nur mit ihren Erinnerungen, zu dem
armlicben heimischen Herde zurack. Die Niedermetzelung der
Griechen, soweit sie sich ihr nicht durch die Flucht entzogen hatten,
ging regelrecht, den aus Konstantinopel ergangenen Befehlen gemafs,
vor sich, und schon am 30. Juni n. St. konnte der Reis-Effendi
dem englischen Gesandten anzeigen, dafs sich Alexander der Re-
belle nicht mehr auf dem rein gefegten rumanischen Boden be-
finde 1). Tiirkische Beamte geboten in Bukarest und Jassy und
bedriickten die Unschuldigen durch ihre Anwesenheit.

In der Walachei gab es beinahe gar keine Grofsbojaren mehr;
sie weilten in Kronstadt und in den Dorfern in der Umgebung.
Ein Teil ihrer moldauischen Genossen hatte sich im Mai auf die
Kunde von dem tarkischen Einfalle angstlich nach Czernowitz
oder nach Bessarabien zurackgezogen. Aber in Jassy war eine
betrachtliche Anzahl der niederen Bojaren zurackgeblieben; sie
hatten die Griechen in keiner Weise beganstigt, ja einige von
ihnen hatten sogar die ihnen anvertrauten Distrikte mit mehr
oder weniger Erfolg gegen die Fremden aufgehetzt 2). Diese
batten nicht nur nichts zu fiirchten , sondern konnten sogar noch
etwas far ihr Land als Lohn far ihre Treue verlangen.

Die in Kronstadt vereinten walachischen Bojaren waren fast
samtlich im Herzen den Russen freundlich gesinnt und wilnsehten
nichts sehnlicher, als mit den glacklichen Volkern" des Kaisers
Alexander, dem seine Grofsmutter Katharina, befreienden An-
gedenkens, diese schtine Eroberung absichtlich iibrig gelassen hatte,
I) vereinigt" zu werden. In diesem Wunsche kam ihr ganzes patrio-
tisches Ideal zum Ausdruck, welches in ihrer Jugend allerdings
klarer, edler und kahner gewesen war. Sie wiinschten hochstens,
und zwar nur far den Fall, dafs sich diese russische Annexion

1) Jo r ga, Acte qi fragm , II, S. 585-586.
2) Manolachi DrAghia, Id. Moldova, II, 5.119; Uri c ar iul , XV, S. 254-256.
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als unmoglich erweisen sollte, wenn das grofse Rufsland den
Tiirken dennoch das Vergiefsen so vielen schuldigen und un-
schuldigen christlichen Blutes vergeben miifste, die Entfernung des
fanariotischen Raubtiers", und dabei bekampften diese Fort-
schrittler such den Griechenfreund Pini, den russischen Konsul,
der eigentlich selbst ein Grieche war. In diesem kleinen Lager der
politisch Radikalen sprach man von einer Gesandtschaft an den
Petersburger Hof, doch ist von dort niemals die Erlaubnis dazu,
wenn
Tiirken

iiberhaupt eine solche verlangt wurde, eingetroffen. Als die
1822 von den nach Konstantinopel berufenen Abgeordneten

der walachischen Bojaren Reformvorschlage zu horen wiinschten,
antworteten diese etwas befremdet, dafs sie keine zu machen hatten.
Di e se s rumanische Fiirstentum erhielt ohne Mahe dasjenige, was
ein Teil der moldauischen Bojaren durch seine Agitation und sein
politisches Wirken errungen hatte: die Ernennung eines eingeborenen
Farsten, Do m n i a p am inte an a, und dadurch war alles Weitere
eingeleitet.

Mit Ausnahme ganz weniger, und dies waren noch dazu die
unbedeutenden, welche fiir die althergebrachte tiirkische Oberhoheit
eintraten, hielten sich alle moldauischen Grofsbojaren jenseits der
Grenze auf. Einige von ihnen, die unter dem Einflusse des Metro-
politen und dem seines Bruders §erban Negel standen, wollten das-
selbe wie die Fliichtlinge aus der Walachei in Kronstadt: die \Ter-
wandelung ihres geliebten" Vaterlandes in eine russische Grenz-
provinz. Andere Russenfreunde, die sich urn den sehr reichen Grofs-
vistier Iordachi Roznovanu gruppierten, hatten lediglich ein russisches
Protektorat lieber gesehen, wobei die Landesregierung von alien Bo-
jaren ohne Unterschied der Klasse ausgeilbt werden sollte. Im Gegen-
satz dazu hielten die kleinen Bojaren von Jassy und aus der Pro-
vinz, wo gegen die ausschweifenden Griechen gehetzt wurde, endlich
die Stunde fiir gekommen, urn die Griechen zu entfernen, einen
einheimischen Fiirsten zu erzwingen und unter dem besseren Re-
gime eines solchen auf oligarchischer Grundlage eine neue Staats-
verfassung herbeizufiihren. An eine Ausdehnung des russischen
Einflusses dachte diese Partei gar nicht, es schwebte ihr vielmehr
gewifs in weiter Ferne der glanzende Traum der Unabhangig-
keit vor.
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Schon vor der allgemeinen Flucht waren zwei Bojaren und
ein Geist licher mit einer Erklarung zum Pascha von Braila ge-
kommen und batten im Namen des ganzen Farstentums ihre Treue
gegen den Sultan beteuert, aber auch offen ihren Hafs gegenuber
den griechischen Erpressern und Tyrannen, die zum Schlusse auch
noch zu Unruhestiftern geworden waren, ausgesprochen. Als nach
mehreren Monaten, im Oktober 1821, die Rube unter tiirkischer
Oberaufsicht , unter dem militarischen Regiment des osmanischen
Seraskers wiederhergestellt war und man eine Regelung der Zu-
strade durch eine Ftirstenernennung erwarten durfte,-entsandten die
in der Bukowina weilenden Fliichtlinge den einfachen, aber hoch-
fahrenden Bojaren Theodor Bak an den Statthalter der beiden
Lander, den Pascha von Silistrien, urn ,ihm in seiner Residenz
eine Bittschrift zu uberreichen. In diesem Schriftstiick wurde die
Erneuerung der alien Privilegien der Moldau verlangt, ferner die
Entfernung der Griechen aus den Amtern, eine Normierung der
Steuern des Landes und der Einkunfte der Bojaren, freier Handel
und nicht zuletzt eine nationale Vertretung bei der Pforte. Be-
zuglich der Ernennung eines neuen Fiirsten wurde die Erklarung
abgegeben, vorlaufig sei das Fiirstentum zu arm, um einen ftirst-
lichen Hof unterhalten zu ktinnen; bis es zu Kraften kame, solle
die Regierung einem Rate von Grofsbojaren unter einem obersten
Bojaren", b a q -b o i e r, anvertraut werden.

Nun wirkte aber in Jassy neben dem Pascha anstatt eines
Farsten als Kaimakam ein Grieche, Vogorides, der viel von seiner
nicht griechischen, bulgarischen Abstammung zu reden wufste und
ziemlich deutlich seine Absicht, in die fUrstliche Stellung ein-
zuracken, verriet. Bak beging den Felder, ihm den Zweck seiner
Mission mitzuteilen, and der Kaimakam war naturlich emport
Ether die schlechten Patrioten und Tarkenfeinde, die durch ihre
noch immer andauernde Abwesenheit offenbar gegen die Okku-
pation protestierten. Er verhandelte mit den kleinen Bojaren, die
von den Grofsen verachtlich c i o c o i genannt wurden und die sich
durch ihre fortschrittliche Gesinnung den Namen car v un a r 1,
Carbonari, zugezogen batten. Diese entsandten nun ihrerseits einen
A r z, d. h. ein Bittgesuch, an den Statthalter und verlangten die
Erwahlung eines Ftirsten von der selben moldauischen Nation",
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der unter allgemeiner Garantie des Landes regieren sollte. In
den tibrigen Punkten stimmten die beiden Eingaben ungefahr
tiberein, nur enthielt diese z'weite noch einige Forderungen mehr,
wie z. B. die Ruckgabe der Kloster an die einheimische Geist-
lichkeit. Als die beiden Abordnungen in Silistrien ankamen,
war der Pascha schon davon in Kenntnis gesetzt, dafs die eine
verrateris.che Absichten verberge, wahrend die andere die treuen
Untertanen der Pforte vertrete. Ba4 wurde so schlecht auf-
genommen, dafs er zuletzt auf den etwas sonderbaren Gedanken
verfiel, dem A r z der kleinen Bojaren zuzustimmen. Nicht lange
darauf gelangte aus Konstantinopel, wo keine russische Gesandt-
schaft mehr bestand, der Befehl an die Bojaren beider Lander,
sie sollten aus ihrer Mitte eine Deputation nach der kaiserlichen
Stadt abordnen. An die Mitglieder dieser Deputation erging dann
die Aufforderung, aus ihrer Mitte einen Kandidaten fiir die Fiirsten-
witrde vorzuschlagen. So erhielt der Logolgt Ionita Sturdza die
Moldau und Gregor Ghica die Walachei. Sie regierten bis zum
neuen russisch- turkischen Kriege, bis 1828.

Ihre Stellung wahrend dieser sechs Jahre war nicht leicht,
denn sie mufsten immer einen russischen Einfall fiirchten. Rufs-
land hatte seine Beziehungen zu der Pforte abgebrochen, und die
Vertreter Rufslands, Verwaltungsbeamte, Offiziere und Diplomaten,
wollten anfanglich die ohne ihr Zutun ernannten Fiirsten, diese
unrechtmafsigen Nachfolger der bevorzugten Griechen, nicht an-
erkennen, ja aus Bessarabien langten Briefe an den Herrn Ionita
Sturdza, Haupt der moldauischen Regierung", an. Viele Grofs-
bojaren wollten nicht eher zurtickkehren, als nicht die russische
Fahne wieder auf den Konsulatsgebauden zu Jassy und Bukarest
wehen wurde. Sie blieben in Siebenburgen, in Rufsland und in
der Bukowina, bewegten sich unaufhorlich hin und her, blickten
immer mifstrauisch umher, belastigten ihre Beschtitzer, die Russen,
mit unendlichen Klagen und suchten dabei immer nach Anhalts-
punkten, die auf Verschworungen oder Unruhen hindeuten konnten.
Im Jahre 1824 mufste der sanftmutige Sturdza, ein betagter Bojar,
each altrumanischer Art, sehr ungebildet, aber edel und menschen-
freundlich, ein Mann, der auch eine energische Sprache zu reden
und zu handeln vermochte, viele ungehorsame Bojaren, die eine
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starkere Macht zu ihrem Tun veranlafst hatte, als politische Ge-
fangene in die Kloster senden, damit sie dort Bufse taten. Gregor
Ghica, ein feinerer Mann, er war der Neffe des gleichnamigen
1777 enthaupteten Fiirsten schritt endlich dazu, die verlassenen
Bischofsitze neu zu besetzen; zu denen, die dabei ihre Warden
einbilfsten, gehorte auch der Metropolit, der sich, obwohl frilher
ein guter und gefeierter Patriot, jetzt zu den niedrigsten Lob-
hudeleien gegentiber Rufsland herabliefs.

Die Fiirsten waren auf die Unterstiitzung Osterreichs an-
-,

gewiesen. Die osterreichischen Agenten waren nach dem Siege
der Tarken fiber die Revolutionare zuriickgekehrt, und bis 1826
besafs in der Tat in Bukarest von Hakenau und in Jassy sein
Kollege grofsen Einflufs. In der Moldau mufste sich Sturdza
das gebot nicht nur die Dankbarkeit, sondern auch die Notwendig-
keit der kleinen Bojaren bedienen, deren Fiihrer, Iordachi
Draghici, das Faktotum des Fiirsten war. Diese begniigten Bich
aber bald nicht mehr mit dem Gefiihl, im Augenblick die Macht
zu besitzen, sie verlangten vielmehr, von modernem Geiste und,,
einem hOheren Patriotismus getrieben, nach einer dauernden Re-
form, nach einer anerkannten Verfassung abendlandischer Art.
Schon bei seiner Ankunft 1822 war Sturdza mit einem Schriftsttick-
dieses Inhalts empfangen worden. Aus vielen Bestandteilen ver-

'
in

.
einerschiedener Herkunft zusammengesetzt, Sprache verfafst,

welche mit alten Worten neue Begriffe linkisch auszudriicken sucht,
enthalt diese moldauische Konstitution von 1822 vieles Merk-
wurdige. Die Regierung soli von nun an nicht mehr der Furst, dem
nur die vollziehende Gewalt ausdriicklich vorbehalten bleibt, sondern
der Sf at obgtes c, der Generallandtag, fiihren. Dieser S fat
soil aus den Mitgliedern der besser organisierten hoheren Gerichte,
der Diwans und D ep art ement s, und aus den Abgeordneten
der grofsen und kleinen Bojaren bestehen, die je fiir die sechzehn
Distrikte gewahlt werden. Der S fa t soli die Befugnis haben, aus
eigener Machtvollkommenheit, ohne die Berufung durch den kon-
stitutionellen FOrsten, zusammenzutreten; letzterem soil nur das
Becht zustehen, gegentiber dem Beschlusse des Landtages ein ein-
maliges Veto einzulegen. Dem Landtage soil die Gesetzgebung
und die Kontrolle der Finanzverwaltung vorbehalten, aber alle Bo-
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jaren sollen zur Mitwirkung bei der Farstenwahl befugt sein.
Die Stadte sollen besser gestellt werden, eine Matrikel der Steuer-
pflichtigen Boll angelegt, Schu len, auch solche far das Studium
des Rechts und der fremden Sprachen sollen errichtet, der Buch-
druck begunstigt, den Juden die Pacht der Branntweinfabriken
und Metzger laden entzogen werden.

Sturdza wendete gegen diese Vorschlage nichts ein; er selbst.
ware froh gewesen, wenn die Pforte diese Verfassung zugelassen
hatte. Aber die ins Ausland gewanderten Bojaren gerieten daraber
in Erregung, und ihre Vorstellungen bei der russischen Regierung
verfehlten ihren Zweck nicht; denn von Petersburg erhielten die
Feinde des cio coisc hen Regimes die Versicherung , dafs Rufs-
land Neuerungsvorschlage und Umsturzprojekte" fur die Fiirsten-
tamer keineswegs zu billigen geneigt sei. Und so kam es, dafs-

der oligarchische Verfassungsentwurf von 1822 schliefslich weiter
nichts geworden ist, ale ein merkwiirdiges Denkmal des politischen
Denkens der Bojaren in dieser Ubergangszeit '). Trotzdem wurde-
zur Zeit, als die tarkischen Truppen die Farstentamer 1824 ver-
liefsen, mit grofsem Eifer weiter an Reformplanen und Bojaren-
verbindungen gearbeitet; dadurch wurde der freie Geist genahrt
und der Gedanke an eine Nationalversammlung, eine Beschrankung
der farstlichen Gewalt, eine Organisation der Rechtspflege, eine
Teilung der Staatsgewalt und schliefslich eine wiirdigere Stellung-
des konstitutionellen moldauischen Staates gegenaber den Nachbarn,.
Oberherren and Beschutzern fand allgemeine Verbreitung.

Im Jahre 1826 versammelten sich russische und tarkische
Bevollmachtigte zu Akkerman, um altere Mifshelligkeiten zu be-
seitigen und eine Wiederanknapfung der diplomatischen Beziehungen
zwischen Petersburg und Konstantinopel anzubahnen. Zugleich
mit der jene Verhandlungen abschliefsenden 'Konvention vom
7. Oktober 1826 wurde auch eine besondere Urkunde, welch&
die Verhaltnisse in der Walachei und Moldau regelte, unterzeichnet.
Dadurch wurde die siebenjahrige Regierung der Farsten wiederum
festgestellt, aufserdem war von Steuerbefreiung und Rackgabe des.
usurpierten Gebietes an der Donau die Rede. Aber von nun an

1) Vgl. Hurmuzaki, X, Vorrede, and Xenopol, in Analele Academ.
Romano, XX, wo der Verfassungsentwurf veroffentlicht ist.
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sollten die Farsten von dem Diwan mit Einwilligung des Landes"
gewahlt und von der Pforte erst each vorhergehender Verstan-
digung mit dem russischen Gesandten feierlich ernannt werden.
Das Recht der Intervention bei jedem Furstenwechsel behielt sich
Rufsland vor. Ein Gesetz caber die Staatsorganisation sollten die
Fursten im Verein mit ihren Raten unverzuglich fertigstellen.

Mit grofsen Feierlichkeiten wurde nun der russische Gesandte
de Ribeaupierre auf seiner Reise nach Konstantinopel in Jassy
und Bukarest empfangen, mit offizieller Parade, der er fern blieb,
und mit Bittgesuchen und Denunziationen, die er entgegennahm.
Als Minciaky als russischer Konsul in Bukarest erschien, da wurde
er gewissermafsen der tatsachliche Herrscher ; in beiden Haupt-
stadten verlor sich der arme, unbedeutende Furst und wartete
geduldig auf das Ende seiner Regierungsperiode. Den Vertreter
Rufslands aber umschwarmten alle ehrgeizigen Thronjager, die
bisher noch mit ihrer Rackkehr gezogert hatten, in und aufser
dem Lande Intrigen mit angelerntem griechischen Geschick an-
zettelnd. Die Rechnungen der Vistierie, die schwere Zeiten durch-
zumachen hatte und ihre Zuflucht zu Anleihen nehmen mufste,
wurden hundertmal gepraft und besprochen. In der Walachei
wie in der Moldau arbeitete ein Reformausschufs, der aus vier
Personen bestand, von der Pforte zwar nicht anerkannt, aber vom
russischen Konsul unterstiitzt, und beriet ein Reglement o r g a-
n i q u e, das die Verfassungssorgen beseitigen sollte. Aber das all-
gemeine Gefal war ein anderes; denn die Angst vor einem be-
vorstehenden Kriege, der trotz alles Entgegenkommens der Pforte
wegen der griechischen Frage drohte, bedrackte alle Kreise. Fast
zwei Jahre lang verschwand diese Gefahr nicht und beherrschte
alle Streitigkeiten aber Personal- und sonstige Fragen. Endlich
aber iiberschritten im Sommer 1828 die russischen Truppen tat-
sachlich den Pruth, und wie gew8hnlich brachten die kaiserlichen
Generale und Beamten zuerst war der Graf Palin far die
Verwaltung beider Farstentamer ausersehen, und schliefslich wurde
dieses Amt dem Grafen Kisselew anvertraut 1) viele schone
Verheifsungen mit, aber geradeso wie fruher und vielleicht in

1) S. dessen russische Biographie, mit Aktenstiicken von Zablotzki-
Desseatowski (Petersburg, 1882, 4 Bands).
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noch hoherem Mafse als ehedem, zeigten sich die Briider" nichts
weniger als zart. Die Bojaren erlitten unsagliche Demiltigungen,
ja einem, der seine Kopfbedeckung ungeschickt hielt, wurde sie
vom General Zeltuchin mit einem Fufstritte aus der Hand ge-
schlagen. Und die Bauern, die man als Lasttiere benutzte, litten
ebenfalls unsaglich. Zuletzt kam durch preufsische Vermittelung
der Friede von Adrianopel zustande.

Durch diesen erhielten die Moldauer und Walachen vieles
von dem, was sie ersehnten, denn die Vereinbarungen von Akker-
man warden nicht nur bestatigt, sondern auch wesentlich aus-
gedehnt und bereichert in der angehangten besonderen Urkunde,
die lediglich von den Fiirstentamern handelte. Endlich batten
die Rumanen ihr Ideal erreicht: sie besafsen jetzt lebenslanglicbe
Fiirsten. Endlich wurden auch die tiirkischen Usurpationen
auf ihrem Boden ganzlich beseitigt, denn die Grenze der Walachei
umspannte nunmehr nicht nur die ehemaligen Festungen mit,
sondern auch die Inseln; sic lief jetzt in der Mitte des Stromes, in
der Fahrrinne. Die Pforte verpflichtete sich, fortan weiter nichts
als den Tribut, der Bich aus dem Kharadsch, dem Rekiabiyeh
und Idyeh zusammensetzte, zu verlangen, and die Konvention von
Petersburg stellte 1834 die Summe dieses einzigen Einkommens,
das dem tiirkischen Reiche aus den rumanischen Landern zu-
strOmte, auf drei Millionen Piaster far beide Lander fest, die sich
ihrem Umfange nach so in diese Summe teilten, dais die Moldau
nur ein Drittel zu zahlen hatte. Die Naturalienlieferungen, welche
so viele verzweifelte Eingaben verursacht batten, mufsten jetzt vollig
unterbleiben, obgleich die Tarken eine spater zu bestimmende Geld-
entschadigung verlangten. Schliefslich bestatigte die Pforte auch
die Beschltisse jener Ausschtisse, die caber den Entwurf eines Staats-
grundgesetzes beraten hatten.

Dieses R e gl ement organique entwickelte Bich langsam,
aber methodisch; es sollte nicht nur die Verfassung, sondern auch
alles fill. die Verwaltung Notwendige enthalten. Deshalb war darin
neben der Furstenwahl auch von den Quarantanemafsregeln und
von der Bildung eines einheimischen Gendarmeriekorps anstatt der
abgeschafften tiirkischen Polizeitruppen die Rede. Bisher hatten
derartige Bestimmungen niemals eine solche Ausftihrlichkeit auf-
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gewiesen und waren von den Bojaren, kraft der alien Autonomie
des Landes, getroffen worden. Jetzt hatte zwar eine aufser-
ordentliche Versammlung jedes Fiirstentums die Reformbeschltisse,
die eine neue westeuropaische Verfassung begrundeten, zu prufen,
aber diese Arbeit ging rasch vonstatten, zu einer Zeit, wo die
russischen Truppen noch diesseits des Pruth standen und die
oberste Gewalt in den Handen des Generals Kisselew lag, welcher
die arbeitenden Ausschilsse unaufhorlich zur Arbeit anspornte
uad beeinflufste. Der President der Ausschasse, die in Bukarest
seit dem 29. Juli a. St. 1829 tagten, war der ehemalige Konsul
Minciaky. Jeder Ausschufs bestand aus vier Mitgliedern, aber
nur die lia lfte davon war von. den Diwanen gewahlt, wahrend
die andere von der russischen Regierung von der Regierung",
sagte man kurz ernannt wurde. Um die Erniedrigung, die
darin lag, zu verstehen, mufs man bedenken, dafs die Tiirken in
ihren Privilegien und Befehlen niemals in ausschliefslich innere
Angelegenheiten eingegriffen hatten , da sich ihre Oberhoheit nur
auf die politischen und finanziellen Beziehungen der Fiirstentiimer
zur Pforte bezog. Erst jetzt, zu Beginn des von den dabei In-
teressierten verherrlichten Kulturzeitalters, verlor das Rumanentum
an der Donau auch das letzte Recht, das ihm noch geblieben war,
dasjenige, sich selbst gute oder schlechte, asiatische oder europaische
Gesetze zu geben.

Der eigentliche Verfasser des Reglements, abgesehen von
einigen allgemeinen Bestimmungen politischen Inhalts, die von
Petersburg aus diktiert und von den Bojaren wiederspruchslos an-
genommen worden waren, der General Paul Kisselew, war ein
edelgesinnter Mann mit einem weiten Gesichtskreise, mehr Franzose
ale Russe, mehr europaischer, politischer Philosoph" im Sinne des
18. Jahrhunderts, als militarischer Bevollmachtigter einer kulturell
zurackgebliebenen Macht in einer okkupierten Provinz der Tiirkei.
Er liebte schone Redensarten und witzige Einfalle, aber dabei war
er ein ausgezeichneter Zivilbeamter, der sich mit Recht rahmen
konnte, neue Quellen far rechtmafsige Einkunfte des Schatzes entdeckt
zu haben, so dafs sich bei einigen Kapiteln des Budgets die Ein-
kiinfte gegenuber dem Bojarenregime vervierfachten, obwohl die
Steuerzahler viel menschlicher als Miller behandelt wurden. Diese
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von Rufs land zum grofsten Teile aufgentitigte Konstitution, diese
c har te octroyee des fremden Wohltaters, ist ein harmonisches,
praktisches Abbild der Einrichtungen, die sich nach franzosischem
Vorbilde in ganz Europa im neuen Jahrhundert eingeburgert
hatten. Die pouvoir s wurden auch hier streng geschieden; die
Distrikte erhielten stKndige Vorsteher, die auch andere Namen
fiihrten als bisher. Das Steuerwesen wurde viel besser geregelt :
das Lude system, dem das abstrakte, konventionelle Caput des
Fiskus zugrunde lag, wurde beseitigt, und jedermann bezahlte nur
fur sich eine Summe, die bei der nun einsetzenden Kontrolle und
angesichts der neuen Normierung des den Tiirken zu leistenden
Tribute nicht willkiirlich erhoht oder gar vermehrfacht werden
konnte. Die rusu mat u r I, die Zehnten des Mittelalters, ver-
schwanden endlich fur immer; die Kaufleute entrichteten anstatt
der vielen veralteten Anspriiche, die der Staat, der Grundherr und
der Beamte an sie gestellt hatte, nur eine mdfsige Patentgebuhr.
Es wurden Mafsregeln ergriffen, die das Gedeihen der Stadte, die
Handhabung der Polizei und die Regelung der Finanzen be-
zweckten. Die Wehrkraft wurde unter russisch geschulten Offi-
zieren fiir die Erhaltung der biirgerlichen Ordnung und fur die
Bewachung der tiirkischen Grenze dies war die einzige eigent-
liche Grenze, welche verteidigt werden sollte, in modernem
Sinne herangebildet.

Die politischen Institutionen indes und die damit zusammen-
hangenden Mafsnahmen sozialen Charakters blieben hinter dieser
trefflichen Organisation der Verwaltung zurtick. Der Furst wurde
von einer Landesvertretung, der aufserordentlichen Adun ar e
obqteas cI, aus der Reihe der grofsten Bojaren gewahlt; diese
bestand aus 150 Mitgliedern, von denen aber nur siebenund-
zwanzig Vertreter des Gewerbe- und Handelsstandes waren. Der
Furst hatte ausgedehnte Rechte, bei deren Ausubung er jedoch Behr
oft mit denjenigen theses larmenden, von Ranken beherrschten Parla-
ments eines gar nicht zum konstitutionellen Regime erzogenen
Volkes in (Collision geraten mufste. Die gewohnliche Adunare
bestand aus dem hohen Kierus, aus zwanzig Mitgliedern, welche die
Bojaren des ersten Ranges wahlten, und aus neunzehn Bojaren oder
Bojarensohnen, die fiber 30 Jahre alt waren und von den Bojaren
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und Bojarensohnen der Bezirke in geheimer Wahl erkoren wurden.
Zuerst wahlten die hohen Bojaren in Bukarest und dann die
schon genannten kleineren Privilegierten in den Bezirken; sie
konnten nur Bojaren zu Mitgliedern der gewohnlichen Adunar e
ernennen, und zwar das grofse Korps in der Hauptstadt allein
die zwanzig grofsen Bojaren, die Bezirksausschusse zusammen
nur die neunzehn des ersten, zweiten oder dritten Ranges. Jeder
suchte in dieser Oligarchie seinen Gewinn: die meisten Mitglieder
dieses kleinen Komitees, das mit dem grofsartigen Titel Natio-
nalversammlung" beehrt wurde, waren Beamte, die sich nun-
mehr alles erlauben durften, weil sie als Parlamentsmitglieder im
Einverstiindnisse mit dem russischen Konsul, dem ewigen Hetzer,
dem Fursten bittere Sorgen bereiten konnten. Per Furst war be-
rechtigt, die Versammlung aufzulosen; er hatte das Recht, ihr
Vorgehen der Pforte und der schatzenden Machtu zur Kenntnis
zu bringen, d. h. den internen Hader diesen hoheren Instanzen
gehorsamst" vorzutragen; aber the Nationalvertretung genofs das-
selbe Recht, auch sie konnte sich sowohl an den ohnmachtigen,
ale auch an den ubermachtigen Oberherrn wenden. Eine desti-
tution p our cause de ddlits war in dem besonderen Friedens-
instrument von 1829 bezuglich des Fursten in Aussicht gestellt,
fur den Fall, dafs er nicht ein totes Werkzeug in der Hand des
russischen Konsuls, des wirklichen Regenten im Fiirstentume, rein
wurde. Die grofsen Bojaren sehnten Bich beinahe alle nach der
hochsten nominellen Gewalt, und dies trieb sie naturlich zur Oppo-
sition. Die kleineren aber erstrebten, wenn sie nicht gerade in
einem Anflug politischer Romantik utopische Konstitutionen nach
osterreichischem oder franzosischem Muster mit wirren Augen ver-
folgten, eine Beforderung oder Straflosigkeit fur ihre Sunden als
Staatsbeamte. Ziindstoff war immer vorhanden, und auch derjenige
war immer in der Mlle, der im rechten Augenblicke die Funkchen
zum Feuer anzufachen vermochte.

Wahrend grofse Starme in dem politischen Glase Wasser
tobten, wahrend unendliches Papier verbraucht wurde, um kleine
und kleinste Sachen in Angriff zu nehmen und zu erledigen, schlief
der Bauer in seiner Armut und Vergessenheit weiter; ihn wollte
niemand zur Teilnahme am Kulturleben erwecken. Rufsland hatte
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die Dorfbewohner uberbaupt nicht notig, denn mit ihnen konnte
es doch eine anstandige Annexion nicht vereinbaren. Die Mit-
glieder der Ausschiisse waren zweifellos gut ausgewAhlt : in der
moldauischen Abteilung fand man einen Conachi, den Dichter,
und den jungen MihaT Sturdza, den Gtinner Asachis, einen sehr
gebildeten Bojaren, der sein Land und rein Volk liebte und
diese Liebe nach Moglichkeit mit einer vollstandigen Unterwerfung-
unter Rufsland, das Ideal eines organisierten Staates, die Verkor-
perung des gottlichen Willens durch die unbeschritnkte Autoritat
des Monarchen, zu vereinigen suchte. Die Walachen wurden durch
den gescheiten Griechen Alexander Villara, den patriotischen Bo-
jaren Gregor BAleanu und zwei andere vertreten. Keiner von
diesen jedoch hatte Sinn fur eine liberale Staatsauffassung, sie
waren alle in erster Linie Bojaren und Grofsbojaren, und die ent-
gegengesetzten Bernilhungen Kisselews , des Frankorussen, schei-
terten deshalb meist an ihrem hartnAckig verteidigten Standes-
bewufstsein. Die Zahl der von den Bauern zu leistenden Arbeitstage
wurde neu festgesetzt. Das bedeutete allerdings an Bich keine-
Revolution , aber ftir die gewahrte Erleichterung sollte der Bauer
dem Staate Soldaten liefern, und da diese Bestimmung die jungen
Krafte vom Acker wegzog und die armen Familien schutzlos
zurtickliefs, ward sie nicht nur schmerzlich empfunden, sondern er-
regte sogar in der Moldau wilde, verzweifelte Ausbrtiche der Un-
zufriedenheit, die dann die Kosaken bald gewaltsam niederschlugen.

Es war ein Staat entstanden, in dem Bich die Bojaren miteinander
zankten und in dem jeder die Made flehentlich bittend zu dem all-
gewaltigen Rufsland emporhob : so wollte man es in Petersburg, urn
jederzeit eine passende Gelegenheit fur die Annexion in Bereitschaft
zu haben. Kisselew selbst dachte nicht anders, als dafs eine nicht
allzu entfernte Annexion der Ftirstentlimer moglich sei. Allerdings,
als der Kanzler Nesselrode 1831 zum ersten Male in einigen seiner
Worte, die fiber eine Verlangerung der Okkupation handelten, einen
Wink zu einer Annexion ztt erkennen meinte, da glaubte Kisselew,
dem entgegentreten zu mitssen 1), aber wenige Monate spb,ter schrieb
er selbst folgendes: Wenn man zu der Ansicht lame) dafs der Zweck

1) Hurmuzaki, Supl. I4, S. 380-381.
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der russischen Politik nicht der sei, sich territorial auszudehnen,
antichte ich dem entgegenhalten, dafs der Gang der Ereignisse starker
ist ale die Voraussicht (prdvisions), und dafs Rufsland, welches
aich seit mehr als einem Jahrhundert vom Dnjepr her ausgedehnt
sat, dieses nicht tat, um an den Ufern des Pruth Halt zu machen."
Er erinnerte dabei an den Plan des siegreichen Feldmarschalls
Diebitsch, der den Frieden gebracht hatte, man solle die Fiirsten-
-turner auf zehn Jahre besetzen, damit sich Europa mit dem Ge-
{lanken an eine russische Annexion vertraut machen kOnne 1).

Selbst der Gedanke der Union beider Fiirstentiimer konnte
Rufsland nicht beunruhigen. Bezeichnend ist es schon, dafs den
beiden Versammlungen ganz dieselbe Vorlage, die auch gewifs nur in
ganz geringem Mafse von den gehorsamen Bojaren durchgesehen",
{1. h. verandert werden konnte, unterbreitet wurde. Wiederholt
.sprachen Kisselew und andere direkt von der Anbahnung einer
Union beider rumanischer Lander an der Donau. Als Iordachi
Catargiu, ein Mitglied der Ausschusse, das Wort Union aussprach,
da ware Kisselew sofort geneigt gewesen, den Vorschlag hoheren
Ortes zur Kenntnis zu bringen , wenn der Redner nicht in dem-
selben Atemzuge, gemafs den Gesinnungen der Nationalpartei, von
dem Ausschlusse jedes Russen als Fiirstenkandidaten gesprochen
hatte 2). E i n Staat lafst sich bequemer angreifen als zwei Staats-
.gebilde: so dachte man in Petersburg, indem man mit Menschen
und Landern, aber nicht mit der Bewegung der Geister rechnete.

Eine Klausel der Petersburger Konvention hatte festgesetzt,
dafs die Fiirsten, die den Bestimmungen des Vertrages gemafs zu
erwahlen waren, diesmal, fur diesen einzigen Fall, von der suze-
ranen und schiitzenden Macht ernannt werden sollten. So ge-
langten der moldauische Bojar Mihal Sturdza und der walachische
Chef der Landmiliz, der Spatar" Alexander Ghica, 1834 in
ihre hohe Stellung.

Der erstere, von dem schon oben die Rede war, mufs zweifellos
als eine bedeutende Personlichkeit gelten. Er war Behr ehrgeizig,
wenn auch schliefslich nur das geizig ubrigblieb, hochbegabt, ein

1) Ebenda, S. 388-389.
2) Sturdz a, Acts ai documente, III, S. 826f.
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moderner Mensch , der wohl imstande war, alle neuen Gedanken
und Richtungen zu verstehen, ein praktischer Organisator und ein
kundiger Finanzmann, und trotz seiner ausgesprochenen Vorliebe
fur die Privilegien seiner Klasse zunachst ein guter moldauischer"
und sogar ein guter rumanischer Patriot, vom Geiste des Ri -
sorgimento seined Volkes angehaucht. Zwei schlechte Eigen-
schaften in ihm vernichteten aber alles Gate, was an ihm war,
und brachten es dahin, dafs sein Name in der Erinnerung der
spitteren Generationen einen schlechten Kiang bekommen bat.
Vor allem war er sich selbst der Nachste, dann aber vollig dem
russischen Kaiser ergeben. Alles, was ihm Macht, Reichtum
und Glanz verleihen konnte, war ihm willkommen, aber gleich-
zeitig folgte der stolze, herrschsiichtige Mann jedem Winke des
kaiserlichen Hofes wie ein russischer Beamter. Von ihm hatte
man im Gegenteil einen wiirdigen Verzicht auf seine Fiirstenkrone
erwarten sollen, denn jeder Konsul der Schutzmacht glaubte sich be-
fug, tseine ganze Wirksamkeit einer ebenso strengen wie beleidigen-
den Kontrolle zu unterziehen; das Rechnungswesen, der Strafsenbau,
die Beamtenernennungen, kurz alles wurde von einem Besack oder
Kotzebue mifstrauisch nachgeprilft. Die Opposition, welche gegen-
tiber dem selbstsiichtigen Fiirsten meist nicht minder selbststichtige
Zwecke verfolgte, fand, ungeachtet der sie bestimmenden Beweg-
grunde und der Moralitat ihrer Mitglieder,, bei jeder Frage, die
sie aufwarf, heimttickisch beim Konsul Hilfe. Dieser scheute sich
nicht, gelegentlich politischer Festlichkeiten den Mifsvergniigten
ziemlich deutlich Forderung zu versprechen. Er erdreistete sich,
vom Fiirsten selbst wiederholt ein Theaterbillett gebieterisch zu
fordern, and Sturdza mutate ihm personlich das gewiinschte Billett
iiberbringen. Zwar richtete dieser verzweifelte Beschwerden an
das Kabinett des Kaisers" in der Moldau and Walachei selbst
genugte dies, um den russischen Kaiser zu bezeichnen, und ein
anderer Konsul wurde von Petersburg hinabgeschickt, aber dieser neue

Prokonsul" so nannte ihn ein an die altromischen Verhaltnisse
anspielendes satirisches Scherzwort der Zeit war zwar etwas hot-
licher, aber nicht gerade freundschaftlicher. Und Mihai Sturdza
blieb dennoch auf seinem Throne, den jeder andere als eine Schmach
betrachtet hatte , liefs Demtitigungen caber sich ergehen und
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sammelte Reichtum, baute Chausseen und kampfte taglich mit
einer Opposition, die kein Ideal besafs. Wie seine walachischen
Kollegen, deren es bis 1848 zwei gab (Alexander Ghica and Georg
Bibescu), erwarb auch er sich einige Verdienste auf dem Gebiete
der Verwaltung. Die Moldau, die er hinterliefs, besafs im Gegen-
satz zu friiher Landstrafsen, Hafen, Stadte und Archive. Aber
die Erklarung deur gibt nicht ausschliefslich die seltene Begabung
Sturdzas, sondern der innere Grund dafiir ist der, dafs Bich die
Beziehungen zur Pforte wesentlich geandert hatten. Jetzt wurde
nur eine bestimmte Summe in Gestalt des Tributs nach Kon-
stantinopel geliefert und nicht mehr die gesamte Frucht des Bauern-
fleifses. Aufserdem hatte Bich die Handelsfreiheit forderlich er-
wiesen: fremde Schiffe kamen jetzt nach Gala% wie in der Wa-
lachei nach Braila, um rumanisches Korn einzunehmen. Auf den
fruher &len Feldern ward jetzt eine ergiebige Ernte erzielt, und
im Ackerbau fanden alle verfugbaren Hande Arbeit, ja von aus-
warts wurden Hilfskrafte aus der Bukowina, aus Bulgarien und
Serbien herangezogen. Die jetzt ein fur allemal feststehenden Ein-
kanfte wurden ausschliefslich vom Farsten und seiner A d un a r e
verwaltet, und jetzt konnte das Staatseinkommen zum ersten Male
wirklich im offentlichen Nutzen, von dem man bisher nur theo-
retisch gesprochen hatte, verwendet werden. Das Regime war
das Entscheidende fir die Entwickelung, nicht die Personen.

Dies gilt in gleichem Mafse ftir Moldau und Walachei. In
letzterer wurde zuerst unter Alexander Ghica dieselbe Arbeit ge-
leistet: an der Donau entstanden in Braila, Giurgiu, Turnu-Severin
und Alexandria dies war eine neue Grundung, die den Namen
des Fiirsten trug, geradeso wie Mihaileni in der Moldau nach
Sturdza genannt wurde die ersten nach europaischer Art ge-
bauten Stadte mit schnurgeraden Strafsen und freien Platzen.
Das Verkehrswesen wurde verbessert, die Quarantanen schiitzten vor
den verheerenden Krankheiten des Morgenlandes. Die walachische
Miliz zeigte sich sogar der moldauischen iiberlegen und wurde
nicht nur von den Russen, die sie geschaffen batten, sondern auch
von unparteiischen Fremden 1) gelobt. Der Furst, ein Bruder des

1) S. Felix Colson, De l'etat present et de l'avenir des prineipautes de
Moldavie et de Valachie (Paris, 1839).
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Gregor Ghica, der bis 1828 regiert hatte, war noch jung und ein
edler Charakter, , aber er besafs nicht die notige Energie; seine
Stammes- und Vaterlandsliebe, fiir die er viele Beweise erbracht
hat, fand nicht den notigen Riickhalt in seiner Personlichkeit. Er
liebte die Pracht eines in doppeltem Vasallenverhaltnis schmachtenden
kleinen Hofes, goldstrotzende Uniformen nach russischem Schnitte,
dauernde Begleitung seiner Person durch Stabsoffiziere und un-
aufrichtige Huldigungen seitens der Bojaren. Aus Eitelkeit hielt er
sich krampfhaft an die Macht, die Sturdza aus Herrschsucht und
Geiz liebte. Aber trotz all seiner Gefiigigkeit benutzten die Russen
seinen Streit mit der Opposition, um ihn durch eine Untersuchung
zu Falk zu bringen, und die Tiirken liefsen sich zu deren Ein-
leitung gegen ihr eigenes Interesse bewegen: Ghica hatte nichts
weiter getan und daraus ward ihm ein Strick gedreht , als
Mafsregeln gegen den Versuch eines Einfalles der Bulgaren in das
Land rechts der Donau getroffen. Gemdfs der Bestimmung des
Friedens von Adrianopel ward er als ein Furst, dem ein ddlit
nachzuweisen sei, abgesetzt.

Georg Bibescu, den die aufserordentliche Nationalversammlung
1842 wahlte, war junger als Ghica. Als Sohn eines Grofsbojaren,
aber nicht von altem Adel, hatte er in Paris mit Erfolg studiert
und sprach Franzosisch wie seine Muttersprache. Seinem Vor-
ganger war er in jeder Beziehung iiberlegen , an Klugheit, an
nationalem Empfinden, welches er in romantische Formen ein-
kleidete so unternahm er eine Pilgerfahrt zum Grabe MihaTs
des Tapferen , an Arbeitskraft und furstlicher Wiirde. Er ver-
stand es auch, den russischen Konsuln mehr Respekt einzuflofsen,
und wahrend sich Ghica, hatte bieten lassen miissen, dafs ihm der
russische Vertreter wegen einer Streitigkeit mit den Landesbehtirden
im Theater die Hand versagte, brauchte sich Bibescu keine ahn-
lichen Beleidigungen von diesen trotzigen kleinen Tyrannen gefallen
zu lassen. Wie bei Sturdza und Ghica liefsen sich auch bei
Bibescu lang und Breit die Mafsregeln schildern, die er zur Hebung
des Verkehrs traf, seine Kasernenbauten usw. aufz5,hlen, aber
bier gilt es, geradeso wie bezuglich der beiden anderen, zu be-
tonen, dafs die allgemeinen Voraussetzungen jetzt ganz andere ge-
worden waren. Wie in friiherer Zeit jeder materielle Aufschwung
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infolge der turkischen Ausbeutung ausgeschlossen erschien, so war
unter der Protektion Rufslands denn der Tiirke, obgleich der
eigentliche Suzerany war tief in den Schatten gestellt jede Neu-
gestaltung der Fiirstentilmer auf nationaler Grundlage eine reine
Unmoglichkeit geworden. Al les andere aber, die Chausseen,
Strafsen, Hafen usw. waren bedeutungslos fiir die Entwickelung
des rumanischen Volkes als Nation; das alles hatte ihnen geradeso
beschert werden ktinnen, wenn sie unter einem russischen Gou-
verneur gestanden batten, ja vielleicht noch besser.

Sturdza hatte in der Academia MihitileanA die erste hohere
Laienschule in der Moldau gestiftet und berief als Lehrer an diese
Universitd moldave" Ioan Ghica, Mihai Kogalniceanu und viele
andere. Bibescu wollte in Bukarest ein franzosisches Kollegium
errichten. Die neue Einrichtung brachte die Grundung offizieller
Buchdruckereien mit rich, deren Besitzer (Eliad und Asachi) die
Verfugungen der Regierung zur Kenntnis des Publikums bringen
sollten. So entstanden die ersten regelmafsig erscheinenden Zei-
tungen noch in der Zeit Kisselews: 1829 der Curierul r omi-
n es c (Rumanischer Bote") von Eliad und Alb ina r omi-
neasca (Rumanische Biene") von Asachi. Sie gaben auch litera-
rische Beiblatter dazu heraus, und aus dem der offiziellen Bukarester
Zeitung ist spater der C urierul de ambe sex e (Bote fiir Leser
beider Geschlechter") hervorgegangen. Daneben erschienen als
Berater fur die Bauern: Foaia sate as ea (das Dorfblatt"),
Dumineca (Der Sonntag"), Bulletin e, die, den deutschen
Intelligenzblattern entsprechend, mehr den wirtschaftlichen Interessen
dienten; tihnliche Organe gaben der in Bukarest angesiedelte Zaharia
Carcalechi und andere Unternehmer in dem Hafen Braila heraus;
auch franzosische und deutsche Zeitungen erschienen gingen aber
nach kurzer Zeit wieder ein. Jedoch die Zensur, welche eben-
falls nach russischem Muster organisiert war, arbeitete eifrig: eine
Zeitschrift, welche Pro p a ir ea (Der Fortschritt") heifsen sollte,
erschien unter einem verschleierten Titel als F o a i e t i i n 1 i fic a qi
literara (Wissenschaftliches und literarisches Blatt"); die Al alit a
romineasca (Die rumanische Laute") wurde spater verboten, weil
in einem Aufsatze fiber das Whistspiel von einer Macht die Rede ge-
wesen war, deren Name fair die Regierung und die Bewohner eines
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Landes, das ihr sein Dasein und seine Entwickelung zu danken
habe, in gleichem Mafse ehrfurchtgebietend sei" (1838)1). Ein
Schriftsteller, welcher von der Gleichberechtigung aller Klassen der
Nation" ale einem Wunsche fill. die Zukunft sprechen wollte,
mufste gegen seinen Willen die Respektierung der Privilegien aller
Klassen" anempfehlen 2). Ein junger Professor, der Major MihaT
Kogglniceanu, einer der Fiihrer einer neuen Generation, welcher ale
neuangestellter Lehrer der rumanischen Geschichte am 24. No-
vember a. St. 1843 schwungvoll von der Vergangenheit und mutig
von der Zukunft gesprochen hatte und dabei die Zerreifsung der
Moldau in drei Stacke", die blutenden Grenzen im Norden und
Osten nicht vergessen hatte, fand kiinftig keine Gelegenheit mehr,
die Schiller der fiirstlichen Stiftung durch solche Ergiisse fur
ihr ganzes Leben ale tarkische, russische und farstliche Untertanen
untauglich zu machen 8).

Aber dieses ales konnte nicht die starke, heifse Stromung
des neuen, siegreich vorwarts dringenden Geistes vernichten. In
der Walachei bestand die Schule Lazgrs noch fort im Kloster
St. Sabbas. Aus dem Abendlande, aus Italien und. Frankreich
waren die vor 1821 dorthin entsandten Schulstipendiaten zurack-
gekehrt: der Minch Eufrosin Poteca wirkte als Lehrer der Philo-
sophie und andere waren berufen, Grammatik, Arithmetik und ro-
misches Recht vorzutragen 4). Eliad, welcher jene Gelegenheit zu
seiner Fortbildung versaumt hatte, war zwar im Lande geblieben,
war aber bei der allgemeinen Unzufriedenheit ebenfalls nicht un-
tatig, wenn ihm auch die offizielle Oberleitung des Unterrichts-
wesens nicht anvertraut wurde. Aber Peter Poienaru, auch ein
Schiller Lazars, ein origineller Kopf, der einige Zeit in Paris als
Stipendiat studiert hatte und rich auch mit praktisch-wissen-
schaftlichen Entdeckungen beschaftigte, verlieh dem Gymnasium
von St. Sabbas ein nationales Geprage. Die zahlreichen fremden
Professoren, meistens Franzosen, aber auch etliche Griechen, die

1) Hurmuzaki, Supl. 14, S. 201.
`2) IC ogkiniceanu, Letopisete, I, zwoite Ausgabe, S. xxvn.
3) Letopiseto, I, Vorrede.
4) G. Dem. Teodorescu, in Revista pentru istorie, archeologie qi filologie,.

12, S. 1 ff.
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Bibescu berief, konnten gegen die herrschende nationalnal- r u -
man ische Stromung nicht ankampfen, und das Projekt dieses
Fiirsten, die Schule vollig franzosisch zu machen, wobei sogar
eine franzosische Staatskommission die Prufungen abhalten und
zu diesem Behufe angereist kommen sollte 1), blieb unausgefiihrt.
Der Lehrer der Universalgeschichte, der Siebenbiirge Florian
Aaron, einer der Patrioten, aber dabei ein Behr grofser Ver-
ehrer der Obrigkeit, der fur das organische Reglement schwarmte,
trug zum ersten Male die rum5,nische Geschichte, oder vielmehr
nur die Geschichte des Furstentums Walachei, als Schulfach vor
und begann 1835 in der neugegriindeten Buchdruckerei des Natio-
nalen Kollegiums" daneben gab es fur die entsprechenden
Zeitungen die Buchdruckereien des Eliad und des Carcalechi
die Veroffentlichung einer sehr wasserigen, aber fliefsend ge-
schriebenen und in weiten Kreisen gut aufgenommenen Geschichte
seines neuen Vaterlandes dieses Wort im kleinlichen, eng-
herzigen Sinne verstanden. In der Moldau dagegen duldete der
dem nationalen Streben feindlich gesinnte und scharf beobachtende
MihaT Sturdza keine staatliche Begiinstigung einer Richtung, die
ihm fur die Ideenbildung der jangeren Generationen gefahrlich
und fur die internationalen Beziehungen des Furstentums bedenk-
lich erschien. Er wetteiferte zwar mit seinen walachischen Nach-
barn, zu denen er im ubrigen nicht immer in besonders freundlichem
Verhaltnis stand, indem er eine moldauische Hochschule, eine Art
aufkeimende Universitat, die Academia MihAileana, er-
richtete. Ihm hatte die gluckliche Moldau auch eine Hochschule
fur die schonen Kunste zu danken; die Anregung dazu war gewifs
von dem in Italien kiinstlerisch gebildeten, zurzeit Behr einflufsreichen
Asachi ausgegangen. Es entstand auch eine Bibliothek , aber es
wurden keine Bucher angeschafft, welche etwa den Nationalisten
Mitten dienen konnen. Die Moldau war das Land, in welchem
man die Vergangenheit punktlich mit dem Befreiungsjahre 1829
abschlofs und dessen Zukunft mit gut bewachten eisernen Pforten
verschlossen war. CL, hi Pt" Wi

Trotz aller Hindernisse aber hatte die ganze neue Generation

1) G. B ib e a cu [file], Rego° de Bibeeco, I, 8. 343-344.
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in dem Glauben an die Nation, in dem Idea le einer Vereinigung
beider Farstentamer unter einem und demselben Herrscher und
unter der Geltung einer liberalen Verfassung ihren unwandelbaren,
wohltatigen Leitstern-gefunden. Auch Behr viele altereBojaren traten,
wenn sie auch die Forderung innerer Reformen ablehnten, dear
ein, besonders in Anbetracht der traurigen Dematigungen, welche
die letzte russische Okkupation gebracht hatte, und mit Racksicht
auf die russischen Plane, die auf nichts Geringeres als die Ein-
verleibung der beiden Farstentamer abzielten. In den ungedruckten
Berichten des franzosischen Konsuls finden Bich iiberzeugende Be-
weise daftir schon in den Jahren 1831-1835. Einige auf-
geklarte Leute sind von dem alten Wunsche durchdrungen"
so wird einmal von Bukarest aus berichtet dafs die Farsten-
tamer und Serbien dazu zu konfdderierten Staaten an der Donau
unter dem Schutze der Grofsmachte umgewandelt warden mochten."
Ein anderes Mal spricht der Konsul von dem vollatandigen Zu.-
sammenbruche der russischen Partei: es seien in der Moldau und
Walachei zusammen nicht einmal es ist vom Jahre 1834 die
Rede vier Mitglieder mehr vorhanden. Dann heifst es im
Jahre 1835: Die Moldo-Walachen wanschen einen fremden
Farsten, der aber kein Russe und kein Grieche rein darf. Sie
wollten gem einen deutschen Prinzen, und ihrem Wunsche warde
es mehr als genugend entsprechen, wenn beide Lander unter dem-
selben Farsten standen." Dann wird fortgefahren: Man kann
kaum aussprechen, wie brennend diese Unabhangigkeitsfragen
sind." Etliche Schwarmer, wie Iorgu Rada , bemiihten Bich, die
Verfassung der Zukunft in mehr oder weniger enger Anlehnung
an die glacklicherer Volker darzustellen und die Namen der da-
mit einverstandenen Manner zu verzeichnen 1).

Desto mehr bereitete sich die Jugend fiir diesen grofsen,
schweren Kampf vor; alles, was sie umgab, beeinflufste ihre geistige
Disposition in dieser Richtung. Der Franzose Vaillant, der voll
grofser Plane zu den Rumanen gekommen war, ihnen Unterricht
erteilte, ein rumanisch-franzosisches Worterbuch verfafste und
aufserdem spater die Geschichte der Rumanen in La Rom an i e 2)

1) Hurmuzaki, Supl. 16, S. 125ff.
2) Paris 1814, 3 Bande.
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schrieb , dann die franzosischen diplomatischen Kreise und der
englische Konsul damals David Urquhart , der die zweite
liberale Macht Europas wurdig vertrat, sie alle arbeiteten im per-
sonlichen taglichen Verkehr und in den glanzenden moldauischen
und walachischen Salons, wo schon damals ausschliefslich Fran-
zosisch gesprochen wurde 1), in demselben Sinne wie die in Sieben -
burgen geborenen Professoren. Immer haufiger reisten jetzt Bo-
jaren ins Ausland, und die meisten liefsen ihre Sane in Paris
ausbilden, einzelne auch in Deutschland, wie es bei Koganiceanu,
Maurokordato, Ghenadie, mehreren Ghica und Kantakuzinen aus der
Moldau der Fall war, oder auch in der Schweiz: dort wurden z. B.
C. Brailoiu, ein bedeutender Jurist, und die Bruder Golescu, die in der
Bewegung von 1848 eine grofse Rolle spielten, erzogen. Aus dem
Ausland kehrten alle, und besonders die Studenten, mit der freu-
digen Kunde von einem baldigen, grofsen Umschwung zurtick,
durch den alle Volker von den inneren und itufseren Fesseln der
Sklaverei befreit werden warden.

Die Entfaltung der nationalen Literatur war geeignet, diese
Gefahle zu fordern. Koganiceanu in der Moldau Bowie der Sieben-
barge A. Treboniu Laurian, der seine Ideale bereits in seinem ins
Lateinische iibersetzten Namen er war ein Priestersohn aus dem
Dorfe Fofeldea zum Ausdruck brachte, und der junge Nikolaus
Micescu, der Sohn eines kleinen Bojaren, ubernahmen im Verein
mit einigen gelegentlichen Mitarbeitern die grofse, fruchtbare Auf-
gabe, die Chroniken zu veroffentlichen, in denen alle Freude und
aller Schmerz der Vergangenheit niedergelegt war. Im Jahre 1845
begonnen, wurde die Herausgabe der L et o p i s i 1 e d. h. An-
nalen, ein slavisches Wort der Moldau erst 1852 -zu Ende ge-
ftihrt, aber die far die Herausgabe der walachischen Nachrichten
aus alter Zeit gegriindete Zeitschrift Ma g az inu 1 istori c bat sogar
nur die Jahrgange 1845-1847 erlebt. In der Zeitschrift A r c hi v a
ro min ease a verbffentlichte 1840 1845 der Herausgeber Ko-
aniceanu auch eine grofse Anzahl verschiedenster Aktenstticke,

1) Eine Schilderung solcher Salons, abaichtlich etwas fibertrieben, findet sich
bei Le K e r outz a, die Reiseabenteuer des Pariser Zeitungsschreibers B e 1-
1 an ger, (Paris 1846, 2 Bande).
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die vor der Zensur Gnade fanden. Kogglniceanu hatte auch
franzosisch eine Geschichte der Rumanen, noch wahrend er in
Berlin studierte, auf Grund der alteren Literatur abgefafst
(1837), aber dieses eilfertig, ohne genilgende Vorbereitung nieder-
geschriebene Buch befriedigte die neue Generation ebensowenig,
wie das ahnliche von Aaron. Ale Sohn eines kleinen Bojaren,
der die Ste lle eines Beamten bekleidete, Stipendiat des Farsten
und Schiller an derselben Anstalt, in der die Fiirstensohne erzogen
wurden, zeigte Bich auch de Kogalnitschan" so schrieb er sich
selbst im franzosischen Werke ale eifriger Bewunderer des
Reglem en t und des russischen Schutzes; und von einer gewissen
Sympathie far Rufsland hat sich Kogglniceanu bis in seine letzten
Jahre, trotz der vielen schmerzlichen Erfahrungen, die der Krieg
von 1877-1878 brachte, nicht freigemacht. Es war noch immer
nicht die Zeit gekommen, welche die Abfassung einer frei gedachten
Geschichte des rumanischen Volkes gestattete.

In der namlichen Epoche griindete die neue Generation belle-
tristische Zeitschriften, wie die Pr op 4ir ea, die Dacia
literar g, die beide vornehmlich Kogalniceanu redigierte; sie
lassen sich mit dem Glaneur-Spi cuit or des Asachi, was den
Wert anlangt, gar nicht vergleichen. Die neue Schule vergeudete
ihre Kraft nicht, wie die altere von Eliad und Asachi, mit iiber-
flassigen Projekten, wie es der Versuch, die Sprache und die
Orthographie umzugestalten, gewesen war; man schrieb noch immer
zumeist cyrillisch, aber darauf ward nicht viel Gewicht gelegt.
Eine gute Sprache hatte man ja bereits in den kirchlichen Buchern
und bei den Chronisten; sie lag vor in der Volksliteratur, die jetzt
bei alien Jungen Beachtung fand und die von Al. Russo und
V. Alecsandri gesammelt wurde, ja sogar durch die Hand des
letzteren ein verklartes poetisches Gewand bekam. Die neue
Generation verlangte auch nicht mehr nach Ubersetzungen der
romantischen Dichter, wie sie Eliad zahlreich aus dem Franzosischen
geliefert hatte; Gelegenheitsgedichte, die man vornehmen Person-
lichkeiten oder beriihmten Schauspielerinnen aus der europaischen
Ferne widmete, und zweisprachige rumanischfranzosische Reklame-
literatur, in der sich Asachi seit einiger Zeit gefiel, pafste ihr
auch nicht mehr. Eine selbstandige Literatur, die sich in der
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Form an die alte, volkstiimliche Art anschlofs und sich inhaltlich
in den Dienst der neuen politischen Idea le stellte, das war ihre
Sehnsucht, und an Kraften dear mangelte es nicht. Neben Ko-
gAlniceanu, der auch hiibsche Stimmungsbilder aus seiner Zeit im
Stile der Franzosen lieferte, arbeitete Costachi NegnA, der sich
Negruzzi schrieb, ein Mazilensohn. Beeinflufst von der russischen
romantischen Literatur, versuchte er sich auch als Dichter, aber
besonders zeichnete er sich durch seine fein gearbeiteten, kunstvoll
abgerundeten kleinen Novellen aus seiner Zeit oder historischen
Inhalts als einer der besten Schriftsteller aus. Ferner kommt Gregor
Alexandrescu in Betracht, der, aus Vaillants Schule von Bukarest
hervorgegangen war, ein zurackhaltender Enthusiast, der kraftvoll
in schwungreichen Hymnen die grofse Vergangenheit feierte und als
ein Meister der Fabel sich ihrer auch far aktuelle Zwecke bediente;
schliefslich der noch sehr junge Bolintineanu, ein Sohn makedo-
rumanischer Eltern, ein weicher, wortreicher Dichter der Klage
nach Art Lamartines. Aber sie alle stellte das grofse, elastische
und fruchtbare Talent des Moldauers Alecsandri in den Schatten.
Bei ihm war zwar nicht die Tiefe Alexandrescus, die vollendete
Reinheit der Sprache Negruzzis, die Frucht reicher Lektiire wie
bei Koganiceanu zu linden, aber seine unverhaltnismafsig grofsere
Fruchtbarkeit, seine Betatigung auf den verschiedenen Gebieten
der Poesie, die allgemein fafsliche Form seiner Darstellung, die
Meisterschaft, mit der er

siegenden,
in rumanischer Sprache alle Tone der

kampfenden und glanzenden und farbenreichen frau-
zOsischen Romantik nachahmte, dies alles sicherte ihm die erste
Stelle. Die alte Schule, wie sie Eliad und Asachi vertraten,
unterstiitzte die Junger der neuen Richtung nicht, obwohl sich diese
anfangs ihren literarischen Vorgangern gegentiber Behr anerkennend
ausgesprochen batten, und der zweite aufserte sich sogar un-
angenehm und bitter caber das Schaffen der neuen Generation.

Die politische Opposition erzielte unter den Reglementsfursten
viel geringere Erfolge, denn in der Moldau wenigstens hatten -ihre
Vertreter meistens personliche Zwecke im Auge. So blieb ihre
Wirksamkeit nicht nur ohne Nutzen far das Land, sondern richtete
vielmehr Schaden an, und infolge der ewigen ankereien zwischen
dem Fiirsten und der Adunare fand der russische Konsul taglich
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Gelegenheit zur Erweiterung seiner Befugnisse. In der Walachei
kampfte die Generation Eliiu is nur ein einziges Mal unter der
Leitung des Colonels Cimpineanu, der einem alten Adelsgeschlechte
entstammte, fur die nationale Wiirde.

Im Jahre 1837 beschaftigte sich ein von der Adun ar e ein-
gesetzter Ausschufs mit der Revision des organischen Gesetzes,
da es sich in einigen Punkten als unzureichend erwiesen hatte.
Selbstverstandlich wurden alle Vorschlage dem russischen Konsul
zur letzten Entscheidung unterbreitet, denn dieser allein besafs
die Machtvollkommenheit, darUber zu befinden, ob etwas anzu-
nehmen oder zu verwerfen sei 1). Anderungen, die von der Ver-
sammlung schon langst angenommen worden waren, ermangelten
trotzdem noch immer der Anerkennung durch den kleinen Konsular-
Despoten, oder es wurde deren Aufnahme in das Reglement
verzogert, da angeblich die Antwort des Petersburger Ministeriums,
an welches dariiber berichtet worden war, noch nicht eingelaufen
ware. Der Ausschufs nahm nun in seinem Schlufsberichte vom
23. Marz einen letzten Paragraphen an, der in der von Eliad
veranstalteten Ausgabe des Reglement fehlte und nur in dem
handschriftlichen Originale als spateres, durch ein spezielles
Zugestandnis der Hohen Pforte" bewilligtes Anhangsel enthalten
war. In Ubereinstimmung mit dem ganzen Werke und den
Zeitumstanden wurde darin ausgesprochen, dais weitere Ver-
fassungsanderungen vom Fiirsten nur nach erfolgter Bewilligung
der Pforte und mit russischer Zustimmung vorgenommen werden
konnen" 2).

Die Nationalversammlung wollte jedoch dieses schwer be-
leidigende Eingestandnis einer traurigen doppelten Abhangigkeit,
wodurch die Farstentiimer formell des langst ausgeubten Rechtes
der Autonomie verlustig gingen, nicht anerkennen, und sie fand in
den russisch-tarkischen Vertragen auch Zeugnisse , die als Stiltze
ihrer patriotischen Auffassung dienen konnten. Eine solche An-
mafsung wollte aber der russische Konsul nicht dulden, und in un-

1) Vgl. Hurmuzaki, Supl. I*, S. 467: Le consulat-genoral ne pourrait
admettre aucun changement quelconque."

2) Ebenda, S. 471-474.
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erhort heftigem Tone die walachischen Bojaren zu rechtmafsigen
Untertanen seines Kaisers stempelnd, donnerte Freiherr von Ruckman
gegen die Undankbaren los, die vergessen hatten, dafs die Fiirsten-
tiimer der Pforte lediglich den Tribut, alles ubrige dagegen der
schutzenden" Macht schuldig waren. Die Versammlung sei zu
nichts weiter berechtigt ale zu prufen, ob die neuen Paragraphen
auch tatsachlich mit dem Geiste des Gesetzes in Einklang standen.
Dem schwachen Fiirsten wurden ahnliche Vorstellungen gemacht, und
er tat das einzige, was ihm mtiglich war: er schlofs die Versamm-
lung und liefs das Sitzungsgebaude militarisch bewachen 1). Dann
erging von Konstantinopel aus ein Befehl in russischem Sinne,
und die 1838 berufene Versammlung fagte Bich schweigend in das
Unvermeidliche.

Alles, was dann folgte , hat nicht die Bedeutung, die ihm
meist zugeschrieben wird. Die philharmonische Gesellschaft",
die auch unbestimmte politische Ziele verfolgte, bestand nur aus
etlichen Schriftstellern und einigen jungen und alteren Mitgliedern
des fur die Freiheit" schwarmenden Offizierkorps, in welchem sich,
neben Cimpineanu, Voinescu II. 2), Magheru, Tell und der Kadett
BAlcescu als Vorkampfer fur die neue Richtung auszeichneten.
Die Gesellschaft hatte keinerlei Erfolg, trotz der naiven Hoffnungen
dieser Unzufriedenen und. Traumer. Dafs die Regierung die zeit-
weilige Internierung der verdachtigen Perstinlichkeiten in Klostern
verftigte, hatte weiter nichts zu bedeuten ; zu ihrer Verteidigung ge-
schah weiter nichts, als dafs in unschuldigen Gassenhauern ihre
Sache gebilligt wurde. Dafs unter Bibescu nach heftigem Kampfe
und einiger Erregung der Vorschlag, dem russischen Unternehmer
Trandafiloff die Erlaubnis zur Ausbeutung der walachischen Berg-
werke durch russische Arbeiter und russisches Kapital zu gegen,
abgelehnt wurde, ist entschieden keine so grofse Heldentat, wie man
seinerzeit glaubte. Die Gutsbesitzer fiirchteten einfach eine Schma-
lerung ihrer Rechte, und andrerseits war die systematische Opposition
gegen den Ftirsten jetzt zur Regel geworden. Man verteidigte

1) Hurmuzaki X, S. 482ff.
2) In der Rangliste der Armee wurde er durch these Ziffer von einem

anderen Offizior gleichen Namena unterschieden.

...___
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naheliegende Interessen und wollte nebenbei auch den unbeliebten
Bibescu einmal iirgern.

In solchen unschuldigen, literarisch-politischen Gesellschaften
waren wohl auch die Jungen vertreten, aber sie waren noch nicht
imstande, in der Nationalversammlung eine Rolle zu spielen. Eine
Gefahr fur den Fortbestand des russischen Schutzregimes be-
deuteten sie jedenfalls nicht. Die meisten, wie Balcescu in der
Walachei und alle die genannten Fortschrittsfreunde in der Moldau,
beschaftigten sich, hoffnungslos hinsichtlick der politischen Ent-
wickelung, mit literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten und
fanden darin Trost und Befriedigung. Der begabteste, der einzige
Denker unter ihnen alien, Kogalniceanu, ftigte sich sogar in das
Unvermeidliche und diente dem MihaT Sturdza, seinem ehemaligen
Gunner, als Adjutant. Einige andere lagen nur ihren Studien ob,
so die Briider BrAtianu und C. A. Rosetti, die der mittleren Klasse
der kleinen Bojaren angehorten. Balcescu ging nach Paris, um seine
Vorarbeiten zu einer Geschichte MihaTs des Tapferen fortzufiihren.
Die letzten Jahre vor 1848 zeigen vielmehr Ruhe im politischen
Leben; ja selbst die literarische Bewegung wird von der all-
gemeinen Tatenlosigkeit beeinflufst. Die Ausgabe der Letopi s i e
wird, wie schon gesagt, vorlaufig nicht zu Ende gefiihrt, das
Magazin verschwindet, die Pr op aqirea, die Dacia lite-
rara bleiben voriibergehende Erscheinungen und bahnen nicht
neuen nationalistischen Zeitschriften den Weg. Die offiziosen
Zeitungen von Asachi, der Bich jeder Reform gegentiber feindlich
verhalt, und des Eliad, der jetzt Staatsarchivar in Bukarest war
und bei seinen Gesinnungsgenossen von gestern ale verloren gait,
fiihrten nur ein Dasein im Verborgenen; in Siebenbiirgen fristeten
die Fo a ia und die Gaz eta TransilvanieT ihr wenig glanzendes
Dasein. Das Biirgertum hatte kein Reformprogramm zu verteidigen:
die stadtische Bevolkerung war zu arm und zu stark von fremden
Elementen durchsetzt, aber auch zu wenig gebildet, urn etwas
anderes ale den sparlichen Gewinn des Tages ins Auge zu fassen.
Ftir den Bauern waren nur dem Namen each Schulen ge-
griindet worden; im Dorfe lebte man zwar etwas sicherer als friiher,
wenigstens vor flnanzieller Willkiir, denn die tarkische Ausraubung
war ja voriiber. Aber von dieser oberflachlichen Verbesserung

,
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der Lage bis zur Ausbildung des Sinnes far Menschenwarde hatten
diese in Vergessenheit lebenden und sterbenden, armen menschlichen
Geschopfe noch einen gewaltigen Schritt zu tun. Sie wanschten
Bich weiter nichts, als den seit langem verlorengegangenen p A m in t,
ein Stack ernahrenden Bodens; aber vor den grofsen, hartherzigen
Bojaren erdreistete man sich nicht einmal, sei es auch noch so
demutig, diesen kitzligen Punkt zu berahren, welcher mit der
Leidensgeschichte der Rumini e im Zusammenhange stand.

4. Kapitel.
Die Wirren des Jalires 1848. KAmpfe far die Union

der Fiirstentihner.
Trotz alledem fiel ein verirrter Funken der Pariser Februar-

tage auch an der unteren Donau zu Boden und ziindete ein \venig.
Und es gab hier junge, edelgesinnte Leute genug, die darin ein
wirkliches verzehrendes und siihnendes Feuer erblickten und diesen
Eindruck der Mit- und Nachwelt verkiindeten.

Zu Beginn des Umsturzjahres waren beide Fiirsten mit
eigenen und Staatsgeschaften untergeordneter Art beschaftigt, und
Bibescu konnte mit Stolz von einigen neuerdings in Bukarest er-
richteten Brunnen sprechen. Ihm sprach auch die im Januar be-
rufene Versammlung der Landesabgeordneten ihre uneingeschrankte
Dankbarkeit fur die aufgewandte Mahe aus.

Die moldauische Adunare hielt ihre Sitzungen, die nur ein
paar Tage dauerten, etwas spater, nachdem schon die Nachrichten
von Paris eingetroffen waren, und die jungeren Bojaren, die nur
franzosische Zeitungen und die franzosische Literatur lasen, waren
bald gut von dem grofsen, nunmehr vollendeten Reformwerke in
der entfernten Stadt an der Seine, wo viele von ihnen erst vor
kurzem ihre Studien abgeschlossen oder unterbrochen hatten, unter-
rictitet. Mihal Sturdza, der Furst, zeigte Bich unruhig; er filhlte
sich isoliert, und zwar ebenso seitens des Landes, wie seitens
der tyrannischen Schutzmacht. Die alten Mitglieder der Aristo-
kratie waren zum grofsen Teile und schon seit geraumer Zeit
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Zeit unzufrieden mit der Verteilung der Amter, Titel und kleinen
Hofbegiinstigungen. Sie bildeten eine immer rankesuchtige Oppo-
sition der niedrigsten egoistischen Art. Die jungen standen unter
dem Einflusse des franzosischen Geistes", des in Petersburg ver-
bafsten und gertirchteten fr anzuschki du c h", and wiinschten
nichts Geringeres, als die Beseitigung des geizigen Hospodars von Rufs-
lands Gnaden und die Einfiihrung der jiingsten Errungenschaften
der revolutionierten Menschheit; sie waren far eine sentimentale,
unklar empfundene Ara der Libertd, Egalitd , Fraternitd. Der
russische Konsul, der Vertreter der himmlischen Machte, zeigte
sich Behr schwankend gegenuber dem ehemaligen Giinstling des
Petersburger Kabinetts und sprach sogar davon, die Stellung
Sturdzas sei unhaltbar. Es wurde im geheimen eine Intrige gegen
ihn und gegen Bibescu gesponnen, und bald erschienen der General
Duhamel und Talaat - Effendi als aufserordentliche Kommissare
der suzeranen und schatzenden Macht dies erinnerte an die
Zeit, da Alexander Ghica abgesetzt wurde, in Bukarest und
Jassy, um sich eines nicht nailer bestimmten, jedoch sehr wichtigen
Auftrages zu entledigen.

Die Reden in der moldauischen Nationalversammlung waren
daher mit ungewohnlichen Anspielungen und Andeutungen ge-
wiirzt. Derselbe Mann, dessen Zensoren die harmlose Er-
klarung des Wortes Mars e ill aise in einer Zeitschrift verboten
hatten, geruhte sich jetzt Ober die letzten politischen Ereignisse
auszusprechen und teilte mit, dafs bei dem langsamen, ihm gut
'diinkenden Entwickelungsgange das Land einem, gut gepflegten
Baume gleichen wurde, welcher zu seiner Zeit Blatter, Blaten und
die erwanschten Frachte tragt, aber nicht jenem Baume, dessen
vorzeitige Bliite, von der rauhen Jahreszeit betroffen, dahinwelkt und
der dann unfruchtbar bleibt" I). Dadurch festigte sich jedoch bei
niemand die Uberzeugung, dafs die Regierung Sturdzas dem Be-
durfnisse des Landes vollkommen entsprache, und der Furst mufste
Bich wohl oder libel mit dem Gedanken vertraut machen, ob er
nicht etliche Reformen im Sinne des Reglements einfahren solle.
Er trat mit den Fiihrem der gebildeten Jugend in Verbindung

1) Annl 1848, 1, 8. 170.
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und liefs sie durch seinen Minister §tefan Catargiu urn ent-
sprechende Vorschlage bitten. Eine offentliche politische Ver-
sammlung, die im Hotel Regensburg stattfand, verlief unbehelligt:
selbst den anwesenden Getreuen des Fiirsten erechien sie nicht
zu revolutionar! Man ging von der heiligen, einmal bestehenden
kodifizierten Sonstitution aus und kehrte zu ihr zuriick. Nach-
dem einige Berufene und Unberufene, Bekannte und Un-
bekannte darunter auch Untertanen" d. h. Fremde, und
namentlich Deutsche, die seit langem in den Kreisen des Handels
und Gewerbes von Jassy eine Rolle spielten , ihre bIeinung
ausgesprochen hatten, wurde eine von unbekannter Hand ver-
fafste Resolution, die einen politischen Wunschzettel darstellte,
unter Beifall angenommen. In dieser langatmigen Erklarung war
keineswegs die Rede von abstrakten franzosischen Prinzipien,
sondern nur von Reformen, die das Reglement verlangte und die
Behr wohl neben demselben bestehen konnten. Es war da die
Rede von der Sicherung der Person (ha b ea s corpus ), von der
Fiirsorge fill. den Bauernstand, von der Volkszahlung, von einer
Nationalschule, von einer Nationalbank, von einem besseren Ver-
fahren bei Anstellung der Beamten, von der Erteilung des
Petitionsrechtes, von dem Ausschlufs der Staatsdiener aus der ge-
setzgebenden Versammlung, von der Redefreiheit und manchem
anderen. Zugleich wurde ein Ausschufs eingesetzt, urn die sogar
vom Fiirsten begunstigten Mafsnahmen weiter zu verfolgen.

Doch die dazu Erkorenen waren keine reifen Manner, keine
popularen und verstandigen Agitatoren, aber ebensowenig und
das war die Hauptsache politische Kopfe. Es fehlte ihnen
an Mut, urn Offentlich ihre Gedanken zu vertreten. Es waren
alley blutjunge Bojarensprofslinge, die weder das Volk in den
Stadten noel' das auf dem Lande wirklich kannten; trotz ihres
edlen Eifers hatten sie kein Ziel vor Augen und fanden deswegen
auch keine Mittel, um ein solches zu erreichen. Der Fiihrer
auf dem Gebiete der moldauischen" Literatur, Asachi, ein furcht-
samer,
zeichnete

verschiichterter Mensch, der selbst keine Ideale hatte, be-
diese larmenden Jungen als Hitzkopfe", die zu untiber-

legtem Handeln neigten '). Der Fiihrer der jiingeren Generation,
1) Ebenda, S. 298.
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Mihal Kogalniceanu, trat zwar far eine Veranderung der Zustande
ein und mufste spater auch far die mifslungene Revolution er
wurde von Sturdzas Polizei rastlos verfolgt leiden, aber von
dem Ausschusse im Hotel Regensburg wollte er nichts wissen.
Dessen Mitglieder kniipften mit Sturdza Unterhandlungen an, und
dieser, der, wie in manchen anderen Fallen, vielleicht auch hier
nur Komodie spielte, gewahrte ihnen alles bis auf zwei Punkte,
and dies war die Auflosung der Adunare und die Errichtung
einer Nationalgarde. Die Revolutionare" wollten jedoch alles
oder nichts", und die Kunde, dafs nach dem Beispiel von Paris
auch in Wien und ganz Ungarn die Revolution ausgebrochen war,
ermutigte sie zum Widerstande. Aber sie beschrankten sich
darauf, Abgeordnete zum Fursten zu schicken und sich bald bei
diesem, bald bei jenem Freunde zu versammeln. Als sonstige
Tatigkeit lafst sich hochstens noch anfahren, dafs man einige naive
oder raublustige fremde Handwerker als Garde anwarb. Im ubrigen
bestand die Bevolkerung Jassys mehr als zur Halfte aus Juden, und
die immer aufrtihrerischen Bewohner der Vorstadte, TatgrasT oder
Ciurchl, erhielten von den jungen Herrchen" keinerlei Einladung.
Nun verlor Sturdza die Geduld, oder spielte wenigstens nunmehr
diesen Teil seiner Rolle; er erschien mit der Fiirstin in der Kaserne,
und die russisch organisierte Miliz " zeigte sich ihm ganz ergeben.
Die Prinzen Gregor und Demeter, von denen der erste ein ener-
gischer, wenn auch riicksichtsloser, ausschweifender und wilder
Mann war, iibernahmen die Fithrung der durch Branntwein er-
mutigten Soldaten. Das Versammlungsgebaude der Bojaren wurde
miter Larm und Gewehrfeuer umringt, und die Schuldigen wurden
unter blutigen Hieben zur Kaserne geschleppt, eingekerkert oder
des Landes verwiesen. Des folgenden Tages, am 29. Marz, las
man auf den Strafsen die Proklamation, worin der Sieger ver-
ktindete, dafs er das Vaterland aus den Krallen etlicher nichts -
wurdiger Leute mit unklaren Gedanken" gerettet babe 1). Es folgte
dann bis zur russischen Okkupation, die allerdings durch andere
Tatsachen herbeigefahrt wurde, nur eine Fehde in Form von

1) Ebenda, S. 180 -181, und die Erzahlung in der Ubersetzung R 6 -
g n aul ts, Istoria politics kii socialI, II (Jassy 1856), von Fitt u.
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Broscharen, unter denen sich besonders Bogalniceanus Wansche
der Nationalpartei in der Moldau 1) auszeichneten.

In der Walachei stand. es viel besser urn die Aufpflanzung
des Freiheitsbaumes". Bibescu war, wie schon oben gesagt
wurde, gewifs kein baser Mann, aber von seinen Petersburger
Ratgebern hatte er den Rat erhalten, sich auf keinerlei Ver-
anderungen einznlassen, auch nicht hinsichtlich des geringsten im
Reglement geordneten Punktes 'A und diesen Rat mufste er be-
folgen. Wie rein Nachbar hatte auch er unermiidlich gegen eine
Opposition zu kampfen, denn unter den alteren Bojaren hatte er
nur Ganstlinge, wie etwa Iancu Mann oder Vellara, aber keine auf-
richtigen Freunde; fast alle beneideten ihn um seinen Farstensitz,
um seine doppelte Vasallenstellung mit glanzendem Aufseren. In
Paris hatte er noch wahrend der guten Tage des Absolutismus seine
Studien gemacht und erkannte in den Jungen, die jetzt aus Paris
zuruckgekehrt waren, keineswegs Gesinnungsgenossen. Er konnte
nicht anders handeln, als er verfuhr, und er war ja auch nur ein
ganz gewohnlicher Durchschnittsmensch. Deshalb wartete er nur
korrekt der Dinge, die da kommen sollten, namlich der russisch-tar-
kischen E n q u ê t e, der Strafsenplakate und Strafsenunruhen: nichts
von alledem vermochte er zu hindern. Bis zuletzt aber beobachtete
er gewissenhaft die bestehenden Vertrage und blieb so ein treff-
lichee Mitglied der internationalen hohen Gesellschaft Europas.

Die revolutionare Partei, die im Frahling ebenfalls heimlich
einen Ausschufs eingesetzt hatte, bestand aus ganz verschiedenen
Elementen, die sich nur in einem Punkte einig filhlten: in dem
Kampfe gegen die verhafste russische Kontrolle, gegen das ver-
maledeite Protektorat und dessen Mifsbrauch durch Rufsland und
gegen die russische Konsularregierung. In allen anderen Fragen,
hinsichtlich der inneren Reform, der Fiirsorge fur die Bauern, der
Haltung gegen Bibescu, gegen die Pforte, gegen Ungarn und
Osterreich waren und blieben sie durchaus verschiedener Ansicht.
In erster Linie standen innerhalb der Partei, die eine eigentliche
Organisation nicht besafs, diejenigen Leute, welche unter dem

1) Dorintile partidel nationale In Moldova" (Flugachrift).
2) Anul 1848, I, 8. 328.
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Einflusse Lazkrs ihre geistige Bildung genossen batten ; das
waren die Nationalen oder vielmehr Konservativen. Zu ihnen
gehorte der ehemalige Leiter der nationalen Opposition, Cimpi-
neanu, der allerdings jetzt schon mode war und nicht mehr die
alte Entschlossenheit besafs ; vergebens suchte er jetzt seine friihere
Rolle, die man ihm streitig machte, unter Beobachtung grofster
Vorsicht weiterzuspielen. Dann war Eliad ein sehr einflufsreicher
Mann, der jahrelang durch seine jetzt von Bibescu verbotene
Zeitung, seine Bucher, seinen Unterricht und nicht zuletzt durch
seinen Umgang mit der Bevolkerung von Bedeutung war, denn
er stand auch mit den Bewohnern der Vorstadte, mit den Halb-
bauern der weiteren Umgebung von Bukarest, mit den Kaufleuten,
deren Geschkfte Bich unter dem Reglement gut entwickelt batten,
so dafs ihre Haupter einige Achtung genossen, und mit den Ar-
meniern, die ihm wahrend der Revolutionstage Schutz und Schirm
anboten, in Verbindung. Er war zwar noch nicht einmal funfzig
Jahre alt, aber trotzdem zeigten sich bei ihm schon betrachtliche
Spuren der Altersschwache. Er schrieb einen schwulstigen Stil,
liebte es aufserordentlich, seine Person in den Vordergrund zu
drAngen und erblickte in sich selbst beinahe einen Vertreter der
Gottheit, eine Christuserscheinung; jeden, der ihm den ersten Rang
streitig machen konnte, brandmarkte er deshalb als Verrater" an
der Nation, als einen Beleidiger der Gesetze des Himmels. Bei
einer kiinftigen Revolution fiihlte sich dieser Romantiker vom
Schlage Lamennais' schon als olympischer Besknftiger der Leiden-
schaften , als Prophet der unblutigen Befreiung und glaubte als
Sieger Ordnung und Freiheit herbeifiihren zu konnen.

In zweiter Linie, was Einflufs und Reife der Gedanken an-
belangt, standen die Jungen, die ihre Erziehung bereits in der Heimat
genossen hatten, Leute, die das Land gut kannten und 1848 be-
reits auf Leistungen als Lehrer oder Schriftsteller zuriickblicken
konnten. Dazu gehorten z. B. Balcescu und Ion Ghica, der viel-
leicht noch fiber ihm stand; letzterer war ein Mitglied der fiirst-
lichen Familie und ein gewandter Mann, beschaftigte sich be-
sonders mit Mathematik und den Naturwissenschaften, war jeder
Ubertreibung der Form und jeder Romantik abhold und gait als
ein kluger Mann, auch nach orientalischer Auffassung. Diese
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Manner wollten ein Grofs-Rumanien, die Vereinigung aller Be-
standteile der rumanischen Nation zu einem einzigen Staatskorper.
Deshalb aber verschmahten sie fur die schwere Zeit des Anfangs
nicht ein loses Vasallitatsverhaltnis zur Pforte oder eine Kon-
foderation der Donauftirstentiimer mit den befreiten" Landern
Engarn und Serbien, vielleicht sogar einen Anschlufs an das neue
Osterreich. Die Sane des grofsen Bojaren Dinu Golescu, vier
Briider, die samtlich in der Schweiz erzogen waren und von dem
altesten Bruder Nikolaus, dem spateren General Golescu", geleitet
wurden ihr Vetter Alexander, ein Sohn des Iordaki Golescu,
schlofs Bich ihnen an standen, ihrer ahnlichen Erziehung und
Herkunft entsprechend, so ziemlich auf demselben Standpunkt
wie Balcescu und Ghica, wahrend andere Bojarensohne, wie
Grigore Grgdisteanu, mehr zu Eliads Anschauungen hinneigten.
Sie schrieben und handelten in demselben Sinne, wie die aus Sieben-
burgen eingewanderten Nachahmer Lazars, die, wie jener, von jen-
seits der Berge das europaische Licht mitgebracht batten. An erster
Stelle unter diesen ist Laurian zu nennen, dann Florian Aaron, sowie
ein jtingerer, Behr begabter Lehrer, Than Maiorescu, der in seinem
Wirkungskreise zu Craiova Behr beliebt war. Sie vereinigten, wie
Balcescu und Ghica, mit dem nationalen Ideale eine hervorragende
Fiirsorge fiir die Bauern, deren vollkommene soziale, politische mid
likonomische Befreiung die Vorbedingung fur eine gesicherte Zu-
kunft der vereinigten Nation bilden sollte. Bezeichnenderweise
schrieb Balcescu, aber erst nach dem Fehlschlagen der Revolution,
und zwar in Paris, seine Question dconomique. Auch Mol-
dauer, die in das Nachbarland gegangen waren, wie der wissen-
schaftlich gebildete loan Ionescu, ein Volkswirt, ein klarer Denker
und ein ausgezeichneter, praktischer Wirtschafter, bewegten sich
auf dieser einzig und allein zum Ziele fiihrenden Bahn.

Die Anschauungen des Offizierkorps beriihrten sich mehr mit
denjenigen Eliads. Die walachische Miliz besafs einige russische, aber
auch preufsische Engel von Braila Fiihrer; ihr Oberhaupt, das
den Titel Colonel fiihrte, war Ioan Odobescu, ein vollstandiger An-
hanger Rufslands. Etliche andere hohe Offiziere batten ihre Laufbahn
unter den Fahnen Tudors begonnen so der ganz ungebildete
und lacherlich einfaltige Major Solomon, ein fa m ul u s des Odo-
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bescu , andere batten sich zuerst wahrend des russisch-tur-
kischen Krieges von 1 82 8 182 9 unter den christlichen Fahnen
hervorgetan ; in dieser Lage befanden sich der Colonel Tell, ein
ehrgeiziger Mann, der sich spater einmal als Furst sah 1), und
Gheorghe Magheru, der als FUhrer der Gendarmen gegen die
RAuber in der Kleinen Walachei angefangen und spater den Russen
wesentliche Dienste als tollkiihner und Behr beliebter Oltenenfiihrer
in der Art des Domnul Tudor" geleistet hatte. Im Jahre 1848
bekleidete letzterer die Stellung eines Administrators im Bezirke
Romans*. Auch Bacescu war Kadett gewesen, ebenso der Dichter
Alexandrescu, der Dichter Cirlova, Than Voinescu II. und ebenso
Than BrAtianu, welcher erst 1848 seinen Abschied erhalten hatte.
Die Mitglieder des Kadettenkorps in Bukarest schwarmten samtlich
fiir das Ideal der Freiheit, und in dieser Richtung arbeitete be-
sonders eifrig der junge Magheru, ein Neffe des Gheorghe.

Endlich gelangten wahrend des Fruhlings junge Studenten,
der mittleren Bojarenklasse angehorend, aus Paris an, die nicht
an eine raumliche Beschrankung der franzosischen Revolution
glauben wollten. Einer von ihnen, C. A. Rosetti, hatte Bich auch
poetisch betatigt und genofs daher die wohlfeile Reputation eines
Dichters. Uneigennutzig im hochsten Grade, beherrscht von phi-
lanthropischen Idealen, vermahlt mit einer edeldenkenden, heroischen
Englanderin, glaubte Rosetti schon in der Michsten Zukunft eine
idyllische Verbruderung alter Menschen verwirklicht, und sein
Enthusiasmus offenbarte sich wahrend der Revolution in unendlichen
sentimentalen Hymnen an die vom Himmel gestiegene Freiheit.
Sein Gesinnungsgenosse Ion Bratiana dagegen schwarmte fiir
heftige Strafsenszenen, fur Aufzuge and Reden auf dem Frei-
heitsfelde" und fiir eine Erhebung der grofsen Masse des Yolks"
gegen die Despoten". Ihm mufs es als Verdienst angerechnet
werden, dais er, ausschliefslich fur die Politik lebend, der einzige
war, der sein Ziel klar vor Augen sah und ibm immer glUcklich
zustrebte; er war auch der einzige, der praktische Erfolge er-
zielt hat.

Die Grofsbojaren waren fur das Reglement; denn sie alle
1) N. B. L A cu stean u, Ion Heliade Ra.duloseu: Scrisori din *mil (Buka-

rest 1891).

                     



278 4. Kapitel.

wollten selbst die Macht, die hochste Stellung; dies gilt far Georg
Filipescu wie fur Konstantin Kantakuzino und jedes Mitglied der
Familie Cretulescu. Darum haderten sie auch untereinander und
waren so schwach gegenuber einer Handvoll Revolutionare". Die
Bauern wollten keine Freiheit, keine Gleichheit, keine Konstitution,
keine Republik: dies alles erschien ihnen wie die Phantasien eines
Irrsinnigen. Sie wollten nur Land, eigenes, vererbliches Land,
das aber wollten ihnen viele von den Revolutionaren geben.

D a s war far sie die wichtigste Frage; alles andere war nur
glanzender und voriibergehender Schein. Es handelt sich dabei im
Grunde nur um lauter biographische Einzelheiten der beteiligten
Personen, welche erst spater des Ruhmes wurdig wurden. Darum
mussen bei dem ganzen Verlaufe der Revolution 1) zwei Teile, der
politische, weniger wichtige, und der soziale, unterschieden werden.

Anfangs verzogerte sich der Ausbruch der Bewegung infolge
einiger unvorhergesehener Ereignisse. Unterdessen geschah aber
Grofsartiges in einem anderen Winkel der rumanischen Erde, ja
ein Teil der Anhanger einer Reform verliefs sogar die Walachei,
urn an dieser anderen grofsen rumanischen Kundgebung teilzu-
nehmen. Laurian und Vasile Maiorescu begaben Bich nach Sieben-
burgen, um dort, im Verein mit den iibrigen Ftihrern der ruma-
nischen Intelligenz, Baritiil, dem patriotischen freisinnigen Heraus-
geber der Gazeta Transilvania", und Barnup, einem Lehrer zu
Blaj, gegentiber den von den ungarischen Revolutionaren ausgehen-
den Nivellierungstendenzen die Sonderbestrebungen der walachi-
schen" Nation zu betonen. Was sich im April und Mai in Blaj
ereignete, lafst sich aber nicht gut verstehen, wenn man nicht die
Veranderungen in Betracht zieht, die seit Lazars Tagen im ru-
manischen Siebenbtirgen vor Bich gegangen waren.

In Siebenburgen hatte sich seit langer Zeit nichts verandert,
nichts war zur Beseitigung des alten Unrechts geschehen. Unter
Kaiser Leopold war der Feudalismus wieder zur Geltung gelangt;
lediglich die Anlage eines neuen Ur b a r ium s war gemafs den
herrschenden Humanitatsideen befohlen worden, um dem Jobagyen
ein einigermafsen ertragliches Leben zu sichern. Zur Verhandlung

1) Von Juni Ws September 1848.
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uber diese Dinge waren die siebenbtirgischen Landtage berufen.
In diesen uberwog aber das aristokratische magyarische Element,
und die Reform, die Milderung der Lasten bringen sollte von
einer Erlosung war jetzt nicht mehr zu sprechen , verschob
sich von einem Jahre zum anderen. Als dann im Jahre 1811
die Zeit des volligen Absolutismus, ohne jede Provinzialvertretung,
kam, ging die Regierung zwar selbst an die Arbeit, aber gerade
in Siebenbtirgen bestand , nicht anders als fraher , auch das
transsilvanische Gubernium mit seinen grofsen und kleinen Be-
amten aus hartnackigen Privilegierten. Infolgedessen erhielt Kaiser
Franz, der 1819 das Land personlich bereiste, so viel begrundete
Klagen von der bedruckten rumanischen Bauernschaft, dafs er
nicht umhin konnte, einzuschreiten. Nun wurde gelegentlich der
Konskription von 1819 der Grand zu einem allgemeinen Ur -
b arium gelegt, aber dies bildete in der Tat eine schlechte Grund-
lage, weil die Angaben der Interessenten zum grofsten Teile falsch
waren; zu unrichtigen Angaben wurden auch die Jobagyen selbst
durch die Mitteilung der Grundherren verleitet, dafs die Steuerlast
eines jeden each seinem Grundbesitze veranlagt werden wurde.
Die Verteidiger der schlechten Vergangenheit, die jeden Fortschritt
hinderten und illusorisch machten , fiihlten sich jedoch inmitten
der wachsenden Unzufriedenheit, in der schrecklichen Erinnerung
an das Blutbad aus der Bewegung des Horia keineswegs sicher,
und im Jahre 1831 ergriff die Edelleute der Provinz eine ganz
unbegrundete Panik, so dafs sie Bich aus Angst vor einem un-
sichtbaren walachischen", Vergeltung ubenden Aufriihrer eilig in
alle Winde zerstreuten.

Im Jahre 1834 entstand das konstitutionelle Leben in Sieben -
burgen mit Wiederherstellung der alten historischen Gerechtsame
aufs neue, und alle wichtigen Fragen warden wieder in Landtags-
sitzungen eri_irtert. Jetzt hatte die magyarische Intelligenz wieder
eine ausschliefsliche Beschaftigung gefunden, denn fiber die gegen-
wartigen und zukunftigen Verhaltnisse der magyarischen Nation hatte
der beredte, fur sein Volk schwarmende, aber zugleich ntichterne
und systematisch denkende Graf Stephan Szdchenyi, den selbst
seine Gegner den grofsen Magyaren" nannten, geschrieben, und
seine klare, begeisterte Stimme hatte iiberall starken Widerhall
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gefunden. In der neuen Welt nationaler Kraftproben konnte das
Magyarentum, so wie es war, nicht weiter bestehen : eine Nation
von hochstens it'd 3iIillionen Menschen kann zwar eine Kultur
begrunden, aber keineswegs, wie die Dichter jener Periode sangen,
die halbe Welt" fair den magyar ember" erobern. Deshalb
lautete die Losung: Magyarisieren ! Wenigstens dem Itufseren,
gesellschaftlichen national-magyarisch en Leben sollten jetzt Slaven
und Rumanen, die einst von den arpadischen Ahnen besiegt worden
waren, gewonnen werden. Die Bauernfrage trat jetzt ganz in den
Hintergrund, und erst im Jahre 1847 wurde das Ur barium
vollendet, aber dieses bedeutete eine derartige Sanktion der be-
stehenden feudalen Rechte, dafs sich die Regierung fiirchtete, dem
Volke von dem seit langer Zeit erwarteten Werke Kenntnis zu
geben. Der Grundherr behielt ja alles, was er hatte, Boden, Ein-
ktinfte und driickende, noch dazu ungenau beschriebene S e r v iti a;
ja, er erhielt sogar das Recht, nach seinem Gutdiinken den an die
Jobagyen verliehenen Grund und Boden wieder allo dial zu machen,
das heifst einzuziehen, ihn zu konfiszieren.

Dies alles trat jetzt zuriick, und der Sieg der demokratischen
revolutionaren Partei ureter dem magyarisierten Slowaken Kossuth,
der auf Grund der Menschenrechte das nationale Unrecht der
magyarischen Oberherrschaft hinsichtlich aller politischen und
kulturellen Erscheinungen sanktionieren wollte, dieser mit grofsem
Beifall angenommene Sieg warf alle Urbarienbticher, gute oder
schlechte, zum alien Eisen der lediglich geschichtlichen Erinnerung.
Der Kampf gegen das von Osterreich vertretene deutsche System,
die Magyarisierung des Staates und des Kulturlebens, das war das
stiindlich verfolgte, vor Augen schwebende letzte Ziel. Man sprach
sogar von der Einfahrung der magyarischen Sprache in den kirch-
lichen Gebrauch der rumanischen Unierten und Nichtunierten, und
das ware ein geradezu unerhorter Frevel zugleich gegen die kirch-
liche Uberlieferung und die Nationalitat gewesen. Es wurde 1842
sogar ein Gesetzentwurf vorgelegt, demzufolge binnen einer Frist
von zehn Jahren die Erlernung der vermeintlichen Landessprache
alien Staats- und Kirchendienern zur Pflicht gemacht wurde; doch
selbst die Sachsen antworteten darauf, die wahre Landessprache
sei doch die walachische"I
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Solchen Planen und Eingriffen gegentiber standen die Ru-
manen so machtlos da wie keine andere von den Magyaren ale
Beute ausersehene Nation. Sie hatten auf ihrer Seite nur das, was
sie ohne praktischen Nutzen schon immer far sich gehabt hatten,
die Zahl und das Bewufstsein, sich im Rechte zu befinden. Da-
gegen fehlte es ihnen bis urn das Jahr 1848 an irgendeiner Leitung,
denn eine solche fanden sie weder in der einen, noch in der anderen
Kirche, noch auch bei der Intelligenz. Der reiche, angesehene
Bischof Bob von Blasendorf, der langjahrige Seelenhirte der Unierten,
war 1830 gestorben, mehr von seinen Kanonikern ale vom runnd-
nischen Volke betrauert, denn er hatte es fertig gebracht, alle aus-
gepragten Personlichkeiten, die beaten Manner seiner Zeit, aus seinem
Bischofssitze und Bischofssprengel zu vertreiben. Ihm folgte Than
de Lemeny, ein Mann, welcher, einer Familie des niederen Adele
entstammend, katholisch erzogen war und keinen Sinn fur die hoheren
Interessen seiner Nation besafs. Er selbst schrieb seinen Namen
vornehm magyarisch, gestattete auch, wo er nur konnte, und be-
forderte sogar die Einfiihrung der magyarischen Sprache in seiner
Diozese. Die Oberpriester seiner Kirche folgten seinem Beispiele,
sprachen eine fremde Sprache und liefsen ihren Kindern eine
fremde Erziehung angedeihen. Mehr als jeder andere Umstand
spricht fur Lem6nys Gesinnung sein Einfall, bei dem Begrabnisse
Bobs als fein erzogener Mann die Leichenrede vor dem ver-
sammelten rumanischen und nichtrumanischen Publikum magyarisch
zu hatten. Unter ihm erhielt das Gymnasium von Blasendorf,
zum Lyzeum geworden, eine wesentliche Verstarkung und Be-
reicherung der Lehrkrafte: nach Timotel Cipariff, der schon 1829
seine Lehrerlaufbahn begann, wurde 1831 Simeon BarnuOtt als
Lehrer fur Philosophic und Weltgeschichte berufen. Aber gewifs
war es nicht Lemeny anzurechnen, dafs diese Lehrer ihres Amtes
in nationalem Sinne walteten.

Auch dem nichtunierten Bischofe von Hermannstadt, Moga,
war eine lange Amtszeit beschieden ; er iiberlebte sogar noch seinen
Kollegen Bob. Moga war ein guter alter Mann sehr alt und
Behr gut' , eignete Bich aber gar nicht dazu, in nationalen und
kulturellen Fragen ein energisches Wort zu sprechen. Er war
sein Leben lang damit zufrieden, der erste nichtunierte Bischof
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rumanischen Ursprungs mit einer standigen, anerkannten Residenz
gewesen zu sein.

Von den Vertretern der jungen rumanischen Generation
Siebenbargens waren sehr viele in die Farstentamer ausgewandert,
denn dort konnten sie trotz der Zensur und der russischen Ober-
aufsicht dennoch in viel hoherem Grade far die gesamte Kultur-
entwickelung ihres Volkes wirksam sein. Laurian und Ioan
Maiorescu wurden schon genannt; auch schon vor ihnen hatte die
Moldau aus Siebenbargen ausgezeichnete Lehrer bekommen. Aber
auch in der Heimat blieben nicht unbedeutende Manner zurack, wenn
auch keiner von ihnen einem Mitgliede der einstigen Schriftsteller-
gruppe gleichkam. Der Mann, der Bich hier mit Eliad oder Asachi
vergleichen fiefs, und zwar noch mehr mit ersterem, well er, wie
dieser, auch politisch-nationale Ziele verfolgte, war Gheorghe
Bari er schrieb Bich Baritiu , der seit 1836 als Schuldirektor
in Kronstadt, dicht an der walachischen Grenze, wirkte und seit
1838 die Foaia pentru minte, inima q i literature, heraus-
gab und ebenso eine popular geschriebene Zeitschrift, die mit den
allgemein bekannten cyrillischen Buchstaben gedruckt wurde und
allerlei nichtpolitische literarische Aufsatze meist in halb scherz-
haftem Plaudertone enthielt. Diese Organe waren auch in den
Farstentamern, die BariOa im Verein mit Ciparia aufgesucht hatte,
verbreitet und stifteten viel Gutes. Doch Baritit wie dem ganzen
ausgedehnten Kreise, in dem er wirkte, fehlte das feste Vertrauen
auf den endgaltigen Sieg der nationalen Bewegung und im be-
sonderen auch der Drang zur Tat, zur langersehnten, entscheidenden
Tat in dem ganstigen Augenblicke, den der Zufall bieten wurde.

Die Blasendorfer Domherren batten 1842 gegen den be-
rachtigten Gesetzentwurf, der die Erlernung und allgemeine Ein-
fahrung der magyarischen Sprache erzwingen sollte, Einspruch
erhoben und dabei in kraftigen Worten den Gedanken ausgesprochen,
dafs das rumanische Volk die lateinischen Kulturformen hochstens
zu dem Zwecke aufgeben konnte, um nationale zu empfangen, aber
keineswegs, um eine mangelhafte Sprache, die hinsichtlich der Er-
zeugnisse der Literatur noch armer sei ale die seinige, anzunehmen ').

1) Gedruckt bei Papiu, Istoria Romaniloru din Dacia Superiore , II,
S. 274 277.
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Hier wirkte fiir eine bessere Zukunft seiner Volksgenossen Simion
Ihrnutill, der rumanisch vortrug, und das bedeutete im hoheren
Unterrichte eine wesentliche Neuerung; ferner Ciparit, welcher
sich als Autodidakt eine enzyklopadische Bildung erworben hatte
und in seiner Bibliothek orientalische Handschriften, deren Sprachen
ihm gut bekannt waren, mit theologischen Schriften und den
jungsten Erscheinungen der Weltliteratur vereinigte. Als rastloser
Arbeiter, kaum des Schlafes bedurftig, safe er NUchte lang fiber
den verschiedensten Gegenstlinden, verlor aber dabei sein Endziel
nie aus dem Auge, und das war die Feststellung einer endgilltigen
rumanischen Literatursprache, die ebenso den Zusammenhang mit
der ganzen Geschichte der Sprache, wie den mit den gesprochenen
Dialekten wahren sollte. Aber in politischen Fragen zeigte der
gelehrte Domherr eine unentschlossene Haltung, wahrend Barnutiti,
der kein Kleriker war, sich wesentlich deutlicher aussprach und
deswegen viel bekannter und beliebter wurde.

Nach einiger Zeit gab Bgrnuii.d seine Professur in Blasendorf
auf, um zu Hermannstadt die Rechte zu studieren, da er hierin
eine Stiitze far seine politischen Gedanken fand, und bier
erwarb er sich, geradeso wie ehedem dort, eine grofse Popularitat.
Die Hermannstadter Studenten traten dann in den Staatsdienst,
und so kann es nicht wundernehmen, dafs im Jahre 1848 nicht
weniger ale dreifsig rumanische Beamten bei der Landtafel von
Vasarhdly, der hochsten richterlichen Instanz fur Siebenbiirgen,
angestellt waren. Bei ihnen genofs eine allgemein anerkannte Au-
toritiit Avram Iancu, ein feuriger junger Mann, der Gutsbesitzer
in den Abruder Bergen war, wo das Gespenst florins, noch immer
Siihne fordernd, in den Geistern spukte, und nicht minder der
junge Papiu Ilarian, der eine besondere Vorliebe fiir das Studium
der Geschichte zeigte.

Nachdem Kossuth die ungarische Revolution angebahnt hatte,
ging man in Siebenburgen daran, den letzten Artikel der neuen
ungarischen" Konstitution zu verwirklichen, d. h. die Union
Siebenbiirgens mit Ungarn zur Tatsache zu machen. Die ganze
magyarische Bevolkerung trat begeistert fur diese heilsame Mafs-
regel ein, welche aus den zwei ungarischen LUndern ein einziges
grofses Vaterland" schaffen sollte. Die Sachsen waren, wie ge-
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wOhnlicb, zuriickhaltend, mifstrauisch und schwankend und zudem
untereinander in mehrere Richtungen gespalten. Was die Ru-
manen betrifft, von denen m a te riell die Durchfahrbarkeit der
Union abhing, so waren sehr viele von ihnen schlecht aber den
Sachverhalt unterrichtet, und selbst ein so tuchtiger Gelehrter wie
Cipariff konnte sich in seinem mit lateinischen Buchstaben ge-
druckten Or g a nul 1 u mi n Irii (Aufklarungsorgan") far die
Union ale eine unabwendbare und. schliefslich auch wohltuende
Notwendigkeit aussprechen.

BArnup jedoch war anderer Meinung. Seine Eltern batten
im Schweifse ihres Angesichts den fremden Acker bebaut, und ihm
wie allen anderen erschien die Abschaffung der menschlichen Halb-
sklaverei durch den ungarischen Landtag in erster Linie not-
wendig, aber dieser grofse Erfolg zugunsten der siebenbilrgischen
noch unfreien Rumanen war nur zu erreichen, wenn man far die
Union eintrat. Das aber wollte Barnutill nicht, seine Volksgenossen
sollten dieses ihr gates Becht nicht als Gnade von ihren Peinigern,
den Angehorigen einer namenlosen pleb a tributaria hingeworfen
erhalten; er fafste vielmehr rechtlich die Union, wenn uberhaupt
eine Union zu schliefsen ware, was er keineswegs far notwendig
hielt, als einen Vertrag auf, den eine von Reue erfallte, tyrannische
Nation und eine andere, die jetzt vollkommen zum Bewufstsein
ihrer Wiirde gekommen sei und den Lohn ihrer saueren, bisher
unvergoltenen Arbeit beanspruchte, als gleichberechtigte Kon-
trahenten abschliefsen sollten.

Diese Gedanken wurden zuerst zu Hermannstadt in un-
gedruckten Proklamationen, die keine Unterschrift trugen, aus-
gesprochen, und die Studenten erkannten darin den Ausdruck
ihrer eigenen Ideen. Andrerseits glimmte das Feuer auch bereits
unter den Zoglingen zu Blasendorf, und die Verhaftung des Ru-
manen Micheq, der politisch verdachtig erschien, gab Anlafs zu
einer Agitation. In Vasarhely endlich wollten die rumanischen
Beamten die Petition zugunsten der Vereinigung mit Ungarn nur
unter gewissen Bedingungen unterzeichnen. Als nun bier auch
noch ein Bote aus Blasendorf ankam und die Forderung BA,rnuOas
bekannt wurde, da waren alle zu der Bewegung notwendigen.
Elemente vereinigt.
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Man dachte jetzt nicht an kleine Zusammenkiinfte der Intel li-
genz, nicht an eine Fehde mit Zeitungsartikeln und Broschilren,
sonder nur an eine grofse Befragung des Volkes, ohne Unterschied
des Glaubensbekenntnisses. Diese allgemeine Versammlung man
dachte dabei an Beispiele aus der Geschichte des alten Rom, denn
die Ideen eines Petru Major waren jetzt den Massen in Fleisch
und Blut ubergegangen sollte naturlich in Blasendorf, dem
grofsten rumanischen Kulturzentrum, stattfinden und mufste
durch eine Beratung mit den Bauern vorbereitet werden. Als
die Schiller von Blasendorf in die Ferien nach Hause gingen, er-
hielten sie von einigen ihrer Lehrer den Auftrag, ihre Dorfgenossen
fur den Sonntag nach Ostern nach Blasendorf einzuladen,
damit man dort mit ihnen Ether die notwendigen Besserungen
ihrer Lage Rats pflegen konne. her in Siebenbargen war die
ganze Nation ein einziger Korper, den trotz des Mange ls an Volks-
schulen dieselbe Idea beherrschte. Die Intelligenz und auch die
Mitglieder des hohen Klerus waren ja doch alle nur Bauern- und
Priestersohne. So stromte denn an dem bestimmten Tage und
trotz des Wutgeheuls der Feinde, die schon wieder einen Horia
blutig und blutvergiefsend vor ihren Augen sahen, in Blasendorf
eine ungeheure Menge gemeinen Volkes zusammen wie zu einem
Feste, zu einem wohluberlegten und bescheiden, aber wurdig
abgehaltenen nationalen Festtage. Der Bischof Lemdny mufste
sich in das Unvermeidliche fugen und hatte in seiner offiziellen
Eigenschaft die Priester, die gescheitesten unter den geistlichen
SOhnen des Volkes, zu sich berufen. Von Hermannstadt aus war
in etwas eindringlichem Tone dieselbe Ermahnung ergangen. Der
eben erst neu erwahlte Bischof bier war noch von den Reisen
behufs seiner Einsetzung in Anspruch genommen; er hiefs Andrei
§aguna und war der Sohn eines Kaufmanns von Gabrova, eines
makedonischen Aruminen". Er hatte als Kind in dem Hause
seines mlitterlichen Verwandten Grabowski, eines patriotischen
Kaufmanns in Pest, gewohnt, und war nach Beendigung seiner
Studien ein eifriger Verteidiger der Rumanenrechte geworden, ein
Mann mit ausgepragtem Charakter, ohne Furcht vor dem Feinde, den
er wurdig mit den Waffen des Rechts und der Kultur bekampfte.
Lemdny versuchte alles mogliche, urn die Versammlung aufzulosen,
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aber es gelang ihm nicht. Die Studenten sprachen zu der Menge,
die zwar nur teilweise verstand, urn was es sich handelte, aber
trotzdem aus allem freudig eine treugemeinte gute Botschaft heraus-
horte. Das Auftreten BariOqs wirkte ermunternd, gerade wie die
Nachrichten aus dem Banat, wo schon lange Zeit vorher Eutimie
Murgu, ein ehemaliger Lehrer in Jassy, als Agitator tdtig ge-
wesen war, urn dann auf viele Monate in den Kerker zu wandern.
Es handelte sich in der Tat nicht nur vom geographischen, sondern
auch vom religiosen Gesichtspunkte aus um eine allgemeine Ver-
sammlung der Rumanen, die im Namen Gottes, des Kaisers und
des Rechts gehalten wurde, denn von den beiden ersten nur konnte
das letztere kommen. Forderungen, wie die Anerkennung der
rumanischen Nation, der rumanischen Religion, des rumanischen
Rechtes am Grund und Boden und der rumanischen Sprache
das Programm Cipariils vernahm man mit Beifall, und es
wurde auch beschlossen, eine andere Versammlung, ebenfalls zu
Blasendorf, im Mai zu halten.

Diese iibertraf noch die erste und zeigte in glanzender Weise,
wie zahlreich, wie empfanglich fur Kultur und in welchem Mafse
deren wurdig diese arme plebs der Walachen" war. Es waren
nach der Rechnung der Anwesenden vielleicht vierzigtausend
Bauern in ihren weifsen Fruhlingskleidern erschienen, und es
waren auch Fremde aus der Moldau darunter auch der kunftige
erste Ruradnenftirst Alexander Cuza 1) mit der ganzen sieben-
burgisch- rumanischen Intelligenz vereinigt. Und das grofsartige
Schauspiel wurde dadurch gekront, dafs vor den Volksmassen, die
das ganze weite Feld am Kockelflusse (Tirnava), das Freiheitsfeld",
in einzelnen gesonderten Gruppen bedeckten, BArnuOU selbst sprach.
Er bielt eine lange Rede, viel zu gelehrt, als dafs sie wirklich
Aufklarung hatte verbreiten konnen, aber sie wurde dennoch wie
ein Evangelium aufgenommen. Und nicht minder erhebend war
der Augenblick, als die beiden Bischofe nebeneinander erschienen,
um zu bekunden, dafs sie als wahre Briider in Christo fur das
Wohl ihres Volkes einzutreten bereit seien.

In dem formellen Protokoll der Versammlung ist ausgesprochen,

1) BaritiA, II, S. 569.
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dafs die rumanische Nation des siebenbargischen Landes treu zu
dem Kaiser zu hatten gelobt, deshalb feierlich den Eid der Treue
ablegt und Bich zugleich selbst zur selbstandigen, vollwertigen
Nation erklart 1).

Am 28. Mai stimmte dann, wie zu erwarten war, der sieben-
burgische Landtag, in dem die Magyaren beinahe ausschliefslich
vertreten waren, fur die Union.

Der im Mai eingesetzte Ausschufs der Rumanen fand den
rechten Weg nicht und leistete auch nichts. Die beiden Bischofe
gingen zwar ale Mitglieder der Nationalversammlung des ver-
einigten Magyarentums nach Pest, aber niemand vernahm jemals
hier ihre Stimme. Die Kundgebungen der rumanischen Soldaten
hatten keinen praktischen Erfolg, weil der Gouverneur des Landes,
Puchner, noch schwankte. Laurian, der in Hermannstadt wirkte,
versuchte vergebens einen Protest zusammenzubringen; aber der
kaiserliche Kommandant liefs ihn deur einsperren. Indes ein
Konflikt zwischen dem Kaiser und den befreiten" Magyaren war
bald zu erwarten, und in den Bergen Horias hielt sich schon
Avram Iancu, rein Nachfolger von Gottes Gnaden, bereit; er war
aus einem Advokaten und. Beamten zum Ftihrer einer ihm selbst
noch unbekannten Armee geworden. Eine heimliche Organisation
mit Prafekten, Tribunen und Capitani dehnte sich fiber das ganze
Bergland aus, und wie in anderen Gegenden, trieben auch bier
die freiheitstrunkenen Magyaren ihr Unwesen und toteten zum
Zeitvertreibe die von ihuen kaum ale Menschen betrachteten wa-
lachischen " Bauern. Solche Taten blieben unvergessen und un-
verziehen, and wie auf einen grofsen Feiertag wartete man auf
den Angenblick der blutigen Rache. Das war die Frucht der in
Blasendorf gehaltenen Reden.

Indessen war in Bukarest der russische General Duhamel er-
schienen, ale Aufseher und Berater. Er sprach viel mit dem Farsten
und liefs tiberall Erkundigungen einziehen, aber deren Ergebnisse
sind uns noch unbekannt, weil fur solche Forschungen die rus-
sischen Archive noch immer verschlossen bleiben. Er reiste nach der
Moldau, nachdem er bewirkt hatte, dafs der Curierul r o m an ese

1) BaritiA, II, S. 119ff.
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sein Erscheinen einstellte und dafs die Grenze gegen Osterreich
fur die Einfuhr rumanisch- siebenburgischer Blatter gesperrt wurde;
auch an ein weiteres Wirken der siebenbtirgischen Professoren in
die Walachei war, dank seiner Fiirsorge, nicht mehr zu denken.
Endlich ordnete der Furst Verhaftungen an, denen sich jedoch
mancher Reformfreund durch ein rechtzeitiges Ausweichen entzog.
Diese Mafsregel traf jedoch weder Than Ghica, der schon im Mai
in einer Vertrauensmission an die tiirkischen Machthaber abgegangen
war '), noch Eliad, der vorerst Urlaub ins Ausland fur wissen-
schaftliche Arbeiten erlangt hatte und dann gerauschlos nach der
Kleinen Walachei ging. Dabei verfolgte er den Zweck, hier im
Namen des vorher gar nicht befragten Volkes die Revolution zu
proklamieren; die Briider Nikolaus und Konstantin Balcescu da-
gegen waren in einige Gebirgsgegenden zum Zwecke der Agi-
tation hinausgegangen, batten allerdings dabei keinen Erfolg zu
verzeichnen. Eliad hatte eine orakelhaft abgefafste Proklamation
in seinen Handen, und darin war viel von Christus, von dem
Evangelienbuche und den heiligen Prinzipien die Rede; in 22 Para-
graphen enthielt sie manches Brauchbare, aber noch viel mehr Un-
durchfiihrbares, Nachahmungen der Pariser und Wiener Erklarungen
und Beschhisse. So war z. B. eine Wahl des Fursten auf nur
fiinf Jahre durch das Volk vorgesehen; eine solche Mafsnahme
wurde die Unsicherheit auf das hochste gesteigert haben. Es ist
nicht sicher, ob der revolutionare Ausschufs tatsachlich dieses
literarisch-romantische Elaborat gebilligt hatte, aber fur Eliad per-
sonlich stellte dieses Kind seiner Muse die dringendsten Reformen
dar: die Verwirklichung seines Programms sollte die von ihm be-
zweckte Regeneration" unzweifelhaft herbeiftihren.

Die walachische Miliz hatte in erster Linie die Pflichten der
Gendarmerie zu erfiillen, daneben aber auch fiir die Einhaltung
der Quarantine an der Donau zu sorgen; deshalb wurden grofsere
Abteilungen in die siidlichen Haien des Fiirstentums gelegt. In
CeleU hatte das Kommando Zalic, der Sohn der Frau Eliads, in
Izlaz, nicht weft davon, der Major Plepianu, ein Anhanger des
Regenerators". Craiova beherbergte den feindlichen Administrator
lancu Bibescu, den Bruder des Fiirsten, und auch die Truppen

1) Anul 1848, I, S. 398-399.
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waren hier dem Regime treu. Im Nachbardistrikte dagegen be-
kleidete Magheru das Amt des Verwalters. End lich genofs in
diesen oltenischen Bezirken der Priester apca ein grofses Ansehen.
Nun wurden mach Izlaz einige Bauern eingeladen, die Konstitution
verlesen, Reden gehalten, und dem Volke wie dem Fiirsten, den
man fur einen treuen Anhanger der Konstitution hielt, wurde diese
grofse Tat zur Kenntnis gebracht. Zugleich wurde aus den an-
wesenden Mannern eine provisorische Regierung gebildet: Stephan
Golescu und Tell, apcl, Plepianu und Eliad traten in diese ein.
In CaracIl und in Craiova wurden die Mitglieder dieser provi-
sorischen Regierung", die dem Fiirsten Reformvorschlage machte,
mit grofsem Jubel empfangen. Die Anhanger des Reglements
zogen sich nun nach dem Gebirge hin zurack. Eliad dachte be-
reits, stolz auf seinen Erfolg, daran, die Bewegung Tudors zu er-
neuern und zu diesem Zwecke ein Bich immer vergrofserndes
Bauern- und Soldatenheer zu gewinnen ; Magheru hatte erst jiingst
einige Pandurentruppen fur die Verteidigung Bibescus angeworben,
und nach diesem Muster konnte man ebenfalls verfahren. Er dachte
aber such daran, alle sonstigen Fragen in einer grofsen bewaffneten
Adunare Nationale vor den Toren von Bukarest zu erortern. Es
ist allerdings kaum anzunehmen , dafs er selbst ohne ernstliche
Hindernisse tatsachlich so weft gekommen ware, obgleich er Bich
viel auf seine Popularitat einbildete. Aber er horte bereits auf seiner
Reise, dafs Bibescu, durch eine Volksbewegung gezwungen, die
Konstitution anerkannt habe, und dafs ein revolutionares Ministerium
ihm zur Seite getreten sei, ein Ministerium, in dem aufser den Tri-
bunen von Izlaz such N. Golescu, N. BIlcescu, C. A. Rosetti und
Odobescu safsen. Bald darauf wurde aber auch bekannt, dafs
der Furst durch seine Abdankung und Reise in das Ausland tat-
sachlich die Macht in die Hande der Erwahlten des Yolks aller-
dings ohne dies auszusprechen gelegt hatte. Die Haupter der
oltenischen Bewegung begaben sich daraufhin in grofster Eile, die
lapgsame Bewegung der Fufswanderung mit der schnelleren Wagen-
beforderung vertauschend, nach Bukarest.

her war der Umschwung in folgender Weise vor sich ge-
gangen. Wahrend eines Spazierganges Bibescus wurde aus einem
Wagen, in dem drei JUnglinge safsen, auf ihn geschossen; die Kugel
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blieb in der Epaulette des Fiirsten sleeken. Am folgenden Tage
wollte dieser nun das Kunststiick nachmachen, welches Sturdza in
Jassy gelungen war. Er ging zur Kaserne, aber fand bier nicht
die gewfinschte unbedingte Ergebenheit. Der Kadett Magheru
erschien , offenbar bereits von diesem Mifserfolge unterrichtet, in
den LipscanI, d. h. der Strafse, in der die Kaufleute wohnten, welche
die Leipziger Messe besuchten, und verlas die Proklamation Eliads
vor einem Zuhorerkreise, den etliche Zunftvorstande und Ioan
Bratianu zusammengebracht hatten. Von bier aus zog die Menge zum
Palaste, wo sie Bibescu zu allem bereit fand ; dies war am 23. Juni.
Angesichts dessen schickte der russische Konsul dem Fiirsten un-
verzuglich einen groben Brief and reiste ab. Nach zwei Tagen tat
Bibescu dasselbe, nachdem er erklart hatte, er sei den neuen Verhalt-
nissen nicht gewachsen. In der neuen provisorischen Regierung"
waren die Leute von Izlaz, aufser dem Priester und Pleoianu ver-
treten, und zu ihnen gesellte sich nur der Kaufmann Scurti. Die
jungeren Revolutionare kamen in Sekretarstellen unter, deren vier
errichtet wurden, oder ale Minister; dazu wurden Cimpineanu und
wiederum Odobescu, der die Truppen der Hauptstadt in seiner Hand
batte, berufen. Der Metropolit Neofit, ein unwiirdiger Mensch, der
sich in den gemeinsten Lobhudeleien gegenuber Rufsland erging und
zugleich ein erbitterter Gegner Bibescus war, derselbe Neofit, der
schon Wuhlereien mit den grofsen Bojaren begonnen hatte, mufste
die Prasidentschaft einer Regierung iibernehmen, in deren Mit-
gliedern er nur Rebellen" erblickte. Eine grofse Feierlichkeit
wurde anlafslich des Eidschwures unter der Trikolore veranstaltet,
und zwar fand diese auf dem Filareterfelde statt, das von nun an
das Feld der Freiheit genannt wurde. Hierauf erwartete man die
noch abwesenden Mitglieder der Regierung.

Ale diese ankamen, traten zuerst Bratianu und Rosetti von
ihrem Amte zuriick. Dann fiihlte sich Odobescu durch die An-
wesenheit der anderen triumphierenden Heiden verletzt. Er nahm
zuerst Rucksprache mit Solomon, mit dem russischen Dragoman und
zuletzt such mit den Proprietaren" (Gutsherren), welche sich durch
den Artikel der Konstitution, der den Bauern die Befreiung gegen
eine dem Gutsherrn zu entrichtende Entschadigung versprach, in
ihnen personfichen Interessen bedroht glaubten. Ein Staatsstreich
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wurde vorbereitet, und die Mitglieder der Regierung gingen gut-
miltig in die Palle. Unter dem Vorwande, ihre Treue und Er-
gebenheit aussprechen zu wollen, erschienen einige Offiziere es
waren die meisten von denen, welche bisher noch nicht gewonnen
waren vor dem Palaste, und als sich ein Ausschufs des Be-
sitzerklubs zeigte, wurden die anwesenden Tribunen verhaftet.
Nachdem dies geschehen war, zeigte sich jedoch Odobescu vollig
unschltissig und war unfahig, irgend etwas anzufangen. Bratianu
erregte die Menge gegen die Soldaten, und in der Verwirrung liefs
der naive Solomon aus Unverstand schiefsen, so dafs einige Leute
ale Opfer dieses Entschlusses fielen. Er flUchtete Bich, ergab sich
aber nach etlichen Stunden dem Metropoliten. Ihm und Odobescu
wurde der Prozefs gemacht, aber an eine Vollstreckung des Urteils
wagten Bich die Sieger nicht.

In diesem Augenblick traf die Nachricht ein, dafs die Russen,
die Sturdza in die Moldau gerufen hatte, bereits an der walachischen
Grenze standen. An eine Verteidigung war nicht zu denken; die
unwurdige Regierung entfloh. Neofit brachte die Sache zur Kenntnis
des russischen Konsuls, der von der Moldau aus die Entwickelung
der Dinge in der Walachei beobachtet hatte. Die Grofsbojaren
Teodor Vacarescu und Emanoil Baleanu nahmen hierauf die Re-
gierung in ihre Hande. Aber Bratiamor hatte bereits erfahren, dafs
das Geracht von einem russischen Einfall erfunden war, revo-
lutionierte" die Bukarester Massen, &ate sogar den Soldaten
Odobescus Vertrauen ein und rief die provisorische Regierung"
zurtick. Sie kam, prahlend und von ihrem unvergleichlichen
Opfer") sprechend, zurtick, urn Ausschiisse zu ernennen und
Deputationen zu empfangen. Da die Worte schon klangen und
da die Leute an die Unterwerfung unter jede Regierung gewohnt
waren, fehlte es an solchen Deputationen nicht.

Das Entscheidende jedoch sollte von aufserhalb kommen, denn
alles hing von der Haltung der Pforte ab. Die Russen brauchten
die turkische Zustimmung, wenn sie einschreiten und Vorteile
ernten wollten. Die Revolutionare hofften ihrerseits wieder die
Tiirken, die unter liberalen Fuhrern standen, fur Bich zu gewinnen.

1) A nul 1848, II, S. 229. Vgl. hinsichtlich der Revolution in den Fiirsten-
tiimem C. Coles cu-Tartic: 1848, zile revolutionare (Bukarest 1898).
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Als jedoch Soliman-Pascha, der ehemalige Botschafter in Paris,
mit einem kleinen Heere in Giurgiu anlangte, sahen sie mit Be-
fremden, dafs die Regierung dies nicht anerkennen wollte. Ein
Wunsch Solimans aber wurde sofort erfallt; statt der sechs Ver-
welter, die nichts verwalteten, hatte das Land fortan nur noch
deren drei, als fiirstliche Stellvertreter" (loco ten eria dom-
neasca): Eliad, Tell und N. Golescu. Die drei anderen bildeten
nunmehr far die Gesinnungsgenossen nur die beratende Re-
gierung", wenn auch nicht fur die Offentlichkeit. Soliman erschien
such in Bukarest, hielt vor einer Notabelnversammlung eine Rede
und bewunderte bei den glanzenden, ihm zu Ehren veranstalteten
Festen Gesang und Tanz. Dann ging er nach Giurgiu zurack, wahrend
eine walachische" Deputation nach Konstantinopel reiste, um bier
die Wiinsche des Landes dem demutig angerufenen Sultan vor-
zutragen. Ale diese aber endlich in der kaiserlichen Stadt an-
langte, war ein anderes tarkisches Ministerium ans Ruder gekommen,
und die Pforte wollte nun, seitdem die Hoffnung auf eine wirkliche
Unterstutzung durch Frankreich und England geschwunden war,
insbesondere Rufsland zufriedenstellen. Fuad-Effendi erhielt des-
halb den Auftrag, in der Walachei Frieden zu stiften, und ein
Armeekorps begleitete ihn. Er liefs niemand vor, erkannte keine
Autoritat an aufser der von den Tiirken inimer angerufenen der
Priester und Notabeln und fiefs einen Teil seiner Soldaten in
Bukarest einriicken. Bei dieser wenig passenden Gelegenheit wollte
die walachische Miliz dennoch am D e alu 1 S p ir e I, bei der In-
fanteriekaserne, militarische Ebrenbezeigungen erweisen, aber in der
Verwirrung, die das beiderseitige Mifstrauen hervorrief, kam es zu
einem Gemetzel, bei dem sick die Rumanen recht tapfer zeigten.
Diese Affdre hatte selbstverstandlich weiter keine Folgen. Fuad er-
nannte den Bojaren Konstantin Kantakuzino zum Kaimakam und
liefs die Anhanger der Konstitution verhaften und nach Orsova
bringen ; die Lokotenenten" durften unbehindert das Land verlassen.
Sofort waren aber auch die Russen in die Walachei gedrungen.

Schon zu Anfang aller dieser Begebenheiten war eine National-
versammlung angekundigt worden, eine Co nstituant e. Eine
solche wurde allerdings niemals einberufen, dagegen hielt man das
andere Versprechen, die soziale Frage in einer Kommission zu er-
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&tern. Im Sommer begannen tatsachlich ihre Sitzungen, in denen
man fiber eine Lebensfrage, ja , di e Lebensfrage der rumanischen
Nation beriet.

Die Gutsbesitzer waren durch grofsere and kleinere Bojaren
eigentlich batten nach dem Willen der Regierung 17 Gutsbesitzer 17
Bauern gegeniiberstehen sollen vertreten. Sie besafsen Kultur and
Kenntnis des gesellschaftliehen Lebens, sie batten auch Erfahrung als
aktive Mitglieder der politischen Korperschaft. Ihr Betragen aber
machte ihnen keineswegs Ehre. Seiner von ihnen erkannte die Be-
deutung des Problems, keiner von ihnen wollte die elementarsten
Grundsatze des Rechts anerkennen, keiner sprach wie ein Rumane
und ein Christ. Und eine Ausnahme gab es dennoch, aber das war
ein Mann, der in Ideen und Sprachen vielmehr den Bauern verriet.
Wahrend ein Len oder Lahovari alle Mittel der Schikane ver-
wendete, um die Arbeit der Kommission zu vereiteln, wahrend andere
zuversichtlich von der alten Sklaverei" der Bauern seit den Tagen
Mirceas des Alten Sprachen and mit dem sachkundigen, klar
denkenden Vizepriisidenten Ioan Ionescu de la Brad, einem Moldauer,
haderten, redete Ceausescu, der Vertreter der Gutsbesitzer von Ialo-
mita, in einer Art, die bei seinen Kollegen Verwirrung und Ent-
rushing hervorrief. Er bekannte sich zu allen seinen agrarischen
Siinden und wollte aufrichtig Bufse tun, indem er seinen von ihm
mifshandelten Briidern" Entgelt anbot. Ich babe euch auch ge-
knechtet, Bruder, hab' euch geschlagen, hab' euch beraubt; seit
sechsunddreifsig Jahren vermaledeit ihr mich. Verzeiht mir, Brilder
Bauern, ich bitte euch: nehmet zuriick, was ich euch geraubt babe.
Hier gebe ich euch euer Stiickchen Acker zurtick." Kurz und
biindig antworteten die Bauern darauf, ohne Befremden zu zeigen :
Dafs Gott dir verzeihe, Bruder. Dafs wir Bruder seien und
friedlich leben!" Und dann fuhr er fort: Ich habe die Zigeuner
geschlagen und babe sie befreit; ich babe Streitigkeiten gehabt,.
mir Bauerngut unrechtmafsig angeeignet, weil ich Jung und hab.
gierig war. Jetzt aber bereue ich diesel Tun und gebe das Ent-
rissene zuriick ... Ich gebe mit oder ohne Entgelt; wenn ihr
mir etwas gebt, nehme ich es als Almosen an ; aber ich gebe
es wieder zurtick, weil ich in meinem Leben gesundigt babe" 1).

1) Ebenda, III, S. 391, 396, 398.
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Die Bauern zeigten alien bojarischenAufserungen gegeniiber eine
unerwartete Reife der Gedanken, einen vollstandigen Sinn fur Recht
und Unrecht. Einige sprachen von ihren langen Leiden, die ihr
Dasein als ein Sklavenleben erscheinen liefsen, von den Eltern, die
man mit der Peitsche zur Feldarbeit trieb, wahrend ihre kleinen
Kinder in der Hi ate dahinsiechten, von der ihnen vorenthaltenen Be-
zahlung fur die Arbeitstage, von der tatsachlich verhinderten Frei-
ziigigkeit und von alien moglichen anderen Mange ln und Gebrechen
der reglementarischen Systems, welches ihnen barter erschien, als des
Zustand der alien Zeiten. Sie verlangten aber als Kompensation
nicht etwa die Aufteilung der Bojarengiiter, die zum grofsen Teile
vordem ihr Eigentum gewesen waren und ihnen nur far gering-
filgige Summen oder tibertriebene Schuldforderungen entrissen
worden waren. Nein, obgleich sie sich bewufst waren, dafs ihre
langjahrige Arbeit das verlorene Land vielleicht zuriickerobert
habe", dafs sie auch mitgeholfen batten, wie der Herr Bojare
sagt, an dem Nationalkriege der Buzeti und Calomfire§ti", dafs

rumanische Vaterland, welches sich vom Deutschen bis zum
Russen, von den Bergen bis zur Donau erstreckt, keineswegs mit
einem Zaune umgeben, sondern nur mit der Brust seiner Sohne ver-
teidigt worden war", trotz allem verlangten sie nichts als Ab-
schaffung der noch bestehenden Feudallasten und Gewahrung eines
Stiickes freier Erde fur jeden, welches genugen wiirde, um ihn
mit seiner Familie und seinen Haustieren zu ernahren. Dieses
Stuck Land wollten sie auch noch bezahlen. Nun stellte Ionescu,
nach der Angabe des Bauernfiihrers, des klugen Priesters Popa
Neagu, eine Rechnung auf und fand, dafs nicht weniger als
7 200 000 Dukaten dazu erforderlich sein warden, eine Summe,
die im ganzen Umkreise des Vaterlandes noch nie genannt worden
war". Wir werden sie bezahlen", antworteten die Bauern ruhig.
Und der Priester sprach: ... Die Arbeit wird siebenmal, ja sieben-
undsiebzigmal dieses bezahlen Als ein Seelenhirt frage ich euch:
habt ihr das Geld auf Schiffen, auf Wagen oder mit sonst irgend-
einem Transportmittel aus fremden Landen herbeigeholt? Nein,
durch unser e Arme habt ihr es erworben , durch unsere Arbeit
auf dem Acker, durch deren Ertrag Aus unseren Minden quillt
unaufhorlieh das Gold and Silber ... Und warum denkt ihr nicht

das

                     



Die Wirren des Jahrea 1848. Kampf° fur die Union der Filretentiimer. 295

daran, dafs wir die Bauern der Staat, dafs wir der Staatsschatz
Bind?" Und Ceaqescu kleidete die Bitten der Bauern in folgende
schone Parabel: Ste lien wir ein Gerippe aus zerstreuten Knochen
zusammen: es entsteht nicht das Gerippe eines Raubtieres , das,
zu Leben erweckt, uns auffressen konnte; das wird vielmehr das
Gerippe eines Schafes, des namlichen, welches vor siebzehn Jahren
von Geiern, Lowen und Baren zerrissen wurde. Setzen wir aus
den zerstreuten Knochen das Gerippe wieder zusammen, legen wir
Fleisch daruber und geben wir ihm auch ein Stiickchen Land, auf
dafs es sich nahre und uns Mulch gebe!" Aber Eliad hatte Wich-
tigeres zu tun. Er kam in den Sitzungssaal und schlofs mit einem
Wortschwall die Verhandlungen.

Unterdesen batten die Ungarn, wie vorauszusehen war, mit
Osterreich gebrochen. Die kaiserlichen Truppen waren gegen die
Rebellen vorgegangen; jetzt war die Zeit der Vergeltung gekommen.
Viele von den Revolutionaren aus der Walachei, A. G. Golescu
und besonders J. Maiorescu, waren fur die Union der Fiirsten-
tamer und far die Wiedergeburt des ganzen rumanischen Volkes
durch Verbindung mit der deutschen Welt, sei es unter alter lister-
reichischer oder irgendwelcher neuen nationalen Gestalt. Damals
waren die osterreichischen Sympathien, die Bich seit 1821 regten,
sehr stark. Die Briider Hurmuzaki, die Sane eines aus der Mol-
dau ausgewanderten guten Bojaren alter Art, des freigebigen und
gastfreundlichen Aga Doxachi, diese Briider, von welchen Bich der
alteste, der Freiherr Eudoxius, spater unsterbliche Verdienste um
die rumanische Geschichte erworben hat, standen 1848 an der
Spitze der rumanischen Bewegung in der Bukowina, und sie zeigten
sich streng wir diirfen vielleicht sogar sagen: beschrankt
kaiserlich, ohne jeden irredentistischen Gedanken. Die rumanischen
Regimenter in Siebenbiirgen erklarten sich ebenfalls alle fur die
kaiserliche Sache. Wenn Magheru, den die walachische Regierung
in die Kleine Walachei schickte, um hier eine eventuelle Ver-
teidigung vorzubereiten, und welcher als popularer Generalhaupt-
mann etwa 10 000 Leute unter Bich hatte, tatsachlich die Grenze
Uberschritten hatte, urn sich mit den Mot[ des Avram Iancu und
mit den Soldaten Urbans zu vereinigen, dann hatten sich die
inilitarischen Verhaltnisse in Siebenbtirgen gewifs anders gestaltet,
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besonders wenn die iisterreichischen Generale auch die Aufrichtig-
keit der Rumanen anerkannt batten. Aber Magheru wurde vom
englischen Konsul zur Auflosung seines Heeres bewogen, damit er
nicht durch die Anwendung von Gewalt die Rechtsstellung gefahrde.
Die Kaiser lichen begiinstigten nur die Sachsen und zeigten sich
gegen Iancu mifstrauisch. Dieser bemachtigte sich trotzdem eines
Gebietes, das von Zlatna bis Torda reichte, aber, isoliert, konnte
er seinerseits dem Haase Osterreich nicht dieselben Dienste leisten,
wie Jelaic in Broaden. Ubrigens erkannten die rumanischen
kirchlichen Fiihrer und die rumanische Intelligenz keineswegs in
ihm wie es fur das Gedeihen der nationalen Sache notitig ge-
wesen ware den bewaffneten Vertreter der ganzen Nation.
Lemdny kehrte zwar angesichts der Greuelszenen, die sich in Pest
abspielten, von dort zuruck, mufste aber, in Klausenburg ein-
gesperrt, sehen, wie sich dieselben Greuelszenen, hervorgerufen
durch den magyarischen Ptibel, bier wiederholten. §aguna hatte
auch heimlich die Hauptstadt verlassen, aber in Hermannstadt, wo
er seitdem residierte, fanden weder die Kaiser lichen in ihm einen
mutigen Gefahrten, noch die Rumanen einen Apostel der Freiheit.
Die Mitglieder der jungen Generation scharten sich nicht urn die
Fahne Iancus, so dafs dieser nur seine treuen Bauern, Bowie etliche
Freunde und Priester zu seinen Waffengefahrten zahlen konnte. Man
schrieb und sprach, aber was man auch schreiben und sprechen
mochte, alles verhallte macht- und eindruckslos, denndie leiten den
Manner waren fern von dem Platze, wo die Waffen auf den einsamen
Pfaden der Berge klirrten und die Augen nach dem Feinde spahten.
Zu Anfang des Jahres 1849 kam dann der Pole Bern nach Sieben -
burgen rind verjagte sehr schnell den kaiserlichen General Puchner.

Aus Furcht vor einem vollstandigen Siege der Ungarn be-
ging nun, und zwar auf den Vorschlag dieses kaiserlichen Be-
fehlshabers, §aguna den grofsen Fehler, die Russen, die Bedriicker
und Todfeinde der Briider jenseits des Gebirges, zu He lfern aus
Bukarest herbeizurufen. Sie kamen in der Tat, aber bald
darauf im Februar erklarte der iisterreichische Hof, dafs
er ihrer nicht mehr bedurfe. So kehrten sie denn zuriick, und
von neuem entbrannte nun der gegenseitige Ausrottungskrieg
zwischen Kaiser lichen, Rumanen und Magyaren. Als die unga-
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rische Revolution sich dem Ende zuneigte, wurde Hatvany gegen
Iancu geschickt: und pier in den durch vergangene Siege ge-
heiligten Bergen wurden die Husaren geschlagen, verjagt und ver-
nichtet. Selbst die Frauen taten das Ihrige bei diesem Ausrottungs-
werke. Vergebens unternahmen es etliche Traumer, wie Biticescu
und andere Gutgesinnte, die sich gegenseitig bekampfenden Nationen
zum Frieden miteinander zu bewegen und zu einem gemeinsamen
Kampfe gegen die von neuem heranruckenden Russen anzustacheln.
Buteanu, der Freund und einer von den Prafekten Iancus, ant-
wortete hohnisch auf solche Vorschlage: Ihre Freiheit ist der
Galgen, ihre Rechtsgleichheit besteht darin, dafs die anderen
Nationen, die mit ihnen denselben Boden bewohnen, von dem ma-
gyarischen Elemente aufgesogen werden." Bald starb er infolge
Verrates am Galgen der ungarischen Freiheit und Treue: dies
waren die letzten, aber durchaus der Wahrheit entsprechenden
Worte, die von seinen blassen Lippen kamen. Zu derselben Zeit
unterhandelte Balcescu als Vertreter der walachischen Emigranten
mit dem ungarischen Minister Graf Batthyanyi, dem er eine ru-
manische Legion zur Verftigung stellen wollte! Zuerst erhielt er
die Behr hoflich abgefafste Antwort, dafs unter alien Umstanden
zwei Prinzipien aufrechterhalten werden mtifsten, die Integritat
des ungarischen Territoriums und die Oberherrechaft des ma-
gyarischen Elements so, wie es sich dieselbe seit tausend
Jabren, mit den Waffen in der Hand, errungen hat" '). Die Re-
volution war aber bereits ihrem Ende nahe, als Batthyanyi weitere
Konzessionen machte: diese bestanden in der Anerkennung der
Bezeichnung Roman (nicht mehr 01 a h), der kommunalen Selbst-
verwaltung nach der Nationalitat der Einwohner, und ebenso der
nationalen Autonomie in den Komitaten, in der Errichtung ruma-
nischer Schulen, Zulassung rumanischer Eingaben und Bildung eines
unabhangigen rumanischen Patriarchats mit freien Synoden2). Aber
die ungarische Streitmacht kapitulierte vor den Russen zu Villagos;
Bern fiel zwar in die Moldau ein, fand aber dort gar keine Unter-
sttitzung, denn die rumanischen Emigranten, aberallhin zerstreut, in
Paris, Konstantinopel und Brussa, verloren sich in niedrigem Gezank

1) Ion Gbica, Amintirl din pribegie, S. 296.
2) Ebenda, S. 367f.
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und befleckten sich mit unwiirdigen Beschuldigungen, so dafs sich
zuletzt nur noch vereinzelte Individuen feindlich gegentiberstanden.

Im Jahre 1849 hatte Rufsland mit der Pforte den Vertrag
von Balta-Liman geschlossen, und zwar hatten beide Regierungen
wegen der betrauernswiirdigen Konflikte", die letztlich stattgefunden
hatten, sich zusammengetan , urn den Fiirstentiimern eine neue
Staatsordnung zu verleihen. Dieser gemafs waren die Fiirsten
nur hohe Beamte" (hauts fo n c tio n n a ir e s) auf sieben Jahre,
und die Adunar 1, als unbequeme und ungehorsame Organe,
wurden durch die Div ane ad ho c dies ist ein lateinisch-tiirkischer
Barbarismus ersetzt, deren Kompetenz sehr beschrankt war.
Gregor Ghica, der Schwiegersohn des Ioan Sandu Sturdza, und Barbu
tirbeT, der Bruder Bibescus , aber ein Adoptivsohn des letzten
tirbei, unternahmen es, unter solchen Verhaltnissen zu regieren.

Sie waren beide noch jung, Behr gebildet, besonders der letztere, edel
gesinnt, besonderes der erstere, ausgezeichnete Patrioten, arbeitsam
und ehrlich. Sie verdienen aufricbtige Anerkennung, denn sie
haben ihr Land vor einem schlimmeren Schicksale bewahrt.

Uber die kurze Regierungszeit der beiden Fiirsten ') ist trotzdem
unter einem hoheren Gesichtspunkte, namlich unter Rucksicht auf
die Gesamtentwickelung des rumanischen Volkes, nur Behr wenig
zu berichten. Ihre ganze Tatigkeit mufste Bich notgedrungen auf
das untergeordnete Gebiet der taglichen Verwaltungsmafsregeln
beschranken , und da haben sie viel Gates geleistet. Ihre Mafs-
regeln liefen dabei ein edler Wetteifer spornte sie an oft
parallel. So setzten beide die vollstaudige Befreiung der Zigeuner
durch und entfernten so einen allzulange geduldeten Schandfleck. Die
bartnackigen Sklavenbesitzer wurden in der Moldau sogar ge-
setzlich gezwungen, das Beispiel des Staates bei der Emanzipation
nachzuahmen und die angebotene Entschadigung anzunehmen. Ein
neues Agrargesetz brachte den Bauern 1850 -1851, wenn auch
nicht den 1848 erhofften Bodenbesitz , so doch wenigstens die
Abschaffung einiger Fronden bezw. Mifsbrauche, die sie bisher
schwer gedruckt batten.

1) S. meine beiden Werke: Corespondents. luI StirbeI-Vodit und Marturil
istorice privitoare la Stirbei-Voda; (Bukarest 1904-1905). Eine Lebensbescbreibung
dieses Fdrsten befindet sich jetzt (1905) im Druck.
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GewOhnlich war Ghica derjenige, welcher mit den Reformen
den Anfang machte. §tirba jedoch iibertraf ihn hinsichtlich der
verwaltungstechnischen Fahigkeiten, des Wirtschaftstalents und der
ruhigen Energie. Der walachische Furst hatte nichts ungesund
Romantisches an sich, zeigte niemals Unentschlossenheit und be-
safe keine personlichen Schwachen. Aber der krankhafte Ghica,
von dessen angegriffenem Gemiitszustand man offentlich sprach
und der spater von seinen Gegnern mit unwiirdigen Verleum-
dungen verfolgt sich sehmerzerfilllt und um die Zukunft besorgt
in einem franz8sischen Schlosse in der Nahe von Me lun erschofs,
dieser Mann lebte viel mehr ale §tirba fiir andere, fur sein Volk,
und zwar nicht nur fur seine moldauischen Untertanen, sondern
fiir das rumanische Gesamtvolk, und dachte nicht nur an die
traurige Gegenwart, sondern vor allem an die bessere, heifs ersehnte
Zukunft. Er war ein ritterlicher Vorkampfer far seine Nation
und noch nach seinem Fa lle trat er dauernd fair die Union ein,
deren erster Vertreter" er sich, nicht ganz mit Unrecht, nannte, und
wies, indem er sich fiir einen fremden Fiirsten" erklarte, selbst
jeden auf ihn abzielenden Kandidaturvorschlag energisch zurOck.

Er hatte auch viel bessere Ratgeber als sein Nachbar, der
alles in eigener Person schaffen sollte. §tirbei hielt die Grenze
fur alle, die an der politischen Tragikomodie von 1848 beteiligt
gewesen waren, streng geschlossen; kein proscri t, der gern,
durch das Ungluck gelautert, aus der Ferne zuriickgekehrt ware,
durfte sie uberschreiten. Infolgedessen hatte er nur ungereifte
Jiinglinge, die seine Departementsdirektoren wurden, zu Helfern,
und Oberreife, vermoderte Bojaren alter Mode darunter leider
auch einen Cimpineanu denen Ministerportefeuilles anvertraut
wurden. Ghica war im Gegensatz dazu von den Vertretern der
allerdings 1848 viel weniger ale in der Walachei kompromittierten
zeitgenossischen Generation umgeben, und viele von denjenigen,
welche spater in der Moldau die Regenerationsara mitwirkend
erlebten, wie Ralet, Cuza und andere, batten unter ihm ale Beamte
gedient. Sein Schulinspekto fur die neuorganisierten Erziehungs-
anstalten war Laurian, und auf Veranlassung des Fiirsten erschien
die erste vollstandige Ausgabe der Schriften des Nationalpropheten
§incai. Der entscheidende Augenblick fand hier nicht verrostete

,
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Privilegienverfechter und schwarmende RevolutiOnare, die eben
frisch aus dem Abendlande zuruckgekommen waren, ohne die-
Schwierigkeiten des praktischen Lebens der Staaten und Volker
zu kennen, sondern Leute, welche mit edlem Eifer far dasi Ge-
deihen ihrer Nation eine genitgende Erfahrung verbanden. Diese-
Manner waren: KogIlniceanu, der auch weiterhin obenan stand,
C. Negri, C. Hurmuzaki, ein Rumane aus der Bukowina, Anastase
Panu, ein klassischer, wenn auch etwas bohler ,Redner, und viele
andere. Sie waren uberdies gewohnt, Bich in die Halide zu arbeiten,
so dafs sie als eine geschlossene Phalanx erschienen, wahrend in
der Walachei unversohnliche Gegner und unsichere Freunde die
politische Welt darstellten. Endlich herrschte in der Moldau,
dank der Schulen und der Wirksamkeit solcher Fiihrer, in den
gebildeten Klassen ein viel besserer Geist, so dafs die nationalen
Kundgebungen samtlich grofsartig verliefen.

Wenn aber auch die walachischen Revolutionare von 1848 zu
Hause fehlten, so waren sie doch im Auslande fur die Nation tatig;
freilich nicht diejenigen, die in der Tiirkei als Pensionare lebten
und bier ruhig mit gefalteten Handen die Tage vorubergehen sahen,
aber wohl die in Paris, London, Deutschland und Osterreich
lebenden Janglinge und reifen Manner. Paris vor allem war
das Agitationszentrum far die gute Sache der Freiheit, fiir die
caus A. Hier schrieb Balcescu, den allerdings bald der Tod hin-
wegraffte, seine Question dconomique des principautds,
hier erschienen spater die schonen Broschtiren, die Bratianu zum
Verfasser haben. Nutzliche Bekanntschaften wurden geschlossen,.
Zeitungsaufsatze veranlafst, und auf diese Weise wurde allmahlich
die moldo-walachische" Frage so gut bekannt, wie vordem, durch,
die Schwarmer far den Hellenismus, die griechische. Keinem Diplo-
maten, keinem Redakteur fehlten jetzt mehr die Grundlagen fiir
die Kenntnis Rumaniens, und im Publikum verbreiteten sich Sym-
pathien fiir das entfernte christliche Volk romischen Ursprungs und
europaischer Entwickelungstendenz.

I'm Jahre 1853 brach, hervorgerufen durch die Frage des
11 lateinischen" oder russischen Protektorats im Heiligen Lande,.
ein Krieg zwischen Rufsland und der Tiirkei aus, den Kaiser
Nikolaus als den letzten ansah, als denjenigen, welcher die Tager
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des kranken Mannes" mitleidig schliefsen wurde. Jedoch Frank-
reich , dessen neugekronter Kaiser eine alte napoleonische Schuld
zu bezablen hatte, und England, welches fur semen Handel den
absoluten, garantierten Status quo im Oriente brauchte, mischten Bich
in den Zweikampf und verhalfen dem schon verzweifelnden Sultan
zu dem laugentbehrten Siege. Preufsen zeigte sich zurlickhaltend
gegenliber einer Allianz mit dem westlichen Europa, zu der Bich
spater auch Sardinien, das sich hervortun wollte, gesellte. Die
Politik Osterreichs jedoch in dem verhangnisvollen Augenblicke,
als (Juni 1853) die Russen den Pruth liberschritten und die
Flirstentiimer vor der Kriegserklarung als Pfand in Besitz nahmen,
bedarf einer niiheren Erklarung, und diese mufs auch die allgemeinen
Interessen des ganzen Rumanentumes in Betracht ziehen.

Die in Siebenbiirgen nach 1818 eingesetzte kaiserliche Re-
gierung zeigte sich streng, entdeckte iiberall Revolutionsgeluste,
aber war dennoch gegenaber den treu gebliebenen Rumanen
gnadig". Zwar batten ihre Zeitungen schwer um ihr Dasein
zu kampfen, und jeder Verdachtige, wie der bereits hochbetagte
Bischof von Blasendorf, midge weichen. Aber indem man
Lemeny mitleidslos zur Niederlegung seines Amtes zwang, ward
den Glaubigen der unierten Kirche schon im Jahre 1850, mit
Riicksicht auf die Blasendorfer Volksszenen vom Mai 1848, das
zuteil, worauf sie unter anderen Verhaltnissen niemals flatten
hoffen konnen, die Lostrennung des Bischofssitzes von dein un-
garischen Primat, und die Entstehung einer Metropolie, die der
alten nichtunierten von Weifsenburg entsprach. Der erste Metro-
part, Alexander §ult4, erwies sich ale ein treuer Verteidiger des
nationalen Rechtes und wirkte nicht nur im riimisch-kirchlicheu,
sondern auch im rumanisch-weltlichen Sinne. §aguna, der nicht-
unierte Bischof, erfreute sich bei den Hauptern der Landesregie-
rung einer hohen Achtung, und nach langen Auseinander-
setzungen und vielen Vorstellungen wurde er so-gar Metropolit, ei
Gegenmetropolit fur den Oberhirten von Blasendorf, aber trotzdom
oftmals eM Kampfgenosse des letzteren. Im Jahre 1861 wuTtle
auch der Grundstein zur literarischen Geselkchatt der sieben-
burgischen Rumb.nen, der Aso cia0e, gelegt , und die beiden
Bischtife §aguna erhielt seine Ernennung zum Metropoliten
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erst 1864 safsen innerhalb dieser friedlich nebeneinander und
berieten gemeinsam fiber die hochsten Interessen ihres Yolks, die-
jenigen der nationalen Kultur 1).

Die leitenden Kreise Osterreichs, Personen wie Bach und Pro-
fessor Stein, dachten, jetzt, bei der kriegerischen Verwickelung Rufs-
lands und seiner Erniedrigung, liefse sich die Idee der Verwirk-
lichung nailer bringen, die 1848 bei Sachsen und Donaurumanen
aufgetaucht war, namlich die Wiederbelebung Dakiens in der Ge-
stalt einer kaiserlichen Provinz. Wie vor 1774, schlofs auch jetzt
Osterreich einen Schutzvertrag mit der Turkei, und demzufolge
rackten die kaiserlichen Truppen, darunter auch siebenbargisch-
rumanische Regimenter, unter meistens italienischen Generalen, wie
Coronini und Marziani, in die Moldau und Walachei ein.

Hier hatten die Farsten die russische Okkupation mar un-
willig empfunden, aber aufserlich hatten sie sich das nicht merken
lassen. Sie harrten vielmehr bis zum letzten Augenblicke aus,
um ihre Scheinherrschaft zu verteidigen, aber endlich mufsten sie
doch die Fiirstentiimer dem russischen Kommissar von Budberg
und den militarischen Befehlshabern des Zaren aberlassen. Diese
aber mufsten vor den Osterreichern den Platz raumen, und ebenso
taten die Tiirken, die nur erschienen waren, um noch einmal ihre
Rechte zu dokumentieren. Die Kaiserlichen richteten sich bequem
ein, verlangten Quartiere wie in Wien", schimpften fiber die
zurackgebliebenen" Bojaren, brachten gegen die unteren Klassen
Stock und Bajonette zur Anwendung, liefsen die Landesmiliz unter
osterreichischen Unteroffizieren exerzieren, beschlagnahmten das
Kriegsmaterial und beliefsen den zuriickberufenen Farsten nur das
Aufsere ihrer niemals sehr umfangreichen Macht. Auf das fran-
zosisch filhlende Volk, das von nationalen Gedanken beseelt war,
hatte dieses, Betragen eine ganz andere Wirkung, als man viel-
leicht erwartet hatte: das osterreichische Regime war bald nicht
veniger verhafst als das russische, und aller Augen verfolgten

vo. Hoffnung die Erfolge der Verbiindeten, die Siege des dritten
Napoleon auf dem Kriegsschauplatze in der Krim. Dort fochten
aiich etliche Ruma,nen gegen Rufsland, wahrend die moldauische

1) Tgl. BaritdA, Part1 aleae, IIIII; Popes, §aguna und Vechia Mi-
tropolie; die iikten fur the Griindung der Asociatie".
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Miliz unter dem spater deur sehr gefeierten Hauptmann Filipescu
durch keine Drohungen zur Vereinigung mit den Russen zu be-
wegen gewesen war.

Schon im Jahre 1855 empfand man, dafs der Friede zwischen
dem erschtipften russischen Reiche und seinen Gegnern, die lediglich
diese Erschopfung notig hatten, nahe sei. In der Wiener Konferenz
verhandelte man zuerst uber die ktinftige Organisation der Donau-
ftirstentilmer, der Schadenersatzlander, die bisher ale Pfand be-
trachtet worden waren, und deren man Bich durch Okkupation
versichert hatte., Der Vertreter Rufslands empfahl selbstverstand-
lich dasjenige, was dem russischen Interesse entspracb, eine kon-
stitutionelle Verfassung auf Grund des organischen Reglements,
ohne jedoch die Zeit der in Aussicht gestellten Reformen naher zu
bestimmen; die militarische Macht der Ftirstenttimer sollte nur
nach Bewilligung der Russen und unter Zustimmung der Pforte
und anderer Nachbarn vergrofsert werden ditrfen. Gegenuber
diesem Ansinnen trat England fiir die Vereinigung der beiden,
durch nichts getrennten und hinsichtlich der Lebenselemente gleich-
artigen rumanischen Lander ein, forderte einen lebenslanglichen
und sogar erblichen Fursten, und eine wirkliche Nationalvertretung,
ein donauisches Parlament" neben der befestigten monarchischen
Gewalt. Osterreich schwieg. , Wie spater offen ausgesprochen
worden ist, wollte es in seiner Nahe nicht ein zweites Piemont
haben, nicht ein zweites lateinisches Volk, das den Beim zu einem
ktinftigen grofseren Nationalstaate bereits in sich trug. Auch Oster-
reichs Absicht ging deshalb dahin, die Ftirstentiimer einem
schwachen, von sich aus ohnmachtigen Regimente zu uberlassen,
falls sich eine Raumung der Lander uberhaupt ale notwendig er-
weisen sollte. Eine naturliche Stutze hatte es dabei in der Tiirkei,
denn durch den glucklichen Erfolg des Krieges war in der Tat
der alte osmanische Geist wieder erwacht, der Geist des lrotzligen
Stolzes, der die Aussaugung minder berechtigter kleiner, christlicher
Volker ale sein Recht in Anspruch nahm. Die neuerrichtete, durch
Sieg gefestigte Ttirkei zeigte sich ebenso unduldsam wie die alte
eines Mohammed II. gegenuber den Landern, in denen man trotz
der Aufrechterhaltung der mehr oder weniger wirksamen Privilegien
lediglich Bestandteile des sultanischen Reiches erblickte. Diese
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Absichten standen jedoch im schroffsten Gegensatze zu jenen Frank-
reichs, dessen Kaiser die Revision der Wiener Vertrage erstrebte
and die alten, durch kluge Berechnung entstandenen, lediglich der
Erhaltung des Gleichgewichts dienenden Staaten durch neue staat-
liche Schopfungen auf nationaler Grundlage ersetzen wollte. Denn
far Napoleon war es eine Gewissenspflicht, an der Donau ewige
Schranken gegentiber der russischen Ubermacht zu errichten und
einen neuen Zweig der lateinischen Rasse fur eine bessere Zukunft
gegenuber dem Islam, dem Slaventum und den osterreichischen
Annexionsgehisten sicherzustellen. Fur die tiirkischen Interessen
hatte Napoleon nicht das Verstandnis wie die Englander, denen
wegen ihres Handels eine Begunstigung der Pforte notwendig er-
schien. Die schwache Stimme des von Frankreich abhangigen
Sardinien war nattirlich im voraus fur die franzosische Politik ge-
wonnen, denn diejenigen, welclie den Einheitsgedanken innerhalb
des italienischen Volkes hochhielten , mufsteu notwendigerweise
such an der Donau dafiir eintreten.

Der Friedenskongrefs war fur den Fruhling des Jahres 1856
angesetzt und wurde, soweit die Ftirstenttimer in Betracht kamen,
durch eine Gesandtenkonferenz zu Konstantinopel vorbereitet. Hier
legte Osterreich einen vollstandigen Reorganisationsplan vor, den
Herr von Bach, der Bruder des Ministerprasidenten, ausgearbeitet
hatte; darin war die Abschaffung des russischen Protektorats, die Be-
statigung der angeblich zwischen der Pforte und den rumanischen
Ftirsten bestehenden Vertrage Bowie die Ernennung des Fiirsten durch
den Sultan auf Grund eines Vorschlages der Lander vorgesehen 1);
aufserdem sollte neben diesem ernannten Farsten ein Senat stehen
und alle Bewohner des rumanischen Bodens persOnlich gleich-
berechtigt sein. Die Tiirken ihrerseits waren bereit, in jeder Pro-
vinz" einen ernannten lebenslanglichen Farsten zu dulden und ibm
einen erwahlten Diwan beizugeben. Der franzosische and der eng-
lische Gesandte machten dem gegentiber nur Vorschlage, die ihnen
keinen Anspruch auf Dankbarkeit seitens der Rumanen eintrugen.

Unterdessen rastete rich die Partei der Zukunft, die Bich die
nationale nannte, besonders in der Moldau zum Kampf,, und sie

1) Sturdza, Acte §i documente, II, S. 923f. Vgl. Prinz Kraft zu
Bohenlohe-Ingelfingen, Aug meinem Leben, 2. Bd. (Berlin 1905).
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fand liberal! einen Beifall, wie sie ihn bisher niemals erlebt hatte.
Ihr Programm war nicht neu aufgeputzt, es enthielt vielmehr die-
selben Punkte, die Kogalniceanu schon 1848 in seiner beruhmten
Brosehiire verkiiudigt hatte: Union und freies Staatsleben nach
dem Grundsatze der allgemeinen politischen Gleichheit, ungehinderte
Entwickelung der rumanischen Nationalitat, vollstandige Beseitigung
der bisherigen Klassenherrschaft, wie sie unter dem russischen Pro-
tektorate und der tiirkischen Willkiir bestanden hatte; die Er-
intiglichung einer wahren nationalen Kultur bildete die haupt-
sachlichste und festeste Biirgschaft far die Zukunft. Gregor Ghica,
der als Landesfiirst zuriickgekehrt war, machte sich selbst und
die Behorden zu Tragern dieser rettenden, liberalen Gedanken,
und die Rolle, die er dabei spielte, war um so schoner, als auch
er einen fremden FUrsten" empfahl, mithin far sich selbst auf
diese Wiirde von vornherein verzichtete. Auch §tirbei entschied
sich fiir die Union. Gegen das Schlufsprotokoll der Gesandten-
konferenz vom 11. Februar, welches die Ernennung der Fiirsten
und die Einsetzung eines Senates empfahl, erhob Bich in der Mol-
dau ein heftiger Protest, denn darin erblickte man einen Beschlufs,
der die durch die Geschichte und Vertrage bezeugten Rechte beider
Lander schwer verletzte. Die Emigranten waren gleichzeitig be-
miiht, eifrig durch Zeitungsartikel und politische Broscharen die
diplomatische Welt and das europaische Publikum fiir die Sache
der Gerechtigkeit und Humanitat zu gewinnen.

Unter dem beherrschenden Einflusse des franzosischen Kaisers,
(lessen monarchische Macht in Plebisziten ihren Ursprung hatte,
nahm der Pariser Kongrefs nach lebhaften Debatten, in denen die
besagten Interessen und Befiirchtungen zum Ausdrucke kamen, im
!Gnat Marz das am beaten passende Prinzip an und beschlofs,
dafs die kiinftige Verfassung der Fiirstentiimer von den Wiinschen
abhangig sein sollte, die die Bevolkerung selbst bekunden wurde.
Eine neue anschliefsende Konferenz von Vertretern der Signatar-
machte sollte diese Wiinsche anhoren, in Erwagung ziehen und ihrerri
Sehtitzlinge, dem wiedererstandenen moldo-walachischen" Volke,
im Namen Europas eine neue Konstitution schenken. Unter Leitung
der Fiirsten selbst, oder unter einer provisorischen Regierung, die
nach dem alien Gebrauche Cairn acamie genannt wurde und
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deren Mitglieder die Pforte zu ernennen hatte, sollte eine nach
einem von den Gesandten und der Pforte gemeinsam entworfenen
Wahlgesetze berufene Versammlung der Walachen und Moldauer,
die den barbarischen Namen Divan ad hoc" der Ausdruck
war der Konvention von Balta-Liman entnommen fiihrte, die
Wiinsche der Nation formulieren. Wahrend der Wahlen fiihrte
eine besondere europaische Kommission in den Ftirstentiirnern die
obere Aufsicht fiber deren Vollzug.

Die Oberherrschaft der Pforte, welche die Souveritnitat ver-
langt hatte, um wenigstens eine Suzerenitat eine neue, mehr
oder weniger passende Bezeichnung fur die Abhangigkeit zu
erhalten, war vertragsmafsig begrtindet. Osterreich hatte seine
Truppen noch in den Fiirstentiimern und zeigte den Machten an,
dafs es den Befehl zum Abmarsch nicht erteilen konne, ehe nicht
-die neue Grenze der Moldau gegenuber Rufsland Geltung ge-
wonnen habe; durch diese Grenzregulierung kamen die drei bessa-
rabischen Distrikte Cahul, Bolgrad und Ismail am unteren Pruth
und an der unteren Donau im Interesse der freien Schiffahrt auf
dem grofsen mittel- und osteuropitischen Strome an die Moldau
zurtick. Die Kaimakamen waren Vertrauensmiinner der Pforte.
Der moldauische, Tudorit,A Balb ein ganz unfahiger, aber Behr
ehrgeiziger Mann und Gemahl einer (web viel ehrgeizigeren Frau,
war aufserdem ein ausgesprochener Freund Osterreichs. Sein
walachischer Kollege, Alexander Ghica, war der ehemalige Furst,
den jedoch das Alter und die Erfahrungen der Vergangenheit tief
gebeugt batten; obgleich viele der Fortschrittsfreunde in ihm eine
Stiitze fur ihre Bestrebungen zu finden meinten, dachte er doch
in erster Linie daran, wie er etwa den Thron wiedergewinnen oder
seinen zahlreichen Neffen Dienste erweisen konnte. Er hielt es
nicht fur ausgeschlossen, dafs er fur das von den Fiirsten Bibescu
und §tirbei erlittene Unrecht Bache nehmen konnte, und ge-
horchte dabei vollig den Befehlen des Sultans, den er schlechtweg
seinen Souveran" nannte. Durch Ernennungen, Beforderungen
und Belohnungen war Bali unaufhorlich bemiiht, die National-
partei, welche Bich feierlich konstituiert hatte, zu bekampfen. Ein
Ferman, der die Zensur einfithren sollte, wurde von der Pforte
erwirkt, und die Folge war, dafs die nationalistischen Zeitungen
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ihr Erscheinen einstellen mufsten. Als Balq starb, trat an seine
Ste lle der junge Grieche Nikolaus Vogorides (Vogoridi), der Sohn
eines hellenisierten Bulgaren, der ehedem, im Jahre 1821, Kaima-
kam der Moldau gewesen war. Als Schwiegersohn and Erbe des
Grofsbojaren und Dichters Conachi hatte der im Lande geborene
und erzogene Thronbewerber grofse Mittel zur Verfugung und be-
safs aufserdem weitverzweigte Verbindungen mit den angesehensten
Griechen, die im Dienste der Pforte standen. Eitel und skrupel-
los, haute er auf die Unterstutzung der Tiirkei, Osterreichs, ja
sogar Eng lands, welches in der Union eine wesentliche Schwachung
des osmanischen Reiches erblickte, und er verhehlte auch seine
wahre Absicht nicht, mit alien Kraften" den Sieg der National-
partei zu verhindern. Dies gelang ihm nur zu gut. Die von
seinen Beamten und Freunden aufgestellten Wahlerlisten waren ein
Skandal; von den 2000 Grofsgrundbesitzern waren z. B. nur 350
aufgenommen. Und ale es dann zur Abstimmung kam, erschienen
auch diese sparlichen, mit solcher Sorgfatt auserlesenen Gegner in
soleh verschwindender Minderheit, dafs ein antinationaler Diwan
ins Leben gerufen wurde. Dabei mufs betont werden, dafs die
Entscheidung bezaglich der Union in der Moldau fallen mufste,

eil fur das kleinere Land, welches dabei vieler Vorteile verlustig
ging, das Opfer grofser war.

Napoleon verlangte jedoch, dafs die Wahlen far ungiiltig er-
klart wurden, and als die Pforte zogerte, befahl er seinem Bot-
schafter, sich zur Abreise einzuschiffen. Dann ging der Kaiser
nach Osborne, um England far sich zu gewinnen und damit den
Widerstand, der seiner Orientpolitik geleistet wurde, zu brechen.
Man kam hier uberein, dafs zwar nicht mehr die vollstandige
Union herbeigefiihrt werden, sondern dafs nur, falls die ordnungs-
mafsig gewahlten Diwane die Vereinigung verlangen wurden, eine
Union des rapports militaires, financiers et judiciaires", Ausdracke,
die jedermann anders versteben konnte 1), Platz greifen solle. Die
moldauischen Wahlen wurden nun sofort kassiert, und bei den
darauf folgenden hatte die Nationalpartei einen vollstandigen Sieg
zu verzeichnen. Dagegen hatten lediglich etliche zurackgebliebene
Bojaren oder Hitzkopfe, wie Nikolaus Istrati, und aufserdem manche

1) Acts si documents, Band V, S. 447.
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Mitglieder des Klerus, die in dem fremden Fiirsten" der ver-
einigten Furstenttimer einen natiirlichen Gegner des alten Glaubens
ftirchteten, gekampft.

Jetzt bestand kein Zweifel mehr, dafs die moldauische Ver-
sammlung, deren Entscheidung allein von Wichtigkeit war, die
Vereinigung beider Fiirstenttimer, das Ende des von den wenigen
Separatisten" tragisch beweinten Vaterlands Moldau , tordern
Iverde, und die gewaltige Stimme des klugen Patrioten Kogalniceanu,
mit dem sich, was Bildung, Scharfsinn, Kiihnheit und Rednertalent
anlangt, linter seinen Zeitgenossen uud deren Nachfahren niemand
messen konnte, machte in der andachtsvoll aufhorchenden Ver-
sammlung tatsachlich den entsprechenden Vorschlag. Wir haben",
so erklarte Kogalniceanu, der seine ganze Generation in diesem
grofsten, feierlichsten Augenblicke der nationalen Geschichte wurdig
vertrat, denselben Ursprung wie unsere Brtider, denselben Namen,
dieselbe Sprache, denselben Glauben, dieselbe Geschichte, dieselben
Einrichtungen, Gesetze und Sitten, wir teilen dieselben Hoffnungen
und dieselben Beftirchtungen; dieselben Grenzen sind unserer Wacht
anvertraut; in der Vergangenheit haben wir dieselben Schmerzen
erlitten, dieselbe Zukunft haben wir jetzt zu sichern und dieselbe
Sendung zu erftillen." Zugleich bezeichnete er in seinem Vor-
schlage folgendes als die Wiinsche der Nation. An erster Stelle
forderte er genaue Beobachtung der seitens der Pforte tibernommenen
Verpflichtungen, besonders bezuglich der in der letzten Zeit dank
der phanariotischen Schwache und der russischen Gleichgtiltigkeit"
oft angetasteten, nicht mehr formlich anerkannten Autonomie, so-
dann einen fremden Fursten" Frankreich dachte an den sieg-
reichen Marschall Pelissier , eine von Europa, von den gnadigen
Machten" garantierte Neutralitat, derenvSchutz dieselben Machte
ubernehmen sollten, und eine Nationalvertretung zur Stiitze der
monarchischen Gewalt. Aber die Hauptsache dabei war und blieb
die Union. Einzig und allein der alte, recht unfahige Logofitt, der
Inhaber eines russischen Ordens und der grofste Grofsgrundbesitzer
im Lande", Alecu Bali, stimmte dagegen, und ihm schlofs sich
der Vikar des Bischofs von Roman, Hermeziu, an, obwohl Rufsland,
als es einmal so weit war, die Bewegung, die nicht aufzuhalten
war, begtinstigte, urn sich wenigstens die Anhanglichkeit der Ru-
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miinen zu sichern und zugleich das immer noch feindlich gesinnte
Osterreich zu argern 1). Alle anderen stimmten frohen Herzens der
Vereinigung der Fiirstentilmer zu, und such der Metropolit, dem
der ohnmachtige griechische Patriarch zu Konstantinopel vergebens
gedroht hatte, vereinigte sich, als guter Hirte", mit seiner Herde".
Dies geschah am 7. Oktober a. St. 1857. In den folgenden
Sitzungen, die sich lang hinzogen, beschaftigte sich der Diwan mit
versehiedenen Fragen, die der kiinftigen Verfassung des Vater-
landes zur Grundlage dienen sollten. Dazu gehorte die Grenz-
regulierung man wiinschte namlich eine bessere Abgrenzung
in Bessarabien , die Heeresorganisation, die Glaubensfreiheit,
die Freiheit des Handels, die Organisation einer Nationalkirche,
sowie die Einsetzung einer in kirchlichen Dingen mit der Macht
der Gesetzgebung ausgestatteten Synode, die Verteilung der Staats-
lasten, sowie die Rechtsstellung der Fremden; besonders fiber den
letzten Punkt kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Der
wichtigste Punkt aber war die Behandlung der Bauern. Im Namen
der Bauern, die ebenfalls, wenn auch in geringerer Anzahl, ver-
treten waren, wurde eine wahrscheinlich von J. lonescu verfafste
Deukschrift liberreicht, worin in leidenschaftlichen, der walachischen
Konunission von 1848 entnummenen Ausdriicken die Abschaffung
der ungesetzlichen K6rperstrafen, die Selbstverwaltung der Dort-
gemeinden bezuglich der inneren Angelegenheiten and die Ablosung
des Frondienstes, des verhafsten boieres e, gefordert wurde. Aber
jetzt wideisetzten sieh, gerade wie friiher, die Grundbesitzer, er-
Wilt von Entriistung and Furcht vor noch weitergehender Ein-
schriinkung ihrer Befugnisse; eine Ausnahme bildeten nur einige
Fiihter der jiingeren Generation, und die Entscheidung der grofsen
Frage, von der die Bildung einer wirklichen, politisch einheitlichen
Nation abhing, wurde auf eine unbestimmte Zukunft vertagt.

In der Walachei wal en die Rev olutionare iickgekehrt; sie
hegten noch ihre alten Titiume und waren von Hafs ethillt gegen
diejenigen, welche sie auf den Weg der Entbehrungen und des
Schmerzes, in die Verbannung, gewiesen batten. Rosetti griindete
seine berrthrute Zeitung Ruminul und verteidigte darin taglich

1) S besonders 0 r a s a ii i , Istora Rominiel contemporane , note entice
(Bukarest 1900; aus den Con:. liter )re"), S. 11 ff.
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die guten" Prinzipien in einer verbliimten, immer weiter fliefsenden
rhetorischen Sprache. Bratianu der altere, Ion, trat wieder
mit seiner geliebten Hauptstadtbevolkerung, dem p op o r, in Ver-
bindung , denn ihr hatte er die leitende Rolle in dem kiinftigen
Rum Anien zugedacht. Voller Hoffnung kehrten die ehemaligen
Fiirsten, Bibescu und §tirbeT, zuriick ; besonders der erstere, ein
schoner, mafsiger und in seinen Worten vorsiclitiger alter Mann,
zu dem man jedoch im Vole kein rechtes Vertrauen hegte, ar-
beitete eifrig an einer eventuellen Wiederherstellung seines lebens-
lAnglichen" Fiirstentums. Der Kaimakam Ghica, ein grofser Feind
der beiden, verfolgte seine eigenen Zwecke, und endlich liefs aus
der Ferne Eliad, welcher sich jetzt Ioan Heliade Rgdulescu nannte,
seine tragikomischen Prophetenworte erklingen und zog, in dem
sicheren Verstecke der tiirkischen Pensionsresidenz geborgen, feier-
lich den Schleier von der ratselhaften Zukunft seines Volkeshin-
weg. Die Versammlung der ad-hoc-Deputierten war hier, in der
Walachei, Behr gemischt, und kein einziges Talent zeigte sich, das die
Versammelten ilber sich selbst hatte auf kith-en konnen. Die leitenden
Gedanken Ubernahm man einfach von dem Diwan zu Jassy, und
an neue Aufgaben heranzutreten, war dieser Diwan nicht gewillt.

In der Pariser Konferenz erschieuen nun deren diplomatische
Vertreter mit gut VoThereiteten Vorschlagen fur die kunftige Ver-
fassung der rumaoischen DonaulAnder. Nur Osterreich verhielt Bich
ablehnend gegenubei jeder, selbst der schwachsten Verwirklichung
einer Union zwischen der Moldau and Walachei. Mit einigen Ver-
anderungen wurde aber dennoch der franzosische Vorschlag an-
genommen, und zwar sollten demzufolge die Principatele-Unite" von
zwei lebenslanglichen, erwahlten, nicht ernannten Fiirsten , zwei
Ministerien und zwei gesetzgebenden Korpern, die aus getrennten
Wahlen hervorgingen, verwaltet werden. Ein Bindeglied zwischen
beiden Landern war jedoch vorgesehen in der Kommission von
18 Mitgliedern, welche in der halb auf walachischem, halb auf rnol-
dauischem Gebiete gelegenen Grenzstadt Foc§anl, einer wahrhaft
/2 moldo-walachischen" Stadt, ihren Sitz haben und die gemeinsamen
Gesetze, deren Veroffentlichung nur den Fiirsten vorbehalten war, ab-
fassen sollte. Ferner sollte es kiinftig einen einzigen Kassations-
hof geben, und es sollte wenigstens die Moglichkeit bestehen, beide
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Heere zu vereinigen ; deswegen wurde auch ein gemeinsames Zeichen,
ein blaues Band, eingefuhrt, das die beiden zwei-, nicht dreifarbigen
Fahnen zierte. Die tiirkische Suzeranitat war begrenzt, aber die
Vertrage der Pforte mit anderen Machten sollten auch fur die
Fiirstentiimer das war in der alten Zeit nicht der Fall ge-
wesen rechtsverbindlich sein. Das Regime der Kapitulationen,
dem zufolge die fremden Konsuln ausgedehnte administrative und
gerichtliche Rechte genossen und zahlreiche Untertanen ihres Heimat-
landes zu ihrem Schutze anwerben konnten 1), blieb ebenfalls in
Kraft. Diese Beschliisse wurden am 19. August 1858 gefafst.

Ein solcher Zustand konnte jedoch nur ein Provisorium sein.
Die Union mit zwei Fiirsten war in den Fiirstentiimern, die kein
an der Tradition hingendes, privilegienverehrendes Deutschland
waren, eine Unmoglichkeit. Die Rumgnen waren jedoch schon
mit der Anerkennung des Unionprin zip s zufrieden ; das weitere
mufste spater geschehen wie und wann, diese Frage wagte selbst
der Kiihnste nicht aufzuwerfen.

Die Personlichkeit der kiinftigen Fiirsten war fur diese 13 patere
Entwickelung der Dinge von grofser Bedeutung, aber nicht minder
die Charaktere der mit der Aufsicht fiber die Wahlen beauftragten
Kaimakamen, die gemafs dem organischen Reglement ernannt werden
mufsten, urn bis zur Wahl der Fiirsten die fiirstliche Gewalt aus-
zutiben. In der Moldau waren alle drei Mitglieder der Regentschaft,
Stefan Catargiu, Vasile Sturdza und Anastase Panu, Unionisten; aber
die osterreichisch-tiirkischen Umtriebe brachten es doch fertig, dafs
sich der alte Catargiu von seinen Kollegen trennte, und dies gab
den Anlafs zu einer Anrufung der Pforte. Aber Sturdza und Panu
betrachteten Bich als die Majoritat, die im Namen der ganzen Kai-
makamie zu handeln berechtigt sei, und nabmen alle Vorstellungen
der Pforte, die in dem gewohnlichen verletzenden Tone abgefafst
waren, lediglich ad referendum zur Kenntnis. Der alte Hos-
podar " Mihal Sturdza, der in GalaT von etlichen Getreuen fiirst-
lich empfangen wurde, spendete vergebens seine Dukaten, um den
Fiirstenstuhl wiederzugewinnen. Seinem Sohne Gregor, der zeit-
weilig im letzten Kriege als tiirkischer General gedient hatte, ge-

l) Osterreich iibte iiberdies das Schutzrecht beinahe fiber alle Judea in der
Moldau and ebenso das fiber die katholische Kirche aus.

:
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lang es zwar, einen Mann wie C. Hurmuzaki fur sich zu gewinnen,
aber die Versammlung wollte ihn dock nicht als Thronkandidaten
anerkennen. Die Fortschrittler ihrerseits verfiigten uber zahlreiche
Bewerber um die Krone; dazu gehorten auch Kogalniceanu, Negri
und d'er Dichter Alecsandri, aber fur sie bildete die drohende Ver-
einigung der beiden Sturdzaparteien eine Gefahr. Im letzten
Augenblicke dachten sie deshalb an einen Mann, der infolge seiner
Stellung im Staate und seines bekannten ritterlichen, entschiedenen,
kein Vorurteil schonenden Charakters fahig erschien, wenn die
Wahl auf ihn fallen wurde, seine IIerrschaft auch kraftvoll aus-
zutiben. Er war weder Schriftsteller noch Zeitungsschreiber, weder
Politiker noch auch Mitglied der hlichsten Aristokratie, die bisher
der Moldau ihre Frirsten gegeben hatte, nein, der Sohn eines Land-
bojaren, der Neffe eines vierschrotigen Mannes, der unter Gregor
Ghica Minister gewesen war, In Frankreich hatte er seine Er-
ziehung genossen, hatte es aber nicht bis zum Universitatsstudium
gebracht. Er war dann, wie viele andere seines Alters, Kadctt
geworden, hatte aber die wenig aussichtsvolle militarische Lauf-
bahn verlassen, um Ministerialbeamter, spater Mitglied und Presi-
dent eines Gerichtshofes zu werden. Vogorides fand an seinen
witzigen, bisweilen sogar zynischen s a ill i es grofses Gefallen, und
auf den Rat des Kaimakams trat er wieder in den Militardienst
and wurde nach einem einzigen Monat, den er als Leutnant diente,
Colonel. Als soldier ward ihm die Verwaltung des Galater
Distrikts anvertraut, aber in dieser Stellung wollte er nicht als
Agitator zugunsten seines Gonners tatig sein und nahm seinen
Abschied durch ein SchriitstUck, welches auf die antina.tionalistischen
Parteigenossen geradezu vernichtend wirkte. Die Regentschaft fiber-
trug ihm nun den Vertrauensposten als Stellvei treter des Kriegs-
ministers, und somit unterstand im Januar 1859 dem Colonel
Alexander Cuza die gesamte Armee. Am 16. desselben Monats
wurde er pliitzlich unter die Kandidaten eingeschrieben, and in
der Sitzung vom 17. Januar stimmten voll -Entbusiasmus, aber
auch von Parteiinteresse und Berechnung getrieben, alle anwesenden
Mitglieder der Versammlung, sogar der bisher feindlich gesinnte
Metropolit, far Alexander Ioan I., der somit FUrst der Moldau
innerhalb der vereinigten Frirstentrimer wurde.
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Die walachische Withlerversammlung war auch dieses Mal
Behr bunt zusammengesetzt; die Mitglieder, gegeneinander er-
bittert, zankten sich und waren (lurch die Erinnerungen an das
Jahr 1848 und seine Folgen in mehrere Parteien gespalten, die
keine gemeipsame Autoritat anerkannten. Man konnte hier
danach nur vermuten, dafs Bibescu die meisten Stimmen auf sich
vereinigen werde. Kandidat der Fortschrittspartei war Nicolae
Golescu, der einzige Grofsbojare in ihren Reihen. Bratianu gruff
zu dem bewahrten Zwangsmittel der Strafsenunruhen; Bauern
wurden in die Stadt gerufen, und zahireiche Vorstadtbewohner
larmten unter den Fenstern des Sitzungsgebaudes auf dem Metro
politenhagel. Die Kaimakamen, von denen nur einer,

fur die Jungen war, entsandten die Miliz zum Schutze der
Versammlung, aber diese mufste zuruckgezogen werden; so heirs
waren die Proteste gegen die Bajonette". Die moldauische Wahl
eines homo novus" verfehlte aber zuletzt auch hier Dire Wirkung
nicht, und zugleich kam man auf den Gedanken, dafs der zu
Wahlende kein anderer als eben der moldauische Furst, der ge-
mars der Pariser Konvention auch Burger der Walachei war, sein
konne; dadurch wurde man Europa hinsichtlich der Union vor
eine vollendete Tatsache stellen! Vie le haben sich spater das Ver-
dienst zugeschrieben, den Namen Cuzas zuerst genannt zu haben:
Sicher ist jedoch nur, dafs V. Boerescu als tiichtiger Jurist
hatte er die Rechte der Fiirstentiimer mehrmals verteidigt es
war, der die geheime Sitzung am 24. Januar a. St. furderte und
bier den hoffnungerweckenden Namen aussprach. In der folgenden
feierlichen Sitzung erzielte man auch bier eine riihmliche

Noch in der Nacht telegraphisch benachrichtigt, er-
klitrte Alexandru loan, ohne irgend jemand von seinen Moldauern
dartiber befagt zu haben, dafs er die ihm angebotene Iiirstenwiirde
annehnie Wechselseitig gingen Deputationen ab, urn die grofse
Tat in dui beiden Versammlungen zu verkundigen, und als der
gemeinsame Furst der noch immer willkiirlich getrennten Ftirsten-
tumor in Bukarest anlaugte, wurde er mit aufserordentlicher Be-
geisterung empfangen.

Joan, Fill-
pews,

stimmigkeit.
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5. Kapitel.
Der vereinigte Staat RumAnien. Filrst Cuza und

Honig Carol I.
Der bisher bequem dahinlebende, zerstreuungssuchtige Alecu

Cuza", den Vogorides herablassend Cuzachi" nannte, befand sich
in einer ernsten, schwierigen und gefahrvollen Lage. Er war zwar
Furst der vereinigten Farstentamer, aber starke Einspriiche gegen
seine zwar dem Buchstaben, aber nicht dem Sinne der Konvention
nach gultige Wahl waren seitens der Tarkei, Osterreichs und viel-
leicht auch anderer Machte zu erwarten. Er hatte nur wenig
Freunde, keine bewahrten politischen Anhanger und keinen be-
kannten Namen. Ala Moldauer mufste er in der Walachei Wunder
an liebenswurdiger Zuvorkommenheit wirken, um nur ale voll-
galtiger Rumane zu erscheinen, und diejenigen, welche ihn in der
Moldau auf den Thron gehoben batten, betrachteten ihn nur als
den einstweiligen Stellvertreter des fremden Ftirsten". Dafs man
einen solchen wunschte, war ja durch eine vorherige Erklarung
der Versammlung ausgesprochen worden, und in seiner Proklamation
glaubte er sich als solchen zu'rkennen. Doch war vorauszusehen,
dafs die nationale Partei ihn von Beginn bis zu Ende seiner frirst-
lichen Laufbahn mit dem Rufe nach dem im letzten Grunde ge-
wiinschten fremden" Herrscher begriifsen will-de. Schliefslich fehlte
es in dem Staatsschatze beider Staaten an _Geld. Ohne Geld, ohne
Erfahrung und ohne Anhang, inmitten bisheriger Gegenkandidaten
und Personen, von denen Bich jede zu einer Fuhrerstellung berufen
glaubte, mufste er allein alles schaffen: er mufste das Reglement, das
verhafste Reglement, mit der heiligen, aber unbrauchbaren Pariser
Konvention in Einklang bringen, die tobenden, zankwlitigdn Ver-
sammlungen im Zaume halten , die Korn mission zu Focani er-
nennen und, um ihr einen Zeitvertreib zu machen, die Schaffung
einer Konstitution ale das Ziel ihrer patriotischen Bestrebangen
bezeichnen. Letztere konnte zwar unmtiglich angenommen werden,
aber dies mufste geschehen, ohne deren arbeitseifrige Urheber all-
zusehr zu verletzen. Die Eifersucht zwischen Bukarest und Jassy,
den beiden Hauptstaciten, gait es zu beschwichtigen und die Ord-
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nung in einem
AraAra

herzustellen, welches seit 1848 beinahe
immer in einer von Veranderungen gelebt hatte und den Fort-
bestand einer Situation gewohnheitsmafsig ala etwas Unnatiirliches
empfand. Er sollte den Begriff einer nicht tyrannischen Autoritat
einer Gesellschaft beibringen, welche gewohnt war, ihren Be-
herrschern, guten und schlechten, nur mit Zittern zu nahen, und
Antwort geben auf grofse Fragen, vor deren Losung bisher jeder-
mann zuruckgeschreckt war, der russische General ebenso wie
der Revolutiondr von 1848, der rechtmafsige Reglementsftirst
ebenso wie der unverantwortliche Diwan. Vor allem mufste die
Bauernfrage und die Frage der dedizierten" 1) Kloster, ohne deren
Losung man nicht vorwartskommen konnte, entschieden werden.
Cuza erwies sich, trotz der Mangel seines Charakters, als der
Mann, der diese ganze Last auf seine Schultern nehmen konnte.

Zuerst hatte er das Gluck, dafs Osterreichs Hartnackigkeit
durch den ungliicklichen Krieg mit Fraukreich, zu dem es wegen
der italienischen Unionsbestrebungen kam, gebrochen wurde. Noch
vor dem Gewitter, im April, erkannte die europdische Kommission
die doppelte Wahl Cuzas an, und dabei hatte Osterreich zum
letzten Male die Stimme gegen ihn erhoben. Die Tiirkei ftigte
sich in das Unvermeidliche, und das in der Mlle von Ploie§ti
angesammelte Armeekorps von etwa 10 000 Mann, in dem Bich zum
ersten Male moldauische und walachische Soldaten bruderlich zur
Verteidigung des gemeinsamen Vaterlandes die Hande reichten,
blieb nur eine Demonstration. Magya-rische Patrioten schickten
zwar den General Klapka an den neuen rumanischen Fiirsten, um
diesen auf die Bukowina ala Angriffspunkt aufmerksam zu machen
und ihm eine Unterstiftzung durch eine magyarische Bewegung
in Aussicht zu stellen, aber Cuza liefs sich auf eine solche aben-
teuerliche Politik, welche die hochsten Interessen der rumanischen
Nation gefahrdet hatte, nicht ein, obgleich er einem, ubrigens wenig
verbindlichen Vertrage", um dem franzlisischen Gunner zu gefallen,

1) Convents dedies" lautet der von der Diplomatie wiihrend der Reiland-
lung dieser Frage angenommene Ausdruck. Rumanisch heifsen sie: mangstirI
inchinate", griechisch &yi.EpaltiEva povaanjetn. Hinsichtlich des Sinnes a. oben,
S. 68f. and unten, S. 318f.

Lando
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seine Unterschrift nicht verweigern zu diirfen glaubte 1). Eine-
Intervention in Siebenburgen hatte bei dem ganzlichen Mangel
einer Organisation unter den dortigen Rumanen auch nur ver-
derbliche Folgen haben konnen. Auch mit Hinsicht auf die
Durchfilhrung der Union zeigte sich der kalte" Cuza fahig, den
richtigen Augenblick abzuwarten.

Bis zum Jahre 1861 regierte er mit zwei Kammern, zwei
Ministerien und dazu mit dem Ballast der gemeinsamen Kom-
mission, indem er den Pariser Vertrag und die Pariser Konvention
strikte beobachtete. Diese zwei Jahre verstrichen aber keineswegs
ohne Nutzen, denn durch haufige Ministerwechsel, durch die Cuza
seinen Zweck, die Personlichkeiten zu prafen und die larmenden
von den verstandigen zu trennen, erreichte, durch einige gesetz-
geberische Mafsnabmen Bowie durch energisches Auftreten in jedem
Falle, wo die nationale Wiirde durch die ans Befehlen gewohnten
Konsuln angetastet zu werden drohte der franzosibche fiihrte
star bald laute Klage aber den ehemaligen Freund brachte
der Furst es fertig, aus den anarchischen Fiirstentiimern einen
Staat zu bilden, in welchem keine auswat tige Macht mehr eine
Kontrolle ubte and in dem sich die alltaglichen Verwaltungs-
geschafte ziemlich glatt abwickelten. Damit war aber die Voraus-
setzung fiir die entscheidenden Mafsregeln erfullt, welche den
Ruhmestitel Cuzas bilden.

Schwa einige Wochen nach der doppelten Fiirstenwahl hatte
Kogalniceanu in einer schwungvollen Rede den Vorschlag ge-
maclit, beide Versamnilungen nach Focpni zu verlegen und ale
erstes Parlament -des neuen Landes Rumanien" zu vereinigen.
Cuza war zw ar in seinem Herzen durchaus fur diese Mafsregel,
aber er sah nirgends einen Statzpunkt, im Vertrauen auf den er
einen so entscheidenden Schritt hatte wagen 'airmen. Er fugte
sich deshalb in die Notwendigkeit und verziigerte dadurch, gegen
sein eigenes Interess , .,11 die Wunsehe der ganzen Nation und
gegen die etementai.ten Forucrungen einer guten Verwaltung, die

1) S. die Sehriften aus der Verbannung von Kossuth, II, S. 232 oder
Ghica, AmintirT din pribegie, S. 617ff. Den Siebenburger Ruination warden
von den magyaribchen Bevollmachtigten ausgedehnte Privilegien gewahrleistet.

,
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Vollendung der Union. Wahrend er den oft ausgesprochenen
Wunschen des Landes nicht nachkam, arbeitete jedoch sein Ver-
treter in Konstantinopel, sein alter Freund C. Negri, welcher
sich in seiner Eigenschaft ale Agent des Ft rsten bei der Pforte
grofse Verdienste ale geschickter Diplomat erwarb und mit
Entschlossenheit schwere Aufgaben wiirdig erledigte, stetig daran,
auf gesetzlichern Wege die Vollendung und Kronung des an-
gefaugenen L nionswerkes zu erreichen, ohne den rumanischen
Staat zit demiltigen oder etna die Gunst der tiirkischen Grofsen
mit Geschenken, wie frillier in der Zeit der Schmach, zu erkaufen.
Die Schutzrr achte wollten die Entscheidung dieser Frage mit einer
Neugestaltuug des Wahlgesetzes verbinden, aber Cuza betonte, dafs
er zurzeit nur an die Union denke. Im Mai 1861 konnte er dann
endlich seinen Kammern die Mitteilung machen, dafs die Verhand-
lungen mit der suzeranen Macht ibren Abschlufs erreicht hatten.
Zwar fugte sich der Sultan nicht hinsichtlich jeder Forderung,
und die Annahme des Unionprinzips wurde von vielen be-
schrankenden Klauseln begleitet, doch diese letzteren existierten
tatsachlich nur in der diplomatischen Theorie. Was der Furst
einen Akt" nannte, wurde auf tiirkischer Seite als Ferman"
bezeichnet, und im Grunde wurde nur die Eigenschaft Alexandra
loans als Administrators beider Farstentilmer, nicht aber eine
bleibende Union der Lander, auch nach dessen Tode, anerkannt.
Der Zentralausschufs von Focqani wurde nicht endgultig fallen
gelassen, sondern nur in unbestimmter Form suspendiert, und an
seine Stelle sollten Provinzialversammlungen" treten. Aber im
Grunde hatte Cuza das Spiel gewonnen ; er konnte jedenfalls das,
was er erreicht hatte, als eine Verwirklichung der Union", als
die Grandung eines rumanischen Nationalstaates" betrachten, und
wenig spater schon gebrauchte er die schliefslich allgemein an-
genommene Bezeichnung Rumanien, Romania, far den Staat,
innerhalb dessen unter einem Herrscher, einem Ministerium, einer
Kammer, einer Fahne und einer Hauptstadt Jassy sank langsam,
und das wurde bier schmerzlich empfunden, zur Ehrenhauptstadt,
zur zweiten Hauptstadt" herab keinerlei Grenzen mehr be-
standen.

Jetzt konnte man auch noch weiter gehen. Cuza war kein

                     



318 5. Kapitel.

Pflichtenmensch, kein systematischer Arbeiter auf dem Felde der
Staatsgeschafte, kein guter Verwaltungsbeamter und fleifsiger
Pechner, wie es seine Vorganger Bibescu, Mihal Sturdza und §tirbel
gewesen waren, aber er fahlte sich "irolt alailertreter seines Volks,
seiner Generation, als derjenige, der im Auftrage der Kampfer von
1859 verpflichtet war, ihr politisches Ideal in Tatsachen umzusetzen,
Er verachtete die Tatchtigen Formen, deren Beobachtung bisher
den meisten typischen Hospodaren" wohlgetan hatte; er besafs
als durchaus uneigenniitziger Mann das Gefahl fur das Grofse in
den politischen Wechselfallen und Grundungen und war kuhn genug,
urn die von ihm richtig erkannten grofsen Ziele auf geradem Wege
zu verfolgen Manche andere, wie etwa Rosetti und Panu, batten
ein idyllisches republikanisches Freiheitsleben, einen korrekten
belgischen Konstitutionalismus gewunscht, im Rahmen dessen
souverane Kammern unendlich viel fur das Wohl eines abstrakten
,,Volker" getan batten. Der praktische Bratianu, welcher aber
anderseits nicht allzu tief blickte, wollte administrative und finanzielle
Einrichtungen nach franzosischem, napoleonischem Muster schaffen
und zugleich sozial eine Mittelstandspolitik treiben. In der Wa-
lachei wurde der Mittelstand durch Rumanen oder romanisierte
Christen 1) vertreten, und mit Hilfe dieser liefs sich ein r dgime
bourgeois begriinden und erhalten. Der Furst dagegen hatte
hOhere Ziele: er wollte eine Losung alter grofsen Fragen, von
denen die Zukunft des rumanischen Volkes abhing, ohne deswegen
die innere Organisation des Landes aufser acht zu lassen.

Den Anfang machte er mit den dedizierten", gewidmeten"
KlOstern. Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts war es iiblich
geworden, reich ausgestattete inlandische Kloster den altberahmten
KlOstern auf dem Berge Athos, Sinai, Jerusalem und in anderen
Gegenden des griechisch-tiirkischen Orients gelegenen Klostern
unterzuordnen, was man in chin are, ciplewatg, dare sup t as-
c ultare nannte 2). Akte, welche eine solche Unterordnung zur
Folge batten, geschahen beinahe ausschliefslich bei der Durchreise

1) In der Moldau durch die Juden, welche politisch nicht in Betracht
kommen konnten.

2) Ygl. oben, S. 315.
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oder bei langerem Aufenthalte der _grofsen, bettelnden, almosen-
sammelnden Patriarchen; so waren Cyril Lukaris, Dositheos von
Jerusalem und viele andere im 18. Jahrhundert diesseits der Donau

is geldbedurftige, bedrangte Manche erschienen und hatten den
i'rommen rumanischen Christen von den grofsen Schulden ihrer
Kirchen erzahlt. In solchen Wanderern erblickte aber das Volk
beinahe Verkorperungen gOttlichen Wesens, und ihr Urteil, ihr
Schiedsspruch, ihre schriftliche Beurkundung und Zeugenschaft
waren deshalb viel begehrt und wurden gut bezahlt. Sie erhielten
auch bares Geld 1), und es war seit der altesten Zeit 2) immer
iiblich gewesen, dafs die rumanischen Fiirsten den berahmten
Gotteshausern im Morgenlande Geldgeschenke machten. Aber das
Geld war im ganzen tarkischen Reiche Behr sparlich, und beinahe
alles verschlang der Fiskus des Sultans, welcher bald aufsparte,
wo etwa Geld vorhanden war. Urn sich die Gebete der vielen
Manche, die ein beruhmtes Kloster bewohnten, far die Ewigkeit
zu gewinnen, nicht minder, um den Fortbestand einer Stiftung
auf rumanischem Boden gegen jeden gotteslasterlichen, habgierigen
Eingriff moglichst sicherzustellen, und nicht zuletzt, urn den be-
drangten Christen im Morgenlande eine hilfreiche Hand zu bieten,
gelangte man zur Einfahrung der dpiewolg. Dadurch bekam
das fremde Kloster recht wesentliche Befugnisse; es erhielt das
Recht, in dem gewidmeten Kloster den Vorsteher oder Hegumenos
nebst mehr oder weniger Monchen letzteres geschah allerdings
nicht immer zu ernennen, und bezog den Uberschufs der Ein-
kiinfte, nachdem alle vom Grander vorgeschriebenen Verpflichtungen
sowie alle taglich notwendigen oder fiir Reparaturen erforderlichen
Ausgaben bestritten worden waren. Der Uberschufs wurde in der
Moldau, wenigstens bis 1700, in barem Gelde, das der Metropolit
des Landes versiegelte, nach dem griechischen heiligen Orte ge-
sandt 3). Im ubrigen unterschied sich das dedizierte" Kloster
durch nichts von den abrigen: es unterstand, wie diese, der Ge-
richtsbarkeit des rumanischen hohen Klerus und der unbeschrankten

1) Vgl. Contributil la ist. Muntenia, S. 38: unter Mihnea Turcitul, 1587.
2) Langlois, Le Mont Athos und Miklosich, Slavische Bibliothek, I.
3) Vgl. Uricariul, V, S. 217-218.
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Macht der frirstlicher Verordnungen , die keinen Unterschied an-
erkannten.

Urn sich Verdienste im Himmel zu erwerben, beriefen sich
in spaterer Zeit viele Bojaren auf ihre Herkunft von Kloster-
griindern und verhalfen als deren Nachkommen den Griechen zu
solchen Halbgeschenken; im 1 S. Jahrhundert besonders glaubten
sogar die Fiirsten zu solchen Mafsregeln ohne weiteres berechtigt
zu sein 9. Der griechische Klerus war auf diese Weise zu einer
grofsen, bedrohlichen Macht geworden, denn ein Fiinftel des ru-
mUnischen Bodens war allmahlich unter seine nur ungenugend be-
grenzte Botmafsigkeit geraten. Nach den Ereignissen von 1821
jedoch hatten die FUrsten von der Pforte, die das Griechentum
uberall bekampfte, die Erlaubnis erbalten, die fremden Monche zu
vertreiben, die von ihnen besessenen GUter von Staats wegen zu
verpachten und dafar nur eine bestirnmte Summe nach Konstanti-
nopel fur die betreffenden geistlichen Orte abzuliefern. Als aber
die Pforte wieder in diplomatische Beziehungen zu Rufsland trat,
da hatte diese Macht, als vertragsmafsige Beschutzerin der
griechischen Christen im Oriente, die Forderung gestellt, dafs die
Griechen zurlickberufen werden mochten, und butte auch tatsachlich
einen Ferman in diesem Sinne erwirkt 2). Aber die Fursten
zogerten dennoch im Einverstandnis mit der tiirkischen Regierung 8),
und erst die nachfolgende russische Okkupation gab den Monchen
die Moglichkeit zur Riickkehr.

Im organischen Reglement wurden jedoch wiederum Be-

stimmungen getroffen, die eine weitere Ausnutzung der Kloster-
giiter durch Fremde verhindern sollten , da diese die Versorgung
der inlandischen Kloster, der Schulen und Wohltatigkeitsanstalten
schadigte. Ein bestimmter Teil der EinkUnfte wurde vielmehr
dadurch dem Staate, welcher die nic h t d ed izi er t en Hauser
bald einzog und ihre Verwaltung dem Kultusministerium unter-

1) Vgl. Cronica lui Const. Filipescu, S. xxvi; Uricariul, V, S. 329;
Mag. ist., I, S. 133; Doc. Cantacuzinilor, S. 61-62, 64-65, 113ff.; Studii

doe., V, S. 437, Anm. 1, 551f. und die bei Xenopol, Istoria lui Cuza-
Voda erwahnten Streitschriften.

2) Hurmuzaki, X, Anhang: 1827, S. 608.
3) Vgl. liricariul, I, S. 372-376.

.§i
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stellte, ilberwiesen. Diese Mafsregel wollten die heiligen Vitter
griechischer Nation begreiflicherweise nicht anerkennen, und die
Folge war die Entstehung einer langen Reihe von Denkschriften,
die Rufsland als Schiedsrichter anriefen. Die Russen, die beiden
streitenden Parteien ihren Schutz angedeihen liefsen, boten den
Griechen zuerst eine Frist von zehn Jahren und dann abermals
eine solche, um sich in dieser Zeit, wahrend der die Griechen im
vorlaufigen Genusse der von dem Reglement allen Grundbesitzern
verliehenen Rechte blieben, mit ihrem Gegner zu verstandigen.
Die Rumanen ihrerseits verlangten das Recht, die Klostergitter von
Staats wegen zu verpachten und ein Viertel des Ertrags far Zwecke
der Wohltatigkeit und zur Bestreitung der Unterhaltungskosten
vorwegzunehmen. Im Jahre 1851 wurden die Grater zum ersten
Male seitens der weltlichen Macht verpachtet, aber bald schon kam
die Zeit der neuen Landesverwaltung, und im sogenannten Proto-
koll XIII" setzte die Pariser Konvention wiederum eine Frist far
die endgilltige Regelung der Angelegenheit fest.

Cuza war entschlossen, die Griechen mit einer Entschadigungs-
summe abzufertigen und auf diese Weise die ungebetenen Gaste
zu entfernen, welche die Klostergebaude verfallen liefsen, die zahl-
reichen abhangigen Bauerndorfer bedrackten, den Widerstand
gegen das Gesetz schtirten und eine fremde Sprache im Gottes-
dienste einbargerten. Er rechtfertigte seinen Entschlufs mit der
im nationalen Interesse unbedingt erforderlichen Notwendigkeit,
mit der kirchlichen Politik aller europaischen Staaten und mit dem
historischen Rechte, welches den Mtinchen keinen solchen Besitz
in der Fremde einraumte. Nattirlich weinten die griechischen
Patres bittere Tanen, und die Pforte unterstiitzte sie, die un-
willigen, gezwungenen Forderer tarkischer Lasterhaftigkeit. Eng-
land erblickte darin wieder eine rumanische Anmafsung, und Rufs-
land wollte sich, obgleich es selbst in Bessarabien an Sakulari-
sationen dachte, die griechische Anhanglichkeit nicht verscherzen.
Aber die rumanische Regierung arbeitete mit ruhiger Entschlossen-
heit; sie verbot den fremden Gottesdienst, wies die ungehorsamen
Monche aus, zog selbst klosterliche Einktinfte ein, und endlich,
wahrend noch die Verhandlungen in Konstantinopel fortdauerten,
verfilgte die Kammer am 13. Dezember a. St. 1863 die Sakulari-
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sation der Kloster gegen eine bestimmte Entscbadigungssumme. Aber
die Monche, die ubrigens nirgends wirkliche Unterstutzung fanden,
wollten alles oder nichts, und, nachdem die Rumanen vier Jahre
gewartet batten, erklarte 1867, nach dem Fa lle Cuzas, die Kammer
die Klosterangelegenheit far erledigt". Aber Alexander Ioan
konnte sich rahmen, dafs e r das entaufserte Fiinftel des nationalen
Bodens dem neuen Staate zuriickgewonnen hatte.

Die Versammlung, die im Dezember 1863 mit grofsem Bei-
falle die Sakularisation annahm, war alien vorhergehenden gleich,
sie unterschied Bich von ihnen nur dadurch, dafs die sinnlose, un-
ziemliche Opposition nicht nur die Minister angriff, sondern sic!'
auch an die Person des Farsten selbst mehr oder weniger un-
verblamt heranwagte, wahrend gleichzeitig aufserhalb der Kammer
Ranke im Lande und im Auslande geschmiedet wurden , urn den
Fursten zu stiirzen. Es gab damals in der kleinen bevorrechteten
politischen Welt Rumaniens noch keine wirklichen Parteien; die
meisten Mitglieder der Versammlung zeigten nur eine keineswegs
sichere Anhanglichkeit an die einzelnen der zahlreichen Manner,
die alle, einer nach dem anderen, fur kurze Zeit Minister Cuzas
gewesen waren. Die sogenannten 12ojaren", Aristokraten",
Vergangenheitsleute", die Bich derartige Bezeichnungen, je nach
dem Redner und nach dem Tage, gefallen liefsen oder sie ent-
riistet zurackwiesen, befolgten absolut keinen einheitlichen Plan.
Sie warden nur dadurch zusammengehalten, dafs sie ein gegen sie
gerichtetes agrarisches, kommunistisches" Gesetz ahnten, das man
im Kabinette des Farsten seit langem vorbereitete. Der beinahe
sechzigjahrige Barba Catargiu, ein gewaltiger und zugleich bilder-
reicher Redner von ungemeiner Charakterstarke, war, wenn nicht
ihr erkorener Fuhrer, wenigstens derjenige, in dem jeder die Ver-
tretung seiner Interessen am besten verrkopert sah. Catargiu hatte
nach einer sturmischen Jugend in Frankreich studiert, hatte sich nach
1848 der antinationalen" Partei angeschlossen und sprach auch
jetzt niemals von der Zukunft, die far ihn nichts Verlockendes
zu haben schien. Fur ihn war der Bauer weiter nichts als ein
Pachter fremden Bodens, aber nicht der ehemalige Besitzer, wie
es in der Tat far die meisten Falle zutraf, welcher zwar gesetz-
mafsig, aber unbilligerweise seinen Besitz verloren und ihn iiberdies
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durch iibermenschliche Arbeit vielmals zuruckverdient hatte. Im
ubrigen stand er so fest auf dem Boden der Konvention, wie vordem
auf dem des Organischen Reglements; dabei war er zwar ein Mann
von Verstand, aber ohne jegliches Ideal und Gefahl. Als Minister-
prasident verbot er nach einer Bauernemporung ein Fest zur Er-
innerung an die Revolution" von 1848 und wurde daftir in seincm
Wagen, als er die Kammer verliefs, im Jahre 1862 von unbekannt
gebliebener Hand erschossen. Jetzt nahm die erste Ste lle unter
den Bojaren" der zwar wenig begabte, aber sehr ruhrige und
aufstrebende Demeter Ghica ein, der Sohn des einstigen (1822
bis 1828) Fursten Gregor. Die Leute von 1848 verfugten fiber
die verbreitete Zeitung Rosettis und die unermudliche Ruhrigkeit
des J. Bratianu bei Bekampfung der Aristokraten"; ihnen kam
die Gewandtheit und diplomatische Feinheit des Ion Ghica zugute,
der mit der Zeit der grofste Gegner Cuzas wurde, und ebenso die
Rachsucht des ehemaligen Kaimakamen Panu, der allerdings bald
im Irrenhause endete. Sie erblickten in dem Fiirsten nur einen
Menschen, der nach der Diktatur strebe und der den franzosischen
Tyrannen" nachahmen wolle, ja nicht einmal den Vorkampfer
fur die Autonomie und s7aiale Reform erkannten sie in ihm. Mit
beiden Parteien" war nichts auzufangen, und Cuza, der anfangs
auf eine mdfsig liberale Gruppierung" gehofft hatte, nahm, urn
sein Werk uberhaupt weiterzufiihren, seine Zuflucht zu dem beaten
Manne, den er allerdings nicht liebte, den er spater beneidete und
bald, nachdem er die gefahrliche Mohrenwa-sche" verrichtet hatte,
wieder entfernte: zu Kogiilniceanu.

Die Agrarreform wurde zu Ende gefahrt. Danach erhielt
der Bauer das Stuck Land, welches ihm durch das Reglement als
Arbeitsfeld angewiesen worden war, als Eigentum, weil er von
Rechts wegen es immer h5.te besitzen sollen; dafur zahlte er
nur zehn Jahre lang eine malbige-Entschadigung. In der Erwartung
dieses Gesetzes wurde die Kammer mit wenigen bedeutenden Vor-
lagen beschaftigt, die auch zumeist Annahme fanden. Hierher ge-
horen das Armeegesetz, das Gesetz, durch welches ein Staatsrat er-
richtet wurde, das Rechnungskontrollgesetz, das Bezirks- und Ge-
meindegesetz, die Einflihrung des Code Napoleon, die Erbauung
der ersten Eisenbahnen in der Moldau und Walachei und endlich
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das Judengesetz, welches in der Erwartung ktinffiger Assimilation die
Naturalisation jiidischer Unteroffiziere, Besitzer akademischer Grade
und Grofsindustrieller von Fall zu Fall ermoglichte. Als jedoch das
Agrargesetz ans Licht kam das Ministerium veroffentlichte den
Entwurf, erlaubte Bauernversammlungen in der Hauptstadt und
verlangte einen Kredit fur ein neues Konzentrationslager da
erfafste die Kammer, die von Bich aus einen anderen, weniger
gunstigen Vorschlag machen wollte, heftige Unruhe. Aber der
Furst entliefs Kogglniceanu trotz des Mifstrauensvotums der Ver-
sammlung nicht, vertagte vielmehr die letztere bis nach den
Ferien und bate sie am 2./14. Mai 1864, am ersten Tage ihres
neuen Zusammentrittes, auf.

Jetzt, nachdem sich die rNnkestichtigen Bojaren" and Radi-
kalen" larmend zerstreut batten, schritt Cuza zu einer Mafsregel,
die ihm seit langem empfohlen worden war und bezuglich welcher
er sich auch mit den Machten verstandigt hatte: er fiefs eine neue
Konstitution, ein Staatsgrundgesetz verkunden, welches nach einem
italienischen Beispiel Statut" getauft wurde und dessen Rechts-
gUltigkeit durch Zia Zustimmung des nach napoleonischem Muster
zu einem Plebiszite berufenen Volks" nachgewiesen werden sollte.
Das Befragen der Nation" fiel glanzend aus, obwohl sich die
offentliche Meinung in den Stadten ziemlich gleichgUltig dazu ver-
hielt und in den ausgehungerten Dorfern von einer Offentlichen
Meinung" nicht wohl die Rede sein konnte. Dem Statut zufolge
hatte der FUrst das Recht, Dekrete mit Gesetzeskraft zu erlassen,
die Budgets caber ihre Frist hinaus zu verlangern, der Kammer
einen Pritsidenten zu geben und mehr als die Halfte der Mitglieder
des neu zu errichtenden Senates zu ernennen. Dieser Senat hatte
ebenfalls umfangreiche Rechte: er hatte die Gesetze vorzubereiten
and zu bestatigen, Petitionen entgegenzunehmen, die Konstitution
zu wahren usw. In Gemeinschaft mit dem Staatsrate und der ge-
bandigten Kammer wurde das napoleonische Regime nachgebildet.
Durch ein neues Wahlgesetz wurde der Kreis der Wabler erweitert:
die Intelligenz und die Professions fibres" wurden mehr begtinstigt,
und miter Beibehaltung der zwei Wahlkurien ward. den Bauern
eine wichtigere Rolle zugewiesen, ganz ahnlich, wie es der dritte
Napoleon in Frankreich gemacht hatte..
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These von den Gegnern mit Anspielung auf die franzosischen
Vorgange zu Beginn des zweiten Kaiserreichs als Staatsstreich
bezeichnete revolutionare Mafsregel fand zuerst, wie zu erwarten
war, bei der Mehrheit der Schutzmachte heftige Mifsbilligung.
Aber sie liefsen sich Ieicht beschwichtigen, obwohl die abgesetzten
Oligarchen weifser (konservativer) und roter (liberaler) Farbung
eine tiberreichliche Menge Protestbroschitren in franzosischer Sprache
erscheinen liefsen. Napoleon III. konnte sich mit der Tat
Cuzas nur einverstanden erklaren; der Furst ging zum zweitm
Male nach Konstantinopel und erhielt dort von der Pforte und
der zu diesem Zwecke zusammenberufenen Gesandtenkonferenz die
Anerkennung seiner Kon oitution, zugleich aber erzwang er auch
fur das Land das Becht, sich Gesetze zu geben, und belebte dadurch
die alte Autonomie wieder. Die Agrarreform uud obige_andere
Gesetze traten nunmehr in Kraft.

Damit glaubte Cuza keineswegs die Konsolidierung des ru-
manischen Staates schon vollendet zu haben ; er wufste vielmehr
Behr gut, dafs aufser der vollstandigen Unabhangigkeit noch
manches andere zu erringen ubrig sei: dabei war ihm sein Land
infolge alter und neuer Erfahrungen zu gut bekannt. Vieles war
noch nicht einmal versucht worden, und die meisten der admini-
strativen und finanziellen Mafsregeln konnten nur als vorlaufige
Notbehelfe betrachtet werden, denn sie waren ja nur ungeschickte
eilfertige Nachahmungen franzosischer Einrichtungen und bestanden
zum grofsten Teile nur auf Papier, ohne sich in der Nation ein-
biirgern zu konnen. Die Agrarreform hatte eine Krisis im Ge-
folge, da die Bauern in Erwartung des Neuen die-Arbeit auf dem
Felde des Bojaren schon aufgaben, noch ehe sie in den gesicherten
Besitz ihres Stackchens freier Erde gekommen waren. Die In-
dustrie und der Handel vegetierten elendiglich, and in der Moldau
lagen diese beiden Zweige der nationalen Wirtschaft vollig in den
Minden der feindlich gesinnten Juden, die Bich galizisch kleideten,
deutsch sprachen und tisterreichisch Millen. In der Zollpolitik
war der Furst selbst unschlussig, und trotz einiger Telegraphen-
und Postkonventionen mit benachbarten Staaten war in diesem
Punkte ein starker Widerstand seitens der Pforte zu erwarten,
denn diese wollte das alte Recht der Ftirstentiimer, ein eigenes.
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Wirtschaftsgebiet zu bilden, nicht anerkennen O. Die Verkehrs-
mittel waren beklagenswert; man reiste von Jassy nach Bukarest
am bequemsten auf dem riesigen Um wege fiber Wien, und die
Nachrichten aus -der Moldau gelangten oft zuerst aus dem Aus-
lande nach der Walachei. Die Chausseen waren unzureichend,
denn das alte Strafsennetz, wie es durch Bibescus und Mihat
Sturdzas Fiirsorge entstanden war, hatte fast gar keinen weiteren
Ausbau erfahren , und erst 1835-,wurden die ersten Vertrage be-
huf:R Erbauung der moldauischen Serethbahn und einer walachischen
Linie Bukarest-Giurgiu abgeschlossen. Filr die neue Organisation
des Steuerwesens fehlte es an passendem Personal, und noch
niemand vet.stand die Kunst, eM Budget aufzu-
stellen , so dafs man sich von einem Defizitd zum anderen fort-
schleppta Auleihen im Lando waren eine Unmoglichkeit ; die im
Ausland kontrahierten jedoch galten als Hasardgeschafte und waren
folglich recht teuer.

Die nationale Kirche hatte zwar ihre Synode erhalten, aber
der Klerus stand, besonders in der Walachei, weit zuriick hinter
den Anforderungen der Zeit. In den zahlreichen neu eingerichteten
Schulen wurde kein Lehrplan beobachtet, das Gesetz von 1864
hatte die zwei Universitaten von Bukarest und Jassy, Kunstschnlen,
Lyzeen und Gymnasien teils geschaffen, teils weiter ausgebaut,
wahrend die Volksschulen schlecht und sparlich waren und es
ihnen an einer Unterrichtspraxis fast ganzlich mangelte. Die Be-
amten waren foul und unzuverlassig, und je nach dem politischen
Parteiwinde des Augenblicks wurden sie mitleidslos gewechselt. In
der Aristokratie herrschte kein_wirklich nationaler Geist, es fehlte an
Vaterlandsliebe und tieferem Verstandnis fur rumanische Kultur.
Die Bojaren, franzosisch erzogen, fiAlten franzosisch, trieben mit
allem, was franzosisch war, eine lacherliche Abgotterei und be-
dienten sich in ihren Salons, in ihren Briefen, ja selbst in der
staatlichen Korrespondenz, gerade wie im Preufsen des 18. Jahr-
hunderts, der franzosischen Sprache. Des Rumanischen waren sie
oft gar nicht machtig. Die Literatur war kraftlos geworden uud
befand sich unzweifelhaft im Niedergange, denn Manner wie Ko-

1) Vgl. R6g,ne do Bibesco, 1, und Baicoian u, Geschielito der rumanisehen
Zollpolitik Munchen 1894).

ovilentliches
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ganiceanu, Alecsandri und Bolintineanu waren vollig von der
Politik in Anspruch genommen. Die meisten schrieben ein fran-
zOsisch gefdrbtes Rumanisch, und in dieser Sprache erschienen
die leichten Gedanken und erheuchelten Gefiihle der Dichter noch
weniger ernst. Ein kraftiger, treuer Zeichner der Wahrheit, der
Novelist Filimon, konnte seine schonen Erzahlungen von dauerndem
Werte kaum in Zeitungen und Zeitschriften unterbringen. Die
Vertreter der neuen historischen Schule gaben zwar Quellen
heraus und benutzten solche bei ihren Arbeiten, aber sie fanden
keine begeisterte Unterstiitzung. Dahin gehoren Papiu Ilarian, der
seinen Tesaur de Monumente istorice veroffentlichte, und
B. P. Hasdeu, ein bessarabischer Rumane, ein universeller Geist,
der in vielen Richtungen bahnbrechend wirkte, aber leider allzu-
sehr und zwar je ]anger, je mehr der Romantik anhing,
die in Rufsland die Wissenschaft beherrschte; letzterer gab Er-
zahlungen heraus und vereinigte in seiner Zeitschrift A r c hi v a
istoricI slavische, rumanische und allerlei sonstige Spuren der
Vergangenheit, aber auch er fand kein allgemeines Verstandnis
daftir in einer Zeit, wo nichtssagende patriotische Deklamationen
als Mafsstab fiir dichterische Erzeugnisse dienten. Als vereinzeltes
Wahrzeichen einer besseren Zukunft erhebt sich jedoch die R e-
vista R ominI des Alexander Odobescu und anderer Vertreter
der jungen Generation; es ist eine Musterzeitschrift, in der aus
Frankreich zuriickgekehrte Bojarensohne Erzahlungen aus der Ver-
gangenheit darboten und Tagesfragen in einem fliefsenden Ru-
manisch behandelten.

Cuza ermiidete unter dieser Riesenlast, die iibrigens auch heute
noch zum grofsen Teile zu tragen ist; bei seinem aussehweifenden
Leben war er friih gealtert. Er wufste auch, dafs ihm Napoleon,
der jetzt einen Freund Rufslands in ihm erblickte, seine Sympathie,
die beste Stiitze bisher, entzogen hatte. Des KogAlniceanu hatte
er sich aus Eifersucht entledigt, und die anderen bedeutenden
Personlichkeiten hafsten ihn alle unversohnlich. Die Radikalen
waren entschlossen, ihn mit alien Mitteln zu bekampfen, be-
sonders nachdem er die Kinder, die er mit Frau Obrenowitscb 1)

1) Geborene Catargiu, die Mutter des epateren serbischen Konigs Milan.
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erzeugt hatte, zu seinen rechtmafsigen Kindern gemacht hatte.
Naive jeute aus der Provinz bezeichneten in Gliickwunsch-
adressen bereits den altesten davon als den jungen Farsten
Alexander, den Thronerben". Wahrend Cuzas Badereise im
Sommer 1865 entbrannten nun in Bukarest Strafsenunruhen,
die Bratianu angezettelt hatte, und bei dieser Gelegenheit wurde
auf die Menge geschossen. Auch die Tarkei versuchte sich ein-
zumischen, aber diesem Vorhaben begegnete der Furst mit wunder-
barem Geschick. In der Thronrede, mit der er die Kammer er-
offfiete, die sich bisher sehr unterwarfig gezeigt hatte, sprach der
Furst begeistert sugar von der Moglichkeit seiner Abdankung, um
den Rumanen die Erfullung ihres Wunsches, einen fremden Fiirsten
zu bekommen, zu erleichtern. Ich will keine Macht, die Bich
lediglich auf die Gewalt statzt. Sei es an der Spitze des Landes,
sei es als dessen Burger, werde ich immer mit dem Lande und
fiir das Land sein, ohne andere Zwecke zu verfolgen; nur den
Willen der Nation will ich ausfiihren und den grofsen Interessen
Rumaniens dienen. Man soil wissen, dafs meine Person niemals
ein Hindernis bilden wird, wenn es sich um die Konsolidation des
politischen Gebaudes handelt, an dessen Aufrichtung mitgewirkt
zu haben ich mich glucklich schatze. In Alexander Ioan I., dem
Farsten von Rumanien, werden die Rumanen immer den Colonel
Cuza wiederfinden, der in der Ad-hoc-Versammlung und in dem
Wahlausschufs der Moldau die grofsen Prinzipien der Wiedergeburt
Rumaniens ausgesprochen und welcher als Furst der Moldau
offiziell den hohen Machten die Erklarung abgegeben hat, damals,
als er auch die walachische Krone erhielt, dafs er diese doppelte
Wahl als eine unzweifelhafte und dauernde Erklarung des National-
willens, aber nur als ein heiliges Pfand betrachte."

Doch durch diese Rede nahrte er nur die Hoffnungen seiner
erbitterten Gegner; ja selbst die Kammer, die nichtswurdige
Kammer, zeigte sich jetzt gegenuber dem schwachen IffiEisterium
des Dr. N. Creulescu widerspenstig. Die Roten" und auch einige
Bojaren, wie Lascar Catargiu, traten in Verbindung mit einigen
pflichtvergessenen Offizieren, und in der Nacht des 11723. Februar
1866 wurde Cuza in seinem Palaste von den Verschworenen
uberfallen. Er dankte ohne Zogern ab 'und war der erste ver-
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stofsene rumanische Furst, der in Jahren seines Schmerzes nie
einen Laut der Klage von sich gab und, obwohl er von seinem
Nachfolger die Erlaubnis zur RUckkehr erhielt, sich dennoch, urn
sein Land zu schonen, auf der fremden Erde aufhielt, wo er im
Jahre 1873 gestorben ist.

Was darauf folgte, war lediglich eine Wiederholung der Bu-
karester Ereignisse von 1848 und eine Nachahmung dessen, was
Cuza selbst nach dem Beispiele des kaiserlichen Frankreich aus-
gefuhrt hatte. Vor den Kammern, welche nicht aufgelost wurden,

der Senat des gefallenen Dirsten war so niedrig, dafs er das
Landeswappen mit Cuzas Namenszug vom Throne im Sitzungs-
saale herabreifsen liefs erschien im Namen einer provisorischen
Regierung, welche aus dem General Golescu, einem ehemaligen
liberalen Bewerber um die Krone, aus dem soliden, derben, wenig
aufgeklarten Lascar Catargiu und aus dem General Haralambie
zusammengesetzt war, ein Ministerium, welches Cuza selbst in
seiner Abdankungsurkunde als vom Volke erwahlt" bezeichnet
hatte. Der Staatsstreich war im Einverstandnisse mit einigen
Kreisen des Pariser Hofes bzw. der Bamarilla ausgefiihrt worden,
und Ion BrItianu weilte in Paris, urn Bich nach einem dort an-
genehmen fiirstlichen Kandidaten [fremden Ursprungs umzusehen.
Bevor er jedoch noch eine Empfehlung in die Heimat aber-
mitteln konnte, mufste man der Vorsicht wegen rasch den neuen
Herrscher erwahlen, und die Volksvertreter" erkoren einstimmig
den prafen von Flandern, der wegen seiner Krankheit spater
auf die Erbschaft des belgischen Konigs, seines Bruders, verzichten
mufste und der sich durch die Erwahlung in dem fernen, stark
verrufenen Donaulande seine Zerstreuungsreise nach Rom nicht ver-
derben liefs.

Doch das war nicht etwa die einzige Schwierigkeit. Die er-
zwungene Abdankung Cuzas bedeutete einen Verstofs gegen die
bestehenden Vertrage, sie war ein neuer revolutionarer Akt, der
zu seiner Gintigkeit der Genehmigung der Garantiemachte be-
durfte. Es wurde deshalb eine Konferenz nach Paris einberufen,
die nochmals fiber Jai Schicksal des Landes entscheiden sollte, in
welchem die Turkei nur die zeitweilig vereinigten Furstentamer
an der Donau und integrierenden Bestandteil" ihres Reicheseithen
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sah. Rufsland hoffte ebenfalls, die bisherigen Tatsachen, zum Teile
wenigstens, ungeschehen zu machen, und die in Jassy (April)
ausbrechenden separatistischen Unruhen dienten dabei zum ersehnten
Vorwande. Der leichtsinnige Metropolit Calinic Miclescu setzte sich
mit dem reichen Bojaren Nicolae Roznovanu ins Einvernehmen,
der sich trotz seiner allbekannten Einfalt einer Vasallenkrone fur
wurdig hielt, und im erzbischoflichen Ornate, das Kreuz in der
Hand, suchte der moldauische Oberhirt das Volk fur den Kampf
zugunsten der Lostrennung von der Walachei" zu begeistern ;
dieses ward jedoch sofort und fast ohne jedes Blutvergiefsen ver-
hindert. Nun verlangte man von der Konferenz die Erlaubnis,
dafs sich die Moldauer und Walachen nach siebenjahriger Er-
fahrung durch den Mund ihrer jetzigen Kammervertreter fiir oder
gegen die Tatsache der Union aussprechen diirften. Unter dem
Drucke der Ereignisse und angesichts der Haltung, die die meisten
Machte einnahmen, mufste sich auch das noch rumanenfreundliche
Frankreich Napoleons ')beugen, und durch den Beschluls vom
1. Mai 1866 wurde tatsachlich diese neuerliche Entscheidung von
den bisherigen Untertanen Cuzas gefordert. Aber gleichzeitig
hatten sich die leitenden Manner in Paris far das neue fait
a c c omp 1 i, the Erwahlung des fremden Fiirsten, erklart, dem
zwar im ersten Augenblicke die Anerkennung verweigert, aber die
Ausubung der Regierungsrechte tatsachlich nicht verboten wurde,
einfach weil keinem der annexionslustigen Nachbarn von seiten
Europas das Becht zu einer bewaffneten Intervention zugestanden
werden konnte

Von seiten der offiziellen und nichtoffiziellen Agenten des
Furstentums im Abendlande wurden bereits im Marz, auf einen
indirekt aus Paris gekommenen Wunsch hin, Verhandlungen mit
dem zweiten Sohne des ehemaligen preufsischen Ministerpro.sidenten
Anton von Hohenzollern, dem Haupte der Sigmaringer Linie, an-
gekiiiipft. Der 27jithrige Prinz war miitterlicherseits imit den

1) Spater war der franzasische Kaiser bereit wie aua den Denkwiirdig-
keiten des Generals L amar m or a (Un poco piit cli lute) ersehen ist , die
Farstentiimer" Osterreict gegen die Abtretung Veneitiens an Sardinien zu fiber-
lessen! Ubrigens erscheinen in diesem Jahre 1866 auch andere, noch aben-
teuerlichere Tauschprojekte auf Kosten Rumaniens.

III.

zi .
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Napoleoniden verwandt, und die liberale Tatigkeit seines Vaters
stand in gutem Andenken. Prinz Karl verhielt sich nicht ab-
lehnend, und ebensowenig der preufsische Ministerprasident ; inner-
balb der Familie jedoch machten sich anfangs Bedenken geltend,
besonders hinsichtlich der Art und Weise, in der die Annahme
des fernen fremden Thrones erfolgen sollte. Aber ohne das ent-
scheidende Wort abzuwarten, und noch vor dem Schlufs der in
Rumanien vorgenommenen Kammerwahlen schritt die Regierung
zur Wahl des Ffirsten: Prinz Karl von Hohenzollern wurde durch
Volksbeschlufs als Karol I. ausgerufen dies war am 20. April ,
und erst einige Tage spater trat die Versammlung, als Konstituante
berufen, zusammen, um am 13. Mai die Union feierlich zu be-
statigen und die durch das Volk bereits vollzogene Wahl mit
grofser Stimmenmehrheit anzuerkennen. Nun nahte der schon lange
hergesehene Krieg zwischen Preufsen und Osterreich, welches in
vorder Konferenz deswegen reserviert" aufgetreten war und irriden-
tistische Umtriebe der Rumanen in Siebenburgen farchtete; denn
dart starkte sich die nationale Idee der Walachen" infolge der
natarlichen Kulturentwickelung taglich. Der neuerwahlte fremde
Furst" des rumanischen Landes durfte unter diesen Umstanden
nicht mehr zogern ; er reiste inkognito an die rumanische Grenze,
und am 22. Mai stieg der bebrillte Passagier zweiter Klasse eines
osterreichischen Donaudampfers, die Galtigkeit seines Billetts bis
Odessa vergessend, in der beflaggteu Stadt Turnu-Severin ab, wo
ihn Ion Bratianu erwartete, um ihn in grofsem Triumphe nach
dem frohlich seiner harrenden Bukarest zu begleiten. So begann
inmitten des europaischen Krieges und mitten im einheimischen
Hader um die Verfassung die lange, schwere, aber frachtereiche
Regierung des gegenwartig sechsundsechzigjahrigen Konigs Carol.

Der Furst erhielt seine Bestatigung in Konstantinopel nicht
leicht, und das beleidigte seinen Stolz. Cuza war ein riicksichts-
loser Mann gewesen, hatte keine Dynastie griinden wollen und
nicht einrnal ernstlich an einen Besitz des Thrones bis zum
Greisenalter gedacht. Unter ihm batten sich die Tiirken daran
gewohnen massen, dafs sie bei alien starkeren Eingriffen von Bu-
karest aus derb zuruckgewiesen wurden; Cuzas Antwort auf die
Einwendungen des Grofswesirs nach den Unruhen von 1865 jet
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in ihrer Art sogar ein Meisterstiick diplomatischer Polemik. Jetzt
aber hoffte die Pforte, wenn sie ihre Zustimmung zu so wichtigen
Veranderungen gab, wie es die bedingungslose Union der Fiirsten-
turner und die Erwahlung eines fremden Fiirsten war, auch fur
sich betrachtliche Vorteile einzuheimsen. Es wurde also ein Korps
zur Beobachtung nach Rustschuk geschickt, und dies war stark
genug, um die Lage bedenklich erscheinen zu lassen; denn die von
Cuza zuruckgelassene Armee konnte keineswegs, weder was Starke
und Bewaffnung, noch was Mobilisierungsbereitschaft anbelangt,
im Kampfe der modern ausgebildeten Streitmacht des Sultans
widerstehen. Einige Abteilungen verweigerten sogar den Abmarsch,
und der Staatsschatz war von alien Mitteln entblofst, so dafs man
seine Zuflucht zu Schatzbons nahm, urn wenigstens etwas fur die
Verteidigung tun zu konnen. Ein ungeheures Defizit stand in
Aussicht. Rufsland hatte sich nur Aufserlich mit den neuen Zu-
stAnden im friiheren Protektoratslande ausgesohnt, da es immer
auf die Stunde der Vergeltung hoffte, und sprach von der Ent-
sendung eines tiirkischen KommissArs nach Bukarest. Trotz seiner
militArischen Niederlage in Bohmen dachte Osterreich auch jetzt
an die Moglichkeit eines Landerwerbs an der Donau, und von
Preufsen war schliefslich nicht anzunehmen, dafs es seinen natio-
nalen Interessen im Auslande dynastische Bedenken unterordnen
wurde. Die serbischen oder ungarisch- revolutionaren Vorschlage
konnten ernstlich nicht in Betracht kommen. Die Tarken da-
gegen, deren Verhalten nach 1853 als modern erschienen war,
redeten eine energische Sprache und wollten Bedingungen wie die
folgenden erzwingen: Verzicht auf den Namen Rumanien" und
Wiederannahme der alien Benennungen Moldau und Walachei",
welche bisher keinen nationalen Kiang hatten und sich mit der
Provinzeinteilung des Reiches vertrugen ; Nichtigkeitserklarung
aller von der nicht anerkannten provisorischen Regierung getroffenen
Mafsregeln, Ausschliefsung des Dynastiegedankens, Erhaltung der
Armee in gewissen Schranken , kriegerische Unterstutzung der
Tiirkei, Verschliefsung der Grenzen gegen die bulgarischen Fliicht-
linge, die in Braila, Bukarest und den kleinen Donauhafen ihre
Fuhrer, ihre Komitees, ihre Presse und Waffendepots hatten, Ver-
zicht auf jede selbstandige auswartige Politik, Annahme aller tiir-
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kischen Vertrage, bei deren Verhandlung die Moldo-Walachen"
befragt werden warden, Anerkennung eines Agenten des Sultans
in der Hauptstadt, Erhohung des Tributs, unmittelbare Losung
der Klosterfrage, fiir die sich auch Rufsland neuerdings interessierte,
und schliefslich das Versprechen, kein eigenes Geld zu pragen
und keine Orden zu griinden. Der Fiirst sollte vor dem Sultan
erscheinen, urn von ihm den Investiturf erman zu erhalten und in
dieser Weise seine vertragsmafsige Regierung fiber Provinzen,
welche Partie intdgrante" des Reiches waren, zu beginnen. Das
bedeutete die in moderner Weise genau begrenzte Autonomic:, ",
ganz zu geschweigen von den vielen Rechten, welche in frilherer Zeit
bestanden batten, ehe die Russen und die europaische Diplomatie
mit den Tiirken Vertrage schlossen. Der Fiirst und seine Berater
taten alles mogliche, um sich der Annahme dieser Bedingungen
zu entziehen, aber trotz des in Kreta ausgebrochenen Aufstandes
und trotz der feindlichen Po litik der griechischen Regierung zeigte
sich die fanariotische und levantinische Diplomatie des Suzerans
unbeugsam. Nur in einigen Punkten wurden Abanderungen er-
reicht und dadurch vor allem die Dynastiefrage in rumanischem
Sinne gehist, der Abschlufs von Vertragen nichtpolitischen Charakters
und die Pragung eigener Miinzen mit einem Vasallitatszeichen zu-
gestanden. Endlich wurde auch vereinbart, dafs die Ubereinkunft
in der weniger demiitigenden Form eines Briefwechsels zwischen
dem Fiirsten und dem Grofswesiere wodurch iibrigens das
Vasallitatsverhaltnis betont wurde geschlossen werden solle.
Als dann der Fiirst wirklich nach Konstantinopel reiste, da galten
die Ehrenbezeigungen, mit welchen er, viel mein- als rein Vorganger
Cuza, bedacht wurde, weniger dem rumhnischen Herrscher als
dem Vetter des siegreichen Preufsenkonigs.

Auch nach dieser Verstandigung und dieser Reise, gelegentlich
welcher der Furst den Ferman seiner Investitur, den ihm der
Sultan iiberreichte und den er uneroffnet auf dem Tische hatte
liegen lassen, durch seinen Minister -des Aufseren wegnehmen lids,
zeigte die Pforte, die nichts geringeres als die vollstandige Los-
trennung dieses machtigen , von einem Hohenzollern geleiteten
Vasallenstaates farchtete, dasselbe steife Benehmen und gebrauchte
denselben verletzenden Ton, welcher allgemein tief verstimmte.
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Gegen die Munzpragung und gegen den Abschlufs eines Handels-
vertrags mit Osterreich im Jahre 1875 erhob die tiirkische Dip lo-
matie ihren ohnmachtigen Protest. Mit kindischer Hartnackigkeit
wurde die Bezeichnung Principautes", welche niemand, nicht
einmal Rufsland, mehr in Anwendung brachte, in Noten und
Denkschriften gebraucht, urn moglichst oft zu kranken. Im Jahre
1871, als der Furst, veranlafst durch das unertragliche Partei-
geza.nk der Liberalen, an seine Abdankung dachte, verspurte die
Pforte sogar einige Lust einzugreifen, und in bezug auf die
durch unbesonnene Hitzkopfe, ungeduldige Ministerkandidaten
und unverantwortliche Traumer ins Werk gesetzten schandlichen
Strafsenszenen telegraphierte der Wesir Aali-Pascha an den
Farsten: A ce que pareilles scenes ne se renouvellent plus, scenes
que la Sublime Porte rdprouve". Das war eine Sprache, wie
sie nicht einmal unter Cuza gefuhrt worden war und welche nur
gegenuber einem tilrkischen Provinzverwalter am Platze ge-
wesen ware. Als im Jahre 1874 eine spanische militarische
Abordnung nach Bukarest kam, urn dem Fiirsten die Thron-
besteigung Alfons XII. anzuzeigen, drohte die Pforte gereizt mit
der Abberufung ihres Gesandten in Madrid, weil der spanische
Monarch zu ihrem rumanischen Vasallen direkte offizielle Be-
ziehungen unterbalten hatte. In der verzweifelten Lage des Jahres
1876 mufste die Pforte zwar wohl oder ubel vieles dulden, aber
trotzdem liefs.. sie Bich nicht auf den Vorschlag des rumanischen
Ministers des Aufseren, M. Kogalniceanu, ein, der die Anerkennung
der nationalen Staatsbezeichnung, die Anfnahme des rumanischen
Agenten in das diplomatische Korps, die Gleichstellung der ru-
manischen Untertanen mit denjenigen fremder Nationen, die Garan-
tierung des rumanischen Gebietes, dem die Donauinseln, dem Ver-
trage von 1829 gemafs, zugerechnet werden sollten, den Abschlufs
verschiedener Vertrage fiber Auslieferung, Handel, Post und Tele-
graphie, die Gultigkeit der rumanischen Passe und die Feststellung
der Grenze in dem Flufslaufe der Donau forderte. Bei dem Aus-
bruche des Krieges mit Rufsland schliefslich telegraphierte der
Wesir dem rumanischen Fursten wie einem Subalternbeamten
und erteilte ihm die notigen Auftrage zur Verteidigung des Reiches,
dessen Partie integrante" Rumanien war. ' Als man in Konstanti-
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nopel von dem Durchmarsche der Russen hOrte, wurde der ru-
manische Agent einfach abgesetzt", als wenn er ein Beamter
des Sultans ware. Die Turkei hatte somit alles getan, urn Ru-
manien und seinen Ftirsten zur Unabhangigkeitserkldrung und
zum Kriege zu reizen.

Auch die Beziehungen zu Osterreich in den ersten Jahren
der Regierung des Ftirsten Karol waren wenig verheifsend. Die
gegen die Fortdauer der Union gerichtete Reserve" von 1866
und die Befiirchtung einer gefahrlichen Agitation unter den Ru-
manen Siebenburgens bestimmten das Verhalten der osterreichischen
Diplomatie. Aber im folgenden Jahre schon, 1867, mufste man
endlich der hartnackigen Opposition der ungarischen revolutionaren
Partei, um die Bich die ganze ungarische Intelligenz scharte, Genuge
tun, und so gewann denn der jetzige Zustand des Dualismus im
alien Osterreich Geltung, es wurde daraus eine osterreichisch-un-
garische Monarchie mit zwei vollig gesonderten politischen Gliedern.
Die Magyaren, die mit grofsen Opfern auf der Bahn der Kultur
tuchtig porangeschritten waren, hatten nun auch einen eigenen
Staat, dem nur ein nationales Heer und eine nationale Diplomatie
fehlten. Sie sahen Bich jetzt vor der Notwendigkeit, die magyarische
Nationalitat, die noch zu schwach war, urn in der Zukunft einen
starken nationalen Staat zu reprasentieren, durch Entnationalisierung
der fremden, aber seit uralter Zeit im Konigreiche Ungarn
wohnenden Volker zu vergrofsern und so den Boden fur die Ver-
wirklichung patriotischer Traume und Ideale vorzubereiten. Ein
Ausrottungskampf, der sich meistens gesetzlicher Mittel bediente,
wurde nunmehr vom neuen Staate auch gegen die Rumanen in
Siebenburgen und im eigentlichen Ungarn eroffnet.

Bald jedoch schon liefs sich erkennen, dafs dieser Kampf aus-
sichtslos war, obgleich er, einmal begonnen, vom Standpunkte der
Magyaren aus nicht mehr gut unterbrochen werden konnte. Denn
die zisalpinischen Rumanen von 1866 waren nicht mehr die alten,
in tiefem Elena und tiefer Unwissenheit lebenden und sterbenden
halbbarbarischen Walachen". Die literarische Entwickelung des
18. Jahrhunderts hatte bei den spateren Generationen Frtichte ge-
zeitigt; aus der Zeit Horias und besonders aus den Kampfen von
1848, an denen mit oder ohne Waffen die ganze Nation, ohne
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jeden Unterschied der Klasse, der Bildung und des kirchlichen
Bekenntnisses teilgenommen hatte, waren Namen von Siegern, Mar-
tyrern und Propheten in der Erinnerung des Volkes haften ge-
blieben. Endlich hatte man in der absolutistischen Ara, welche
den revolutionaren Ereignissen gefolgt war, Grofses erreicht. Die
Rumanen hatten Bich. auch politisch in ihren neu ausgebauten
kirchlichen Gebituden eingerichtet: Priester und Laien arbeiteten
gemeinsam zugunsten der nationalen Kultur in den Kanzleien und
Versammlungen beider Kirchen; denn mit der Spaltung der einstigen
einen hatte ja Osterreich die treu gebliebenen , ritterlich flit. den
Kaiser kampfenden Rumanen belohnt.

Dem abgesetzten Bischofe Lemeny war als Leiter der unierten
Kirche, deren Klerus sich immer mehr aus Behr gebildeten Priestern
und Domherren einige hatten sogar in Rom ihre Studien voll-
endet zusammensetzte, §ulut als erster Metropolit gefolgt; er
war ein eifriger Verteidiger der nationalen Rechte des Volkes,
dessen Vereinigung unter seiner eigenen erzbischoflichen Macht
war er doch der Fortsetzer der alten Tradition, indem er den
Titel von Karlsburg, von Alba-Julia, trug! er heifs ersehnte.
Nach dem Tode des Metropoliten Alexander wurde 1867 Ioan
Vancea erwahlt, ein frommer Katholik, aber zugleich eM bedeutender
BefOrderer des rumanischen Unterrichtswesens, welches ihm recbt
viel zu danken hat. Zahlreiche Schulen entstanden durch seine
Fursorge, und die schon vorhandenen erhielten neue materielle
Stiitzen. Die Schulen von Blasendorf waren fur ihn sein Augen-
licht." 1) Durch das kaiserliche Dekret von 1850 hatte der
Blasendorfer Oberhirte drei Suffragane in Gherla (Szamos-Ujvar),
Lugoq (ungarisch Lugas) und Grofswardein (Oradea-Mare) erhalten.
Der erste Bischof von Gherla war Ioan Alexi, der Verfasser einer
sehr verbreiteten rumanischen Grammatik, und Vancea war sein
unmittelbarer Nachfolger, bevor er die hochste Wurde in seiner
Kirche erhielt; aber in Grofswardein gewann erst unter dem
Bischofe Mihail Pavel (1873 1902) eine Richtung, die den ru-
manischen Kulturinteressen fcirderlich war, die Oberhand.

1) Sematismul clerulul unit (Blasendorf 1900), S. 46; vgl. auch Aug.
B u n e a, hfitropolitul dr. Ioan Vancea de Buteana'(Blasendorf 1890).
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Der nichtunierte Bischof §aguna, ein bei den osterreichischen
BehOrden hochangesehener Mann, wurde ebenfalls Metropolit, und
zwar 1864; ihm ward es uberlassen, ein Grundgesetz fur seine
Kirche zu schaffen. Dieses tat er in sehr verstandiger Weise, in-
dem er dabei das Nationale mehr als das streng Orthodoxe im
Auge hatte. Bei der Wahl des Metropoliten, Bowie bei der Ent-
scheidung der Fragen, welche Kirche, Kultur und Ktilturmittel
betrafen, ward den Laien nicht nur eine Mitwirkung, sondern
sogar ein uberwiegender Einflufs zugestanden, und dadurch ward
die nichtunierte Kirche auch zu einer nationalen Korporation ge-
stempelt, was sie seitdem dauernd geblieben ist. Alle Beamten der
Kirche gingen aus king angelegten Wahlen hervor. In dieser
Weise bekam die Nation, welche aus dem politischen Leben des
nunmehr einheitlichen Ungarn durch ein spezielles siebenburgisches
Wahlgesetz sowie durch administrative Wahlmifsbrauche sogar
rucksichtlich seines nationalen Ansehens beinahe vollig ausgeschaltet
war, einen Ersatz in der kirchlich-kulturellen Entwickelung, und
diese bot eine Garantie fur die Zukunft.

Zugleich mit der Grundung des nichtunierten Erzbistums be-
kamen die Rumanen infolge ihrer Trennung von den Serben zwei
Bistiimer, eins in Arad and eins in Caransebe§ (ung. Karansebes).
Den Bischofsitz der letzten Diozese nahm der bisherige Kronstadter
Erzpriester Ioan Popazu ein. Er hatte sich schon um die Griin-
dung des rumanischen Gymnasiums in Kronstadt verdient ge-
macht, welches 1856 vom Staate als offentliche Unterrichtsanstalt
anerkannt wurde und sich bald zu der ersten hoheren rumanischen
Schule jenseits der rumanischen Grenzen entwickelte 9. tinter
Mitwirkung der beiden Kirchenoberhaupter und der ganzen ru-
manischen lntelligenz wurde schon 1861 die Gesellschaft fur die
Fortbildung der rumanischen Sprache und Literatur" gegrundet,
deren Organ die Zeitschrift Transilvania" wurde. Ohne mit den
geringen zur Verfilgung stehenden Mitteln und unter bedrangten
Verhaltnissen Grofses erreichen zu konnen, bildete sie dennoch
einen neuen Verknupfungspunkt fur ein Volk, welches in jeder
Hinsicht den festen Entschlufs kundgab, seine Eigenart zu be-

1) Andrei B ar s eanu, Istoria seelelor centrale romaine gr. or. din Brasov
(Kronstadt 1902).
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wahren. Ahnliche Vereine entstanden auch in anderen Gegenden
des rumanischen Territoriums und waren wenigstens fur die
Grlindung von Volksschulen gewifs niitzlich. Im Jahre 1872 ge-
schah noch ein weiterer grofser Schritt, der dem meistens armen
rumanischen Volke in diesen bedrohten Gebieten zur Erlangung
der okonomischen SelbStandigkeit verhalf; das war die GrUndung
der ersten Nationalbank Albino," in Sibiili, welche bald blahte,
segensreich wirkte und durch ihr glackliches Beispiel viele andere
Volksbanken in allen Winkeln Siebenburgens und der benachbarten
Gegenden ins Leben rief. Der Kanoniker Cipariti von Blasendorf,
ein ausgezeichneter Kenner der literarischen und sprachlichen Uber-
lieferung und der rumanischen Vergangenheit, beleuchtete in zahl-
reichen Schriften die Sprachenfrage und lenkte die Aufmerksamkeit
auf verschiedene geschichtliche Momente und Prozesse. Die Er-
gebnisse seiner Forschungen fafste er zusammen in seiner Gram-
matik, und diese war das erste Werk, das die nationale Sprache in
ihrer ganzen Entwickelung umfafste und tinter Berucksichtigung
ihrer natiirlichen Entwickelungstendenzen nach Normen far die
Wortbildung und Rechtschreibung suchte. Schliefslich nahmen
die leitenden Manner der Nation die Gewohnheit an, anlafslich
der Wahlen far das ungarische Parlament eine nationale Gruppe
zu bilden, und 1869 wurde die absolute Passivitat ala ewiger
Protest gegen die Einverleibung Siebenburgens in Ungarn und
gegen die darauf folgende Vernichtung des Nationalitatengesetzes
beschlossen; ein Ausschufs von 25 Mitgliedern zu Hermannstadt
sollte kiinftig Ether die rumanischen Interessen wachen.

Im Jahre 1866, kurze Zeit nach dem Fa lle Cuzas, wurde
vom Unterrichtsminister C. A. Rosetti eine Gesellschaft begrandet,
die rich mit der Sprache beschaftigen und eine Rechtschreibung
fur den Amtsgebrauch und die Schule herstellen sollte; denn weder
mit der rationellen, aber allzusehr latinisierenden Orthographie
Ciparits, noch mit der eigentumlichen Pumnuls, eines sieben-
burgischen Professors, der, von der Familie Hurmuzaki berufen,
in die Bukowina tibersiedelte und hier das nationale Bewufstsein
wiedererweckte, war man einverstanden. Die akademische Ge-
sellschaft, die spater zur Akademie der Wissenachaften geworden
ist, sollte nicht nur rumanische Staatsangehorige, sondern die Ver-
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treter der gesamten rumanischen gelehrten Welt, alle Leuchten
der rumitnischen Literatur vereinigen; es war eine neue Be-
ktindung der nationalen Solidarititt, welche keine politischen Grenzen
anerkennen kann, da sie hohere als polifische Zwecke und Idea le
verfolgt. CipariA wurde zum Mitglied der Gesellschaft ernannt,
und er kam 1867 nach Bukarest, um der feierlichen Konstituierung
des Institute beizuwohnen und hinsichtlich der Richtung, in der
die Arbeit aufgenommen werden sollte, seinen Rat zu geben. Un-
gliicklicherweise verschwand aber die anfangliche Begeisterung
ziemlich rasch wieder, und die meisten Mitglieder gehorten nur
noch dem Namen nach der akademischen Gesellschaft an. tinter
den verschiedenen Stromungen, die sich geltend machten, siegte
schliefslich die ultra-lateinische Laurians; ihm wurde die Redaktion
des Normalworterbucbs anvertraut, das eine kiinstliche Sprache
einfach dekretierte. Aber trotz alledem blieb die kunftige Aka-
demie eine Verkorperung der Einheit des rumitnischen Volkes auf
dem einzigen Gebiete, auf dem von einer Einheit die Rede sein
konnte, demjenigen der Kultur, und unter denen, welche der Aka-
demie angehorten, ragte auch ein junger Professor der Philosophic
an der Universitat Jassy, der Sohn Ioan Maiorescus und der Neffe
des Bischofs Popazu hervor. Titu Maiorescu vertrat eine neue
Richtung, die auch fiber ihre eigene Zeitschrift, die Literarischen
Gespracbe" (C onvorbiri literar e), verfdgte. Die Besten unter
der jiingeren Generation erklarten sich im Verein mit Alecsandri
gegen eine franzosische oder lateinische Schule, Maiorescu in seinen
Kritiken, der grofse, tiefempfindende Dichter Mihail Eminescu, eine
gewaltige Individualitat, in seinen dichterischen Meisterwerken,
der realistische Erzahler CreangK, ein gewesener Priester und
spKterer Volksschullehrer, der Siebenbilrge SlavicT, und scbliefslich
N. Gane, sie alle traten far die Volkssprache als die einzig mog-
liche Literatursprache ein. Diese Volkssprache war zugleich die-
jenige aller alteren LiteraturdenkmAler, sie war im Grunde dieselbe
fur das gauze Rumitnentum, welches die Phantasien eines Pumnul
nicht kannte, und wenn sie, diese noua direc,ie", zum Siege ge-
langte, dann war zugleich auch die Ankntipfung an die Ver-
gangenheit erreicht, die Kultureinheit aller Rumitnen hergestellt.

Die Leiter der osterreichisch-ungarischen Monarchic wasten
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und verstanden dies 'angst nicht alles. Zu ihrer Kenntnis ge-
langten auf diplomatischem Wege nur Bruchstiicke aus Artikeln
der demagogischen Tagespresse, die sich in politisch beunruhigender
Weise caber die rumanische Einheit ergingen, aber solche Ergusse
vollig unlegitimierter Zeitungsschreiber wurden als ernste Kund-
gebungen der rumanischen Regierung und des rumanischen Volkes
in Rumanien betrachtet. Darum verbielt man Bich gegeniiber dem
neuen Kars" im benachbarten Fiirstentume ablehnend, ja viel-
fach glaubte man, dafs 1866 nur die Tiirken einen rumanischen
Einfall nach Siebenburgen verhindert hAtten. Dagegen war man
in Rumanien ebenso fest davon uberzeugt, dafs bei der Kaiser-
begegnung zu Salzburg, im Jahre 1867, caber eine Annexion des
Landes seitens Osterreichs mit franz6sischer Bewilligung unter-
handelt worden sei 1). Den Besuch des Fiirsten in Wien, bei
seiner Reise im Jahre 1869, verurteilte die radikale Presse als
Hochverrat. Als aber Graf Andrissy die Leitung der auswArtigen
Politik der benachbarten Monarchie iibernabm, ii,nderten sich die
bisherigen Verhaltnisse zum beiderseitigen politischen und wirt-
schaftlichen Vorteile. Obgleich ein Magyaro und ein magyarischer
Patriot, verstand der lianzler, dafs Rumanien nicht stark genug
sei, um isoliert leben zu konnen, dafs die Garantie der Machte
und die Neutralitatsversicherung keine praktische Bedeutung batten,
dafs sich mithin der neue Staat an den ostlichen oder westlichen
Nachbar anlehnen mufste und dafs die dauernde Verbindung mit
Rufsland fur Rumanien eine langsame Annaherung an den Tod
bedeute. Er wufste aber auch, dafs der Furst und seine Minister,
welcher Partei sie auch angehorten, dieses einsehen warden.
Andrdssy mufste zugleich erkennen, dafs der Scbiffbruch des
Donaufurstentums in russischem Fahrwasser fur die osterreichische
Monarchie eine viel ernstere Gefahr darstellte, als der Fort-
bestand und die Entwickelung eines nationalen rumanischen
Staates, sei es selbst mit den notwendigen Folgeerscheinungen,
wie es die Grundung eines bedeutenden Kulturlebens in und
aufser seinen Grenzen war. Auch das aber wurde klar, dafs
Rumanien, dessen Bedurfnis nach aus15,ndischen Fabrikaten mit
seinem Fortschritt immer wuchs, ein ausgezeichnetes Absatz-

1) Aug dem Leben Konig Karla von Rumanien, I, S. 220.
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gebiet far die osterreichische Industrie abgab. Deshalb anderte
man die Politik gegenuber diesem niitzlichen Nachbarn. Andrassy
wurde nicht einmal angstlich, als Furst Carol 1873 ihm gegeniiber
davon sprach, dafs es wanschenswert ware, wenn die Rumanen
dieselben politischen Rechte, wie die Kroaten bekamen; diesen
Vorschlag -konnte der Furst machen, und der Kanzler liefs ihn
stillschweigend aber Bich ergehen. Sogar unter Aufserathtlassung
der Vorstellungen der Tarkei, die dabei von England, das tiber
die Integritat des osmanischen Reiches" wachte, unterstiftzt wurde,
schlofs Andrassy den Handelsvertrag von 1874, und trotz der
heftigen Angriffe in der liberalen Presse, welche von einer wirt-
schaftlichen Unterjochung Rumaniens zugunsten Osterreichs, von
einer Einverleibung Rumaniens in das osterreichische Wirtschafts-
gebiet sprach, wurde dennoch, wenn auch erst nach langen De-
batten, der Vertrag auch von den rumanischen Kammern gutge-
heifsen. In diesem Verhaltnis stand Rumanien zu seinem westlichen
Nachbar im Jahre 1876, als die orientalische Frage wieder auf-
tauchte und dringend eine neue Losung erheischte.

Rufsland hatte sie angeregt, indem es die Leidenschaften der
bedrangten christlichen Bevolkerung durch die geschickten Mittel
seiner immer wachsamen, unabertrefflichen Diplomatic bis zum
Siedepunkte der Revolution und des Krieges erhitzt hatte. Der
Pariser Vertrag war den wichtigsten Interessen des russischen
Staates hinderlich, da er Rufsland die Donaumandungen entrissen
hatte und aufserdem die russische Kriegsflotte von den Gewassern
des Schwarzen Meeres fernhielt. Nicht nur die Diplomatie, durch
den hamischen, derben Kanzler Gortschakow und den geschmeidigen,
kenntnisreichen General Jomini vertreten, sondern auch das rus-
sische Heer, dessen Oberleitung damals in den Handen des Grofs-
farsten Nikolaus lag, und nicht minder der Hof und der Kaiser
Alexander II. selbst, dessen Regierung mit dem Unglucke des
Krimkrieges begonnen hatte, alle warteten nur auf den geeigneten
Augenblick, um das Verlorene wiederzuerwerben und dem Endziel
der russischen Wiinsche naher zu kommen. Die romantische
Propaganda der Panslavisten, die der Journalist Aksakow und
auch gewisse, Behr einflufsreiche und verstandige Mitglieder des
diplomatischen Korps, wie der populare General Ignatiew, der
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wahrend der neuen orientalischen Wirren Gesandter in Konstanti-
nopel war, vertraten, diese Bewegung, welche sich an das Volk
wandte und vom Volke verstanden wurde, drangte iiberdies auch
zu einem vergeltenden Ausbruche. Solange in Frankreich das
Kaisertum berrschte, das Europa tiberwachte und leitete, schien Rufs-
land beinahe die Vergangenheit mit ihren driickenden Protektorats-
rechten und den unverhtillten Eroberungsplanen vergessen zu haben.
Aber nach dem deutsch-franzosiscben Kriege und der inneren Bata-
strophe des napoleonischen Reiches verlangte es den Preis fur die
wohlwollende Neutralitat, die es angesichts des siegreichen Vor-
dringens der deutschen Macht beobachtet hatte. Schon sehr bald
nach der Entscheidung der Waffen verkiindete eine russische Note,
dafs Bich der Kaiser nicht mehr durch die Bestimmungen des
Pariser Vertrages hinsichtlich der Schiffahrt im Schwarzen Meere ge-
bunden erachte. Diese Erklarung wurde zwar von England und auch
von Osterreich-Ungarn energisch bekiimpft, aber Rufsland liefs sich
dadurch von seinem bereits gefafsten Entschlusse nicht abbringen.

Rurnanien hatte bis dahin kein Verstandnis fur die neue rus-
sische Politik und erblickte in der ruhig abwartenden Haltung
Rufslands Friedensliebe, Versohnlichkeitssinn, ja sogar Freundschaft.
Die Worte, die 1866 gefallen waren, wurden schnell genug ver-
gessen, und man freute sich, als die Bezeichnung Rumanien" von
der russischen Diplomatie gebraucht wurde, obgleich dies im Grunde
nur eine an die Adresse der Tdrkei, die diesen Namen versagte,
gerichtete Kundgebung war. Wenn im Jahre 1870 in Bukarester
Kreisen von einer eventuellen Unterstutzung Frankreichs gegen
Rufsland gesprochen wurde, so geschah dies nur auf eine frau-
zosische Anfrage bin 1). Die irregefiihrte offentliche Meinung in
Europa erblickte in den fremden rumanischen Juden, welche in
der oberen Moldau die Mehrheit der stadtischen Bevolkerung
bildeten und Bich immer vermehrten, wahrend die Zahl der ru-
manischen Minderheit immer zuriickging, gebildete Rumanen mo-
saischen Bekenntnisses und erhob laute Klagen gegen Verfolgungen,
welche, wenn sie uberhaupt vorlagen, nichts weiter waren als
Verfehlungen einer schlecht organisierten Verwaltung, die nur ihr

1) Aus dem Leben, II, 8. 107-109.
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eigenes Interesse sah. Rufsland aber stand bei diesem Streite aus
selbstsuchtigen Beweggranden auf Rumaniens Seite, und das mufste
Eindruck machen. Die Schritte, die Rufsland unternahm, urn die
Bestimmungen des Pariser Vertrages vollstandig aufzuheben, er-
regten deshalb weiter keine Beunruhigung ; man dachte nicht viel
an den dadurch bedrohten Besitz Sadbessarabiens, das der Moldau
unter tarkischer Suzeranitat" ehedem zuruckgegeben worden war,
man dachte auch nicht an die bevorstehende Bildung eines bul-
garischen Staates unter ausschliefslichem russischem Einflusse. Viel-
mehr spiegelte man sich vor, durch die neuen Verwickelungen die
1funwardigen Banda", welche Rumanien an das tiirkische Reich, an
das materiell zerrattete, finanziell nicht leistungsfahige und deswegen
umso anspruchsvollere Reich des Sultans fesselte, sprengen zu konnen,
und dann aufser der Unabhangigkeit auch noch eine Konigskrone
fur den Begrunder der Dynastie zu erobern.

Der neue Kampf der Russen gegen die Tiirkei begann auf
geheimem Wege schon lange vor der Kriegserklarung von 1877.
In der Bevolkerung Bosniens und der Herzegowina, besonders
unter den Christen, regte Bich die Emporung gegen die schlechte
Finanzwirtschaft des Sultans. In dem benachbarten Serbien hatte
seit der Ermordung des klugen Farsten Michael der Behr junge
Milan, der Neffe des Verstorbenen, die Macht in den Hamden; er
war mit einer Halbrussin vermahlt und regierte ganz im russischen
Sinne. Er dachte daran, im Verein mit dem traditionell russischen
Montenegro sich in jenes serbische Gebiet Bosniens und der Herzego-
wina zu teilen und gab sich alle erdenkliche Mahe, um die bosnisch-
herzegowinische Frage so lange wie moglich brennend zu erhalten.
Schon in den letzten Tagen des Jahres 1875 liefs Ignatiew, der
Feuerwerkmeister bei diesen Ereignissen, dem rumanischen Diplo-
maten General Ion Ghica gegenaber ein Wort fallen, das die Mog-
lichkeit verriet, Rufsland Janne die ehemaligen Farstentamer, gerade
wie in dem verhangnisvollen Jahre 1853, so auch jetzt wieder in
Pfandbesitz" nehmen, als wenn in der Zwischenzeit so gar nichts ge-
schehen ware 1). Im Anfange des folgenden Jahres warden in Ru-
manien Kredite fur nailitarische Zwecke aufgenommen, und das

1) Aus dem Leben, II, S. 483.
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Militargesetz wurde verandert. Eine bulgarische provisorische Re-
gierung" war, dem rumanischen Beispiele folgend, zusammengetreten,
und zwischen der Donau und dem Balkan, an diesem zweiten Punkte
unaufhorlicher Garung, begann eine neue Volksbewegung, die be-
kanntlich von den Tiirken grausam unterdriickt wurde. Un-
disziplinierte Scharen irregularer Truppen, sogenannte Baschi-Bosuks,
Vagabunden, Abenteurer und mohammedanische wilde Zigeuner
warfen sich auf friedliche Dorfer, urn dem Aufstande durch Massen-
mord von vornherein das menschliche Material zu entziehen. Ruma-
nische Truppen wurden zu Gruia zusammengezogen, und im Juni
1876 erklarte Serbien, nachdem es im Verein mit Montenegro ver-
geblich die Besetzung der westlichen unruhigen Provinzen verlangt
hatte, den Krieg. Der russische abenteuerliche General Tschernajew,
der sich in Asien verdient gemacht hatte, aber dennoch aus dem
aktiven Heere hatte ausscheiden miissen, erschien jetzt in dem sla-
vischen Bruderstaate, urn, nach einem Ausdrucke, der an hoher Ste lle
gebraucht wurde, Wasser in das Feuer zu giefsen". In der Eile
jedoch nahm er statt des Wassers brennendes 01 und wirkte, er,
der offiziiise Friedensstifter, auf diese Weise an der Entstehung
des Krieges mit, welcher jedoch zu keinem Siege was auch
nicht vorherzusehen und nicht notig war , sondern zu der Nieder-
lage von Alexinatz fiihrte.

Schon im September des Jahres 1876 ging auf eine Anfrage
Rufalands beziiglich des eventuellen Durchzuges seiner Truppen
durch rumanisches Gebiet der eben zum Minister ernannte BrItianu,
der tatsachliche Fiihrer der liberalen Partei, nach Livadia, wo sich
der russische Kaiser befand, urn die Sache zu besprechen. Manner
wie Ion Ghica und D. A. Sturdza waren gegen eine Beteiligung
Rumaniens an dem drohenden Kriege. Sie rieten vielmehr, das Heer
und die Verwaltung in das Gebirge, wie es in alten, Behr alten
Zeiten iiblich gewesen war, zuruckzuziehen, den Schutz Europas
anzurufen und das kiinftige Schicksal Rumaniens dem Entscheid
dieser hohen Richterin anzuvertrauen. Das war in der Tat eine
UnmOglichkeit. Feind und Freund hatten in solchem Fa lle das
rumanische Gebiet nach Belieben verheert und einen unheilbaren
Zustand geschaffen. An einen dauernden Erfolg der Tiirken war
nicht einmal zu denken: die Tiirkei war arm, hatte eben einen
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Bankerott erlitten und besafs keine Verbiindeten, welche imstande
gewesen waren, durch die Macht der Waffen ihr eine Offensive zu
ermoglichen. Jo, wenn endlich die Tiirken auch einige tiichtige mill-
tarische Fiihrer hatten, so zeigten diese erst wahrend des Krieges ihr
zuvor unbekanntes Talent, und die oberste Kriegsleitung blieb nach
wie vor, und mufste bleiben, in den Handen der unfahigen und ver-
raterischen Hofganstlinge. Ohne eine Allianz mit Rufsland
alles andere ware ale verdeckte Feindseligkeit erechienen konnte
man von vornherein sicher sein, wenig stens die bessarabischen
Distrikte zu verlieren, ohne bei einer voraussichtlichen allgemeinen
Verteilung balkanischer christlicher Brader" irgend etwas ale
Gegenleistung erwarten zu konnen. Bei der Zusammenkunft des
russischen und osterreichischen Kaisers im Juli hatte sich Oster-
reich-Ungarn die Okkupation Bosniens und der Herzegowina, die
ehedem in einem Lehnsverhaltnis zu dem alten ungarischen Konig-
reiche gestanden hatten, ausbedungen. Rufsland hatte aufserdem
versprochen, Serbien nicht zu besetzen und Konstantinopel nicht an-
rahren zu wollen. Far Rumanien dagegen gab es keinen Farsprecher,
weil das republikanische Frankreich nicht mehr dasjenige Napoleons
war. England aber zeigte wegen der Eingriffe Rumaniens in die
tarkischen Suzeranitatsreciite einige Verstimmung und dachte aber-
dies daran, dafs es Bich schliefslich durch Abtretung eines Gebietes
von dem nicht mehr zu rettenden tiirkischen Reiche wiirde abfinden
lassen miissen. Die Verstandigung mit Rufsland war eine Notwendig-
keit, aber keine frohliche, sondern eine traurige, unvermeidliche.

In der Tat war seitens der russischen Diplomatie schon zu
Livadia Bratianu gegenuber, welcher zwar erschrak , aber nichts
einzuwenden wufste, von dem Opfer die Rede , welches man in
Rufsland damals und spater die Retrozession" Bessarabiens nannte,
denn von der 1812 erfolgten Annexion sprach man nicht germ.
Aufserdem verlangten dieselben Diplomaten far den Augenblick
und das war die Hauptsache die Erlaubnis zu einem freien, freund-
lich gewahrten und materiell erleichterten Durchzug der Russen
durch Rumanien, ohne dessen Staatshoheit im mindesten antasten
zu wollen. Das war ein unklares Versprechen, das lediglich die
Anstrengungen und den Landverlust versafsen sollte; Rumanien",
so sagte man, kann nur dabei gewinnen". Wenn irgend maglich,
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BO mufsten uberdies alle Verabredungen in einer privaten Weise
getroffen werden; denn Rumanien war ja ein Vasallstaat, und
Furst Carol hatte den Tiirken veraprochen, keine politischen Ver-
trage zu unterzeichnen.

Bratianu zogerte, vor allem wegen des in Aussicht stehenden
Verlustes von Bessarabien. Auf einen Ersatz jenseits der Donau
konnte man ja hoffen, denn zeitweilig hatten die Rumanen auch
einige Teile der nordlichen Dobrudscha, des Landes an der Pontus-
kiiste, in Besitz gehabt, ja selbst Silistrien hatte einst dem siegreichen
Mircea gehort. Die bulgarischen Donaufestungen, wichtige t et e s
de p on t, witren in Anbetracht der Sicherheit Rumaniens ein
wertvoller Besitz gewesen. Aber bei dem starken National-
bewufstsein, welches jetzt im Lande herrschte, und in welchem
Bich im entscheidenden Augenblicke alle Personen und Parteien eins
wufsten, hatte selbst der popularste Mensch einen solchen Tausch
nicht in Vorschlag bringen konnen, solange auch nur die schwachste
Moglichkeit bestand , dafs er nicht durchdringen konnte. Ferner
war Rumanien kein Osterreich und kein England, sondern ein
kleiner Nationalstaat, welcher vielleicht im Norden, Westen und Osten
gegeniiber Siebenburgen, Bukowina und Bessarabien Anspruch
auf Gebietszuwachs erheben konnte; aber gegen Siiden hin war
dies unmoglich, trotz der zahlreichen Rumanen, welche als Bauern
in der Widdiner Gegend bis tief ins bulgarische Gebiet hinein
safsen. Ohne nationale Eroberungen zu machen, hatte man damit
nur ein Nachbarvolk, dem es bisher an Hilfe allerart seitens
der Rumanen nicht gefehlt hatte, das bulgarische, fur ewig ge-
krankt, und was noch wichtiger war, obendrein die eigene Existenz-
berechtigung die Notwendigkeit eines rumanischen National-
staates wenigstens far einen Teil der Rumanen als Prinzip ge-
schwacht. Jede solche Gebietserweiterung ware aus diesen Griinden
als das Betreten eines Irrweges, ale eine Verblendung des Chauvi-
nismus und als ein Unglack zu betrachten gewesen.

Bratianu erkannte das Unabwendbare ; er sah ein, dafs er
Bessarabien schliefslich als Vertreter des schwacheren Staates ver-
lieren wiirde, dafs er einen Tausch nicht wiirde durchsetzen konnen
und dafs mithin Rumanien, welches verdammt war, nicht wegen
eines Ersatzes unterhandeln zu konnen, mit demjenigen wiirde zu-
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frieden sein miissen, was von den erbitterten Russen und von dem
ziemlich gleichgaltigen Europa als seinem Opfer angemessen be-
funden werden wurde d. h. Behr wenig, jedenfalls viel weniger
als was die benachbarten Balkanstaaten erwarten konnten.

Um Bich der Verantwortlichkeit zu entziehen, wendete sich
der rumanische Premierminister an die Garantiemachte, doch diese
geruhten nicht, dem Frager, dem urn Hilfe und Rat Bittenden
eine Antwort zukommen zu lassen. Osterreich wurde sondiert,
und man erhielt von dieser Seite die Versicherung, dais, wenn
Rumanien ganz neutral bleibe und seine Truppen vom rechten
Ufer des Olt zuriickziehe, um sie mit einem osterreichisch-unga-
rischen Korps in Fah lung zu bringen, der Donaustaat die verlangte
Garantie der Unverletzlichkeit seines Gebietes und beim Friedens-
schlusse die Anerkennung seiner Unabhangigkeit zu erwarten habe.

Die Russen drangen jedoch noch mehr in die rumanischen
Diplomaten und schickten sogar heimlicherweise einen eigenen
Bevollmachtigten nach Bukarest. Rumanien verlangte nunmehr einen
Staatsvertrag und die Versicherung, dais seine intdgritd terri-
toriale" nicht angetastet werden wurde. Aber in Konstantinopel
tagte eine europaische Konferenz, bei welcher von seiten Eng lands
Lord Salisbury selbst erschien, um eine friedliche Losung aller
schwebenden Fragen im Oriente herbeizufahren. First Carol und
sein Berater zogerten noch, aber als die Tiirken auf die ubrigens
Behr naiven und unzweckmafsigen Forderungen der Machte durch
die ironische Konstitution Midhat-Paschas antworteten, durch welch°
der Sultan alle inneren Verwickelungen der Einwirkung der
Fremden entzog, indem von nun an auf konstitutionellem" tiir-
kischem Wege jeder einzelne und jede Gemeinde seine Klagen vor
das verantwortliche Ministerium Seiner Hoheit bringen konnte ;
als von Konstantinopel her den Rumanen mitgeteilt wurde, dais
im Prinzipe ihr Furst auch zu den Chefs des provinces privi-
legiees", von welchen die Konstitution sprach, gehore; als die
Konferenz Bich aufloste und der Krieg als einziges Auskunfts-
mittel erschien, da beschleunigte man die Verhandlungen beziiglich
der Militarkonvention. Sie wurde als fOrmlicher Vertrag unter
giinstigen Bedingungen und mit Garantie der Gebietsunverletz-
lichkeit" damit glaubte man die bessarabische Frage aus dem
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Bereiche der ungliicklichen Moglichkeiten entfernt zu haben
am 16. April geschlossen. Um die Rechte Rumaniens noch starker
zu betonen, berief die Regierung die Kammern, die den heimlich
gepflogenen Verhandlungen zustimmen sollten. Dabei war be-
absichtigt, feierlich die Unabhangigkeit zu erklaren ; die 'Parken
batten durch mehrere kleine Angriffe auf rumanische Hafen und
Dorfer den Vorwand dazu gegeben, und man wollte verhindern,
dafs etwa die Unabhangigkeit als gnadiges Geschenk von seiten
des fremden balkanischen Befreiers" komme. Aber die Russen
warteten nicht darauf, und an mehreren Punkten zugleich tiber-
schritten die kaiserlichen Truppen militarische Riicksichten dienten
als Vorwand den Pruth. Eine schwere Stunde fur Run-ianien
war angebrochen, und zum ersten Male scharte sich jetzt wirklich
das Land urn seinen tatenbegierigen, stolzen, patriotischen Doran".

* *
*

Ein Riickblick auf die Vergangenlieit, auf das innere Leben
von 1866 bis 1877 mufs vorausgehen, wenn man die Wichtigkeit
des Ubergangs verstelien will, denn die Dornenkrone des kon-
stitutionellen Farstentums, die von dem Kampfe der Parteien urn-
tobt und in ihm auch verletzt wurde, ward jetzt in die Eisen-
krone verwandelt, die alle dem siegreichen nationalen K6nige dank-
bar aufs Haupt setzten.

Der jugendliche Fiirst hatte das Land betreten, als man ernst
und mit Leidenschaft daran arbeitete, die demokratische Kon-
stitution einzufahren, welche die abgebrauchte Verfassung Cuzas
ersetzen sollte. Die Mitglieder der Konstituante gehorten eigentlich
zu keiner Partei, erstens weil es keine Parteien gab, die auf der
Verschiedenheit wirtschaftlicher oder sozialer Forderungen beruhten,
und zweitens, weil in dem leitenden Ministerium selbst fast jede
Nuance politischer Farbenschattierung vertreten war. Alle diese
Schopfer einer Konstitntion waren Bojaren, grofse und kleine
Bojaren, die scheinbar auf ihre Privilegien verzichtet hatten ; denn
die wenigen, welche keine Titel und Rechte besessen hatten,
waren in dem herrschenden Medium der politischen Welt unter-
gegangen und batten sich ihrer Umgebung angepafst, und dasselbe
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gait fur einige rumanisierte Fremde christlichen Glaubens. Beinahe
alle hatten, entweder in einer heimatlichen Privatschule oder in
der Fremde, franzosischen Unterricht genossen; alle lasen zumeist
franzosische Literatur, und an diese lehnte sich die diirftige ein-
heimische Literatur des Landes immer mehr an, ja, in den lacher-
lichen Erzeugnissen einer Schule wurde beinahe jedes franzosische
Wort unbedenklich in den rumanischen Sprachschatz des Reimes
und der Vornehmtuerei wegen aufgenommen. Das offizielle Frank-
reich des dritten Napoleon sagte aber solchen politischen Fithrern
trotz der dankbaren Erinnerungen nicht recht zu; dagegen hegten
die meisten Sympathien fur die Vertreter der zugellosen liberalen
Opposition, fair die Republikaner und Anarchisten. Das jetzige Ru-
ntanien so zu gestalten, wie man sich das kanftige Frankreich dachte,
das schien das allerbeste zu sein. Die wenigen, welche anderer Mei-
nung waren, die Kenner ihres Landes, weiche fallen oder wufsten,
dafs niemals ein Volk die Grundlagen seines Lebens entlehnen
kann und unharmonisch sich zu entwickeln vermag, die, welche eine
langsame, richtige Entwickelung auf historischer und wirtschaft-
licher Grundlage befurworteten, zogen sich zuriick oder schwiegen.
Man besprach sogar, wie einst in den guten Tagen der franzosischen
Revolution, aber in diesem Falle gegenaber einem eben erst be-
rufenen Fiirsten, die Frage des bedingten Veto, doch davon
wollte Karl von Hohenzollern nichts wissen. Der Ftirst war selbst
ein Liberaler, aber selbstverstandlich, geradeso wie sein Vorganger,
ein mafsig Liberaler. Er beschwur aufrichtig die Konstitution,
und, loyalen Herzens, hat er sich niemals, selbst in den schwersten
Zeiten nicht, durch wohlmeinende Berater von seinem Schwure
abbringen lassen. Damit stiftete er wirklich Gutes, denn man war
im Lande zu sehr an Staatsstreiche, Revolutionen von oben und
unten und ewige Veranderungen der Formen und Meinungen ge-
want. Jetzt gab er den etwas leichtfertigen rumanischen Poli-
tikern das erhabene, obgleich nicht schnell und nicht von alien
verstandene Beispiel einer unwandelbaren Pflichttreue, weiche, statt
gewaitsam zu brechen, langsam und klug zu biegen sucht und
damit doch endlich das Ziel erreicht.

linter den politischen Fuhrern besafs Bratianu die meisten
Anhanger in der Walachei, wo die Hauptstadt war, und besonders
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in der Bevolkerung dieser Hauptstadt. Hier gab es die ungebildeten
und leicht erregbaren Bewohner der Vorstadte, Unzufriedene und
Stellenjager sowie schliefslich die Studenten, die, beseelt von
dem uberschwenglichen Idea le einer mifsverstandenen Freiheit, von
einer zugellosen Presse systematisch verhetzt wurden. Sein Ge-
sinnungsgenosse Rosetti verfiigte fiber die gelesenste Zeitung im
ganzen Lande, den Romanulu", welcher, je nach Bedarf senti-
mental oder revolutionar, taglich einen mtiglichst getreuen Ab-
klatsch der in Paris herrschenden politischen Stimmung gab. In
der Provinz hatte zwar jede bedeutende Personlichkeit eine Anzahl
von Anhangern, doch war der einzelne keineswegs sicher. Al le

Beamten, auch die Richter, und sogar manche Offiziere beteiligten
sich an der Politik, die eine Notwendigkeit fur sie war, weil die
Absetzung en masse bei jedem politischen Wechsel gewisser-
mafsen zur Landessitte gehorte. Politisch existierte der Bauer
noch immer nicht, obgleich in den vier von der Konstitution ein-
gefithrten Wahlkollegien ein Teil, wenn auch nur ein kleiner Tell
der landlichen Bevolkerung, ale indirekte Wabler" vertreten war.
Die Juden waren Kleinhandler oder kleine Handwerker in den
Staten der Moldau; in den Dorfern ilbten sie das Geschaft der
Schenkwirte mit giftigen Getranken und trieben aufserdem Wucher
zu einem recht hohen, ja unmenschlichen Zinsfufse. Grundarm,
faul, schmutzig und die Landessprache verachtend, bildeten sie
alle zusammen ein unntitzes, verderbliches, kulturfeindliches Element,
das nicht des Burgerrechtes teilhaftig werden konnte. In der Moldau
batten sie die Bildung einer antisemitischen, liberal-schwarmerischen
Partei verursacht, die den Ideen des BgrnuOq entsprach, der nach
1848 in Jassy als Professor wirkte. These Partei bildete im Par-
lament die freie und unabhgngige Fraktion", um sich von den
Weifs e n (albs) und Roten (ro§T) Namen, die viel mehr unbe-
stimmte Gedankenrichtungen ale Parteien andeuteten zu unter-
acheiden. Rosetti forderte ale Philanthrop reinster Art ein inter-
nationales Rumanien ohne eigentliche Farbe und war in dieser
Richtung tatig, wahrend der Mel von Bukarest die Synagoge
demolierte. Jene Fraktion, durch Rosettis Redensarten in Schrecken
gesetzt, ftirchtete das Schlimmste, verlangte und setzte durch, dafs
der bertihmte oder besser beruchtigte Artikel 7 in die Konstitution
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aufgenommen wurde, welcher nur den Christen die burgerlichen
Rechte sichert; das bedeutete die Riickkehr zu den von den Russen
eingegebenen Veringungen des Reglements.

Inmitten dieses Chaos von personlichen Interessen, wo nur
die personliche Eitelkeit der zahlreichen Fahrer, die unter Cuza
Minister und Premierminister gewesen waren, und nicht die offent-
Eche 'Wohlfahrt entscheidend war, mufste sich der fremde" Fiirst,
der das Land nur aus fliichtig durchgesehenen Biichern kannte
und der fast iTher keinen einzigen sicheren rumanischen Berater
verfugte, zurechtfinden, und im Verein mit Mannern, die Hafs und
Neid von ihm fernhielten, mufste er das Vie le schaffen, was in
materieller Beziehung far Rumanien eine neue Ara eroffnen sollte.
Das Heer mufste ausgebildet, der Chausseebau wieder aufgenommen
und weitergefiihrt, das Eisenbahnnetz darilber war schon unter
yS'tirbel und Cuza verhandelt worden ausgebaut werden. Dieses
waren die Hauptziele, welche die Regierung Carols I. bis zum
Kriege verfolgte.

Durch eine franzosische M i s si o n mili t air e hatte unter
Cuza der ritterliche, gewissenhafte General Florescu mit der Aus-
bildung der rumb.nischen Armee begonnen. Cuzas Truppen hatten
aber doch vor 1866 nur ziemlich unbeholfen mit einer kleinen
Schar Polen gekampft, die wahrend der polnischen Revolution in
ihr Land einbrechen wollte; das war in der sogenannten Schlacht"
von Costangalia geschehen, aber weder der Zweck der Schlacht
noch deren Ausftihrung hatte Lorbeeren gebracht. Dennoch hinter-
fiefs der am 23. Februar abgesetzte Furst, der die Calaraouniform
stets mit Stolz trug und darin imposant aussah, etwa 40 000 Mann
und etliche Kanonen. Dafs die Mission milit air e nichts getan
hatte, lafst sich nicht behaupten, aber Furst Carol zog an ihrer
Stelle tuchtigere preufsische Instruktionsoffiziere heran. Doch trotz
des preufsischen Sieges von 1866 wurden sie mit Mifstrauen an-
gesehen, denn in den hOheren Schichten der Gesellschaft herrschte
noch der lateinische" Geist: Rom erschien als die Mutter, Frank-
reich als die altere Schwester; Rumanien, gestutzt auf seine Zu-
gehorigkeit zur lateinischen Rasse, konnte so glaubte man
alles erreichen. Besonders nachdem Bratianu, aus Riicksicht auf
die aufseren Beziehungen, da man ihn allgemein fur einen un-
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verbesserlichen Revolutionar hielt, zuruckgetreten war Minister-
prasident wurde er bis zum Kriege von 1877 nicht, aber er hatte
mehrere Ressorts verwaltet und Bich in dem der Finanzen auch
ganz tuchtig erwiesen und nachdem die liberale Presse mit
ihren Angriffen auf den Fiirsten begonnen hatte, ist die Frage
der Instruktoren oft von Berufenen und Unberufenen, Verstandigen
und Unverstandigen in hafslicher Weise ausgenutzt worden.

Die Eisenbahnen waren far die wirtschaftliche Zukunft Ru-
maniens von grofser Bedeutung. Immer besser warden die Aus-
sichten far den Absatz des Donauweizens im Auslande, aber nach
den ebenfalls noch wenig neuzeitlich eingerichteten Hafen Galati
und Braila ganz besonders gait das fur den letzteren fahrten
nur einige Landstrafsen die beste hatte dem Sereth entlang bis
Mihaileni an die Bukowiner Grenze Mihal Sturdza gebaut , aber
noch keine einzige Eisenbahnlinie. Im Lande selbst fehlten jedoch
die Mittel zum Eisenbahnbau. Es gab kein Kapital, denn die
oberen Klassen, far die sich die ganze Nation blutig abarbeitete,
sparten nichts, sondern gingen lieber nach Frankreich, um dort
das jahrliche Einkommen als richtige b o ya rds val ague s m6g-
licbst rasch zu verschwenden. Ingenieure fehlten vollstandig. Das
Land genofs aber auch noch keinen Kredit im Auslande, und nur
unter driickenden Bedingungen war Geld durch Anleihen zu er-
halten. Nur wagehalsige Unternehmer waren zum Bau von Eisen-
bahnen in der tiirkischen Provinz" erbotig. Im Oktober 1867
scblofs die Regierung mit dem Konsortium Oppenheim einen Ver-
trag behufs Erbauung der moldauischen Bahn Suczawa-Jassy-
Roman. Mit Oppenheim ging es dennoch besser, als zu vermuten
war, wenn er auch spater in Wien von anderen auf die Anklage-
bank gebracht wurde: die rumanische Strecke der Eisenbahnlinie
Lemberg-Czernowitz-Jassy wurde, als es schliefslich in Rumanien zur
endgultigen Verstaatlichung des Eisenbahnnetzes kam, zuerst in Be-
schlag genommen und dann durch Kauf erworben. Schlechtere Er-
fahrungen machte man mit Dr. Strousberg, welcher den Ausbau aller
anderen Strecken von Roman aus unter Berahrung von Galati und
Bukarest nach Virciorova nebst einer Verbindungsstrecke Bukarest-
Giurgiu, mit der begonnen wurde, iibernahm. Der Vertrag selbst
wurde nachiassig abgeschlossen, aber Strousberg fiefs auch elende
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Arbeiten ausfahren, welche allgemein Emporung hervorriefen; es
zeigte sich bald, dafs ihm die Mittel fehlten, um schneller und besser
zu arbeiten. Der bevollmachtigte Kommissar der rumanischen Re-
gierung, von Ambronn, der bisher dem Hause des Prinzen Anton
von Hohenzollern treu gedient hatte, fiefs sich aberdies gewinnen
und veraufserte gegen wertlose Papiere das ihm anvertraute Ber-
liner Garantiedepot. Im Jahre 1870 endlich hatte Strousberg das
meiste geliefert, und die ehemalige Moldau war mit der ehemaligen
Walachei durch eine Eisenbahn verbunden. Aber zu Ende des
Jahres lief die Schreckensnachricht ein, dafs Strousberg den Coupon
vom 1. Januar seinen Aktionaren, welche Behr zahlreich waren
und alien Schichten der preufsischen Bevolkerung angehorten, nicht
bezahlen wolle, vielmehr die Sorge dear dem rumanischen Staate
ttberliefs, welcher ja die Zinszahlung garantiert hatte.

Jetzt erreichte die lange vorbereitete dynastische Krisis ihren
Hohepunkt. Nachdem Bratianu zuruckgetreten war, hatte die
Agitation im Lande begonnen; man wollte dem Farsten dadurch
imponieren und die Berufung eines rein liberalen Ministeriums er-
zwingen. Politische Bankette fanden statt, Massenpetitionen wurden
eingereicht, bestirnmte Mafsnahmen empfohlen, ja es fehlte nicht
einmal an Drohungen, dafs dieser oder jener Parteifahrer es nicht
mehr auf sich nehme, einen elementaren Ausbruch der Volkswut
zu verhindern. Cuza ward bei den Wahlen als Kandidat auf-
gestellt, gegen das hausliche Leben des Fiirsten, welcher seit 1869
in der glacklichsten Ehe mit der hochbegabten Prinzessin Elisabeth
von Wied lebte, ward geschimpft, und ein barbarischer Krawall er-
hob sich in einer unwardigen Presse. Man ging sogar noch weiter.
Nachdem bei dem Ausbruche des deutsch-franzosischen Krieges die
lateinischen" Sympathien bei jeder Gelegenheit hervorgekehrt
worden waren, weniger urn dem ungliicklichen Kaiser und der
Schwesternation die schuldige Dankbarkeit zu bekunden, sondern
nur, um den preufsischen" Fiirsten zu verletzen, erdreistete sich
ein verabschiedeter Offizier, jetzt Rechtsanwalt und Deputierter, im
August 1870, dem 1848 er Pariser Beispiele folgend, in der als oppo-
sitionell seit langem bewahrten wichtigen Handelsstadt Ploie§a die
Republik auszurufen. Die Sache ware nur lacherlich gewesen, wenn
Candiano nicht bald darauf von dem Gerichtshofe freigesprochen
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worden ware. Ala der Furst dann in seiner Thronrede bei Ertiffnung
der Kammer den Zwischenfall mitteilte, fand diese es auch noch
anstandig, ihn dafiir in der Beantwortung der Thronrede zurecht-
zuweisen, weil er als Regent Fehler begangen hatte; ja Candiano
selbst wurde sogar als Mitglied des betreffenden Ausschusses mit
dem merkwurdigen Aktenstiick zum Palaste geschickt. Man hatte
glauben sollen, dafs sich eine solche feige, unpatriotische Kampf-
weise nicht weiter entwickeln ktinne, aber die Opposition fand doch
noch andere Kampfmittel. Ala Bich die Mitglieder der deutschen
Kolonie unter dem Vorsitze des Generalkonsuls zu einem Festmahle
vereinigten, erblickten die lateinischen" Liberalen darin eine Be-
leidigung des franzosisch fahlenden Landes; unter den Rufen: Es
lebe die Republik!" wurden am 22. Marz 1871 die Fenster des
Bankettsaales zertriimmert, und die Menge, Studenten und Be-
schaftigungslose aus der Bourgeoisie, versuchten sogar in den Saal
einzudringen. Das Presidium im Ministerium fiihrte Ion Ghica,
den die Kammer kurz vorher dem Fiirsten vorgeschlagen hatte,
und dieser unentschlossene Mann fiefs alles ruhig geschehen.

Seit langem schon hatte der Furst den Entschlufs gefafst, ab-
zudanken , und hatte, allerdings ohne Erfolg, auch die fremden
Kabinette davon in Kenntnis gesetzt. Er liefs sogar einen an-
geblichen Brief an einen Freund mit seinen Beweggrunden in
einer deutschen Zeitung verbffentlichen, aber auch dieses aufserste
Mittel hatte keine Wirkung. Nun berief er die ftirstliche Regent-
schaft von 1866, um die souverane Macht wieder in ihre Halide
zu legen.

Nur dem biederen, energischen Lascar Catargiu ist es zu
danken, dafs dieses Vorhaben unausgeftihrt geblieben ist und dafs
dem Lande die Folgen einer solchen Tat erspart geblieben sind.
Seit Monat Marz 1871 blieb, wahrend ftinf voller Jahre, bis 1876,
Catargiu Leiter eines Ministeriums, welches mehr oder weniger
richtig als konservativ bezeichnet wird und welches aus ver-
schiedenen Elementen, darunter auch einigen Mitgliedern der neuen
Generation, bestand. Grofses wurde durch ihn zwar nicht voll-
bracht, aber die Finanzverwaltung Petra Mavroghenis ist als muster-
haft zu bezeichnen, und dieser erfahrene Staatsmann gab dadurch
anderen die Moglichkeit, wichtige politische Absichten zu ver-
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wirklichen. Die Angelegenheit der Eisenbahnschuldenverzinsung,
bei deren Erorterung Bismarck eine tief verletzende Sprache ge-
brauchte , and die sogar eine Berufung an die Pforte als an die
suzerane Macht veranlafste, wurde endlich dadurch zeitweilig
wenigstens aus der Welt geschafft, dafs die Aktionare eine namen-
lose Gesellschaft bildeten, mit der ein Zinsenvertrag geschlossen
werden konnte. Der Handelsvertrag mit Osterreich ging 1875
trotz heftiger Opposition durch, und mit dem Englander Crawley
wurde eine allerdings nicht besonders vorteilhafte Abmachung be-
hufs Fortsetzung des Bahnbaues bis Predeal getroffen.

Gegen dieses Ministerium jedoch bildete Bich eine Koalition,
die schliefslich auch den Sieg davontrug. Zu ihr gehorten selbst-
verstandlich als gelegentliche Bekampfer der Dynastie nach der da-
maligen Sitte alle die politischen Fiihrer, welche zu lange kein
Ministerium innegehabt hatten. Der Furst aber wollte Oppositionelle
nicht berufen, und so wurde unter dem Vorsitze des Generals
Florescu ein neues Ministerium gebildet, in dem rich noch zwei
Generale befanden, und erst nach einiger Zeit entstand das Kabinett
Kogalniceanu-Bratianu, in dem nach einer neuen Umwandlung der
letztere das Presidium erhielt. Das Kabinett Florescu wurde unter
Anklage gestellt, aber dieses Verfahren blieb selbstverstandlich
ohne jedes Ergebnis. Fur den bevorstehenden Krieg hatte das
Land wenigstens wieder ein starkes Ministerium, und jetzt zum ersten
Male bewies Bratianu, dafs er politisch zum reifen Manne geworden
war, dafs er die Parteiinteressen vergessen konnte und die Fahig-
keit besafs, seine Tatigkeit nicht irgendwelchen romantischen
Ideen, sondern dem praktischen Wohle des Vaterlandes zu widmen.

* *
*

Bei dem Einmarsche der Russen wurden die rumanischen
Bewohner des Landes mit einer Proklamation beghickt, die, ganz
wie spater die an die Bulgaren gerichtete, die Regierung und den
Ftirsten bei den Freundschaftsversicherungen iiberhaupt nicht er-
wahnte. Sie wurde allerdings zurackgezogen, nachdem man ge-
sehen hatte, welche Verstimmung sie verursacht hatte, aber auch
bei dem Empfange der Deputationen, welche dem Kaiser bis an
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die Grenze entgegengegangen waren, fiel von russischer Seite kein
warmes Wort. Die Russen beobachteten vielmehr eine Mifstrauen
erregende Zuruckhaltung, welche auf den festen Vorsatz hin-
deutete, alle Balkanfragen ohne Unterschied einer Revision zu unter-
ziehen. Das Verhalten dem Fiirsten personlich gegentiber erklarte
Bich mehr aus dessen hoher Herkunft, und bei Besuchen wurden
auch die Hohenzollernorden angelegt. Als die eilig zusammen-
berufenen Kammern am 21. Mai far die Unabhangigkeit stimmten
und sie am folgenden Tage feierlich verkiindeten, verrieten die
russischen Furstlichkeiten, Diplomaten und Generale nicht durch
das geringste, dafs ihnen dies bekannt geworden sei. Bratianu,
you Angst, Bessarabien zuletzt doch noch zu verlieren, sondierte,
ob sich die Russen nicht doch zu einer Allianz mit dem rumanischen
Heere und dem rumanischen Staate herbeilassen wurden. Er
glaubte, nach gemeinsamen Erfolgen, nach der Waffenbraderschaft
und gemeinsamem Siege, Bowie nach einem grofsen Opfer an Blut
warden die Forderungen von Livadia vergessen sein. In den rus-
sischen militarischen Kreisen verkannte man den Nutzen nicht,
welcher aus einer Hilfe der gut organisierten rumanischen Armee
entspringen konnte: sie zahlte ungefahr 50 000 Mann, war in
zwei Korps geteilt und wartete am Ufer der Donau, an der Olt-
mandung, nur der Stunde, um in den Kampf einzutreten. Ihr war
die Aufgabe, die wenig ruhmvolle Aufgabe zugedacht, die in den
Donaufestungen liegenden ti rkischen Truppen durch leichte Kano-
naden zu beschaftigen, die bei Zimnicea aufgeschlagene Bracke zu
beschatzen, die Riickzugslinie zu sichern, gelegentlich bier und da
Besatzungskorps zu stellen und die Gefangenen fortzufahren, da-
mit das russische Heer in seinem Vordringen durch solche Kleinig-
keiten nicht gehindert, aufgehalten und geschwacht warde. Das
war ein blofser Gendarmeriedienst", und der Ftirst wies dieses
Ansinnen bei der ersten Gelegenheit, die sich darbot, bei
der Einnahme von Nikopolis, zurUck. Aber die russische Dip lo-
matie, die Gortschakow leitete der russische Generalkonsul
zu Bukarest, ein selu. junger Mann, benahm sich auch nicht sehr
zart , wollte nichts von einem Zusammenwirken beider Heere
wissen, und Bratianu erhielt noch im Mai die racksichtslose Mit-
teilung, dafs Rufsland eine solche Mitwirkung der rumanischen
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Armee gar nicht brauche", mit dem Zusatz: wenn man sich doch
in den Krieg verwickeln wolle, ohne eine Einladung dazu er-
halten zu haben", so masse dies, ohne die einheitliche Leitung"
illusorisch zu machen, mithin unter russischem Kommando und
nicht auf eigene Rechnung geschehen. Aufserdem vernahm Ko-
galniceanu im Juni aus dem Munde des alten Kanzlers, dafs Rufs-
land nach dem Besitz der Donaumiindung selbstverstandlich
einschliefslich Bessarabiens strebe. Der rumanische Herrscher
hatte die Erklarung dadurch herausgelockt, dafs er von der Not-
wendigkeit gesprochen hatte, seinem Lande das Delta, nach altem,
schon im Diwan - ad - hoc erwahnten historischen Rechte, einzu-
verleiben '). Am 5. Juli wurde von Wien aus das ganze russische
Projekt mitgeteilt, das darauf hinauslief, Sild-Bessarabien gegen
ein Stack der grenzenlosen Dobrudscha einzutauschen 2).

Aber Unerwartetes trat ein und ermoglichte den Rumanen
die militarische Teilnahme unter den denkbar ganstigsten Verhalt-
nissen. Auf dem Marsche nach der Donau wurde Osman-Pascha
mit einem Behr starken Korps zu einer Unterbrechung des Marsches
gezwungen; er warf Bich in das Stadtchen Plewna, ein balkanisches
Sedan, das in einem Bergkessel liegt, und verteidigte es meister-
haft mit einem dem Tiirken eigenen Gottvertrauen und einer be-
wunderungswurdigen Gleichgultigkeit gegenliber dem Unvermeid-
lichen. Zwei Angriffe der Russen, die auf eine Vertreibung des
unbequemen Eindringlings abzielten, mifslangen , und bei dem
zweiten waren sogar Behr empfindliche Verluste zu verzeichnen.
Die russischen Truppen der Ostarmee und die Aufklarungsabteilungen
in den Balkanpassen schwebten in grofser Gefahr, solange sick
Plewna in den Handen Osmans befand. Nun sandte der Grofs-
fiirst Nikolaus das denkwiirdige Telegramm an den rumanischen
Herrscher, dessen Quartier in Poiana an der Donau war, in dem
er unter Hinweis auf die Erfolge der Tiirken, welche ,,uns ver-
derben" (nous abiment), eine Fusion", ein Uberschreiten der
Donau an irgendeinem Punkte und endlich eine Demonstration"
begehrte, durch die meine Bewegungen erleichtert wurdena
(31. Juli). Auch jetzt wurden die Rumanen nicht als Verbandete.

1) Aus dem Leben , III, S. 178-179.
2) Ebenda, S. 195.
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nach Plewna selbst berufen. Furst Carol, welcher auch eine tiir-
kische Offensive ftirchtete, die Russen batten sich sogar einmal,
von Panik ergriffen, zum Rtickmarsch nach der Donau angeschickt
liefs das dritte Korps fiber den Flufs gehen, aber er bestand darauf,
dafs seine Armee, wenn auch an eine eigene Kriegfiihrung auf
einem so beschrankten Gebiete jetzt nicht mehr zu denken war,
wenigstens keinem fremden Befehlshaber unterstellt wurde. In
einer Besprechung mit dem Kaiser und dem Grofsfursten erlangte
er auch in der Tat dieses wichtige Zugestandnis. Es gab einfach
kein anderes Mittel, um die Schwierigkeiten zu beseitigen, als dafs
man den Farsten von Rumanien selbst zum Oberbefehlshaber der
vor Plewna vereinten russischen und rumanischen Armeen machte
(August). Nun traten die neuen Waffenbriider auf bulgarisches
Gebiet fiber und bewiesen bald, dafs der rumanische Bauer, gut
gefiihrt, seine alten Kriegstaten erneuern konnte. Leider wurde
bei der Einnahme der ersten Griwitzaredoute die zweite, deren
Bestand vor dem Angriffe nicht bekannt war, hielt sich auch
ferner das Blut von zweitausend Rumanen beinahe fruchtlos
vergossen; denn der gemeinsame Angriff bewies noch einmal, dafs
Plewna nicht im Sturm erobert werden konnte. Die von dem
Fiirsten vertretene Idee einer Zernierung fand auch den Beifall
des erfahrenen, schon im Krimkriege bewahrten Taktikers Tod-
leben. Nach einer dreimonatlichen Belagerung, wahrend deren eine
entsetzliche Herbstwitterung herrschte , versuchte Osman einen
Ausfall; dieser mifslang, und er mufste sich ergeben (10. Dezember).
Jetzt setzten die Rumen ihren Vormarsch nach dem Schipkapafs
fort, wahrend sich die Rumanen, die Rachowa genommen batten,
mit aller Macht auf Widdin starzten, indem sie wahrscheinlich in
diesem zumeist von rumanischer Bevolkerung bewohnten Bezirke
auf eine Gebietserweiterung hofften.

Widdin hielt sich wacker, aber zu Beginn des neuen Jahres
1878 trat der Grofsfarst-Generalissimus, der den Balkan tiber-
sehritten hatte und kein feindliches Heer mehr vor sich Bah, mit
den Tarken in Unterhandlungen, und am 31. Januar kam der
Vertrag von San Stefano zustande , ein .Notvertrag, kraft dessen
ein tributpflichtiges Bulgarien bis zum Agaischen Meere entstand,
die Unabhangigkeit aller Balkanstaaten Serbien und Montenegro--
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hatten sich nach dem Fa lle Plewnas durch erfolgreiche militarische
Demonstrationen in Erinnerung gebracht , die Vergrofserung
der slavischen Farstentiimer, die Autonomie von Bosnien und
Herzegowina und allgemeinq. Reformen far die ubrigen Provinzen
zugestanden wurden. Rumanien hatte den Fortbestand der okku-
pierten Donaufestungen , den Besitz des Deltas und eine Ent-
schadigung von 100 Millionen Francs verlangt, aber seine Be-
vollmachtigten wurden vollig ignoriert. In der vor dem Abschlusse
des Vertrages aufgestellten Konvention wurde Rumanien lediglich
eine Grenzberichtigung" versprochen. Noch kurz vor dem Ab-
schlusse des merkwurdigen Aktes von San Stefano wurde dem ru-
manischen Agenten in Petersburg der Vorschlag gemacht, Bessarabien
ohne Widerstand zuruckzugeben, da die Rackgewinnung der Pro-
vinz ein fester Vorsatz des Kaisers, eine Ehrensache und eine
politische Notwendigkeit" sei. Rufsland hatte sogar noch einen
Wunsch, den es allerdings erst spater aussprach, namlich den, dafs ihm
der freie Durchzug seiner in Bulgarien stehenden Okkupationsarmee
ohne Festsetzung einer bestimmten Frist gestattet wurde. Mehr
konnte man von einem Alliierten", von einem Waffenbruder, jeden-
falls nicht verlangen, noch tiefer ihn kaum verletzen ; handelte
es sich doch urn seine ganze Ehre und seine ganze Zukunft 1).

Es folgte, was folgen mufste : Rumanien konnte auf die rus-
sischen Forderungen nicht eingehen ; rumanisch-nationales, alt-
historisches Territorium gegen beliebiges fremdes zu vertauschen,
dartiber uberhaupt nuchtern zu verhandeln, das ware eine ewige
Schande gewesen. Man erhob Protest gegen die Art, wie Ru-
manien zu San Stefano iibergangen worden war, und insbesondere
gegen die Forderung einer Gebietsabtretung, und als die unverfrorene
russische Diplomatie im stolzen Gefahle ihrer materiellen Uber-
macht, jede moralische Pflicht vergessend, mit der Okkupation des
Furstentums drohte, teilte man rumAnischerseits diese Drohung den
Leitern der europaischen Staaten mit. Auf die in Aussicht ge-
stellte Entwaffnung der rumanischen Armee antwortete aber Furst
Carol selbst durch die Erklarung, dafs seine siegreichen Soldaten
zwar vernichtet, aber nicht entwaffnet werden konnten. Das

1) Siehe : Actes et documents extraits de la correspondence diplomatique
de Michel Kogalniceano, publies par Basile M. Kogalniceano (Bukarest 1893 - 1894).
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Ministerium und das ganze Land waren entschieden gegen irgend-
einen Gebietstausch, mit welchem die russische Diplomatie vor dem
in Aussicht stehenden allgemeinen europaischen Kongresse als mit
einer vollendeten Tatsache erscheinen wollte.

Rufsland zog seine tibereilten Drohungen zuriick, aber an
seinem Entschlusse anderte das selbstverstandlich nichts. Beim
Auslande, an das Bich Brittianu Hi lfe suchend wandte, fand man
zwar Lob und Anerkennung, aber erhielt kein bestimmtes Ver-
sprechen. England hatte die Zusicherung einer Entschadigung er-
halten, Osterreich- Ungarn war schon langst im Besitze einer
solchen, Deutschland war mit dem Kriege und seinen Folgen ein-
verstanden, und ganz allgemein sah man in Rumanien nach der
Durchzugskonvention und dem militarischen Zusammenwirken mit
Rufsland lediglich ein russisches Werkzeug, das jetzt seine Un-
vorsichtigkeit verdientermafsen blifsen sollte. Unter diesen Auspizien
trat der Berliner Kongrefs zusammen, an dem Bratianu und Ko-
galniceanu nur als Informatoren teilnehmen durften; sie konnten
nur in einer einzigen Sitzung die Wiinsche und Klagen ihres
Landes vorbringen und mufsten dann den Saal verlassen. Sie
sahen bald ein, dafs das, was sie tun konnten, lediglich dazu diente,
die rumanische offentliche Meinung zu beruhigen. Tatsachlich be-
schlofs die Versammlung, die das grofse Bulgarien von San Stefano
in ein Fitrstentum bis zum Balkan und eine Provinz Ostrumelien
unter zwei autonomen Regierungen spaltete, dafs Rumanien die
bessarabischen Distrikte gegen die Dobrudscha bis zu einer ostlich
von Silistrien und stidlich von Mangalia spater genauer fest-
zusetzenden, Linie abzutreten babe. Binnen drei Monaten sollten
andrerseits die Russen ihre Truppen aus Rumanien zuruckziehen.

Nun mufste sich das Ministerium in das Unabwendbare, in
die schmerzliche Notwendigkeit" schicken; aber wenigstens die
Ehre war gerettet. Der russische Generalkonsul verlangte die
Ruckgabe Bessarabiens unter den feierlichen Bedingungen, die im
Jahre 1857 verabredet worden waren. Dieser Erniedrigung wurde
dadurch vorgebeugt, dafs die Regierung ihre Beamten und ihre
Garnisonen einfach zuriickzog, ohne eine Konvention unterzeichnet
zu haben. Die einberufene Kammer nahm folgende Resolution
an: Die Deputiertenkammer hat Kenntnis genommen von den
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Verftigungen, die der Berliner Kongrefs bezuglich Rumaniens ge-
troffen hat. Durch den Entschlufs der Grofsmachte dazu ge-
zwungen, und um kein Hindernis bei Befestigung des Friedens
zu bilden, ermachtigt die Kammer die Regierung, sich dem Ge-
samtwillen Europas zu ftigen , indem sie die Zivil- und Mihail.-
behtirden aus Bessarabien zurtickruft und Besitz ergreift von der
Dobrudscha, dem Donaudelta und der Schlangeninsel 1)." Was die
Abtretung der Dobrudscha anbelangt, so zeigten Bich die Russen
nicht besonders bereitwillig; selbst nachdem der Furst personlich
auf dem rechten Donauufer erschienen und die nationale Fahne
aufgerichtet worden war, verlangten sie das, was den eigentlichen
Zweck ihres Vorgehens gebildet hatte, den freien Durchzug ihrer
Truppen aus und gewifs gelegentlich auch nach Bulgarien.
Das schwache Rumanien sah sich gleichzeitig aber auch euro-
paischen, russenfeindlichen Drohungen ausgesetzt, denn wenn iiber-
haupt eine Militarkonvention zu diesem Zwecke mit Rufsland ge-
schlossen worden ware, so hatte man auf dieser Seite das hilflose
Rumanien dafur verantwortlich gemacht und von einer dadurch
herbeigefithrten Gefahrdung seiner Existenz gesprochen.

Nachdem diese Angelegenheit glucklich erledigt war und Ru-
manien die teilweise zwar von Volksgenossen, damals aber zum
grofsten Teile noch von Bulgaren, Ttirken , Tataren and Lipo-
wanern (schismatischen Russen) bewohnte Dobrudscha besetzt und
in Verwaltung genommen hatte, ergaben sich neue Schwierig-
keiten bei der Festsetzung der Grenze. Die europaische Kom-
mission uberwies den Rumanen die wichtige militarische Stellung
von Arab-Tabia in der Nahe von Silistrien, welche Stadt nach
dem Vertrage an Bulgarien kommen sollte, und rumanische Truppen
nahmen das Plateau in Besitz, bevor Rumanien noch von der
Abgrenzung auf diplomatischem Wege benachrichtigt worden
war. Nun drohte Rufsland mit Krieg, und der kommandierende
russische General von Silistrien hatte bereits seinen Lenten
den Befehl zum Gefecht zugehen lassen , als aus Bukarest die
zufallig etwas verspatete Weisung eintraf, Arab-Tabia zu raumen.
Spater itihrten jedoch die Machte eine nichtssagende Regelung

1) Aus dem Leben, IV, S. ill.
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der heiklen Frage herbei, und auch an einer zweiten Stelle
verlor Rumitnien durch die Grenzkommission das wenige, was
ihm der Vertrag zugewiesen hatte. Statt dafs das rechte lifer
der Donau als bulgarische Grenze anerkannt wurde, bezeichnete
man den Talweg als solche, und nur mit Miihe konnte das ru-
manische Ministerium wenigstens die im Jahre 1829 mit der
Walachei vereinigten Inseln fur das Land retten.

Der Berliner Kongrefs hatte zwar die rumanische Unabhangig-
keit anerkannt, aber seine Anerkennung von der Abtretung Bessa-
rabiens abhangig gemacht, und nicht nur von diesem einen Opfer.
Seit der verhangnisvolle Artikel 7 in die Konstitution von 1866
hineingebracht war, erschien die Eigenschaft als Untertanen" den
inlandischen Juden naturgemafs nicht mehr wanschenswert, denn
die Konsulargerichtsbarkeit wurde aufgehoben und ebenso die
Steuerimmunittit der Untertanen, und seitdem die Alliance isradlite"
gegriindet worden war, die einen grofsen Einflufs auf die kapital-
bedurftigen Staaten des Westens austibte, verstummten niemals die
Klagen iiber die unduldsamen Rumanen und iiber die Juden-
verfolgungen und antisemitischen Gesetze in diesem Lande. In der
Tat wollte man lediglich die Ansiedelungen der Juden, die zu den
ubrigen Plagen des Bauern noch Branntwein und Wucher hinzu-
brachten, verhindern ; im ubrigen sorgte die ziemlich schlechte
Verwaltung fur die Juden nicht schlechter, als fur die wirklichen
Landeskinder. Nur selten kam es zu Schlagereien zwischen Juden
und dem gemeinen Mel, und dann gaben oft die Juden die Ver-
anlassung dazu, indem sie z. B. in einer moldauischen Stadt
Strafsenunruhen hervorriefen, weil ein Weib, eine Priestersfrau,
dem Leichenbegangnisse eines wundertatigen Rabbiners zugeschaut
hatte. Aus der Ferne gesehen, erschienen diese Dinge anders,
und man glaubte dort wirklich den Juden, den Rumanen selbst
und der Menschlichkeit einen grofsen Dienst zu erweisen, wenn
man die Forderung stellte, alle fremdsprachigen und fremdfiihlenden,
jeder sanitaren und Kulturmafsregel widerstrebenden and iiberdies
recht armen rumanischen Juden" sollten als gleichberechtigte
Staatsburger anerkannt werden. In diesem Sinne, auf Drangen
Frankreichs besonders, stellte der Berliner Kongrefs an zweiter
Stelle als Bedingung fur die Anerkennung der Unabhangigkeit die
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Forderung, dafs kiinftig alle rumanischen Landeskinder " ohne
Unterschied der Religion gleichberechtigt sein sollten.

Diese neue Demiitigung hatte Behr leicht die ersten Juden-
verfolgungen in Rumanien hervorrufen konnen, aber das Ministerium
verhielt Bich sehr klug und verhinderte dadurch theses Ungliick,
obwohl ein Teil der moldauischen Deputierten, die keiner Kon-
zession zustimmen wollten, Widerstand leistete. Die westlichen
Machte, England, Frankreich und Deutschland, liefsen zwar tat-
sachlich die Frage der Unabhangigkeit unentschieden, England
aber rief seinen Vertreter ohne Beglaubigung ab, bis die An-
gelegenheit der Juden in Ordnung gebracht sein wurde. Zuerst
beschlofs die Kammer, dafs die Forderungen des Kongresses be-
rucksichtigt und alles, mit Ausnahme des Gebietsaustausches,

auf konstitutionellem Wege geregelt werden wurde ". Spater
die Debatten wurden absichtlich in die Lange gezogen, um die
Gemiiter zu beruhigen wurde in einer formlichen Erklarung
ausgesprochen, dafs es uberhaupt keine rumanischen Juden",
d. h. keine Rumanen jildischer Religion, die aus diesem Grunde
von dem Burgerrechte ausgeschlossen seien, gabe, dafs die Juden
vielmehr Fremde waren und dafs sie , wie jeder andere Fremde,
nur jeder fir seine Person durch einen Beschlufs des gesetzgebenden
Korpers zu rumanischen Biirgern werden konnten. Das Ministerium
sah sehr wohl ein, dafs die vom Auslande in einem nuchterneren
Augenblicke aufgestellte Forderung, nur einige Kategorien der
Juden unverzliglich als Staatsburger anzuerkennen, wenn auch
an sich, als Prinzip, gut, so doch konkret unannehmbar sei.
Der Beschlufs der Kammer wurde gutgeheifsen, und, urn wenig-
stens die Nationalitat des rumanischen Bodens zu schiitzen,
wurde weiter beschlossen , dafs die Fremden nicht berechtigt
sein sollten, Grundeigentum zu erwerben ; auch wurden Listen
aufgestellt, in denen die Juden verzeichnet waren, die fur die
Unabhangigkeit des Landes gekampft hatten und deswegen einen
Anspruch auf das Biirgerrecht besafsen. Erst damit dies
geschah im Jahre 1881 waren die Machte wenigstens in
gewissem Grade zufriedengestellt und erwarteten eine allmiihliche
Vervollstandigung der zugunsten der Juden ergriffenen Mafs-
regeln ; nunmehr wurde auch die neue Stellung Rumaniens, wenn
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auch ziemlich unfreundlich und in beleidigender Form, an-
erkannt.

Man schien im Auslande der Ansicht zu sein, Rumanien be-
sitze keine Lebensfahigkeit, es sei lediglich ein vorlaufiges Staats-
wesen an der unteren Donau, das nur Bestand haben solle, bis
man zu einer endgultigen Losung der orientalischen Frage gelangen
werde '). Jedenfalls genierte man sich nicht im geringsten vor
einem Staate, den man trotz seiner langen, erfolgreichen und
glanzenden Vergangenheit als eine neue Bildung von zweifelhaftem
Werte, als ein Gnadengeschenk Europas im allgemeinen und Rufs-
lands im besonderen ansah. In einem gewissen Zeitpunkt arbeitete
Bismarck sogar darauf hin, zuerst Serbien die Unabhangigkeit zu
sichern, weil sich dieses Land dem Berliner Vertrage vollstandiger
und schneller gefiigt hatte; allerdings lebten dort unverhtiltnis-
mafsig wenig Juden, und vor allem befanden sich keine galizischen
Vagabunden darunter, die in Rumanien die Hauptmasse der mo-
saischen Bevolkerung ausmachten. Ehe Bismarck die einmal
schon so lenge verzogerte Anerkennung endlich dem schon recht
empfindlich gewordenen rumanischen Staate hinwarf, wollte er
auch die Eisenbahnfrage noch aus der Welt geschafft haben.
Durch die Konvention vom Oktober 1880 ubernahm Rumanien
die Verpflichtung, den Aktionaren aus dem Ertrage der strous-
bergschen Eisenbahnen die Verzinsung ihres Kapitals zu garan-
tieren; nur verlangte es als Gegenleistung, dafs der Sitz der Ge-
sellschaft nach Bukarest verlegt wurde; dies aber ward erst im
Mai 1882 durch ein Urteil des deutschen Reichsgerichts erreicht.
Spater ward dann durch Kauf das ganze Eisenbahnnetz erworben,
welches rumanische Ingenieure bis Virciorova fortgesetzt und mit
zahlreichen Seitenlinien, wie BuzIA-Mgranti oder der Pruthlinie
Dorohm-Jassy bereichert batten; als Calle F erat e R o min e er-
hielt es eine eigene Verwaltung und bildet jetzt die bedeutendste
Verkehrseinrichtung des ganzen Orients. Die Idee, in der Naha
von Silistrien eine Brucke zu erbauen, um das alte rurnanische
Gebiet mit der transdanubianischen Provinz zu verbinden, fiefs
man nach den Verwickelungen, die mit der Besetzung von Arab-

1) Sutherland S. Mill, Lord White (London 1902), S. 170.
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Tabia in Zusammenhang standen, fallen, und erst im Jahre 1890
wurde auf Staatskosten der Bau der Donaubriicke begonnen und
so eine Verbindung hergestellt zwischen den jenseitigen Eisen-
bahnen und der noch in tiirkischer Zeit entstandenen, durch
Englander erbauten Linie Cernavoda-Constants (Kilstendsche), die
bis zum Schwarzen Meere fiihrte. Die grofsartige SchOpfung
wurde im Jahre 1895 unter Entfaltung eines glanzenden offiziellen
Pompes dem Verkehre ubergeben. Nunmehr schritt man auch
zur Anlage eines modernen Hafens in Constants, von wo aus der
Weg zum europaischen und aufsereuropaischen Osten farte. Noch
vor der Vollendung dieses Hafens eroffnete die staatliche Donau-
dampfschiffahrtsverwaltung, die sich aus einigen wenigen der Salz-
verfrachtung nach Serbien dienenden Fahrzeugen entwickelt hatte,
sogar eine Seelinie, die nach dem ersten Plane ihre Fahrten viel-
leicht etwas zu. weit (bis Agypten) ausdehnen sollte.

Schon infolge des Pariser Vertrages war eine Kommission
eingesetzt worden, welche die notigen Vorarbeiten ausfiihren sollte,
um die Schiffahrt an den Donaumiindungen zu fordern. Dieser
europaischen Kommission hat der Handel im allgemeinen und
nicht zum wenigsten der der Uferstaaten recht viel zu verdanken.
Im Jahre 1866 batten sich die zusammenberufenen Vertreter der
Machte auch mit dieser Angelegenheit beschaftigt. Als Rufsland
die Erklarung abgegeben hatte, dafs es die Bestimmungen des
Pariser Vertrags hinsichtlich des Schwarzen Meeres nicht mehr als
bindend anerkennen konne und wolle, ward 1871 in London ein
neues Einvernehmen zwischen den Machten erzielt, und darin
ward auch bestimmt, dafs nach zwolf Jahren eine Donaukommission
zusammentreten solle, und durch den Berliner Vertrag ward sie
mit der Ausarbeitung eines besonderen Reglements beauftragt, das
Grundsatze fiber die Schiffahrt auf der Donau bis Galati auf-
stellen sollte. Von dort an aufwarts sollten namlich gemiifs dem-
selben Vertrage die anliegenden Staaten selbst die Flufshoheit er-
halten. Als die Zeit der Ausfiihrung herankam, stand allerdings
Osterreich nicht gerade in ausgezeichneten Beziehungen zu Ru-
manien.

Ehe aber noch etwas Weiteres geschah, vollzog sich 1881
ein seit langem vorhergesehenes Ereignis. Schon im Jahre 1877,
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bei der Erklarung der Unabhangigkeit, war offiziell in einem
Begeisterungsrufe der KOnigstitel gebraucht worden 1). Die Kronung
des jungst vollbrachten Werkes verzogerte sich jedoch, da sich die
Anerkennung der Unabhangigkeit noch geraume Zeit hinauszog,
und sie mufste dann einem giinstigeren Augenblicke vorbehalten
bleiben. Man fiirchtete vielleicht auch eine Opposition seitens
Rufslands, welches sich gegen den kleinen Waffenbruder diese
jungste Waffenbriiderschaft suchte man allerdings jenseits des
Pruth als eine Erniedrigung immer mehr zu vergessen zwar
hoflich, aber doch Behr kalt benahm. Im Marz 1881 hielt in der
Kammer der Abgeordnete Titu Maiorescu eine kraftvolle Rede,
in welcher er der herrschenden liberalen Partei den Vorwurf
machte, dafs ihr der unausloschliche Makel antidynastischer Ge-
sinnung anhafte. Diese Rede nahm das Ministerium zum Vor-
wand, urn Rumanien zum Konigreich zu erklaren, und die Opposition
brachte dem neuen Konige ein Geschenk dar, welches auch einigen
Wert besafs: einstimmig erklarten sich die Volksvertreter fur die
Annahme dieses neuen Titels (26. Marz). Konig Carol nahm die
Krone an, aber in Erinnerung an die auf den Schlachtfeldern
vollbrachten Taten keine andere als eine eiserne, die aus erbeuteten,
im Armeearsenale aufbewahrten Kanonen gegossen wurde. Am
nationalen Festtage, dem 10.122. Mai, der die Erinnerungen der
Nation mit denen der Dynastie vereinigte, fanden grofse Feierlich-
keiten statt.

Nach den Vorgangen von 1877-78 konnte in den leitenden
Kreisen Osterreichs leicht der Gedanke aufkommen, dafs sich
auch das Konigtum zu ZugestAndnissen an die gnadig zustimmen-
den Nachbarn ausniitzen lasse; denn der Graf Andrassy, der die
rumAnische Freundschaft zu schAtzen waste, war von der Leitung
der osterreichisch-ungarischen Politik zuriickgetreten.

Noch in demselben Monate, in dem in RumAnien die Krti-
nungsfeierlichkeiten abgehalten wurden, traten in Siebenbiirgen
hundertdreiundflinfzig Vertreter der miter der Stephanskrone leben-
den rumanischen Bevolkerung zu einer ersten Generalkonferenz
zusammen ; diese fafste einen in neun Paragraphen gegliederten

1) Memorien des Kolonels I. Alecsandri, des Bruders des Dichters, in
der Zeitschrift Literaturg qi art roming". Jahrgang IV (1899), S. 558.
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Beschlufs. An erster Ste lle einigte man sich dariiber, dafs die
einzig mogliche politische Haltung, die Passivitlit, unverandert bei-
behalten werden masse. Ferner aber wurden die Klagen, welche
die Rumanen gegen die ungarische Regierung und ihre Ent-
nationalisierungsabsichten erhob, in polemischen Schriften zur
Kenntnis des europtlischen Publikums gebracht. Das war ein
bedeutendes Ereignis, weil die rumanische Nation innerhalb des
ungarischen Staates vorher niemals als solche aufgetreten war,
aufser da, wo kirchliche Einrichtungen in Frage kamen ; jetzt
aber handelte die Nation im Einverstb,ndnisse mit ihrem national
ftihlenden Merits. Diese Bewegung war aber auch nicht im
geringsten Grade durch das Interesse irgendeiner der im Konigreiche
Ungarn herrschenden Parteien beeinflufst. Es existierte jetzt viel-
mehr eine eigene rumanisch-nationale Partei mit einem Programme,
an das sich jedermann halten mufste, und dies ist auch, mit
ganz wenigen Ausnahmen, durchweg geschehen.

Die osterreichisch-ungarische Regierung bertihrte dieser Vorgang
gewifs nicht Behr angenehm. Die offentliche Meinung in Rumanien
war nach den letzten Ereignissen noch angstlicher geworden als
ehedem, und die Opposition suchte nach einer Frage", um sie
in selbststichtiger Weise auszubeuten. Diese Tatsachen veranlafsten
das an sich schwache, lediglich fur die Kronungsfestlichkeiten
eingesetzte Ministerium des alten Demeter BrAtianu er war
der Bruder des bisherigen und nachmaligen Premierministers
dazu, in der Donauangelegenheit energisch aufzutreten. Man
sprach von der Absicht Osterreichs, fur sich die leitende Stellung
in einer einzusetzenden Donaukommission zu erringen, und dies
'Atte im Einklange mit dem im Jahre 1878 ihm erteilten Auf-
trage gestanden, die Felsenhindernisse am Eisernen Tore zu be-
seitigen.

Der ubrigens personlich recht gutmiitige Ministerpasident
erklarte demgegenuber mit grofser Energie, dafs er notigenfalls
die Interessen Rumaniens so zu verteidigen wissen werde, wie eine
Tigerin ihre Jungen". Bald ilbernahm Ion BrAtianu den Vor-
sitz im Ministerium, aber auch sein Kollege im auswartigen Amte
beging den Fehler, in der Thronrede ohne jedes Bedenken nicht
nur von den Besorgnissen zu sprechen, mit denen man bezuglich
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der Donau erfiillt sei, sondern auch von dem Vorwande" der
Viehseuchengefahr, den die Regierung der benachbarten Monarchie
beniitze, um die rumanische Ausfuhr zu verhindern. Dies fillirte
zu einer tibrigens sehr kurzen Unterbrechung der diplomatischen
Beziehungen zu Osterreich, war aber sicherlich in der Donaufrage
nicht niitzlich. Osterreich - Ungarn ging ruhig auf dem be-
tretenen Wege weiter, und die internationale Kommission, die
behufs Beratung caber die Schiffahrt an den Donaumundungen in
Galati versammelt war, nahm den Vorschlag des franzosischen
Delegierten Barere an. Demgemafs wurde in die neu einzusetzende
Kommission fur die Strecke OrschowaGalati, aufser den Ver-
tretern der Uferstaaten Rumanien, Serbien, Bulgarien und einem
Vertreter der ersten Kommission, auch das nicht als Uferstaat
in Betracht kommende Osterreich aufgenommen und ihm der Vor-
sitz gesichert. Die nach London berufene Konferenz der Machte,
an der Rumanien nicht als stimmfiihrende Macht beteiligt sein
konnte, weil es nicht zu den Grofsmachten gehorte, trat diesem
Beschlusse bei, befreite zugleich den russischen Kilia-Arm der
Donau von jeder Kontrolle und erweiterte das Gebiet, caber das
die alte europaische Kommission der Donaumundungen beraten
sollte, bis Braila.

Vom Standpunkte Rumaniens aus war das gleichbedeutend
mit dem Verluste der Donau", da von nun an in den eigenen
Gewitssern eine fremde Jurisdiktion existieren sollte, die nicht
einmal eine allgemeine europiiische war. Rumanien erhob Protest
und erklarte, dafs es sich den Verordnungen der Konferenz nicht
fligen werde. Das hatte ein recht verhangnisvoller Schritt werden
konnen, wenn nicht neu angeknUpfte Verbindungen, und zwar
mit dem bisherigen Feinde, die Lage verandert und die drohen-
den Mafsregeln im voraus illusorisch gemacht hatten.

Die Annaherung Rufslands an Frankreich, die sich nach dem
tiirkischen Kriege vollzog, war bald eine allgemein bekannte Tat-
sache. Die bisher rivalisierenden Machte mufsten Bich angesichts
der Moglichkeit, dafs zwischen diesen neuen Freunden eine Allianz
zustande kame, verstandigen, und seit langem schon waren deutsche
Ratschltige in Rom nicht nur geschatzt, sondern auch befolgt.
Im Februar 1883 bereits verriet der italienische Minister des
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Aufseren, dafs die Machte Mitteleuropas einen Btindnisvertrag zur
Aufrechterhaltung des Friedens geschlossen batten. Schon 1881 aber
hatte der Leiter des neuen Kurses auf dem Gebiete rumanischer
Kultur, Titu Maiorescu, welcher schon einmal vor 1876 Minister
gewesen war, in einem Aufsatze, der in der Dent sc h en Re vue
erschienen war, dargelegt, dafs die isolierte Stellung Rumaniens,
jetzt, wo die Neutralitatstraume vollstandig verschwunden seien,
wo die Allianz mit dem russischen Glaubensgenossen ihre offen-
kundigen Vorteile gezeigt habe, eine grofse, allem Erfolge hinder -
liche Gefahr bedeute und dafs notwendigerweise und, ohne dafs
irgendeine Sentimentalitat far seinen Entschlufs entscheidend
sei, Rumanien sich an denjenigen Staat anlehnen masse, der kein
wirkliches Interesse daran habe, seine Entwickelung zu storen.
Diesen Gedanken nahmen damals nur die wenigen politischen Ge-
nossen Maiorescus mit Beifall auf, wahrend die alten Konservativen
Bich sehr zuriickhaltend verhielten, die Liberalen wiederum mit
Fingern auf die Landesverrater" wiesen, die zwar russisch oder
iisterreichisch, aber nie und nimmer rumanisch sein ktinnten. Die
Streitigkeiten wegen der Donau waren nicht geeignet, einer An-
naherung an Osterreich Anhanger zu gewinnen, aber das gait nur
far die oberflachlich denkenden Kreise, wahrend andere eben darin
einen Beweggrund mehr zu einem solchen Schritte erblickten; denn
diese Annaherung war die einzig mogliche Losung der Frage. Der
Jungkonservative Carp hatte die Stellung eines Gesandten in Wien
wahrend und gerade wegen des Konfliktes eingenommen. Wahrend
des Sommers 1883 Osterreich hatte durch keinerlei Mafsregeln
auf die Widersetzlichkeit Rumaniens geantwortet ging der Konig
nach Berlin gelegentlich der Taufe des zweiten Sohnes des Prinzen
Wilhelm und besuchte auf der Rackreise den Kaiser Franz Joseph,
der ihn mit allen Freundschaftsbezeigungen aufnahm. Nun suchte
Bratianu den isterreichischen Kanzler Kdlnoky und dann Bismarck
selbst auf, und die Verstandigung Rumaniens mit Osterreich
aber nicht etwa eine Allianz war eine vollbrachte Tatsache,
zum Wohle des Friedens und der Kultur. Nachdem dies einmal
geschehen war, sahen dann auch alle folgenden Minister des Konig-
reichs ein, dafs dies die einzige nutzbringende Politik sei, und sind
ihr treulich gefolgt.
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Bei diesem ntichternen Vorgehen fehlte es an aller Romantik ;
es handelte Bich nicht urn eine Volkerverbruderung. Rumanien
verleugnete auch seine Volksgenossen in Ungarn nicht; eher waren,
nachdem die Einheit der literarischen Sprache wiederhergestellt
war, die Beziehungen zu ihnen inniger als zuvor, und Siebenburgen
gab nun den Rumanen den grofsten ihrer neueren Dichter: Gheorghe
Coctbuc. Die Nation verlor die entfernten, vielleicht unerreichbaren
Ideale doch nicht aus dem Auge, denn ein Volk braucht nicht
ausschliefslich fair die Gegenwart zu leben. Wenn auch die oster-
reiclaisch - ungarische Diplomatie den Kampf der ungarischen Re-
gierung gegen die Nationalitaten nicht verhindern oder wenigstens
lindern konnte, wenn auch die geplante magyarisch - rumanische
Verstandigung in nichts zerflofs, weil sie tatsachlichen Lebens-
interessen widerstrebte, so blieb Rum aniens Politik doch immer korrekt,
selbst dann noch, ale, wie im Jahre 1886, ein Zollkrieg infolge der
wirtschaftlichen Entwickelung Rumaniens ausbrach, denn dieses
wollte nicht nur eine eigene Industrie haben, sondern sie auch schtitzen.

Im Jahre 1884 kam das Kronprinzenpaar von Osterreich-
Ungarn nach Sinaia. Bei dieser Gelegenheit sprach man von
Freundschaftsbanden, die zum Wohle beider Staaten geknupft
seien". In demselben Jahre aber erschien die rumanische Kampf-
zeitung Trib u n a in Hermannstadt, und 1885 wurde von der
ungarischen Regierung der alte Geschworenengerichtshof fur Prefs-
prozesse in dieser sachsischen Stadt abgeschafft, weil er die ruma-
nischen Journalisten freigesprochen hatte.

Im Jahre 1892, ale die nationalen Verhaltnisse unertraglich
geworden, waren, versammelten Bich die Mitglieder der National-
partei, um ein Memorandum zu verfassen, welches dem Monarchen
in seiner kaiserlichen Residenz zu Wien vorgelegt werden sollte.
Die Deputation wurde nicht empfangen, aber bei ihrer Rtickkehr
wurde gegen die Parer ein Prozefs wegen Landesverrates an-
gestrengt. Unter diesen befand Bich auch der charakterfeste alte
Anwalt Ioan Refit und der Behr populate unierte Priester
V. Lucaci, die zu einer mehrjahrigen politischen Haft in Szegedin
und Vacz verurteilt wurden, und das machte in Ruma,nien einen un-
geheuren Eindruck (1894). Es entstand eine Liga fur die kulturelle
Union aller Rumanen" mit dem Sitze in Bukarest ; die hiesigen Stu-
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denten zogen mit Fahnen und unter patriotischen Rufen durch die
Strafsen ; die oppositionelle liberale Partei verlangte eine staatliche
Intervention zugunsten der verfolgten Stammesbriider, konnte aber
selbstverstandlich nichts erreichen. Als dann aber die Liberalen
wieder zu Macht gelangten (1895), bekannten sie sich als treue An-
hanger der Allianz mit Osterreich-Ungarn, die BrAtianu begriindet
hatte, und nunmehr wiihlten die Konservativen unter Fiihrung des
nach politischem Einflufs schmachtenden Rechtsanwalts Take Ionescu
in der sogenannten nationalen Frage". Schliefslich spalteten sich
auch noch die siebenburgischen Rumanen in Anhanger Sturdzas
und Ionescus; dadurch entzweiten Bich wieder die Fiihrer, und
dies hatte viel Unangenehmes im Gefolge. Die ungariache Re-
gierung aber, die ihre Zwecke unter jedem Regime gleich rack-
sichtslos verfolgte, loste das Nationalkomitee auf. Die national-
rumanischen Interessen, die in Siebenburgen und im Konigreiche,
gehen gegenwartig einer neuen Entwickelung entgegen, die
sich jetzt schon anbahnt und morgen vielleicht schon Fruchte
zeitigen wird.

Der neue Nachbar Bulgarien verhielt sich, solange dessen crater
Furst, der ritterliche Alexander von Battenberg, regierte, Rumanien
gegentiber sehr freundlich. Die beiden Herracher der Donaustaaten
besuchten sich oft und lebten im besten Einverstandnisse mit-
einander. Es dauerte aber nicht lange, und Furst Alexander, der
zu Staatsstreichen und Berufung russischer Ministerien gezwungen
wurde, betrachtete selbst, so wie andere, seine Stellung als er-
schiittert. Das Unvermeidliche, seinen Sturz , suchte er nun da-
durch zu verhindern , dafs er die von dem bulgarischen Volke
heifs ersehnte Vereinigung mit Ostrumelien durch eine neue voll-
endete Tatsache, wie sie am Balkan nicht befremden konnte, her-
beifiihrte. Aber da verlangte Serbien eine Kompensation fur die
Vergrofserung des wenig beliebten Nachbarlandes und griff des-
wegen sogar zu den Waffen. Furst Alexander begegnete jedoch
den Serben zu Sliwnitza in der Mile von Sofia und besiegte sie,
wUhrend den Vormarsch der Bulgaren der Einspruch Osterreichs

* **
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in Pirot aufhielt. Der Friede zu Bukarest (1886) bestatigte je-
doch nur, kraft des Drei-Kaiser-Einverstandnisses (September 1884),
den Status quo vor dem kleinen Kriege. Bald darauf sah Bich
der bulgarische Sieger durch einen Militaraufstand zur Abdankung
gezwungen, er kehrte zwar durch Rumaniens Hilfe in sein Land.
zuruck, aber ohne sich halten zu konnen. Ein Telegramm des
Zaren Alexander III. gab ihm den Rat, Bulgarien zu verlassen.
Die Zeit der bulgarischen Wirren hatte begonnen.

Ein Teil der bulgarischen Politiker bot dem rumanischen
Konig im Jahre 1887 die Krone dieses Landes an. Man nimmt
an, dieser Vorschlag sei zwar in Bukarest mit Wohlwollen auf-
genommen worden, aber das Dazwischentreten Rufslands und so-
gar Osterreichs habe den Plan vereitelt 1). Es ware jedoch ein
grofser Fehler und zugleich ein grofses Ungluck gewesen, wenn
das bulgarische Angebot angenommen worden ware; denn Ru-
manien ist nun einmal ein Nationalstaat mit nationalem Ideale; es
nimmt seine Aufgabe zu ernst und ist zu schwach, urn Abenteurer-
politik zu treiben. Die fur Rumanien einzig richtige Stellungnahme
war es vielmehr, den neuen Bulgarenfarsten Ferdinand von Ko-
burg und Stambulow, seinen befahigten Minister, zu unterstiitzen,
ale dieser versuchte, sich mogliehst von dem uberwiegenden rus-
sischen Einflusse zu befreien. Ale Stambulow zuriicktrat und dann
den Mordern zum Opfer fiel, wurde in dem benachbarten Staate
aus Opportunitatsgrunden ein neuer russenfreundlicher Kurs ein-
geschlagen. Die guten Beziehungen zu Rumanien wurden dadurch
geschwacht, und es kam sogar der Augenblick dies war nach
der Entdeckung der bulgarischen Agitation in Rumanien, die zur
Ermordung eines makedo-rumanischen Lehrers und Journalisten
fiihrte (Sommer 1900) , wo man heftige Noten wechselte. Und
weil das alte Steckenpferd der bulgarischen Opposition, die Rack-
eroberung der Dobrudscha, wieder zum Vorschein gekommen war,
mufste man sogar eine kriegerische Verwickelung flirchten. Aber ein
sinnloser, lacherlicher Krieg wurde gliicklicherweise vermieden, und
im Jahre 1902 reiste Konig Carol nach Bulgarien, wurde dort feier-
lich und dankbar empfangen und betete nach Verlauf von flinfund-

1) Vgl. Documents secrets de la politique russe en Orient (1881-1890),
par R. Leonoff (Berlin 1893). Die darin enthaltenen Briefe sind unzweifelhaft echt.
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zwanzig Jahren am Grabe seiner 1877 gefallenen Krieger, von
braderlichen Gefahlen far die jetzigen Herren des Nachbarstaates
beseelt. Die neu auftauchende makedonische Frage berahrt,
obgleich in der vielbesprochenen aufriihrerischen Provinz viele
Arominen leben und vom rumanischen Staate bei der Erhaltung
ihrer Nationalkultur vielleicht sprache man besser von einer
durch den arominischen Dialekt zusammengehaltenen Kultur, denn
dies warde zweckmafsiger sein unterstiitzt werden, Lebens-
interessen Rumaniens nicht, und es kann deshalb ruhig der Ent-
wickelung der Dinge zuschauen. Mit der neuerdings (Mai 1905)
erzwungenen Anerkennung der arominischen Nationalittit seitens
der Tiirkei kann Rumanien zufrieden sein.

Im Jahre 1886 bereits wurde das Gesetz angenommen, das
die Anlage von Befestigungen in der Umgebung von Bukarest und
in der unteren Moldau bestimmte, und diese Mafsregel erhoht
wesentlich die Widerstandsfahigkeit des Landes.

* **

Bei weitem das meiste von den soliden und nutzbringenden
Werken, die im Inneren Rumaniens seit 1880 zur Ausfahrung
kamen, wurde trotz der alten, nutzlos miteinander hadernden Par-
teien vollbracht, die in einem Lande, welches dringender Ruhe be-
darf, ein Element der Anarchie, des Unbestandes bilden.

Die Liberalen batten Bratianu und Rosetti Einflufs verschafft,
aber bald stellte sich heraus, dafs nur der erstere zum Regieren
befahigt war. Rosetti, ein zwar sehr ehrlicher und patriotisch ge-
sinnter Mann, schwelgte im Grunde bis zuletzt in seinen Jugend-
traumen einer interaationalen republikanischen Volkerverbruderung.
Bratianu dagegen erkannte, dafs die liberalen Idea le ein iiber-
wundener Standpunkt seien und dafs er sich bei Losung der
harrenden politischen Aufgaben nicht lediglich der aus der Oppo-
sitionszeit bekannten Eiferer bedienen konne. Durch seine sym-
pathische Personlichkeit, seine Wunder wirkende Tatigkeit und
semen unantastbaren, lauteren Charakter gewann er viele, welche
niemals zu seiner Partei gehort hatten, unter anderen den Fiirsten-
sohn D. Ghica; ja er scheute sich nicht, Jungkonservative und
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Altkonservative, wie Carp und Mavrogheni, im diplomatischen
Dienste des Landes zu verwenden. Vide AnhEnger erwarb er
sich auch in Lenten, die dadurch ihrem Privatinteresse am beaten
zu dienen meinten. Es gab gewifs Augenblicke, in denen er von
sich sagen konnte, dafs er die Nation reprasentiere.

Er griindete eine Reihe grofser Finanzinstitute oder brachte
sie in die line: eine Bodenkreditbank, eine Hypothekenbank fur
die Hausbesitzer und die Nationalbank. Er baute das Eisenbahnnetz
fast vollstandig aus, organisierte die Armee und prefste die zu den
Befestigungen notigen Mittel aus den nicht allzu willigen Kammern
heraus. Die Selbstandigkeit der Nationalkirche wurde in den Jahren
1882 bis 1885 in Konstantinopel erwirkt; die katholische Kirche
erhielt einen Erzbischof in Bukarest und einen Bischof in Jassy und
damit ibre endgultige, seit langem notwendige Verfassung. Meistens
mit Anleihemitteln durch die Ausgaben von Rententiteln konnte er
den Boden Rumaniens mit zahlreichen offentlichen Gebauden, Schulen,
teilweise neuen, teilweise prachtvoll, aber verschwenderisch und
nicht stilgerecht renovierten Birchen so Curtea - de - Arge§, die
Kathedrale zu Jassy u. a. bedecken. Unter ihm begann das wirt-
schaftliche Leben Rumaniens zum ersten Male lebhafter zu pulsieren.

BrAtianu berief auch im Jahre 1884 eine Konstituante, die das
Wahlgesetz andern sollte; aber dies trug ihm weiter nichts ein
als eine endgifitige Entzweiung mit Rosetti gelegentlich der dartiber
stattfindenden Debatten ; denn seine drei Klassen der Miller
waren nicht viel besser, als die vier der frilheren Zeit.

Aber eine andere, viel dringendere Frage nahm seine Auf-
merksamkeit in Anspruch. Die Mafsregeln von 1864 batten Bich
als ungentigend erwiesen, um den Bauern zu Wohlstand zu bringen
und ihn zur Wiirde des Burgers zu erheben, denn er hatte damals
seine Weidegerechtsame verloren, und ftir sein hausliches Vieh gab
es jetzt auf den ausgedehnten Landereien keine Weidegrunde mehr.
Uberdies war die Nachkommenschaft des Bauern zum Teile dem
Proletariat verfallen, denu jedes Kind mufate sich mit einem kleinen
Fetzen des zerstuckelten Besitztums, das nicht zur Ernahrung
ausreichte, begnugen. Das Gesetz hatte ihn zwar freigemacht, aber
ihn auch ganz ohne Schutz gegen seinen starken Nachbar und
ehemaligen Herrn gelassen. Dadurch war der Bauer in die ktinst-
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lichen, unlosbaren Netze der agrarischen Vertrage" (t o cm el I
agric ole) verstrickt worden und hatte far lange Zeit nicht nur den
Genufs der Frachte seiner Arbeit, sondern auch seine Bewegungs-
freiheit verloren. Ale sich der Staat 1872 ins Mittel schlug die
Konservativen hatten gerade die Macht in Handen leistete er
lediglich den Stgrkeren Hilfe und zwang die schuldbelasteten Bauern
mit militgrischer Gewalt zur Arbeitsleistung auf dem Acker. Die
Zuweisung von Grund und Boden aus den Staatsdomanen an die
jungen Soldaten, welche am Unabhangigkeitskampfe teilgenommen
batten, kam nur etwa 40 000 Familienhauptern zugute, deren
Nachkommen spgterhin infolge der iiblichen Teilung beim Erb-
gange ebenfalls Gefahr liefen, um ihren Besitz zu kommen. Wie
traurig die Lage der Bauern war, zeigt am beaten das Gesetz
vom 13. Mai 1882 ; der Staat gruff damit ein und sicherte jedem
wenigstens zwei freie Tage in der Woche, die der Arbeit auf dem
eigenen verwahrlosten Acker gewidmet rein sollten. Zugleich
wurden die besonderen agrarischen Vertrage" abgeschafft, und
die Dauer solcher Vertrage auf ein oder hochstens zwei Jahre
festgesetzt. Eine schreckliche Krankheit, die Pellagra, durch
schlechte Ernahrung mit verdorbenem Mais hervorgerufen, forderte
so viele Opfer, dafs man ihre Zahl allein im Jahre 1902 auf
40 000 schatzte. Dazu lebten, wie friiher, die Mitglieder der
herrschenden Klassen zum Teil im Auslande, verpachteten ihre
Giiter oft an Fremde in der Moldau an Juden, so dafs ein
reicher Jude dort heute noch ein kleines Fiirstentum als Pacbter
regiert, in der Walachei an Griechen oder Bulgaren, vergeudeten
alles und liefsen, ohne an Bodenmeliorationen zu denken, immer
weitere Strecken bebauen, so dafs die Produktivitgt des Bodens
und die Qualitat der Produkte merklich sank. Wahrend endlich
die Universitaten und viel zu zahlreichen Lyzeen und Gymnasien
.alle Gunst genossen, entsprach bis 1888 der Volksschulunterricht
durchaus nicht den zu stellenden Anforderungen. In diesem Jahre,
gleich nach dem Falle Brgtianus, kam es zur ersten sozialen Re-
volution unter den Bauern; sie wurde militarisch unterdrackt, aber
irrtumlich wollten die leitenden Kreise darin nur die Frachte rus-
sischer Wuhlereien erblicken.

In seinen letzten Jahren hatte Brgtianu schlechte Gehilfen

,
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und war aufserdem made und krank. Die Konservativen batten
sich im Jahre 1880 unter Lascar Catargiu zum ersten Male ale,
Partei konstituiert, aber sie wollten das von den sogenannten

Junimiaten", d. h. den Jungkonservativen, angebotene Programm
mit seinen sozialen Reformen zugunsten des Volkes, mit positiven,
realpolitischen, wohliiberlegten Mafsregeln nicht annehmen, und so.
hielten Bich die letzteren, ihrer Stunde harrend, =tick. Mit den
Altkonservativen dagegen vereinigten sich viele unzufriedene
Liberale, auch Kogalniceanu: das waren die sogenannten Dissi-
denten und alle moglichen jungen Barschchen, die eine Rolle spielen
wollten. Der Feldzug verlief ziemlich west: Angriffe auf die Dy-
nastie, Demonstrationen, die sich gegen die Person des Konigs.
richteten, tumultuarische Versammlungen in der Hauptstadt und
der Provinz gaben ihm sein eigentiimliches Geprage. Die gleich-
zeitig bei der Verwaltung des Kriegsministeriums aufgedeckten
Unterschleife machten die Situation noch schwieriger. Bratiann
bekampfte zwar bis zuletzt die parlamentarische Opposition und
die Strafeenunruhen, aber schliefslich, im Marz 1888, mufste er
zuriicktreten und starb nach einigen Monaten.

Der Konig berief sein neues Ministerium mit Theodor Rosetti
an der Spitze aus solchen politischen Fahrern, die sich an der
larmenden Agitation nicht beteiligt hatten, und das waren die-

Junimisten". Diese veriiffentlichten so etwas war in Rumanien,
bisher noch nicht geschehen ihr Programm in der offiziellen
Staatszeitung. Wenn sie auch, ale eine kleine Partei, nicht den
Mut besafsen, entscheidende Mafsregeln zugunsten der Bauern
zu fordern 1), so leisteten sie doch den Staatsfinanzen und dem
wirtschaftlichen Leben einen grofsen Dienst dadurch, dafs sie die
Goldwahrung einfiihrten. Eine Konvertierung der Staatsschuld
verlief unter dem Finanzminister Menelas Germani ebenfalls sehr
vorteilhaft; demselben ist auch die Einfahrung der Goldwahrung-
(1888) zu danken. Endlich wurde die Frage der Thronfolge durch
die im April 1889 erfolgte Veroffentlichung der seit 1880 gefiihrten
Verhandlungen mit der Familie des Konigs entschieden: Ferdinand,.

1) Das Gesetz von 1889 gestattete den Verkauf der Staatsdomanen an die
Bauern nur in kleinen Parzellen.
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der zweite Sohn Leopolds, des glteren Bruders von Bonig Carol I.,
wurde als Thronerbe ins Land berufen 1).

Schliefslich mufsten sich die Junimisten dennoch mit den
von ihnen so verschiedenen glteren Briidern vertragen (Juni 1889),
um ein Ministerium zu schaffen, das allerdings nicht einmal ein
Jahr bestanden hat. Diesem Ministerium G. Manu folgte ein anderes,
das sich aus Altkonservativen und dissidenten Liberalen zusammen-
setzte; in ihm fiihrte der General Florescu den Vorsitz. Aber
es vergingen doch noch einige Monate, ehe die endgiiltige dauernde
Zusammensetzung gefunden war (Dezember 1891) : die Fiihrer der
Alt- und Jungkonservativen, Catargiu und Petra Carp, wirkten jetzt
zusammen. Dieses Ministerium hat bis Oktober 1895 Bestand ge-
habt, und hat sich durch mehrere wichtige Reformen ausgezeichnet.
Die neuen Unterrichtsgesetze wurden ausgearbeitet (Take Ionescu);
die Liberalen setzten dieses Werk fort (Minister Haret), und die da-
durch hervorgebrachte Belebung der Dorfer wird unschatzbare
Folgen haben 2). Unglucklicherweise geriet das von dem zweiten
liberalen Ministerium (P. S. Aurelian) vorgelegte Projekt, eine
bauerliche Kreditkasse, Casa Rur al g, zu grunden, in Vergessen-
heit, und erst in allerjungster Zeit bat man nach dem Beispiele
Siebenburgens begonnen, mit den Ersparnissen der Bauern selbst
Dorfbanken zu griinden.

Durch eine Intrige, die sogenannte Affare Ghenadie, wurde im
Dezember 1896 das erste Ministerium Sturdza gestiirzt; es handelte
sich um die Absetzung des verrufenen Metropoliten Ghenadie, die
in sehr unzarter Weise geschah. Durch eine zweite verlor Aurelian
die ihm zeitweilig anvertraute Regierung, und durch eine dritte In-
trige Sturdza wurde beschuldigt, die siebenburgischen Rumgnen an
die ungarische Regierung verraten zu haben fiel Sturdza zum
zweiten Male (April 1899). Zugleich starb der zu seinem Nach-

1) Vgl. MWenirea tronului Romitnie (Bukarest 1889). Kronprinz Ferdi-
nand vermahlte sich am 29. Dezember a. St. 1892 mit der Prinzessin Marie,
der Tochter des Herzogs von Edinburg and Enkelin der damals regierenden eng-
lischen Konigin. Der Ehe sind die Prinzen Carol (geb. 1893) and Nikolaus und
zwei Prinzessinnen entsprossen.

2) Vgl. das jungst erschienene Werkchen Ha r e t s: Chestia taraneasca,
(Die Bauernfrage, Bukarest 1905).
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folger ausersehene alte Catargiu. Durch eine Intrige spaltete sich
schliefslich die vereinigte konservative Partei wieder in die ehemaligen
Junimisten und die Altkonservativen; die letzteren gelangten ans
Ruder und schlossen dann abermals einen Pakt mit den Gegnern.

Die Finanzlage war um diese Zeit sehr ernst geworden. Bis
zu einer Milliarde war die Staatsschuld gestiegen, die zwar zum
Teil dazu gedient hatte, die Bedarfnisse des Landes zu befriedigen,
zum Teil aber auch von der Parteiwirtschaft verschlungen worden
war; denn im Interesse der Parteien gab es viele zu gut bezahlte
Beamte, viele noch recht junge Pensionare, viele Nationalbeloh-
nungen and Wahlunkosten. Das Jahr 1900 brachte eine agra-
rische Katastrophe; man mufste eine Anleihe kontrahieren, wahrend
der stidafrikanische Krieg alles Kapital in Anspruch nahm. Und
diese Anleihe von 175 Millionen kam nur unter unerhorten Be-
dingungen zustande ; unter anderem mufste die Regierung ein
Schiedsgericht in der unsauberen Aare eines franzosischen finan-
ziellen Abenteurers ubernehmen, and die Frist fur die Rackzahlung der
ganzen Summe betrug nur vier Jahre. Das Ministerium Carp war be-
reits zu finanziellen Reformen entschlossen, ale es einer neuen Intrige
der Altkonservativen zum Opfer fiel (Februar 1901). Durch ein
mutig angewandtes Sparsystem ist es dann dem darauf folgen den
Ministerium Sturdza gelungen, die finanzielle Gefahr zu beseitigen.

Das neue Ministerium Sturdza hat nicht einmal ganz vier Jahre
bestanden , obwohl es ein langeres Leben verdient hatte. Neben
dem Prasidenten, der seine guten Charaktereigenschaften, Pflicht-
gefuhl, eine fur sein Alter er ist zweiundsiebzig Jahre alt
geradezu erstaunliche Arbeitskraft und Arbeitsfreude , unantast-
bare Uneigennatzigkeit und unwandelbare Treue gegen seinen
Konig bewahrt hat, wirkten mit Verstandnis und Eifer der Finanz-
minister, Emil Costinescu, und der wieder zum Minister des Unter-
richts ernannte Professor Spiru C. Haret. Ersterer hat die
175 - Millionenanleihe konsolidiert, wahrend Bich Haret urn die
Forderung der ganzen geistigen Kultur im Bauernstande mit
wirklich patriotischer Liebe bemahte. Auch ale Kriegsminister
hat Sturdza, obgleich er seiner Partei die Lorbeeren siegreicher
Sparsamkeit retten wollte, viel Gutes geleistet.

Die Opposition war in sich gespalten ; die Junimisten (Jung-
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konservativen) verhielten sich reserviert und glaubten sich durch
ein wurdiges, ritterliches Benehmen dem Konig empfehlen zu konnen.
Dagegen bedienten sich die Altkonservativen im Verein mit den
ehemaligen Radikalen und allerlei Strebern beim Kampfe aller mog-
lichen Waffen, bis zu den niedrigsten; das war die praktische Politik
Take Ionescus, dessen Ansehen taglich wuchs, wahrend G. Gr. Canta-
cuzino als Fahrer anerkannt wurde. Nicht selten wurden Skandal-
affaren erfunden; einige nichtswurdige Matter erdreisteten sich so-
gar, nach den Belgrader Mordszenen (im Juni 1903) den alten
Konig mit dem Schicksale Alexanders I. von Serbien zu bedrohen.

Zugleich spalteten sich die Liberalen in eine Gruppe, die
sich mit der ruhigen, etwas altlichen Politik Sturdzas einverstanden
erklarte , und in die Gruppe der Jungen, der teilweise friihere
Sozialisten a,ngehorten und die ein energisches Auftreten zugunsten
der grofsen Fragen der Zeit forderte. Die beiden Brader Loan
und Vintila Brgtianu, die Sane des ehemaligen Diktators, waren
die Faker der letzteren. Sturdza wurde besiegt, aber der Konig
berief nun nicht die fahigen, edelgesinnten und dynastisch treuen
Junimisten , die allerdings nur fiber wenige Wahler verfilgten,
sondern die an der Spitze einer zahlreichen , bunten Menge zum
Sturm eilenden Altkonservativen (Ende 1904 a. St.).

Das neue Ministerium, in welchem Take Ionescu die Finanzen
tibernommen hat, erzwang sich riicksichtslos eine aberwiegende
Mehrheit bei den Wahlen. Es hat aber jetzt mit den Folgen der
-oppositionellen Vergangenheit der eigenen Partei zu kampfen, mit
den drohenden Wellen, welche diese selbst heraufbeschworen hat.

* *

Das rumanische Volk braucht noch lange ernste Arbeit.
Eine energische Agrarreform, die Einfahrung eines tachtigen Volk-
schulunterrichts, die Unabhangigkeit der Verwaltungsbeamten vom
politischen Regime, eine Steuerreform, die Starkung der nationalen
Kultur und damit des nationalen Bewufstseins innerhalb seiner
-ethnographischen Grenzen, das sind die notwendigen Vorbedingungen
eines kraftigen Aufschwungs. Die jangste Generation scheint diese
schwere Aufgabe iibernehmen zu wollen.
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Wenn man die Entwickelungsgeschichte eines Volkes voll
kommen verstehen will, ist es unerlarslich, sich auch mit dessen,
gegenwArtigen Verhaltnissen, dem Endergebnis jener, vertraut zu

1) Ale neuere allgemeine Werke fiber Rumanien waren noch, aufser den
in der Bibliographic) des siebenten Abschnitts, S. 207 erwiihnten, folgende zu,
nennen, obgleich keines wirklich befriedigt:

1. Benger, Rumanien, ein Land der Zukunft; es gibt auch eine zweite
Ausgabe Rumanien im Jahre 1900" (Stuttgart 1900), eine englische und eine
franzosische Obersetzung. Das Buch enthalt viele statistische Tabellen, im ubrigen
aber ist es ganz verfehlt.

2. A. Richard, La Roumanie a vol d'oiseau (Bukarest 1900). Das un-
zuverlassige Werk eines Ingenieurs , der nur die Industrie und die produktive-
Kraft des Landes beriicksichtigt.

3. A. A. S t o ur d z a, La terre et la race roumaine (Paris 1904). Umfang-
reiche Kompilation mit vielen Bildern und mit einigen ofliziellen statistischen
Ziffern.

Die gut gescbriebenen Aufsatze von Andre Bellessort in der Revue des
deux mondes und der Renaissance latine, Jahrgang 1905, sind Behr vorsichtig
zu benutzen. Der Verfasser hat sie auch zusammen als Buch La Roumanie-
contemporaine" (Paris 1905) erscheinen lessen.

Fur die friihere Zeit kommt die Publikation von Odobesc u, Notice stir
la Roumanie, principalement au point de vue de son economic, rurale, industrielle
et commerciale (Paris 1868) in Betracht.

Diesem schonen Werke entsprechen die neueren Publikationen der ver-
schiedenen Ministerien, die fiir die Pariser Weltausstellung von 1900 in frau-
zosischer Sprache verfafst wordea sind, namlich:

Notice stir les forets du royaume de Roumanie (1900).
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mnachen. Damit erst findet in diesem letzten Abschnitt die Dar-
atellung der zweitausendjahrigen Geschichte des rumanischen Volkes
ihren Abschlufs.

Es ist unmoglich, zuverlassig die Zahl der Rumanen anzugeben,
die heute innerhalb und aufserhalb des rumanischen Staates leben.
Die Statistik ist zwar im Konigreiche ziemlich entwickelt, aber
es gibt keine wissenschaftlich vorgebildeten statistischen Beamten

man behilft sich mit Polizeibeamten, denen Volksschullehrer
zu diesem Zwecke beigegeben werden, und ebenso mangelt
es an der notwendigen nachherigen Kontrolle ihrer Arbeiten.
Aber far die auslandischen Rumanen im besonderen ist die Sta-
tistik meist erst recht mangelhaft. Dazu tragt die den Rumanen
nicht allzu freundliche Gesinnung der damit beauftragten Beamten
bei sowie in gewissen Gegenden, namentlich in den Stadten, die
Mehrsprachigkeit der Rumanen, so dafs sie in diesem Falle leicht
der vorherrschenden Nationalitat zugerechnet werden konnen. Von

N. Coucou St., Sur les petroles de Roumania (1900).
G. N. Nicoleano, La lutte contre le phylloxera (Bukarest 1900).
L'enseignement public en Roumanie (1900).
Griull;ii fainurilelu1, porumbul qi malaiul din morXritul indigen (Bukarest 1899).
Les routes en Roumanie (Bukarest 1900).
G. N. Nicoleano et V. S. Brezeano, Etat de l'arboriculture en Rou-

manie (Bukarest 1900).
Les Monopoles de l'Etat (Bukarest 1900).
G. N. Nicole an o, Introduction it l'ampelographie roumaine (Bukarest 1900).
Von den zahlreichen Reisebeschreibungen der Fremden waren nur folgende

zu verzeichnen:
Samuelson, Roumania, past and present (London 1882).
Rudolf Bergner, Rumanien , eine Darstellung des Landes und der Leute

(Breslau 1887).
Mrs. Walker, Untrodden paths in Roumania (London 1888).
Edouard Marbeau, Un nouveau royaume (Paris 1881, Sonderabzug aus

der Zeitschrift le Contemporain").
Das Werk von G u b ern a ti s , La Roumanie et les Roumains (Florenz 1898),

ist wertlos.
Fur das soziale Leben kommen drei Broschiiren des Verfassers in Betracht:

La vie intellectuelle des Roumains en 1899 (Bukarest 1899); Opinions perni-
cieuses d'un mauvais patriote (Bukarest 1900, S. 61f.: Partis politiques en
Roumanie an XIX e siecle"); Scenes et histoires du passe roumain. Un proces
de denationalisation (Bukarest 1902, S. 54f.: Entwickelung der Franz5sisierung
der Aristokratie).
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der Anzahl der MakedorumAnen" oder, wie sie bier genannt
warden, der Arominen kann man sich erst recht keine richtige
Vorstellung machen. Der unparteiische Forscher Weigand, der
aber nur einige Teile des ausgedehnten und in einzelnen Kolonien
bis weft nach Bulgarien, Bosnien und Griechenland reichenden
Arominengebietes untersucht hat, schatzt diese losgetrennten und
vielleicht aussichtslos verlorenen Romanen der Balkanhalbinsel nur
auf etwas ilber 100 000. Der Rumane Nenitescu, der jedoch keine
wissenschaftliche Vorbildung besafs, der dasselbe Gebiet nur fluchtig
durchreist hat und nur mtindliche, nicht allzu sichere Erkundi-
gungen einziehen konnte, kommt dagegen zu der unglaublichen
Zahl von 861 000 Seelen. Die ttirkische Statistik, die, da sie mit
der Steuererhebung verbunden ist, die Wahrscheinlichkeit einiger
Genauigkeit fur sich hat, rechnet zu den Griechen alle Christen,
die den okumenischen Patriarchen all Kirchenoberhaupt anerkennen,
wie sie andrerseits alle Untergebenen des bulgarischen Exarchen als
Bulgaren betrachtet. Nun haben aber die Arominen keine eigene
Kirche und existierten folglich nach der althergebrachten Begriffs-
welt der Ttirken iiberhaupt nicht; erst im Mai 1905 hat ein kaiser-
licher Erlafs ihre Nationalitkt ausdrticklich anerkannt. Dazu kommt,
dafs nur sehr wenige dieser Arominen ausschliefslich ihre eigene
Sprache beherrschen ; am beaten steht es noch bei den Frauen.
Diese fleifsigen Handwerker und ruhrigen Kaufleute sprechen viel-
mehr das Griechische ausgezeichnet und sehr oft aufserdem noch eine
slavische Sprache. Die Reichen und Gebildeten betrachten sich
in ihrer Mehrheit bis heute mit Vorliebe als Hellenen", und
dazu hat die hellenistische Propaganda nicht wenig beigetragen.
Das rationale Bewufstsein ist nur bei einigen wenigen entwickelt,
und diesel Bewufstsein kann nicht begrenzt a r o mi nisch, son-
dern mtifste r u man isch rein, und filr die braven Leute ist das
Rumanische doch eine mehr oder weniger fremde, nur in der Schule
erlernte Sprache! Unter diesen Verhaltnissen braucht man sich
nicht zu wundern, wenn die Verteidiger der hellenistischen Ex-
pansionsidee nur einige tausend Arominen kennen wollen.

Auf einem anderen Gebiete, in der osterreichischen Bukowina,
machen die Ruthenen immer weitere Fortschritte in der Ent-
nationalisierung ihrer rumanischen Dorfnachbarn. Der ganze nord-

                     



Bevolkerungszustande. 383

lithe und ostliche Teil des Landes, besonders die Gegend zwischen
dem Dnjestr und dem Pruth, ist zum grofsten Teile als beinahe
vollig verloren zu betrachten. Wenn der Bauer, der noch immer den
ehrwiirdigen historischen Namen TAutul tragt, tiberhaupt russisch
sprechen kann , wird er gewifs als Ruthene in die statistischen
Tabellen eingetragen. Bei vielen gemischten Ehen, zwischen Ru-
manen und Ruthenen auf dem Lande, zwischen Rumanen, Deutschen
und den verschiedenen Slaven in den Stadten, uberwiegt der fremde
Charakter, und die Statistik zieht gem ihre Schliisse daraus 9.

Ebenso haben sich viele rumanische Dorfer im ungarischen
Marmaros zur ruthenischen Nationalitat bekannt. Im szeklerischen
siidostlichen Winkel Siebenbiirgens finden sich ebenfalls zahlreiche
Bauern, die ihrer Religion nach Rumanen sind, da sie sich zur
griechisch - orientalischen Kirche halten und von dem rumknisch-
nationalen Priester die Sakramente empfangen ; sie tragen auch die
unverkennbare rumanische Tracht, und rumanische Gebrauche be-
herrschen vollig ihr gesellschaftliches Leben ; den rumanischen
Aberglauben , die rumanischen Weisen und 'Mize haben sie bei-
behalten ; nur rumanisch sprechen die armen , guten Leute nicht,
selbst dann nicht, wenn sie mit einem ausgesprochenen Stolze
wie bei alien ihren Stammesgenossen die Worte aussprechen:
))Ich bin ein Rumane!" Wohl konnen sie in einigen Jahren in
der Dorfschule auch diese ihre Sprache wiedererlernen, damit sie
die Predigt ihres geliebten Seelsorgers endlich verstehen, aber bis
dahin sind sie fur die Statistik und die Staatsethnographie des
Konigreiches Ungarn Magyaren 2).

Umgekehrt leben in der Moldau: in dem Tale des Slanic, an
mehreren Punkten des Gebietes zwischen dem Gebirge und dem
Sereth, sowie auch in einigen Dorfern jenseits dieses Flusses (so
z. B. in zwei DOrfern des Bezirks Tecucl und in der Vorstadt
von Hy, in den sogenannten Corni) Magyaren, die im 13. Jahr-
hundert unter dem Schutze des ungarischen Staates von den
Karpathen herabgestiegen sind. Die Kolonisation der Fiirsten
und Bojaren hat ferner auch dazu gefiihrt, dafs recht grofse magy-
arische Dorfer mitten im Bezirke Roman entstanden sind. Jetzt

1) S. auch Rutenisarea Bucovina de un Bucovinean (Bukarest 1904).
2) Vgl. auch Augustin Paul, Intre Somes si Prut (Bukarest 1905).

                     



384 1. Kapitel.

tragen diese Bauern die rumanische Volkstracht und zwar die
alteste, originellste und schonste; beinahe alle kennen die ruma-
nische Sprache, mancher sogar besser als seinen eigenen csdn-
goischen, szeklerischen oder magyarischen Dialekt. Sie bekennen
Bich auch als Rumanen, aber ffigen hinzu katholischen Glaubens",
gehoren der romisch-katholischen Kirche an und schliefsen keine
Ehen mit den griechisch-orientalischen Rumanen, die sie als Heiden
betrachten, wahrend sie bei diesen selbst als schmutzige Lateiner"
verschrieen sind. Die gutmtitige rumanische Statistik betrachtet
diese interessanten, auf rumanischem Boden ansassigen Fremden"
als Ungarn", und so werden sie auch von alters her genannt.

Trotz ihrer unausbleiblichen Mange! gibt die russische Sta-
tistik die Anzahl der bessarabischen Moldauer" sie nennen
sich selbst, gerade wie die Rumanen der Bukowina es zu tun
pflegen, nie anders, und der Name Rumanen" wird von den rus-
sischen Beamten nur den fremdlandischen Rumanen beigelegt
ziemlich richtig an: nattirlich werden nur diejenigen Bauern so be-
zeichnet, die nur Behr wenig Russisch ktinnen oder sogar dessen
vollstandig unkundig sind.

Nach diesen notwendigen Vorbemerkungen konnen wir
unter Weglassung der Arominen berechnen, dafs die Rumanen
ein Volk von etwa zehn Millionen darstellen. Der Staat Rumanien
beherbergt sechs Millionen davon, Siebenbiirgen und das tibrige
Ungarn beinahe drei Millionen (nach der offiziellen Berechnung
vom Jahre 1900: 2 799 479), die Bukowina caber 200 000 (Sta-
tistik von 1890: 208 300 neben 268 000 Ruthenen, die mithin
die Majorititt der bauerlichen Bevolkerung bilden sollen), das
russische Bessarabien (nach den offiziellen Angaben des Jahres
1890/91) caber 1 000 000 (1 089 995). Eine bedeutende ruma-
nische Bevolkerung, die etwa auf 200 000 Seelen zu schatzen
ist, lebt auch auf dem rechten Donauufer und besitzt bulgarische
bzw. serbische Staatsangehorigkeit. Sparliche rumanische Inseln
finden sich auch jenseits des Dnjestrs, auf dessen linkem Ufer, in
DOrfern und Marktflecken (wie in Mohiln russ. Mogilew, und in
Dubasari) und Ms in den Bezirk Cherson hinein, ja sogar in den
Ansiedelungsdorfern des Kaukasus. In Galizien sind rumanische
Kolonisten, die dort einst die walachischen Dorfer" bildeten, langst
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verschwunden 1). Aus der rumanischen Vergangenheit einiger Orte
im ma.hrischen Gebirge sind nur Namen wie Walachisch-Meseritz
usw., Gebrauche und vereinzelte Worte ubrig geblieben; die ruma-
nische oder besser rumerische" Sprachinsel in Istrien geht ihrem
vollstandigen Untergange entgegen und bildet jetzt nur eine ethno-
graphische Kuriositat, und dasselbe gilt von den Resten der Wlachen"
(arominischer Farbung) in den dalmatinischen und bosnischen Alpen.

Auf beiden Ufern der Donau, in den Karpathen und im
Hamus zwischen dem Schwarzen Meere, Pannonien und dem
Adriatischen Meere hat sich das rumanische Volk ethnographisch
gebildet. Die Thrako-Daken und besonders fir die Arominen
die Illyrier und Dalmaten sind als Basis zu betrachten: von ihnen
ruhrt das meiste rumanische Blut her. Die romische Kolonisation,
die im besonderen auch solche osteuropaische und sogar asiatische
Elemente in das Land brachte, hat die Bevolkerung keineswegs
romisch gemacht, obgleich sie ihr die Sprache aufgedrungen und
aufgezwungen hat. Die Slaven haben in jeder Hinsicht viel
weniger beigetragen, als man gewohnlich annimmt.

Die Balkanhalbinsel ist spater den Slaven anheimgefallen;
von ihnen wurden die Romanen in dem thessalischen Gebirgs-
kessel eingeschlossen und gelangten von dort aus mit ihren Herden
in den Pindus und gelegentlich auch in den Hamus. Die
Donauebene dagegen blieb far die Streifziige, Kriege und Siede-
lungsanderungen der Barbaren frei. Das verjagte romanische
Element suchte einen besser geschutzten Aufenthalt als die un-
durchdringlichen Welder dieser Ebene: im Gebirge lebten sie als
Hirten, und einige Gruppen gingen sogar bis Koch nach Galizien
binauf. Nachdem die Tatarenherrschaft verschwunden war, breiteten
sich die Rumanen nach alien Richtungen hin unter ihren Wojwoden
aus, die bald richtige Staatsoberhaupter wurden; die russischen
Eindringlinge am Pruth und Dnjestr dagegen verloren sich all -

mahlich in dem machtigen Strome der neuen Kolonisation. Von
den Fremden blieb jenseits der Karpathen nur die ungarische Insel
ubrig, wahrend auf dem ungarischen Plateau des siebenbiirgischen
Landes die Stadte den Sachsen gehorten und die Grenzwacht von

1) S. Has dell, Archive istorick, III. Im allgemeinen ist hinsichtlich der
Bestandtoile des rumanischen Volker, Bd. I, S. 86 ff. zu vergleichen.
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den Szeklern gehalten wurde; nur hier und da bereicherten ungarische
Ansiedelungen die ethnographische Mannigfaltigkeit des Landes.

In diesem Zustande befanden sich die Bevolkerungsverhalt-
nisse im grofsen rumanischen Lande" gegen das Jahr 1350.

In spaterer Zeit kamen Sachsen, Ungarn, Deutsche aus Ga-
lizien, Armenier und schliefslich Juden in die rumanischen Stadte
der beiden Fiirstentiimer. In der Donauebene nisteten sich hier
und da Tiirken ein, Stidbessarabien wurde von den Tataren be-
setzt. Von den Zugen Mirceas in 14. Jahrhundert an bis herab
zur grofsen bulgarischen Auswanderung von 1830, wahrend
Mustafa-Pascha von Skodra grausam im Lande herrschte, kamen
Bulgaren gruppenweise auf das linke Donauufer,, aber nur die
letzten Ankommlinge haben noch die Kennzeichen ihrer Nationali-
tat behalten ; in der Nahe von Bukarest, in Dudelti-Cioplea leben
auch katholische Bulgaren, die erst in jungerer Zeit eingewandert
sind. In viel geringerer Zahl sind Serben zu uns gekommen,
und zwar nur in das Oltland. Neue, von Bojaren in der Zeit des
ausgedehnten Ackerbaues gegrundete Dorfer haben der Moldau auch
eine ruthenische, ja sogar eine russisch-bessarabische Bevolkerung
in den Bezirken Dorohoiti, Botqan1 und Suceava zugefahrt. End-
lich und besonders nach dem Jahre 1774 kamen unaufhorlich
fremde, namentlich deutsche Handwerker nach Rumanien, und
deutsche Kaufleute gesellten sich ihnen nach den fiinfziger Jahren
des 19. Jahrhunderts zu.

Eine genaue Statistik der Bulgaren in der Donauebene, be-
sonders in den Bezirken Ilfov, V1aca und Teleorman, weniger im
Bezirke Dolj, ist beinahe unmiiglich, da ihre Romanisierung tag-
lich fortschreitet und viele Elemente Bich in der Ubergangsperiode
befinden. Allzu grofs ist ihre Zahl sicher nicht, und nirgends
bilden sie kompakte Massen ; die meisten von ihren Dorfern haben
sogar eine gemischte Bevolkerung. Die russischen, d. h. ruthenischen
Dorfer sind kaum erwahnungswert: in ftinfzig Jahren werden sich
nur noch die Familiennamen und die Gesichtszuge der Fremden
erhalten haben. Die Ungarn, die gutgebaute katholische Birchen
besitzen und von eifrigen katholischen Priestern, meistens Franzis-
kanern italienischen Ursprungs bzw. seit einiger Zeit auch ein-
heimischen denn drei Seminare, in Bukarest, Jassy und Halaucevti
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(Bezirk Roman), dienen ihrer Ausbildung geistlich versorgt werden,
ktinnen auf eine langere Erhaltung ihrer Nationalitat rechnen, aber
trotz aller Anstrengungen des magyarischen Patriotismus in Ungarn
ist eine Wiedererweckung des nationalen Bewufstseins bei ihnen ganz
unmoglich, selbst wenn der rumanische Staat, wie er es bisher getan
hat, der ihm feindlichen Propaganda auch ferner keinen Einhalt
gebietet. Der Versuch, einige Gruppen der Csang6 nach Ungarn
biniiberzulocken und dort anzusiedeln, ist vollstandig mifslungen 1).

Die urspriingliche fremde Bevolkerung der Stadte ist all-
mahlich in der rumanischen aufgegangen ; Cimpulung z. B. ist
schon seit dem 18. Jahrhundert eine rein rumanische Stadt. Nur
in denjenigen Stadten, die nach dem Vertrage von Adrianopel
(1829) auf den Triimmern der ehemaligen turkischen Festungen
erbaut wurden und damals auf die sofortige Besetzung mit Burgern
warteten, nur in Braila, Giurgiu, Turnu-Magurele und Turnu-
Severin hat sich die fremde Burgerschaft bulgarischer oder
griechischer Herkunft etwas besser gegen die Romanisierung ver-
teidigt, die jedoch trotzdem rasch fortschreitet.

Aber die Juden bilden die grofse Mehrheit in alien nord-
moldauischen Stadten, in Dorohol, Boto§anT, Jassy und FolticenT;
in letzterer Stadt machen sie drei Viertel der Gesamtbevolkerung
aus. Die Marktflecken dieser Gegend, wie Saveni, Darabani,
Hirlag, §tefaneM, Tirgu -Frumos, Podu - Iloaii sind sogar aus-
schliefslich mit Juden bevtilkert, wobei zu bemerken ist, dafs viele
einstige einfache Dorfer durch Privilegien aus den dreifsiger
und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu tirguri mit
Buden und Jahrmarkten erhoben worden sind. Auch in den
Stadten war in der vorjadischen Zeit die Bevolkerung recht
gering, und diese Tatsache ist zu beachten, da sie die allzu pessi-
mistischen Urteile, die rumanischerseits oft gefallt werden, einiger-
mafsen mildert.

Die Stadte der stidlichen Moldau besitzen samtlich eine mehr
oder weniger zahlreiche jildische Gemeinde. In der Walachei da-
gegen mit Ausnahme von Bukarest sind die Juden nur
sparlich vertreten. Der Uberschufs der jiidischen Bevolkerung

Vgl. jetzt Radu Rosett i, Despre Ungar! qi episcopiile catolice din Mol-
dova (Denkschriften der rumanischen Akademie; Bukarest 1905).
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Rumaniens geht jetzt lieber, obgleich viel weniger, ale die aus-
landische Presse glaubt, nach Amerika. In den Dorfern wohnen
die Juden nur ausnahmsweise, denn das ist ihnen gesetzlich ver-
boten. Die Vermehrung der jadischen Bevolkerung, die in besseren
Verhaltnissen lebt und altem Gebrauche gemafs in jungen Jahren
zur Ehe schreitet, ist viel starker ale die ihrer rumanischen Mit-
burger, aus denen aberdies far die grofsen stadtischen Zentren
und das ganze Land die Beamten genommen werden. Im ganzen
hat Rumanien gewifs caber 300 000 Juden; das ist ein ungeheurer
13ruchteil bei einer gesamten Bevolkerung von wenig caber sechs
Millionen, die meistens in Dorfern zerstreut wohnt, arm und noch
sehr wenig in modernem Sinne gebildet ist. Die Zahl 269 015,
welche die Statistik von 1899 nennt, ist zu gering; denn es ist
bekannt, dafs die Juden alle Mittel anwenden , um sich der eta -
tistischen Aufnahme und ihrer Folge, der Besteuerung, zu entziehen.
Nur sehr wenige von den rumanischen Juden sprechen die Staats-
spracbe, auch die, welche sie beberrschen, bedienen sich im
Familienkreise des bekannten deutsch-jiidischen Jargons.

Im Jahre 1878 , durch den Berliner Frieden, erwarb Ru-
manien die Provinz Dobrudscha, die durch die untere Donau, das
Schwarze Meer und eine vereinbarte Linie begrenzt wird, die von
Ostrov an der Donau bis unterhalb Mangalia am Meere lauft.
Ein geologisch merkwiirdiges Land, das geographisch weder zu
den Karpathen noch zum Balkan gehort, bildet es eine kleine
geographische Kuriositat, in der man niedrige Hugel, Siimpfe und
Teiche, ganz kleine Walder, Flafschen, die bald in der Hitze des
Sommers austrocknen, und auch hier und da iippige, fur den Acker-
bau geeignete Fluren findet. Die Bevolkerung der Dobrudscha
war von jeher ebenso bunt, wie die Gestalt und Beschaffenheit des
Bodens. Die Bulgaren hatten zwar bis gegen 1400 das Land be-
herrscht, aber nur teilweise die Bevolkerung gestellt, besonders
weil die Walder noch nicht gerodet und. die Sumpfe noch nicht
ausgetrocknet waren. Die nachherige tiirkische Herrschaft brachte
tiirkische Ansiedler hierher. Spahien wurden zu Grundherren in
den wenigen vorhandenen Dorfern, und auf ihrem Grund und
Boden entstanden auch einige Marktflecken, die gelegentlich die
Bedeutung einer Stadt erlangt haben, wie Tulcea, Constanp.-
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Kiistendsche, Babadag, Megidie-Medschidie. Siidbessarabien schickte
zu alien Zeiten den Uberflufs seiner Bevolkerung auf das rechte Ufer
der Donau nach der &inn bevolkerten Dobrudscha. Nach 1600
kamen von dorther Tataren, und nach der russischen Eroberung,
die zur Ansiedelung durch allerlei fremdes Gesindel fiihrte, Bul-
garen von Bolgrad, Deutsche von den bessarabischen neuen
Schwabendorfern und sogar Rumanen. Andrerseits erschieneu
Rumanen aus dem walachischen Furstentume, Bauern des Bezirks
Braila, Bowie Moldauer aus der Gala ler Gegend und besetzten den
von der Donau bei der grofsen Biegung nach Osten gebildeten
Zipfel, in dessen Mitte Mein liegt. Ackerbauer aus dem Bezirke
Ialomita siedelten sich im siidlichen Teile der Provinz an, im
Sandschak (Bezirk) Kiistendsche, in Cernavoda und Umgegend,
wo sie schon gegen 1600 anzutreffen sind.

Als die rumanische Verwaltung in der Dobrudscha einzog,
fand sie nur an zwei Stellen kompakte Volksmassen: bessarabische
Bulgaren die erste Gruppe safsen im Norden in der grofsen
als Donauhafen wichtigen Fischerstadt Tultscha und rund umher als
Bauern: im ganzen uber 6300; in dem fruchtbaren Tale von Bada-
bag, das zu demselben Sandschak gehorte, bildete eine Masse von
iiber 13 000 Bulgaren die zweite Gruppe die uberwiegende
Mehrheit der Bewohner ; die Tiirken waren 'mist im siidlichen
Teile des Landes angesiedelt. Russen , Lipowaner (d. h. An-
hanger des alt en, russischen Glaubens, star° wiertz i), Grie-
chen, besonders in Kilstendsche, Armenier, GagautT, eine Misch-
bevolkerung von geringer korperlicher und geistiger Leistungs-
fahigkeit, machten den Rest der fremden Bevolkerung aus. Den
schon vorhandenen Rumanen stromten immer mehr Volksgenossen
zu, da die Ansiedelung von rumanischen Bauern begunstigt und
sogar der Versuch gemacht wurde, die Veteranen aus dem tiir-
kischen Kriege auf dem von ihnen eroberten Boden anzusiedeln ;
auch die Beamtenklasse hat der Dobrudscha neue rumanische Be-
wohner zugefart. Die Turken verliefsen langsam, wenngleich nur
in der ersten Zeit, den der Giaurenherrschaft verfallenen Boden. Die
Bulgaren hielten dagegen zahe an ihrem Besitz fest, und die grie-
chische Burgerschaft der Stadte, besonders der machtig aufbliihenden
Stadt Kiistendsche (Constanta), ist keineswegs dem Untergang ge-
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weiht. Trotzdem bilden aber heute die Rumanen auch zahlenmafsig
die erste Nation in der ihnen unterworfenen Dobrudscha 3).

Die Ausbreitungskraft der Rumanen, eine charakteristische
Eigenschaft ihrer Vergangenheit, hat sich bis auf unsere Tage er-
halten. Innerhalb des Konigreichs Rumanien befindet sich lediglich
die Bevolkerung der moldauischen Stadte im Rackstande gegenuber
den Juden. Die Bauern der Ebene gehen jetzt nicht mehr nach
Bulgarien und Serbien, wie in den fanariotischen" Zeiten
finanzieller Ausbeutung, aber in Silistrien, Turtucaia (Tutrakan)
und Umgebung, in dem bulgarischen Bezirke Widdin die Ru-
manen nennen diese Stadt Dull und im serbischen Tale des
Timok behalten die einst dorthin libergesiedelten Elemente alles,
was sie ale Rumanen erkenntlich macht. In Sprache , Tracht,
Aussehen und Gebrauchen sind sie rumanisch, und zu den Ver-
wandten auf dem alten heimatlichen Boden werden Beziehungen
unterhalten; in Widdin hat der Verfasser prachtige Olteni ge-
sehen, die sich, obwohl sie die bulgarische Volksschule besucht
und unter den bulgarischen Fahnen gedient hatten, durch nichts
von den OltenT des gegeniiberliegenden Calafat unterscheiden 2).

Aufserhalb der rumanischen Staatsgrenzen Bind nur in der
Bukowina den Rumanen die Verhaltnisse nicht giinstig. Die

2, Ruthenisierung" des Landes hat die osterreichische Verwaltung
unaufhorlich und offentlich begunstigt, urn damit ein Gegengewicht
zu den galizischen Polen zu schaffen. Dazu kommt noch, dafs
der rumanische Bauer glaubt, die russische Sprache, die derjenigen
der kirchlichen Bucher ahnelt, sei eine edlere, und wer sie spreche,
der sei der gottlichen Gnade sicherer,, da Gott seine slavische
Sprache am ehesten verstande. Der Ruthene will nicht Rumanisch
lernen, und selbst wenn er es wollte, warde es ihm bei seiner schwer-
falligen Natur nur unvollsta,ndig und sehr langsam gelingen, Bich die
fremde Sprache anzueignen. Endlich ist die Entnationalisierung
noch durch einen Umstand beganstigt worden: die besseren Breise

1) Vgl. besonders die zwei Jahresberichte des Prafekten von Tulcea Luca
Ion seen (Judetul Tulcea; Bukarest 1903, 1904). Einen Jahresbericht fiir den
Bezirk Constanta hat 1903 der Prafekt Scarlat Virnav veroffentlicht.

2) S. auch den Aufsatz Weigand s im VII. Jahresberichte des Institute
fiir rumanische Sprache zu Leipzig".
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der Rumanen, die in deutschen Schulen gebildet, an die Lektiire
deutscher Bucher gew taint Bind und Bich im gesellschaftlichen Ver-
kehre der deutschen Sprache bedienen, auch teilweise mit deutschen
Adelspradikaten schon seit der Annexion geehrt worden sind, haben
die Fiihlung mit dem Volke beinahe vollstandig verloren und
konnen sie nur schwer wiedergewinnen. Den Priestern und Volks-
schullehrern, die beide Volkssprachen des Landes erlernen mUssen,
da sie ihren kunftigen Wirkungskreis von vornherein nicht kennen,
mangelt im allgemeinen die Begeisterung fur hohere Idea le und
der Mut, der dazu gehort, urn sie zu vertreten. Dann ist noch
zu bemerken, dafs sich die nationale Organisation auf diesem fur
das Rumanentum jetzt ebenso unglUcklichen, wie ehedem glorreichen
Boden in vollstandigem Niedergange befindet und ihren Platz einer
nichtnationalen Partei abgetreten hat, die wirtschaftliche Reformen
agrarischen Charakters erstrebt.

Infolge des Eindringens der Juden und der jiidischen Aus-
wucherung geht die bauerliche Bevolkerung des Marmaros einem
sichtlichen Verfalle entgegen. Die Rumanen teilen dort dieses Los
mit den Ruthenen. In Marmarosszigeth erhebt sich der Turm einer
schonen rumanischen Kirche, an der ein bischoflicher Vikar tatig
ist, neben den zahlreichen Hausern der neuerdings eingewanderten
jUdischen Burger galizischen Ursprungs. Al le Stadte und Markt-
flecken sind von ihnen tiberschwemmt, und drUckende Lasten
haben uberall die Schultern der ruinierten Bauern zu tragen. In
der Gesellschaft des Elendes aber verlernt der rumanische Bauer
seine Sprache, um bier und da als Ruthene oder als Magyare zu
erscheinen. Leider sind auch die fiihrenden Schichten, die Grand-
und Fabrikbesitzer, die Priester und Schulmeister, jeder Anstrengung
im nationalen Sinne abhold , und vielleicht nirgends macht die
Magyarisierung , die ungarische Staatsidee", mit weniger Miihen
grofsere Fortschritte als bier.

Im Norden, in Marmaros, in der Bukowina, ja auch der Mol-
dau ist die Erhaltung und numerische Entwickelung des Rumanen-
tums schwieriger, als iiberall anders. Das russische Bessarabien
dagegen bietet in dieser Hinsicht ein nicht allzu trauriges Bild:
die Moldauer" haben ihre Stellung beibehalten, die meisten Dorfer
gehoren ihnen ausschliefslich. Russisch lernen sie kaum oder gar
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nicht; Schule and Militardienst tragt nicht viel dazu bei. Die Priester
sind in einigen Dorfern ihrer moldauischen Nationalitat treu, ohne
ubrigens an eine Vereinigung mit dem politisch selbstandigen Teile
der Nation zu denken. Die Juden beherrschen nur die Marktflecken
und Stadte ; der Aufenthalt in den Dorfern ist ihnen verboten.
Wenn im &den die Bevolkerung ebenso bunt ist wie in der Do-
brudscha, so hat dies seinen Grund darin, dafs die fremden An-
siedler zumeist eine Einlide vorfanden, da die Tataren zur Aus-
wanderung in die Krim gezwungen worden waren. Nur im west-
lichen Teile des Hotiner Kreises ist die Ruthenisierung infolge der
Einwanderung aus der Bukowina fortgeschritten, und rumanisch ge-
kleidete Bauern sprechen dort kein Wort rumanisch. Auch in den
oberen Schichten der Bevolkerung, bei Grundbesitzern, Kaufleuten
und Studenten ist hier seit einiger Zeit etwas wie eine nationale
Regung zu spiiren.

Die Verhaltnisse in Siebenbargen sind in noch hoherem Mafse
als erfreulich zu betrachten. Nirgends hat der rumanische Bauer seine
ererbte Stellung verloren ; den vaterlichen Boden behalt er aberall.
Er gewinnt sogar taglich an Zahl und Besitz, und die zahlreichen
neugegriindeten Volksbanken sind dazu recht niitzlich. Die
sachsische Nationalitat ist an manchen Orten ernst bedroht , und
die Idee, inmitten der kompakten rumanischen Bauernmassen ma-
gyarische Dorfer zu griinden, den zum Kaufe angebotenen Boden
far magyarische Ansiedler zu erwerben, das hat sich als un-
praktisch erwiesen. Die Ansiedler magyarischer Sprache werden
vielmehr sehr rasch zu echten Rumanen und sind ganz unfahig,
den miihelos erworbenen Besitz zu erweitern, oder in manchen
Fallen selbst zu behalten. Der rumanische Zuflufs wird auch in
den Stadten immer bedeutender: die hOlzernen Birchen werden in
solide neue Gebaude umgewandelt (wie in Bistritz), neue Klassen
miissen den schon vorhandenen stadtischen rumanischen Volks-
schulen angefligt werden (wie in Kronstadt). In Miihlbach (Sas-
Sebeq) ist das Rumanische die mit dem Deutschen gleichberechtigte
kommunale Verwaltungssprache; in Deva, in Torda, spielt gegen-
wartig der rumanische Priester, der rumanische Bankdirektor, der
rumanische Advokat eine grofse Rolle, und die gelegentlichen Van-
dalismen des magyarischen Pobels finden ihre Erklarung in der
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Furcht vor der Zukunft. In dem fanatisch magyarischen Kolozsvdr
(Klausenburg) gewinnt die rumanische Kolonie, die seit kurzer Zeit
such eine Zeitung R ava§ ul" hat, immer mehr an Bedeutung; die
Umgebung ist allerdings echt rumanisch, und auf dem Marktplatze
mufs die patriotische magyarische Hausfrau wohl oder iibel wa-
lachisch" radebrechen. In Hermannstadt werden bald die schonsten
Zierden der Stadt die rumanische nichtunierte Metropolitankirche
und das rumanische Nationalhaus mit dem ethnographisch-historischen
Museum sein.

Aufserhalb der alten Grenzen Siebenburgens, die jetzt keinerlei
staatliche Bedeutung mehr haben, in der Ebene der Theifs, die
von ihren Nebenfliissen Cril, Mare§ und Timi§ (Koros, Maros
und TomOs) durchzogen ist, sind die Rumanen beinahe iiberall
im Vordringen. Der Mangel jener speziellen Gesetze, welche
die Rumanen Siebenbtirgens bedracken oder hemmen, tragt viel
dazu bei. Das zumeist jiidische Grofswardein (Nagy -Varad,
Oradea Mare), das auf den Triimmern der alten beruhmten
siebenbiirgisch- fiirstlichen und deutsch- kaiserlichen Festung steht,
ist der Mittelpunkt des reichsten rumanischen Bistums unierten
Ritus, und die bischoflichen Gebaude erheben sich stolz mitten
auf dem Hauptplatze. Ebendort sieht man das Firmenschild einer
bedeutenden rumanischen Bank, und die F am il i a" eine in
Ungarn sehr verbreitete Zeitschrift erscheint in dieser grofsen
fremden Stadt. Der nichtunierte Bischof von Arad hat einen
Vikar in Grofswardein.

Auf beiden Ufern des Maros breiten sich die Rumanen mehr
aus, als in den nordlichen Teilen. Auf dem Boden des Banates, wo
die Rumanen seit langem der Privilegien, die den serbischen An-
siedlern verliehen wurden, teilhaftig sind, vermehrt sich ranch und
sicher nicht nur die Volkszahl der Rumanen, sondern such der
rumanische Landbesitz. Eine rumanische Stadtbevolkerung bildet
Bich in Arad, Lugo§ und Caransebe§, und alle drei Stadte Bind Resi-
denzen rumanischer Bischofe. Bei den Wahlen der Komitatsrate
und der Reichsratsabgeordneten batten die Rumanen in den letzten
Zeiten viele und bedeutende Siege zu verzeichnen.

Hinsichtlich des romanischen Elements in Makedonien sind
alle Prophezeiungen verfriiht. Von Bukarest aus sind seit mehr

-
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ale zehn Jahren grofse Anstrengungen gemacht worden, um ein
rumanisches Nationalbewufstsein zu erwecken, und bier und da
haben sie auch Friichte getragen. Schuler von dort kommen zu
den rumanischen Volksschulen und hoheren Unterrichtsanstalten,
aber bisher nur in sehr ungentigender Anzahl, wenn man das mit
grofsen Opfern zusammengebrachte makedonische Budget des ru-
manischen Unterrichtsministeriums in Betracht zieht. Zu einer
Organisation der arominischen Kirche, die nur einige Priester hat,
ist man noch nicht gekommen. Die reichen Leute zeigen Bich
noch sehr zuruckhaltend. Eine ernste Bewegung im Volke, die
etwa durch Bildung von Epitropien" (Aufsichtskommissionen) far
Kirche und Schule zum Ausdruck gekommen ware, ist nicht vor-
banden. Und die Losung der makedonischen Frage zugunsten
anderer Nationalitaten scheint doch Behr nahe bevorzustehen 1).

2. Kapitel.
Das wirtschaftliche Leben der RumAnen in der

Gegenwart.
In alteren Zeiten konnte man unter den Rumanen nur Acker-

bauer und Hirten unterscheiden, und die Zahl der Ackerbauer
tibertraf selbstverstandlich bei weitem diejenigo der Hirten. Die
nationale Beschaftigung des rumanischen Volkes ist jederzeit vor
allem anderen der Ackerbau gewesen.

Das Hirtenleben ist tiberall im Riickgange begriffen, denn
die grofsen Herdenbesitzer und Viehziichter in Siebenburgen, be-
sonders in den siidlichen Gebieten von Kronstadt und Hermann-
stadt, die einst viele Hirten beschaftigten, die Birsani aus dem
Burzenlande und die Sibieni oder Tu'uienl aus der Umgebung von
Hermannstadt, sind beinahe ganz verschwunden. Es werden jetzt
nicht mehr wie ehedem viele Tausende von Schafen der beaten Art,
bir san e, ins Land jenseits der Karpathen getrieben, um sich
das dort iippige, fette Gras, bis in die Dobrudscha, ja bis nach
Bessarabien hinein, zu suchen. Jetzt sind die Arbeitgeber der

1) \rgl. auch die erat janget erschienene Broschilre von N. Papahagi,
Les Roumains de Macedoine (Bukarest 1905).
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Hirten nur reichere Bauern, und ihr Reichtum an Schafen ist ver-
haltnismafsig gering: nicht einmal 90 000 Schafe werden gegen-
witrtig nach Rumanien zur Weide getrieben. Was friiher den Gegen-
stand langer und ernster diplomatischer Verhandlungen bildete und
spezielle Vertrage zwischen Osterreich and den Donauftirstentiimern
veranlafste die Behandlung der Siebenbilrger Hirten" , wird
jetzt in einem einzigen Paragraphen des Zolltarifs abgemacht ').

Auch im Konigreiche Rumanien hat die Schaf- und Viehzucht
iiberhaupt sehr abgenommen. Der frilhere grofse Schafexport nach
der turkischen Hauptstadt hat seit langem aufgehort, und die
Handelsbeziehungen zu der Tiirkei sind seit 1878 iiberhaupt von
einer recht untergeordneten Bedeutung 2). Die Verarbeitung der
Wolle in jedem Bojarenhause mit Hilfe vieler Zigeunersklavinnen
gehort der Vergangenheit an; die Wollenstoffe und Wollenkleider
werden vielmehr jetzt gebrauchsfertig aus dem Abendlande ein-
gertihrt. Nur bei den Bauern ist Schafkase und Maispolenta

brin za i mgm glig , ein tagliches Bechirfnis, die nationale
Speise. Aber trotzdem verzeichnet die letzte Statistik (1903) nicht
weniger als 5 600 000 Schafe.

Schon im 14. Jahrhundert fuhrte das Oltland Schweine herden-
weise nach Siebenburgen aus, und wenig spider ging der mol-
dauische Exporthandel mit grofsen, fetten Ochsen bis Danzig, von
wo sie spater sogar zu Schiffe nach England verfrachtet wurden.
Die neuere Zeit hat aber auch auf diesem Gebiete der nationalen
Wirtschaft bedeutende Veranderungen gebracht. Die riesigen
Eichenwalder, die den Schweinen ihre beste Nahrung in reicher
1'0e gewahrten, sind durch die Rodungen des 16. und 17. Jahr-
hunderts verschwunden. Der seitdem betriebene ausgedehnte Acker-
bau hat die Weideplitze in der Moldau, die einst den grofsten

1) Coles cu, Statistica animalelor domestice din Rominia (Bukarest 1903),
S. LXIV.

2) Schon nach 1870 ist der Wert der Ausfuhr nach der Tiirkei von rund
57 Millionen auf rund 36 Millionen gesunken (s. das unten zitierte Werk von
B i co i a nu , P, S. 67). Im Jahre 1885 (nach der Bildung eines freien Bulgariens)
betrug sie sogar nur 11 Millionen (ebenda, S. 188). Besonders wird Weizen-
mehl und Holz nach der Tiirkei ausgeliihrt (ebenda, S. 196-197). Vgl. von
demselben, RelaOunile noastre comerciale cu Turcia de la 1874 la 1902 (Bu-
karest 1902).

                     



396 2. Kapitel.

Teil des fruchtbaren Landes ausmachten, fair Bich in Anspruch
genommen. Der Bauer ist durch rein Lebensinteresse als Grund-
besitzer. oder als Lohnarbeiter des Grofsgrundbesitzers an den
Ackerbau gebunden, und er halt nur so viel Vieh, wie er zur
Feldarbeit unbedingt notig hat 1). Aufserdem hat man vergessen,
dem Bauern bei der Befreiung (1 mpr o prie t d rir e) neben dem
Acker auch Weideflachen zuzuweisen, und deren Pacht, die far die-
Nutzung zu entrichtende Taxe, kostet viel. Andrerseits ist der
Export nach dem Auslande mannigfach beschrankt und verspricht
wenig Gewinn, seitdem die Nachbarstaaten Serbien und Bulgarien
mit ihrer besseren Viehzucht Konkurrenten geworden sind und
das agrarische Ungarn mit veterinarpolizeilichen Kniffen die Aus-
fuhr hindert 2). Rufsland, das ostliche Nachbarland, hat Vieh
genug, so dafs es nur sehr wenig zu importieren braucht, und zu
einer sparlichen Ausfuhr nach Bessarabien und in die benach-
barten russischen Bezirke ist der ehemalige grofsartige Handel der
Moldau mit fetten Ochsen zusammengeschrumpft. Zum Gluck far
die Viehztichter ist der Fleischverbrauch in den sich noch immer
rasch vergrofsernden Stadten sehr bedeutend, und sogar in der
Ernahrung des Bauern spielt es eine immer grofsere Rolle, obwohl
dieser noch immer Schweinefleisch und Geflugel bevorzugt, wahrend
ihm das Fleisch des Rindes unrein" erscheint.

Die Bienenzucht war noch im 18. Jahrhundert eine Quelle
des Reichtums. Seit alter Zeit war der rumanische Honig und
das rumanische Wachs in Konstantinopel und sogar in Venedig
bekannt und Koch geschatzt. Jeder Grundbesitzer hatte seinen
Bienenstand, dem er eine besondere Aufmerksamkeit und Fiirsorge

1) Seit 1860 ist die Anzahl der Ochsen um 6,8 Prozent zurtickgegangen
(L. C ol escu, Statistica animalelor domestice in Rominia , Bukarest 1903,
S. XVIIT-mx) , aber fur die Moldau Rhein hat sich die Summe erhoht. Vgl.
N. Filip, Les animaux domestiques de la Roumanie (Bukarest 1900) und
G. Major, Manual de agriculturg rationalI, II (Bukarest.Kronstadt 1898),.
S. 583 ff.

2) Vgl. C. I. Blicoianu, 0 paging din istoria relatiunilor noastre co
merciale cu Austro-Ungaria (Bukarest 1902); derselbe , Problema conventiunilor
veterinare gi comertul nostru de vita, de la 1860 ping in present (Bukarest
1903). Einen grofsen Einflufs auf die Verminderung der Viehausfuhr hat auch.
der Zollkrieg mit Osterreich (1886) ausgeiibt.
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widmete. Die unaufhorliche Verminderung der Handelsbeziehungen
zum Morgenlande und das Verschwinden der ausgedehnten Wiesen
.haben auch diesen Zweig der Volkswirtschaft heruntergebracht.
Erst in den letzten Jahren hat die Initiative der Dorfschulmeister
und Dorfpriester, die Anregungen des Unterrichtsministeriums
folgten, wiederum eine Hebung der Bienenzucht herbeigefuhrt, und
nicht selten sieht man heute Bienengarten, die mit den neuesten
amerikanischen Einrichtungen versehen Bind. Die letzte Statistik
zahlte 300 000 Bienenkorbe.

Der Versuch , die Seidenzucht einzufiihren, wurde in den
fdnfziger Jahren durch den praktischen Sinn des regierenden wa-
lachischen Fiirsten tirbei gemacht. Die Seidenkrisis in den sieb-
ziger Jahren erweckte viele Hoffnungen; damals ward die Seide
sogar ein Ausfuhrartikel, aber bald ging alles zugrunde. Der Ge-
danke, aus den faulen Monchen Seideproduzenten zu machen,
scheiterte an deren Unfahigkeit and entschiedenen Feindschaft und
Refs sich nicht verwirklichen.

Die Fischerei in Fliissen und Teichen regelte erst in den
neunziger Jahren das Gesetz Antipa. Die Fischerei bildete zwar
in friiheren Jahrhunderten einen bedeutenden Erwerbszweig, aber
lieferte kein Material zur Ausfuhr. Die Fischerei in der Donau
ernahrt auch heute nur die Bewohner einiger Uferdorfer ; am ertrag-
reichsten ist sie in den Gegenden, wo der grofse Flufs, in mehrere
Arme geteilt, Bich in unendlichen Banalen und Teichen verliert; das
ist zwischen Calaraqi und Piva Petrel der Fall, dann unterhalb Braila
und in der Nahe von Galati, wo der See Brateq als ein Erzeugnis
der Donau betrachtet werden mufs. Das sehr fischreiche Delta
und die grofsen Wasserflachen der Dobrudscha Bind Sta.atseigentum
und werden vom Staate selbst ausgenutzt; dabei werden auch Ru-
manen, aber zum grofsten Teile Lipowaner and Russen verwendet,
die in einigen undurchdringlichen, von Schilf bedeckten Teilen des
Deltas in beinahe anarchischer Verfassung leben. Der Ertrag
dieser Fischerei bildet heute einen bedeutenden Ausfuhrartikel und
bringt dem Schatze einen Gewinn von 2 Millionen jahrlich 1);

1) Antipa, Exploatarea in regie a pescariilor StatuluT (Bukarest 1905),
und besonders de sselben StudiT asupra pescitriilor din RomInia (Bukarest 1895).
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das wesentlichste Absatzgebiet ist Osterreich- Ungarn. Aber eine
Industrie hat sich bisher im Anschlufs an die ausgedehnte Tatig-
keit der rumanischen Fischer nicht entwickelt, und wenn auch
nicht der Kaviar, so wird doch der wegen der langen Fastenzeit
der orthodoxen Kirche unentbehrliche gesalzene Fisch bis heute
aus Rufsland eingeftihrt.

Der Hof des Bauern wimmelt immer von Geflugel. Flu. den
Hausbedarf verkauft er auf dem Markte der benachbarten Stadt
Hubner und Eier, die ihm meist der Schankwirt, in der Moldau
aber der judische Kleinhandler zu lacherlichen Preisen, oft auch
gegen einige Schlucke Branntwein, abnimmt. In jungster Zeit
bilden auch sie einen Ausfuhrartikel, aber die geplante Ausfuhr
von Fleisch nach Deutschland liefs sich nicht ausfiihren wegen
der Umtriebe der ungarischen Interessenten, die ein mit gesundheits-
polizeilichen Iliicksichten begriindetes Verbot seitens der Reichs-
regierung erwirk ten.

Seitdem der Vertrag von Adrianopel den damals noch unter
tiirkischer Oberhoheit stehenden Rumanen die freie Ausfuhr ibrer
Produkte zugestand, ist der Rumane vorwiegend Ackerbauer.
Schon im Jahre 1862 waren von den damaligen 12 150 000 Hektar
Landflache 2 583 473 Hektar dem Ackerbau gewidmet, und im
Jahre 1903 war diese Zahl auf 5195 494 Hektar gestiegen 1).
Um 1870 nahm man an, dafs sich die Halite der gesamten Boden-
flache fur den Ackerbau eigne 2). Zu derselben Zeit betrug der
Wert der Getreideausfuhr ungefahr 120 Millionen 1 e 1 3) und bildete

1) Vg1. Frunz escu, Dictionaru topograficu si statisticu (Bukarest 1872),
S. ri; Blicoianu, Istoria politicel noastre vamale si comerciale, P (Bukarest
1904), S. 40, 436; Freiherr von Brackel, Rumaniens Staatskredit in
deutscher Beleuchtung (ein ausgezeichnetes kleines Buch, mit den sichersten
statistischen Angaben, Munchen 1902), S. 61.

2) Frunzescu, a. a. 0., S. xx.
3) Der silberne leA entspricht dem franzosischen Franc. Rumiinien gehOrt

jedoch nicht zur lateinischen Miinzunion. Der leil besteht aus 100 banl (es
gibt Munzen im Werte von 1, 2, 5, 10 bans aus Kupfer; die neue Nickelmiinze
hat 5-, 10- und 20-ban1-Stiicke und soli jetzt das Kupfer ganz verdriingen). Aus
Silber gibt es kleine 50-bans-Stiicke sowie 5-lei-Stiicke. Die goldenen
20-1eI-Stficke sind Belton. Die Nationalbank erleichtert den Verkehr durch
ihre blauen Schein im Betrage von 20, 100 und 1000 lel.

                     



Das wirtschaftliche Leben der Runaiinen in der Gegenwart. 399

77 Prozent der ganzen Ausfuhr, walarend der Wert des aus-
gefiihrten Viehes nur auf 15 Millionen geschatzt wurde und.
hochstens 9 Prozent der Gesamtausfuhr ausmachte. Die Wolle
mit etwas mehr als 6 Millionen kommt noch hinzu '). Fur die
Periode von 1879-1886 ist das Verhaltnis, in dem Getreide und
Vieh dem Werte nach an der Gesamtausfuhr beteiligt sind, 76 Pro-
zent zu 6 Prozent 2), fair die Periode 1886 -1901 aber 83 Prozent
und 4 Prozent 3).

Der Ackerbau in Rumanien wird seitens der Grofsgrund-
besitzer betrieben. Einige alte and dabei fleifsige, sparsame Fa-
milien haben zahlreiche, riesige Giiter in ihrem Besitz. So besitzt
der jetzige Ministerprasident G. Gr. Cantacuzino und bei
weitem der grofste Teil ist ihm als Erbe zugefallen nicht
weniger als 32 Outer und 12 Gebirge, die ihm nach der gewohn-
lichen Berechnung ein jahrliches Einkommen von 3 Millionen
lei sichern und ihn zum reichsten Manna Rumaniens machen.
Auch mancher moldauische Grundbesitzer verfiigt caber wahrhaft
flirstliche Landgiiter, and obgleich die Zeit voriiber ist, in der die
BuzeM dreihundert besafsen, so hat doch mancher drei oder vier
Behr ausgedehnte Giiter in seinen Malden. In den sechziger Jahren
des 19. Jahrhunderts teilten Bich abgesehen von den Behr wenig
grundbesitzenden Bauern nur 7 100 Grundbesitzer, wobei jede
Besitzung fur sich gerechnet ist, in den gesamten Boden Ru-
maniens; aufserdem gehorten dem Staate 1 493 Giiter, die ehedem
Besitz in- und auslandischer Kloster 4) gewesen waren.

Hinsichtlich des Ackerbaubetriebes sind die althergebrachten
Gebrauche in der Moldau und Walachei verschieden. Der wa-
lachische Bojare, der den Grund and Boden meistens samt den
Bewohnern erworben hatte, liefs letztere auch ferner unter ge-
wissen Bedingungen den Boden bebauen. Einen gewissen Teil
nur behielt er Bich personlich vor, errichtete darauf seine Wohnung,
den Hof", cur tea, and liefs in dessen unmittelbarer Umgebung

1) Btiicoianu, S. 65-67.
2) Ebenda, S. 192. Der Wert der Viehausfuhr nach 1880 (bit; 1885) sinkt,

und zwar von 22 Millionen auf 9 Millionen.
3) Ebenda, S. 336-337.
4) Frunzescu, a. a. 0., S. xx.
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die Feldarbeit durch seine Dienerschaft und sein freies Gesinde
verrichten. Das ubrige blieb den einzelnen Familien der Rumini
uberlassen; sie mufsten einen Teil des Ertrages an den Grundherrn
abftihren, der im Herbste seinen Zehnten" ( d ij m a) erheben liefs.
Nach der vollstandigen Befreiung des Bauern, welcher von dem
Besitz des Bojaren ein kleines, unveraufserliches Stuck Acker er-
Melt, waren die alien Beziehungen zu dem ehemaligen Grand-
und zugleich Seelenbesitzer durchaus nicht viillig beseitigt. Viel-
mehr war, wie es immer geschieht, wenn der wirtschaftliche Fort-
schritt nicht mit dem politischen Schritt halt, ein sonderbares Ge-
misch von Gesetzlichem und Ungesetzlichem, von Neuem und
Altem, von Freiheit und Sklaverei entstanden. Infolge der natiir-
lichen Bevolkerungszunahme konnte sich der Bauer, der noch dazu
nicht fiber Kapital verftigte und auch nach der Errichtung der Staats-
kreditkassen (Creditul agricol, Banca agricola) keinen Kredit
fand, der keinen Anteil an dem Weideplatze und an dem Walde
erhalten hatte, als wirtschaftlich unabhangiger Faktor des Volks-
ganzen nicht halten. Der Gedanke an bauerliche Genossenschaften
behufs gemeinsamen Ackerbaues, Erpachtung fremder Giiter und
Gewahrung von Breda fur den kleinen armen Bauer ist erst in
der allerjiingsten Zeit entstanden. Der Bojare, der jetzt rechtlich
nur der reichere, starkere Nachbar war, blieb nach wie vor allein
derjenige, welcher dem Bauer das tagliche Brot geben konnte.
Infolge dieser Zustande entstand auf dem Lande ein Proletariat,
bzw. Halbproletariat, und der neue, in sehr ausgedehntem Umfange
betriebene Ackerbau fand wohlfeile Arbeiter in genugender Anzahl.

Der walachische Grofsgrundbesitzer hat in recht vielen Fallen
sein Gut ererbt und denkt gar nicht daran, es zu veraufsern, um
sich der Industrie zu widmen oder fur langere Zeit ins Ausland
zu gehen. Manche wohnen im Sommer auf iltrem Landgute und
leiten selbst dessen Bewirtschaftung. Mit modernen Hilfsmitteln aber
arbeiten nur sehr wenige, und das sind besonders solche, die der
Arbeitermangel auf einem der Kultur neugewonnenen Boden, auf
der Steppe besonders in den Bezirken Ialom4a und Braila
oder auf Rodungen in den ehedem ausgedehnten Waldstrecken an
der Donau in den Bezirken Teleorman, Romanai, Dolj zur
Verwendung von Maschinen zwingt. Aber mancher andere ruft
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lieber Bauern aus der Ferne zu Hilfe, und besonders Fremde sind
bevorzugt, Bulgaren und Serben, die wenig kosten und ausdauernd,
wenn auch keineswegs gut und fleifsig arbeiten. Aber Krafte,
die bezahlt werden milssen, zieht der walachische Grofsgrund-
besitzer oder derjenige, der ihn in den meisten Fallen vertritt, der
Pachter, nur dann heran, wenn er nicht anders kann. Wo der
immer notleidende, ohne jedes Kapital dahinlebende Bauer ob
er selbst ein kleines Stiickchen Acker sein eigen nennt, oder ob
er gar nichts besitzt, andert an seiner Lage nur Behr wenig
zur Verfugung steht, da wird er auch zur Arbeit herangezogen.
Er erhalt dann 3 bis 4 pogons ein pogon ist ein klein wenig
mehr als ein halber Hektar , die er bebaut und deren Ertrag er
mit dem Grundherrn teilt; dabei behalt Bich der letztere gewohnlich
vor, dafs er die Zeit der Teilung bestimmt und sich den ihm zu-
sagenden Teil auswahlt. Aufserdem mufs der Bauer fur seinen wirt-
schaftlichen Herrn einen ganzen p o g on Acker bestellen und iiber-
dies noch zwei oder drei Tage im Jahr mit dem Barren oder mit
dem Pfluge, ja sogar mit den Handen bei Einbringung der Ernte
und deren Transport Dienste leisten. Oft mufs er auch noch zum
Lohne des Feldwachters, den der Besitzer bestellt, beitragen. Mifs-
Eche Folgen entstehen, wie leicht zu begreifen ist, aus diesem
Systeme. Trotz aller Lasten, die er zu tragen hat, zieht der Bauer
von der Arbeit des ganzen Jahres nur Behr wenig Gewinn, etwas
mehr als 100 lel; der Tag Arbeit wird ihm oft mit ungetillar nur
50 b an I (40 Pfennigen) bezahlt. Bald gerat er in Schulden, die er
bis an sein Ende unmoglich bezahlen kann, and so ist er sein
Leben lang an seinen Arbeitgeber oder an den Schenkwirt, den
Kramer oder den Wucherer seines Dorfes gekettet 1). Die in Geld zu
entrichtenden Steuern kann er nur mit grofser Miihe aufbringen.
Sein altes patriarchalisches Leben nimmt viel langsamer, als es die
echten rumanischen Patrioten wunschen, eine moderne Gestalt an,
und dabei wird der Ackerbau unter solchenVerhaltnissen zum nieder-
trachtigsten Raubbau, den man sich denken kann, da das ganze
Ackerland jahrlich unter den Pflug genommen wird, ohne dafs
man an einen Ersatz des Verlorenen denkt.

Die traurigsten Folgen bat die Gewohnheit, die Gilter stets
1) S. Agricola (D. Protopopescu), Candita la sate (Bukarest 1904).
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an den, der das meiste bietet, zu verpachten. Mancher Grofs-
grundbesitzer lebt gem in Bukarest oder in Paris, mancher treibt
Po litik und mancher gibt sich leichten Vergnilgungen hin. Der Staat,
der den reichen Besitz der Kloster eingezogen hat, gibt ihn in Pacht
und zwar meist unter denselben Bedingungen, wie jeder Privat-
mann. Die Verwaltungen (E phorien") der Spitaler und Wohl-
tatigkeitsanstalten, welche einen betrachtlichen Tell des nationalen
Bodens kraft alter und auch neuer Schenkungen besitzen, tun des-
gleichen. Wahrend sich die Zoglinge der Bukarester Ackerbau-
schule mit allerlei Stellen als Verwaltungsbeamte behelfen milssen,
schwingt sich ein gewesener Schenkwirt oder Wucherer zum aus-
schliefslichen wirtschaftlichen Herrn eines oder mehrerer Dorfer
auf; in den meisten Fallen ist es ein Grieche oder ein Bulgare,
in der Moldau aber, wie wir bald sehen werden, fast immer ein
Jude. Die Feldarbeit versteht er nicht, das Wohl des Landes ist
ihm gleicbgilltig, und die Bauern sind in seinen Augen nicht viel
mehr wert als das Vieh. Gegeniiber dem Acker und seinem
tausendjahrigen Bearbeiter kennt er kein Mitleid und tragt, was
er kann, zu beider Aussaugung bei. Oft kommt ein solcher wirt-
schaftlicher Abenteurer, ein ungebildeter roher Mensch , nur mit
einer naiven Schlauheit begabt, aber mit leerem Beutel ins Land,
pachtet das Gut mit geborgtem Gelde auf 5, 10 oder 15 Jahre,
borgt dazu von der Staatskreditanstalt, die dem fremden Pachter
viel leichter zuganglich ist als dem armen rumanischen Land-
wirte, lafst die landwirtschaftlichen Betriebsmittel samtlich ver-
fallen , bringt die Bauern an den Bettelstab, vernichtet die Er-
tragsfahigkeit des Bodens und geht dann ilber die Grenze mit
einer oder mehreren Millionen.

In der obereu Moldau treiben in manchen Fallen die Grofs-
grundbesitzer die Landwirtschaft selbst und haben in dieser Be-
ziehung sehr viel von den Polen und Bukowinern, ihren Nachbarn,
gelernt. Aber sie haben auch von jeher andere Beziehungen zu
den Bauern gehabt, als ihre Standesgenossen in der Walachei.
Frillier, d. h. vor 1862, hatten sie ihre Bauern zuweilen vaterlich
behandelt und fur sie gesorgt, ohne mit ihnen Arbeitsvertrage zu
schliefsen, wie sie im sildlichen Rumanien ilblich waren. Obwohl
der Bauer auch hier selbst Grundbesitzer geworden ist, so hat
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er doch nicht mehr Vorteil davon gebabt als der in der Walachei.
Er mufs ebenfalls von seiner Arbeit auf dem Bojarengute leben,
wahrend sein eigenes Stuck Feld gewohnlich stark vernachlassigt
und nur primitiv bebaut wird. Vom Nachbarn", d. h. dem
Gutsherrn, erhalt er nur selten als Lohn ein mehr oder weniger
ertragsfahiges Stuck Acker, far seine Leistungen wird er viel-
mehr in der Regel mit Geld bezahlt. Aber das Geld erhalt er
nicht taglich oder wochentlich, sondern erst am Ende des land-
wirtschaftlichen Wirtschaftsjahres auf einmal. Doch die Berech-
nung theses Lohnes ist Behr oft betrtigerisch, aber ein Rechtsstreit
deswegen sehr kostspielig und verwickelt. Er gehort zu den
grofsten Seltenheiten, und auch hier spielt es bei der Knechtung
eine grofse Rolle, dafs der Bauer seinem Arbeitgeber oder dem
Juden verschuldet ist, der ihm auch gewohnlich seine durftige
Ernte im voraus abkauft and den Betrag auf die alte Schuld
verrechnet.

Fur den moldauischen Bauer sind diese Zustande insofern
ungunstiger, als der Gelder los bald verausgabt wird, und zwar
recht oft far die unsauber zubereiteten Getranke der Dorfschenke.

Die Landwirtschaft wird auf denjenigen Giitern, die der Be-
sitzer selbst bewirtschaftet, mit gr8fserem Aufwande und unter
Verwendung aller modernen Hilfsmittel betrieben. Maschinen
allerart und die beaten Pfltige sind aberall in Gebrauch. Nur
ist es schade, dafs man die Krafte der ernahrenden Erde selbst
keineswegs schont, und der mehr oder weniger raffinierte Raub-
bau erweckt Besorgnisse fur eine nicht allzu entfernte Zukunft.
Die Felder ruhen nur zum Teile aus; die Dungung oder chemische
Aufbesserung des Bodens gehoren zu den seltensten Ausnahmen
und werden als eine nicht ernst zu nehmende Tatigkeit mit Mifs-
trauen betrachtet. Hier wie in der Walachei ist die Ertrags-
f'ahigkeit des Ackers bereits bedeutend zurtickgegangen, und man
rechnet gegenwartig nur 15 Hektoliter Getreide Ertrag auf den
p o g on, wahrend vor noch gar nicht sehr langer Zeit das Doppelte
erzielt wurde.

Noch schlechter steht es, wenn der Besitzer sein Gut an
einen Juden verpachtet. Die jiidischen Pachter haben keine
besseren landwirtschaftlichen Kenntnisse als ihre Genossen grie-
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chischer und bulgarischer Nationalitat in der Walachei und
lassen sich im iThrigen von denselben Gefiihlen wie jene, ja in
noch hoherem Grade bestimmen. Die ganze Arbeit wird von
Juden geregelt und beaufsichtigt. Die Fiirsorge far die Arbeiter,
die hier und da bei rumanischen Herren zu finden ist, sucht man
in diesem Fa lle durchweg vergebens. Der Jude betrachtet viel-
mehr den rumanischen Bauern ebenso wie einst der hollandische
Farmer den Buschmann in der Kapkolonie, und dabei ist zu be-
denken, dafs ein Mann wie Moki Fischer, ein ganz ungebildeter
und talentloser Mensch , Bich infolge der Nachlassigkeit und wirt-
schaftlichen Unbrauchbarkeit der rumanischen Grofsgrundbesitzer,
die nur ihre schonen alten Namen tragen, ein Pachtkonigreich
von caber hundert ausgedehnten, fruchtbaren Gutern hat erwerben
konnen. Wenn der im Auslande mit Unrecht so verschrieene
Artikel 7 der rumanischen Verfassung nicht da ware, der wenig-
stens durch den Zwang des Gesetzes die 'Catastrophe des nationalen
Grofsgrundbesitzes verhiitet, ware der besagte Fischer, der selbst
in seinem Alter noch nicht ordentlich Rumanisch spricht und sich
am gesellschaftlichen Leben der Rumanen nicht im mindesten
beteiligt, ein Mann, der nicht einmal in der grofsen Krisis des
Jahres 1904, als die anhaltende Diirre in den Dorfern eine wahre
Hungersnot hervorrief, den notleidenden, dem Tode verfallenen
Bauern aus seinem ungeheuren Reichtume nicht einmal ein paar
tausend Lei hingeworfen hat, dann ware er der erste unter den
Grundbesitzern dieser blutgetrankten und durch jahrhundertelange
Arbeit geheiligten rumanischen Erde!

Seit den neunziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts
haben die Kammern eine ganze Reihe gutgemeinter Beschlusse
zugunsten der Bauern gefafst, und in den Ministerialkanzleien
sind entsprechende Ausftihrungsbestimmungen ausgearbeitet worden.
Einiges davon hat auch schon tatsachlich Friichte getragen. Die
gegenwartig bestehende Volksschule ist viel besser als diejenige
der Vorzeit. Obgleich die Volksbanken auf einer Grundlage
entstanden sind, die nicht als die allerbeste bezeichnet werden
kann , haben sie bisher schon viel geniitzt. Die liberale Partei
spricht jetzt sogar von der Griindung einer staatlichen Kreditbank
(Casa R ural a), die den Bauern Kredit gewahren soli. Die Zentrali-
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sierung der Volksbanken unter Aufsicht des Staates ist bereits Tat-
sache geworden. In schwierigen Zeitlauften leiht die Regierung dem
Bauer die notigen Subsistenzmittel; wahrend des letzten nationalen
Unglacks, der Mifsernte von 1904, rind 20 Millionen daftir geopfert
worden, und trotz der Garantie der Volksbanken wird schwerlich ein
betrachtlicher Teil dieser Summe zuruckgezahlt werden. Aber dieses
geniigt noch nicht, um den schlechten Zustand, in dem sich ein
grofser Tell der rumanischen Bauern befindet, zu beseitigen. Nur
eine vollstandige Reform, die auf dem Unterrichte basiert, konnte
hier heilsam wirken, namlich eine solche, die den Bauern aber
seine Rechte und seine wirklichen Interessen aufklart und den
Grundbesitzern in erhillitem Mafse zum Bewufstsein ihrer wirt-
schaftlichen, menschlichen und nationalen Pflichten verhilft.

Der rumanische Ackerbau liefert an erster Ste lle Weizen
far den inlandischen Verbrauch und besonders fur die Ausfuhr
nach denjenigen westlichen Landern, die auf einem weniger frucht-
baren Boden eine zahlreiche Bevolkerung ernalu.en mtissen: Eng-
land, Belgien, Holland und Deutschland kommen vor allem in
Betracht. Die Qua litat ist an sich ausgezeichnet, aber die Ver-
mittler der Ausfuhr, Juden und Griechen, verderben sie durch
die abliche Mischung der bauerlichen mit der bojarischen Frucht
und durch Anwendung allerlei anderer zweifelhafter Mittel, die
dem wohlverdienten Rufe des rumanischen Korns betrachtlichen
Schaden zurtigen. Die Ausfuhr vollzieht sich auf verschiedenen
Wegen. Ein Tell wird vermittels der Eisenbahn nach Osterreich-
Ungarn verfrachtet, wo vor dem Zollkrieg von 1886 rumanisches
Getreide in grofser Masse gekauft wurde, urn den ungarischen
bIiihlen Beschaftigung zu geben; ein anderer Teil wird auf Donau-
schleppkahne der bsterreichischen, ungarischen, griechischen, ru-
manischen und russischen Gesellschaften, in Galai, Braila, Giurgiu
und in anderen Hafen des Stromes verladen. Viel wird direkt
an die Ktiste des Schwarzen Meeres gebracht, entweder nach
Constana, dem nunmehr beinahe vollendeten grofsartigen Hafen
der Dobrudscha, wohin die Eisenbahnlinie fart, welche bei Cer-
navoda die Donau auf der neuen, riesigen Briicke tiberschreitet,
oder nach Sulina; in letzterem Falle dient die untere Donau der
Zufuhr nebst der von der europaischen Kommission geschaffenen
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kanstlichen Sulina-Mandung. Seit einigen Jahren besteht eine
direkte Schiffsverbindung mit Rotterdam, die der Ausfuhr ru
manischen Getreides dient und deren Schiffe rumanisches Staats-
eigentum sind.

Der Mais oder tarkische Weizen ist in Rumtinien erst im
18. Jahrhundert die hauptsachliche tagliche Nahrung der Landes-
bewohner geworden. Ganze Strecken des Landes sind. mit der
hohen, machtigen amerikanischen Pflanze besetzt, und die Mais-
produktion ist in giinstigen Jahren ganz gewaltig. Wenn das
Herbst- und Frahlingsgetreide in den Monaten Juni und Juli ge-
erntet ist und die Herden die abgeernteten gelben Felder iiber-
fluten, geht es im September und Oktober an die letzte Arbeit
des Ackerbaues, die Einbringung des Mais. Das ist die Brot-
frucht des Armen, und ihr Mangel bedeutet Hungersnot, weil der
Bauer sich bisher noch nicht an das Weizenbrot gewohnt hat.
Der Maisverbrauch ist im Lande selbst gewaltig; gute und schlechte
Frucht wird gemischt, und aus der Ernahrung mit feuchtem, spat
geerntetem und in den arm seligen Hiitten mangelhaft aufbewahrtem
Mais entsteht die grausame Krankheit der Pellagra, die langsam
den kraftigen, ausdauernden Korper lahmt und abmagern lafst,
bis der Leidende in einem Anfalle von Verzweiflung zum frei-
willigen Tode schreitet 1). Mais ist aber auch ein bedeutender
Ausfuhrartikel des rumanischen Handels, und England steht unter
den Einkaufern in erster Linie.

Roggen, Hafer und Gerste gehen ebenfalls ins Ausland, sind
besonders in England begehrt und bilden 10 bis 13 Prozent der
gesamten Getreideausfuhr, wain.end auf den Weizen 40 bis 45
Prozent und auf den Mais gegen 20 Prozent kommen.

Seit verhaltnismafsig kurzer Zeit erst hat der seines Olge-
haltes wegen geschatzte Raps eine gute Aufnahme gefunden. Er
wird im Herbste, gleichzeitig mit dem Herbstweizen, gesat, ge-
wohnlich auf einem sehr ausgedehnten Plane. Rapsbau ist eine
Risikokultur, insofern die Pflanze die Kalte schneeloser Winter
nicht vertragt; aber wenn sie das richtige Wetter findet, gedeiht
sie prachtvoll und belohnt den unternehmenden Landwirt reich-

1) Felix, Artikel Pelagra" in der Enciolopedia &mina. (mit voll-
atandiger Bibliographie).
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lich. Geht die Saat im Winter zugrunde, dann kann im Frith-
ling immer noch auf derselben Flache Weizen gesat werden. In
der Periode von 1886 bis 1901 hat Raps nicht weniger als 5 Pro-
zent der rumanischen Ausfuhr ausgemacht.

Vormals trugen Bauern und Bauerinnen nur solche Kleider,
die sie selbst im Winter, wo die Ackerarbeit ruht, aus Lein und
Hanf verfertigt hatten, und die Kultur der zu Geweben verwen-
deten Pflanzen war recht mannigfaltig. Seit dem 1875 mit Oster-
reich abgeschlossenen Vertrag, der die Einfuhr der Kleidungsstoffe
ungemein begiinstigte, ist diese Kultur, zum grofsen Schaden der
ha,uslichen Wirtschaft des Bauern und zum Nachteil der Volks-
kunst, die sich in der Volkstracht, glanzend betatigte sehr
zurackgegangen 2). Nur in den Gebirgsgegenden hat sie noch
ihre bescheidene Stelle behauptet. Die Grofsgrundbesitzer haben
diese Quelle des Erwerbes bisher beinahe vollstandig aufser acht
gelassen, da sie mit Vorliebe der tiblichen Getreidekultur huldigen.

Der oft sehr geraumige Hof des Bauern in Belgien wurde
man diesen Hof allein schon als eine hilbsche Besitzung be-
trachten ist schmutzig und staubig und steht meist leer. Die
Gemiisekultur ist hier und da, so in der Nahe von Tirgoviqte,
vertreten und zwar, soweit der von Rumanen bewirtschaftete
Boden in Frage kommt, in der Regel nur da, wo Bich der for-
dernde Einflufs des Staates und der Staatsschule geltend macht.
Auch die Grofsgrundbesitzer schenken diesem Nahrungszweige
kaum Beachtung. Beinahe ifberall jedoch findet man an den
Flufschen eine kleine Kolonie von Bulgaren , die ihren Gemilse-
garten durch primitive Wasserrader bewassern. Sie kommen sehr
arm ins Land, sparen sich das Essen vom Munde ab, wandern mit
ihren kleinen Barren, die ein Pferd zieht, uberall herum und ver-
kaufen in den rumanischen Stadten ja sogar in den rumani-
schen Dorfern , was an Gemuse gebraucht wird. Der Grofs-
grundbesitz baut seit 20 Jahren lediglich rote Ruben fur die neu-
gegriindeten Zuckerfabriken. Die ungluckselige Zuckerfabrikations-

1) S. besonders Dimi tri e C o in;i a , Din ornamentica romina, Album artistic
Hermannstadt 1904): Kunsttafeln blinerlicher Nab- and Stickereiarbeiten.

2) Es ist jedoch jetzt die Ausfuhr von Leinsamen fur die Olfabrikation zu
beobachten.

1),
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pramie, eine Staatsbelohnung fiir die Zuckerfabrikanten, die auf das
Kilo berechnet wird, hat deren Anzahl und Umfang bedeutend
vermehrt die bedeutendsten Fabriken sind die zu RipicenT, Sascut,
Chitila und Roman , und nicht selten prangen schon im Frilh-
linge die grunblaulichen Pflanzen mit ihren starken dicken Blattern.

Der rumanische Ackerbau wird in der mittleren Hohenlage
der Walachei und des.Banats betrieben, aber auch in der grofsen
Steppe, die mit der Waste" Baragan das ist ein ungeheures
Kornfeld ohne Blume und Brennen im Sommer, eine weifse,
schneebedeckte Sahara im Winter beginnt, die Bezirke Braila,
Rimnicul - Sprat sowie einen Teil von Covurluia umfafst und bis
an die bessarabische, ebenfalls baumleere Steppe heranreicht.
Aufserdem dienen dem Ackerbau noch die geschutzten Taler, die
Hugelabhange und Waldsaume der Moldau, der Bukowina, Sieben-
bargens und des Marmaros. In diesem Gebiete findet Bich iiberall
weicher Ton als Untergrund und darauf lagert die schwarze oder
braune Kulturerde, die sich aus vielen dahingewelkten Generationen
des hohen Grases gebildet hat und noch auf lange hinaus fortbestehen
wird. Und zugleich findet man iiberall den rumanischen Bauern
als echten Sohn dieser Erde, die ihn nur ernahrt, andere aber
bereichert und sic im freien Rumanien sogar in hoherem Grade
als im ubrigen rumanischen Gebiete zu seinen Herren macht.
Wahrend der Bauer in Rumanien zum grofsten Teile nur der
Tagelohner des Bojaren und des griechischen, bulgarischen oder
jiidischen Pachters ist, so behauptet der rumanische Bauer unter
fremder politischer Herrschaft seine Rechte auf die Erde, deren
Besitzer er bleibt, viel besser 1).

Aufserhalb Rumaniens sind rumanische Grofsgrundbesitzer
auch keine Seltenheit. Der Fahrer der nationalen Partei in
Siebenburgen, Georg Pop de BasestI, ist einer der grofsten Grund-
besitzer der Gegend und verfiigt fiber 1000 Joch Ackerland.
Das Tafelgut des unierten Erzbischofs zu Blasendorf umfafst iiber

1) Mir die Verhaltnisse in Rumanien gleich nach der Union der Fiirsten-
tamer sind die ausgezeichneten Arbeiten von I. Ion es cu uber den rumanischen
Ackerbau (Agricultura romini1) in den Bezirken Dorohol, MehedintI und
Putna (3 Biinde; Bukarest 1866-1869) heranzuziehen. Vgl. von demselben
Arenda moqiilor, Pacht der Landgiiter", (Bukarest 1864).
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11 000 Joch, die Fonds der ehemaligen siebenbiirgischen Grenz-
soldaten , die jetzt fair rumanische Kulturzwecke benutzt werden,
12 600 Joch 9. Aber dies sind doch nur vereinzelte Ausnahmen;
die Rumanen sind in Siebenburgen vielmehr in ihrer iiberwiegenden
Mehrheit Kleingrundbesitzer. Ebenso steht es im Banate und jen-
seits des Marosflusses und in dem ganzen Gebiet, das unter unga-
rischer Oberhoheit steht.

Anders verhalt es sich wieder in der Bukowina und in
Bessarabien, dean in diesen Provinzen hat bis ins 18., bzw. 19. Jahr-
hundert dasselbe Leben wie in der heutigen Moldau geherrscht
In der Bukowina haben die rumanischen kleinen Bojaren, die
Mazilen, Bowie die moldauischen Grofsgrundbesitzer, die auch
Bukowiner Guter besafsen, viel eingebiifst, insofern sie den
grofsten Teil des alten bojarischen Besitzes an Armenier, Polen
und Juden haben abtreten miissen. Gegenwartig aber scheint
dieser Prozefs sein Ende erreicht zu haben. In den neunziger
Jahren waren in rumanischen Handen noch 52 grofse Gitter,
wahrend 65 Armeniern oder Polen gehorten und 32 sich im Be-
sitz von Juden befanden 2); der vom Staat konfiszierte Religions-
fonds mit 225 300 Hektaren kommt far uns hier weiter nicht in
Betracht. In dem den Juden preisgegebenen Lande ist den Bauern
ihr Kleinbesitz noch weniger als in Ungarn gesichert, aber die
Mitzlichen Raiffeisenbanken und die Verwirklichung der heute
geplanten Reformen kOnnen viel helfen.

Die bessarabischen Bojaren haben noch etwas mehr Besitz
beibehalten , aber in vielen Fallen macht ihnen der Grieche und
Armenier Konkurrenz , weniger der Jude, wenigstens nicht un-
mittelbar. Der Grieche spielt hier als Pachter und Wucherer dieselbe
Rolle, wie in der Moldau der Jude. Nur ein Viertel des Bodens
befindet Bich in bauerlichen Handen, und das ist die Folge der
russischen Bauernbefreiung von 1869. Marcher bauerliche Besitz
ist bereits durch Kauf bald nach 1812 entstanden, als die mol-
dauischen Bojaren gezwungen waren, ihre Giiter rasch zu veraufsern.
Andere Bauern sind immer frei gewesen und haben ihren Mazilen-

1) Major, Manual de agriculture, 1V, S. 28-29.
2) G. Bogdan- Dnica, Bucovina, S. 62-63.
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besitz, im Norden des Landes und am Dnjestr behalten. Vie le

von den letzteren, die besser als die m a z i l i und m o §n enI in
Rumanien ihr Interesse verstanden haben, besitzen noch die er-
erbten Gater gemeinsam. Das sildliche, vorwiegend nicht-ruma-
nische Bessarabien kann an dieser Stelle nicht weiter interessieren.

Uberall erzielt der Ackerbau der Rumanen dieselben Pro-
dukte, namlich Mais far den Hausbedarf, Getreide far den Herrn
oder zum Verkauf auf eigene Rechnung. Nur in wenigen Gegenden
Siebenburgens und des Banats, wo die Rumanen die Gewohnheiten
der Sachsen und Serben und damit auch deren Ernahrungsweise
angenommen haben, auch hier mid da in der Bukowina, unter
dem Einflufs der neuen Ansiedler, ist das Brot an die Stelle der
m am Ili g a getreten, die ihre Vater und Vorvater seit 1700 be-
vorzugt haben.

Eine zweite Zone rumanischen Wirtschaftslebens bildet das
Hugelland, das jedoch geographisch nicht iiberall denselben Cha-
rakter hat. In der Walachei erheben Bich die Millen sanft mitten
aus der ganz flachen Ebene, und zwar in einer geraden Linie,
die das Land quer durchschneidet und durch eine Reihe be-
deutender alter Marktflecken, von Buzati bis Tirgu-Jiului, be-
zeichnet wird. Im Banat fehlt diese Zone beinahe vollig, und
ebenso hugellos Bind die norcllichen Gegenden bis zum Marmoros.
Der Marmoros und die Bukowina bilden Hochplateaus, von denen
das letztere mit alten Waldern bedeckt ist. In Siebenbilrgen, in
der rumanischen Moldau und in Bessarabien dies ist ja weiter
nichts als ein unter russischer Oberhoheit stehendes Stuck Mol-
dau ergiefsen sich die Fliisse nach Saden und Sadosten hin in
breiten Talern, welche durch Hugelketten mit sonderbaren zerrissenen
Wanden und fief eingeschnittenen Kluften begrenzt werden 1).

Diese geographische Gestaltung bedingt teilweise eine anders-
artige Beschaftigung der Einwohner.

Ackerbau wird in der Moldau uberall bis nahe an die Berge
heran getrieben, und im wirtschaftlichen Sinne ergeben sich fir

1) S. im allgemeinen fiir die heutigen Zustande in den rumanischen Landern
meine als Reiseskizzen verfafsten Arbeiten: DrumurI qi °rape din Romania; Sate
qi mgolistirl din Romania; Bucovina; Basarabia; Ardealul; Banatul §i Maramu-
requl (Bukarest 1904-1905; die zwei letzten sind in Vorbereitung).
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das Hugelland nur enge Grenzen; es umfafst lediglich die Vrancea,
Bowie die Soveja, die westliche Halite der Bezirke Bacat, Neamt und
Suceava. Es kommen ferner hinzu das 6stliche Siebenburgen, der
Kreis Bistritz, die Szeklerstiihle Csik, Gorgey und St. Gyorgy sowie
die westliche Bukowina und der grofste Tell des Marmoros.

Die Landwirtschaft gedeiht in diesem Gebiet nur wenig.
In der Walachei herrscht das System der m o i n e; so werden die
Fluren genannt, auf denen der Ackerbau betrieben wird, nachdem
sie drei Jahre nacheinander ala Weide gedient haben. Schmale
Maisfelder findet man unter solchen Bedingungen noch in einer
betrachtlichen lathe.

Die kraftigen, schonen Bewohner dieser Landstriche suchen
oft ihren Erwerb im Niederlande, wo sie als Tagelohner in der
Landwirtschaft gesucht Bind. Die Bukowiner, die Corduneni,
wie sie nach dem urspranglichen Sanitatskordon, der die Annexion
des Landes deckte, genannt werden, arbeiten auf den Feldern
der Grofsgrundbesitzer von Dorohol und Botqam. Die Ung urI
aus der Moldau finden im Sommer jenseits des Sereth Beschaf-
tigung. In der Walachei wiederum kann man Leute aus dem
Prahovatale sehen, PrahovenT, die auf dem Baragan das Getreide
schneiden.

Der walachische Hugelbewohner besitzt aber gewohnlich
einige hundert Pflaumenbaume. Er verkauft aber nicht, wie der
Bewohner der hoheren Teile im Bezirke Suceava, die Pflaumen,
Niisse, Apfel, Birnen und Pfirsiche frisch oder getrocknet, wo-
durch dieser letztere ein schones Stuck Geld verdient, da seine
Friichte von dem unvermeidlichen Juden aufgekauft werden und
bis nach Deutschland wandern, nein,

kleinen,
der walachische Bauer

im Hiigellande bereitet aus seinen weichen, nicht gerade
sehr schmackhaften Pflaumen das alkoholische Getrank Ori c a.
Im September gart die tuica in alien DOrfern der oberen Walachei
von Rimnicul - Sgrat bis Baia- de- Aramg, und es herrscht ein
recht lustiges Leben unter denen, die mit der Zubereitung be-
schaftigt sind.

Die alten Fiirsten haben sich viel Mahe gegeben, urn gute
Weine fur ihre grofsen Schmause zu erzielen. Die Bojaren sind
ihrem Beispiele gefolgt, und der hohe K.lerus und die Kloster-
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insassen haben ihrerseits das edle Getrank auch nicht verschmaht.
Die Weinberge von Cotnari waren die ersten in der Moldau, und
spater gelangten diejenigen von CopoA, in der Nahe von Jassy,
und von Huo am Pruth, wo ein Bischof residierte, zu Rufe. Die
nachher beriihmten Weinberge von OdobeSi dicht an der Grenze,
welche die Fiirstentiimer trennte, werden erst im 17. Jahrhundert
erwahnt, als das gauze Leben des unteren Landes starker zu pul-
sieren begann; diejenigen zu Nicore01 am Sereth sind gleichen
Alters.

In der Walachei liebte man noch um 1700 besonders die
Weine von PiteM, wo jetzt diese Ku ltur ganz heruntergekommen
ist. Nach 1800 wurden die Weine von Draggqani im Oltlande,
dicht am Olt, auf den Huge In des Bezirkes Vilcea, sehr be-
rubmt; die Grofse Walachei aber hat ihre besten Weine im
Distrikte Prahova, auf dem grofsen Hugel", Dealu-Mare. Die
walachischen Bojaren, und nicht minder die rumanischen Ein-
wohner von Kronstadt, die §c h e i, fiihrten sehr viel rumanischen
Wein nach Siebenbiirgen ein, wo man ihn sehr suchte, wahrend
die Moldauer ihre Weine an die galizischen Handler verkauften,
spater an die Juden der Grenzmarktflecken, die ihnen polnischen
Branntwein dafur aufhalsten.

In neuerer Zeit ist es zu einer modernen Verhaltnissen ent-
sprechenden Ausfuhr rumanischer Weine nicht gekommen. Dazu
kam die verderbliche Reblaus, die mit franzosischen Reben ein-
gefiihrt wurde und die alten Weingarten vollig ruiniert hat. Gegen-
wartig ist Cotnari nur ein armseliges Dorf, das kahle, traurige
Hugel umgeben. Der Staat hat auf seinen Giitern die amerikanische
Weinrebe, der die Reblaus nichts schadet, eingefiihrt, and viele
Grofsgrundbesitzer, auch manche Bauern, sind diesem Beispiele
gefolgt. Eine Wiederbelebung der Rebenkultur ist sichtlich zu
spiiren; die dem Weinbau gewidmete Flache ist sogar seit 1860
von 100 000 auf 150 000 Hektar gestiegen, und diese letzteren
erzeugen Wein im Werte von 28 Millionen le I '). Aufser den
Weinbergen des Staates liefern die des Barba tirbel und
G. Gr. Cantacuzino in der Walachei, die des Greceanu und vieler

1) Brackel, S. 64.
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kleiner Weingutsbesitzer in der Moldau den fiir das Land not-
wendigen Wein. Spitter wird man gewifs auch die Ausfuhr in
grofserer Masse versuchen. Die grofsere Ausfuhr in den achziger
Jahren, ehe die Reblaus ihre Verheerungen anrichtete, war nur
eine vorubergehende Erscheinung, weil Frankreich, das damals
wahrend seiner Weinkrisis rumanische Weine kaufte, sie nicht
mehr braucht 3).

Der Reichtum des rumdnischen Landes an Wald war in gar
nicht allzuweit zuruckliegenden Zeiten ungeheuer 2); die schwarze
Erde" ernahrte hundertjahrige Stamme, die nur ihrem bohen Alter
zum Opfer fielen. Dieser Zustand ist seit langem voriiber. Die
Rodungen wurden in Siebenburgen von Sachsen und magyarischen
Edelleuten schon friih mit grofsem Eifer betrieben. In der Moldau
und Walachei dagegen ging anfangs diese Arbeit, welche Felder
fur den Ackerbau und Wiesen fur die Weide schuf, viel langsamer
vonstatten. Noch im 18. Jahrhundert waren grofse Strecken mit
alten Waldungen bedeckt, und das war recht giinstig fur die
haidu ci e, das bauerliche Raubritterwesen. Die Bukowina kam
an Osterreich mit 50 Prozent Wald. und erschien des Namens
If Buchenwald " tatsachlich wiirdig, wenn auch die meisten Baume
schone schlanke Tannen und weft ausgebreitete echte Eichen
waren. Dank der Fiirsorge des Staates, der die Guter des
Religionsfonds unmitteloar verwaltet, besitzt theses kleine Land noch
451 220 Hektar bewaldeten Bodens. Auch die sparlichen Walder
des 1812 entfremdeten Bessarabiens, die zumeist die nordlichen
und Ostlichen Teile der Provinz bedecken, sind ziemlich gut ge-
schont worden, aber in den letzten zwanzig Jahren hat man auch
dort vielfach den Wald in barbarischer Weise verwilstet 3). Juden
namentlich haben durch ihre Spekulationswut zu diesem Ergebnisse
beigetragen.

Im heutigen Konigreich Rumanien begann die Entwaldung
in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Die walachischen
Farsten Bibescu und §tirbei hatten zuerst an eine rationelle Ro-

1) R ob i n, in Cony. litorare, Jahrgang 1903, S. 733.
2) Notice sur lee forets de Roumanie (flir die Pariser Weltausstellung),

Bukarest 1900 und die wertvolle Revista padurilor.
3) Arbure, a. a. 0., S. 447ff.
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dung gedacht, und letzterer liefs sogar franzosische Fachleute
kommen, doch diese bezeichneten das hiesige Holz im Vergleiche
mit dem bosnischen als minderwertig. Den Fortschritten des Acker-
banes fielen mitleidslos und verschwenderisch die alten, Schutz
gewahrenden Mame, die dem Lande ein bestandiges und milder
Klima sicherten, zum Opfer.

In der Walachei blieb die Ebene unbewaldet und harrte
allerlei nutzbringender, schnell bereichernder Pflanzen und Saaten.
Im Bezirke Ilfov, wo vielleicht noch mehr als anderswo Walder
zu sehen Bind, trifft man auf dem Lande des Grofsgrundbesitzers
meistens gelichtetes oder hochstens ganz junges Holz. Die Bauern
sind diesem verderblichen Beispiele gefolgt, und in einigen Hugel-
gegenden kann nichts mehr vor der Gewalt der Giefsbache be-
stehen; der Lehm wird tief vom Wasser aufgewuhlt, und unter
den Strahlen der brennend heifsen Sonne fallt im Sommer langsam
der Hugel in Stucke. Die Fliisse trocknen rasch im Sonnen-
brande aus, und der Hirte irrt umher, ohne Schatten und Trank
zu finden. In dem Bezirke Vilcea, im nordlichen Argeb auch
im Bezirke Prahova, sind die Walder besser erhalten; in Buzau
aber stehen die Hugel zumeist kahl und traurig da. Ebenso ist
es in einigen Teilen des benachbarten Distriktes Putna, der zur
Moldau gehort; nur in grofserer Mille findet man noch Walder.
Im allgemeinen jedoch haben Grofsgrundbesitzer in der Moldau
bis in die letzten Jahre diesen Zweig des nationalen Reichtums
mit geringerem Eifer verfolgt.

Neuerdings hat sich aber die Spekulation infolge starkerer
Beteiligung der Juden und anderer Fremden rilcksichtsloser ent-
wickelt. Das rumanische Holz wird gerade so, wie frillier in der
Tiirkei, jetzt bis nach Agypten gesucht. Zwar wird aus Sieben -
burgen und der Bukowina auf dem Wasserwege durch die Moldau
Holz ausgefiihrt; es wird z. B. der bequeme Transport auf
Prahmen (p 1 u t e) auf dem reifsenden Bistrilaflufs benutzt, der vom
Grenzorte Dorna in der Bukowina bis BacaA fiihrt, um dann
seine Last dem Sereth, welcher zwischen Galati und Braila in
die Donau miindet, anzuvertrauen; die billigen rumanischen Eisen-
bahntarife helfen aufserdem noch dazu, dafs fremdes Holz dem
rumanischen Konkurrenz macht. Aber das rumanische Holz
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bildet dennoch einen bedeutenden Ausfuhrartikel. In den Jahren
1871-1875 betrug der Wert der Holzausfuhr beinahe 2 Millionen
leT; spater stieg er sogar bis auf 6 Millionen, sank dann wahrend
des Zollkrieges mit Osterreich-Ungarn auf die Ha lfte und hat
sich seitdem langsam wieder gesteigert 9. Ein bedeutender Tell
des ausgefuhrten Holzes wird allerdings in den benachbarten in-
dustriellen Landern verarbeitet und kehrt dann wieder nach Ru-
manien zuriick. Trotzdem ist der Gewinn unverkennbar, und
dieser Umstand hat einige mehr oder weniger ernste Unternehmer
ins Land geflihrt ; die Gesellschaft Gotz ist gewifs die erste unter
denen, die Bich mit dem rumanischen Holze beschaftigen, und im
gebirgigen Teile der Moldau trifft man oft, z. B. zu Comanqti,
dann zu TArcati und anderswo im Tale der Bistrita ihre grofsen
Holzscblage. Eine neuere Unternehmung, die Firma Lessel, hat viele
waldige Berge im Bezirke Argq an sich gebracht. In neuester
Zeit beabsichtigt eine englische Gesellschaft, sich in den Patna-
waldern festzusetzen.

Ein Waldgesetz ist in den achziger Jahren (1886) entstanden,
um der Rodungssucht, besonders seitens der verarmten Bauern
oder der ruinierten moldauischen Bojaren Einhalt zu tun. Es.
schafft gewifs viel Nutzen , aber doch nicht iiberall. Die Neu-
bewaldung vor allem wird beinahe niemals ernstlich in Angriff
genommen. Das Gesetz wird umgangen , und mancher wirft den
letzten Rest des vaterlichen Erbes dem Juden hin. Der Staat
seinerseits gibt, obwohl er eine Forstkulturschule gegriindet hat
und 1100000 Hektar von den 2 800 000 Hektaren Wald, die Ru-
manien noch besitzt, sie bedecken 21 Prozent der Oberflache
in seinen Hamden hat, nicht iiberall und immer das beste Beispiel.
Alte Baume vermorschen oft, und junge fallen vorzeitig, trotz der
Kontrolle, die auf den Staatsdomanen ausgetibt wird. Und dennoch.
mufs, wenn eine Besserung in den verwilderten klimatischen Ver-
haltnissen erzielt werden soil, auch auf diesem Gebiete viel pa-
triotischer Eifer angewandt werden. Die Vernachlassigung und
Verschwendung der Vergangenheit gilt es auch hier aufzugeben.

Das Ministerium Carp hat im Jahre 1895 ein Bergwerks-

1) Bnicoianu, a. a. 0., S. 193, 337.I',
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gesetz durchgebracht und zwar trotz des energischen Widerstandes
der liberalen Partei, die eine zu grofse Beganstigung der Fremden
darin erblickte. Aber das Gesetz hat bisher nur geringen Nutzen
gehabt. Rumanien besitzt heute eine Schar bewahrter junger
Geologen und Mineralogen, die aus der Schule des Professors
Mrazec in Bukarest hervorgegangen sind, und ernste, eifrige Studien
werden seit zehn Jahren auf dem Gebiete des Bergwesens, das bisher
die fremden Forscher besser als die einheimischen kannten, mit
Erfolg unternommen. Vordem sprach man mit Vorliebe von dem
grofsen Reichtume an Meta llen und Bohlen, der in den rumanischen
Karpathen enthalten sein solle und der nur aus Rticksicht auf
die Habgier der Tiirken jahrhundertelang unberahrt gelassen
worden sei. Man dachte dabei an die siebenbargischen Bergwerke
der alten und neueren Zeit, an die Kohlengruben von Petroeni
(Petrozseny) am oberen all und an die Goldgruben von Zlatna (Za-
latna) in deren Umgebung es noch im 18. Jahrhundert reiche ru-
manische Bauern, Bergwerksbesitzer und Arbeiter gab. Man dachte
an die Bergwerke des Marmoros, deren Besitzer und Pachter zu-
weilen auch Rumanen waren. Die goldsuchenden Sachsen des
12. und 13. Jahrhunderts und die viel alteren romischen
luistadoren, die nach dem seit langem als unerschopflich ge-
dachten dakischen Go lde lechzten, tauchten in der Erinnerung
wieder auf. Man wufste, dafs viele rumanische, d. h. walachische,
Fliisse Gold in ihrem Sande mit sick fahren, und die Beschaftigung
-der Zigeuner-Goldwascher, der au r ar war ja noch in den
ersten Zeiten nach der Ansiedelung dieses erfinderischen und
lustigen Volkes auf rumanischem Boden wahrzunehmen gewesen.
Aber bisher hat man tatsachlich Meta lle nur in so geringer
Menge gefunden oder nachgewiesen, dafs eine systematische Aus-
beute keineswegs lohnen wiirde. Die geologischen Forschungen
haben vielmehr in dieser Richtung alle gehegten Hoffnungen ver-
nichtet.

Bohlen sind bisher nur in geringen Massen gefunden worden,
und die Braunkohlenwerke, wie sie Bich in Margineanca, Brindugl
Zanoaga, Piscu (Bezirk Dimbovia), Bahna (Bezirk MehedinI),
und Dealul-Lung, Asat, Plopul, Comanqti (Bezirk Bacat) finden,
sind nicht imstande, die notwendige bedeutende Kohleneinfuhr zu

Bon -
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mindern 1). Vielmehr hat die Benutzung der tberbleibsel des
Petroleums als Heizungsmaterial dazu beigetragen.

Die alteren Steinbruche, wie der beriihmte von DelenT, sind
jetzt verlassen. Die neueren aber, wie z. B. der im Bezirke
Argq, bringen nur einen Teil dessen hervor, was zum Bauen ge-
braucht wird.

Die rumanische Erde scheint in ihrer Tiefe in der Tat ledig-
lich Salz und Petroleum zu bergen.

Seit der Romerzeit wenigstens, und bis auf unsere Tage hat
man diesen Tiefen Salz in grofser Masse abgewonnen 2). Frilher
wurde das rumanische Salz in massiven Salzsteinen einzig und
allein nach der Tiirkei ausgeflihrt; jetzt ist die Ausfuhr nach
Bulgarien Behr bedeutend, obgleich Ostbulgarien das Seesalz von
Anchialos wohlfeiler bekommt 3). Serbien, das ein Salzmonopol
eingefiihrt hat, nimmt der rumanischen Regierung, die ihrerseits
ein Salzmonopol besitzt, jahrlich fur mehr als 1 Million Salz ab.
Schon in den dreifsiger Jahren des 19. Jahrhunderts kauften die
Serben ihr Salz in der Walachei, und es entwickelte rich bald
eine lebhafte Konkurrenz zwischen den Walachen, welche die
Gruben von Ocnele-Mari (Bezirk Vilcea) und Slanic (Bezirk
Prahova), und den Moldauern, die im Bezirke Bacau tiefe, grofs-
artige Grub en zu Ocna besitzen. Die Ausfuhr der Walachei er-
reichte im Jahre 1835 die Summe von 30 Millionen Oka 4), als
der Furst Alexander Ghica den ersten diesbeziiglichen Vertrag
mit dem serbischen Staate abschlofs 5). Schon unter dem Fiirsten
§tirbei in der Walachei und seinem Zeitgenossen, dem mol-
dauischen Fiirsten Gregor Ghica, wurden bei der Salzgewinnung
Verbesserungen im modernen Sinne vorgenommen. In den letzten
zwanzig Jahren hat der Staat, der den Betrieb nicht mehr
verpachtet, die besten und kostspieligsten Anlagen geschaffen.

1) Moniteur des interets petroliferes, I, S. 915-917.
2) S. Salinele noastre von C. G. Br op teanu (Bukarest 1901).
3) J ire e e k, Fiirstentum Bulgarien, S. 218.
4) 1 Oka (tiirkisehen Ursprungs) 1,272 Kilogramm oder 1,291 Kilogramm;

jetzt ist in Rumanien das Dezimalsystem eingefiihrt.
5) Hurmuzaki, X, S. 475, nr. Damn. Vgl. mein e Akten 8tirbeI (Bu-

karest 1904-1905, 2 Bande).
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Nunmehr arbeiten bei elektrischem Lichte die Gefangnisinsassen
Bowie Bauern, die far diese schwere Arbeit gut bezahlt werden.
Der Ertrag der Ausbeute geht nicht zuriick, obgleich die alte
Grube von Telega seit einigen Jahren verlassen ist. Dieser Zweig
der Ausfuhr ware sehr wohl einer grofseren Ausdehnung fahig.

Erdolbrunnen, die ein unreines Petroleum lieferten, das den
Bauern als Wagenschmiere diente, werden schon im 17. Jahr-
hundert erwahnt, und zwar im moldauischen Bezirke Bacati ').
Gegen 1840 machte man in der Walachei einen Versuch mit der
Erdolgewinnung zu Pacuret1 (Prahova) 2), aber die alte Art und
Weise der Gewinnung blieb bis vor vierzig Jahren in Kraft.
Noch in den sechziger und siebziger Jahren, wahrend der inneren
Krisis in Amerika, begann, durch die Abgabenfreiheit beganstigt,
die Ausfuhr des rumanischen Erdols, deren Wert sich sogar bis
auf 2 300 000 lei jahrlich steigerte 3). Jetzt trat das moldauische
Moineqti an zweite Stelle, wahrend ganz grofse Erdollager in
dem Tale der Prahova, nordlich von Cimpina bis in die Nahe
des Gebirges, gefunden warden. Die Ausbeutung vollzog Bich
anfangs noch ganz primitiv, ohne Kapital und ohne Maschinen.
Nach 1895, als das Bergwerksgesetz in Kraft trat, bildeten sich
aber Gesellschaften mit meistens fremdem, hollandischem, auch
deutschem, englischem und belgischem Kapital, die sich der Erdol-
gewinnung widmeten. Die erste Gesellschaft war lange Zeit die
St eaua Romin a, der sich dann die hollandische Gesellschaft
Amsterdam", die englische zu Berea und die belgische in
Tintea zugesellten. Einige Brunnen lieferten einen unglaublich
grofsen Ertrag: ganze Massen von Erdol entquollen der Erde
und sprangen mehrere Meter in die Rohe, um ihre Besitzer in
wenigen Wochen reich zu machen. Cimpina wuchs sich bald zu einer
kleinen Stadt aus. Die Nachforschungen erstreckten sich dann
bald auf die zwei benachbarten Bezirke: Dimbovita (Glodeni)
und BuMil, die ebenfalls bald viel zur Erdolproduktion beitrugen.
Die Quellen von Bultenari wetteiferten mit den alten von Prahova.

1) Studil si documente, VII, S. 288.
2) Moniteur des interets petroliferes, I, S. 156.
3) BAicoianu, a. a. 0., S. 67.

                     



Das wirtschaftliche Leben der Rumiinen in der Gegenwart. 419

Eine Zeitschrift, der Moniteur des interets petroliferes roumains" 1),
die noch besteht und in ihren vorliegenden vier Jahrgangen reiche
Belehrung bietet, wurde gegriindet. Auch ftir die kleinen Kapi-
talien der Beamten schien auf diese Weise einen Augenblick eine
fruchtbringende An lage gefunden zu sein. Das Erdol wurde ale
Heizungsmaterial der staatlichen Lokomotiven und Dampfer ver-
wendet; ja es wurde die Einberufung eines Erdolkongresses nach
Bukarest empfohlen. Die Idee einer Rohrenleitung, die bis an die
Kiiste des Schwarzen Meeres, nach Constana, fiihren sollte, wo
der Hafen besondere Einrichtungen ftir die Erdolverfrachtung bekam,
wurde erortert. Etwas von unternehmendem amerikanischen Geiste
kam in das sonst ziemlich trage wirtschaftliche Leben Rumaniens.
Die Gesamtproduktion stieg bis auf 300 Millionen Kilogramm; zur
Ausfuhr allein sind im Jahre 1901 76 Millionen Kilogramm ge-
langt, aber dabei ist es nicht geblieben. Trotzdem stellt das Erdol
einen bedeutenden Teil des nationalen Einkommens dar. Der
Mange! an Kapital macht sich allerdings noch bemerkbar; aus-
landisches Kapital zu jedem Preise heranzuziehen, ist deshalb die
Lieblingsidee mancher einflufsreichen Politiker Rumaniens. Der
Besuch der Agenten des grofsen amerikanischen Trusts Rockefeller
(Standard Oil Company) wurde von den Konservativen, die tat-
sachlich der Fiihrung Take Ionescus folgen, mit Freude begrtifst.
Die Liberalen haben jedoch wahrend ihres letzten Regiments die
Festsetzung des amerikanischen Aussaugesystems verhindert. Von
beiden Seiten wurde heifs ftir oder wider Herrn Rockefeller ge-
stritten. Jetzt ist Ionescu Finanzminister, und dieser Umstand
kann ftir die Amerikaner, die grofse Anstrengungen machen, von
einigem Vorteile werden 2). Eine Wahrheit bleibt es aber jedenfalls,
dafs kein Volk seinem eigenen nationalen Interesse dient, indem
es den von anderen Volkern erworbenen Reichtum zugleich mit

1) lirgl. auch A. Richard, La Roumanie (Bukarest 1895).
2) In dem Augenblicke, wo these Zeilen zum Druck gelan;en, beabsichtigt

der besagte Minister, das gauze erdolbergende Terrain des Staates an sin vor-
wiegend deutsches Konsortium zu verpachten. Nach den bokannt gewordenen
Bedingungen wurde der Abschlufs eines solchen Vertrages ein Wagnis sein.
Desha1b hat Bich ein rumanisches Konsortium Romania mit 8-10 Millionen
sogleich gebildet, um die Verpachtung an die Fremden zu verhindern, und far
den Augenblick ist dies auch gelungen.
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desi3en Vertretern gastlich aufnimmt; denn schliefslich kommt es
doch zur wirtschaftlichen Vorherrschaft des Fremden, und wenn
dieser Fremde nicht ein vaterlandsloser Jude ist, sondern einer
machtigen Nationalitat angehort, dann wird er auch politisch mafs-
gebend, allmahlich oder durch finanzielle Gewaltmittel, schliefslich
auch durch Aufstande und Krieg. Dasjenige, was in Sudafrika
zum ewigen Schaden der Viehzucht und Ackerbau treibenden
Buren, ehrlicher, braver und aufgeklarter Leute, von seiten ihrer
Mitburger geschehen ist, kann auch den Rumanen, welche ihr
Vaterland und ihren Stamm aufrichtig lieben und deren Interessen
zu wurdigen verstehen, zum besorgniserregenden Beispiele dienen.
Nur die vollstandig nationale Haltung cues Volkes rechtfertigt
seinen Fortbestand.

Diese Betrachtungen und zugleich der natffrliche Gang unserer
Darstellung fiihrt uns jetzt zu den Keimen der rumanischen In-
dustrie, die hinsichtlich ihrer Entwickelung und in ihren Aufgaben
untersucht werden mufs.

In alter Zeit bereitete sich jede bauerliche Haushaltung selbst
alles, was sie an Nahrung und Kleidung bedurfte. Ale Giiter, die
er nicht selbst erzeugen konnte, kamen fur den Bauern lediglich
Waffen und einige Geratschaften in Betracht. Sachsen, Armenier,
Griechen und Deutsche fiihrten fur die Bojaren und den fiarstlichen
Hof nur Stoffe, Pelze und Juwelen, aber kaum etwas anderes ein,
die Einfuhr war mithin Behr gering, wahrend das Gewerbe nur
der Befriedigung des hauslichen Bedarfs diente. Einige Fiirsten
baben im 17. und 18. Jahrhundert Fabriken" errichtet: Glas-
waren Eels Mater Basarab herstellen I), Gregor Alexander Ghica
grundete eine Tuchfabrik, die sich einige Jahre lang mit polnischen,
zumeist aber deutschen Arbeitern erhielt. Die Walachen folgten
seinem Beispiele, und es entstand in den siebziger Jahren des
18. Jahrhunderts eine zweite Tuchfabrik in Afuma.ci (Bezirk Ilfov).
Nach 1822 und dem Organischen Reglement jedoch verschwand
alle and jede Industrie vom rumanischen Boden. Al les, was nicht
im Hause erzeugt werden konnte, mufste bis zum kleinsten Artikel
durch Vermittelung des deutschen, d. h. iisterreichischen Handels
bezogen werden.

1) Mein e Schrift Bra.lovul qi RominiT, Kap. I, § eticla, S. 107-108.
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Trotzdem war die Einfuhr nur ganz gering, weil der Luxus
zu wenig entwickelt war und der Bauer, der noch nicht als Tage-
Miner eine standige Beschaftigung fur sich selbst und seine Fa-
milia in den grofsen landwirtschaftlichen Betrieben des Bojaren
gefunden hatte, fiir die fremden Produkte noch nicht als Kaufer in
Betracht kam. Der sachsische Handel hatte seit einiger Zeit auf-
gehort, der neue europaische Handel aber begann eben erst sich zu
entwickeln. Erst nach 1850 begann das Leben der hoheren Kiassen,
die sich durch die einige Jahre lang ohne jede Zollbelastung geiibte
Getreideausfuhr eM Behr schones Einkommen erworben batten und
nur in seltenen Fallen im Ausland lebten, iippiger zu werden, und
dadurch wuchsen die Bediirfnisse. Die Juden, die eine immer grofsere
Rolle im Wirtschaftsleben der Moldau spielten, liefsen in grofsen
Massen wohlfeile Fabrikate kommen , die sie in ihren Buden fur
den Bauer zur Schau stellten oder ihm sogar durch Hausierer aut.-
drangten, denn damals bestand noch kein Gesetz, welches diesen
Handel regelte und einschrankte, wie es heute, wenn es auch
nicht gerade mustergultig beobachtet wird, existiert. Der Verkauf
ging gut vonstatten, und, wenn nicht, dann schreckte der Kauf-
mann" auch vor dem Bankerott nicht zurtick. Durch die zu-
nehmenden Bediirfnisse der Bojaren und die Geschafte der Juden
erhohte Bich der Wert der Einfuhr in den sechziger Jahren bis
auf mehr als 70 Millionen lei.

Nach der Staatsumwalzung von 1866 begann man in Ru-
manien mit den grofsen offentlichen Arbeiten, besonders dem Bau
der Eisenbahnen , und neben den althergebrachten traditionellen
Kolonialwaren, die aus dem Oriente kamen, neben den franzosi-
schen Luxuswaren und den schlechtesten unter den schlechten
osterreichischen Fabrikaten, die man fur den armseligen Bauer
herbeibrachte, wurden nun noch allerlei Maschinen und Metall-
waren aus dem Abendlande eingefuhrt. Der Eisenbahnbetrieb
machte bald noch die bisher fast unbekannte Kohleneinfuhr notig,
und die Steinbrucker Braunkohle Osterreichs und die Petrozsenyer
Ungarns fand in Rumanien guten Absatz. Trotzdem zeigt die
Bilanz, der wir ubrigens keine besondere Bedeutung beimessen
und in der wir kein Zeichen des Nationalreichtums erblicken, in
den Jahren 1866 bis 1877 nur eine Einfuhr von rund 100
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Millionen lei gegeniiber einer Ausfuhr im Werte von 150 bis 200
Millionen. Der grofste Tell der eingefiihrten Waren kam aus
Osterreich-Ungarn und aus Frankreich, wahrend die Tiirkei noch
immer, wie gebrauchlich, alle Kolonialwaren lieferte.

Eine rumanische Industrie existierte zu jener Zeit noch nicht,
wenn man nicht gerade die primitiven Spiritusdestillationen (v el-
ni e), in denen moldauischer Branntwein hergestellt wurde und
die meistens den Grundbesitzern gehorten, oder die kleinen Miihlen
gewohnlich Wassermiiblen, weniger Windmiihlen, keine Dampf-
miiblen oder etwa die armseligen Seifen- und Kerzenfabriken
einiger Armenier und Juden, in Rechnung setzen will. Eine
Zlindholzerfabrik in der Nahe von Jassy, die mit jiidischem Ba-
pitale betrieben wurde, und eine andere zu Filaret (einer Vorstadt
von Bukarest), bestanden als einzige im Lande vor der Einftihrung
des Monopoles im Jahre 1886, das zur Einrichtung einer grofsen
modernen Staatsfabrik ftihrte. Ale Inhaber des Tabakmonopols be-
safs der Staat schon seit dem Jahre 1870 eine Tabakzubereitungs-
und Zigarrenfabrik in der Hauptstadt. Fur den Bedarf der Eisen-
bahnen wurden bedeutende Werkstatten der Nordeisenbabngesell-
schaft , die polnische Arbeiter beschaftigten, in Parani errichtet.
Die Bticherindustrie war durch die Bemuhungen des J. V. Socect,
des ersten unternehmenden Buchdruckers und Buchbandlers im
Lande, in alien ihren Zweigen organisiert. Dies war aber auch
bis zu den achtziger Jahren beinahe alles.

Nun wurde 1875 der Handelsvertrag mit Osterreich abge-
schlossen. Seine politische Bedeutung wurde schon erortert; wirt-
schaftlich war der Vertrag verfehlt, denn die rumanischen Diplomaten
besafsen noch nicht die notwendige Praxis, um ein gates Werk
zu schaffen und zu verteidigen. Die Viehausfuhr wurde unter
der Geltung des Vertrages immer mehr eingeschrankt, und auch
die Behandlung des Getreides hatte vorteilhafter sein konnen.
Osterreich dagegen konnte beinahe ungehindert alle Fabrikate
einfiihren , alles bis zu den gewohnlichsten Holzgegenstanden, wie
Loffel fur den Bauer, Biirstenhalter und dergleichen gerade
wie in der guten, einfachen, sachsischen Zeit , und zwar wurden
lacherlich billige Preise far oft lacherlich schlechte Waren ge-
zahlt. Die osterreichische Einfuhr verdreifachte sich ihrem Werte
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nach in der Periode von 1875 bis 1885: von 40 Millionen lei
stieg sie auf 130 Millionen. Aus Frankreich, das seine Luxus-
artikel und Modewaren ins Land brachte, wurde dagegen nur
fair 15 bzw. 24 Millionen eingeflihrt; die englische Einfuhr aber
stieg von 25 auf 56 Millionen, denn der Englander kam dem
neu erwachten Bedurfnisse des Bauern an groben Baumwoll-
fabrikaten entgegen. Deutschlands Anteil an der Einfuhr, der
1875 nur 5 Millionen betrug, stieg bis auf 30 bis 40 Millionen,
Ralien , Belgien und die ilbrigen Staaten jedoch spielten nur eine
untergeordnete Rolle'). Es ist dabei zu bemerken, dafs die ru-
manische Ausfuhr ganz andere Verhaltnisse aufwies: England
nahm mit 38 Prozent den ersten Platz unter den Landern ein,
die rumanische Erzeugnisse bezogen. Osterreich-Ungarn stand
mit 16 Prozent an zweiter Stelle; Frankreich und die Turkei
waren nicht bessere, aber auch nicht schlechtere Einkaufer als
frilher, da sie fur 19 bzw. 11 Millionen lei rumanische Produkte
einfiihrten 2). Deutschland kaufte trotz seiner grofsen Ausfuhr
nach Rumanien direkt nur fur 2 Millionen lei rumanisches Ge-
treide. Die Bilanz ist jetzt nur in geringem Mafse aktiv, ohne dafs
man deswegen zu pessimistischen Folgerungen hinsichtlich des
Landesreichtums berechtigt ware, denn es ist zu bedenken, dafs
das Land sein fundiertes Kapital, das in Gebauden, Strafsen,
Heeresausrilstung usw. zutage tritt, vollstandig erneuert. In der
Tat geht viel mehr rumanisches Geld dadurch ins Ausland, dafs
viele Rumanen den Aufenthalt aufserhalb ihrer Heimat bevor-
zugen, denn alle diese tragen nichts dazu bei, um die fur das
moderne Leben notige Ausstattung des nunmehrigen Konigreiches
zu verbessern. Schon hat man zur Befriedigung der Staatsbe-
diirfnisse und ebenso behufs Griindung von Kreditanstalten zu-
gunsten der Haus- und Grundbesitzer fremdes Kapital in grofsem
Mafse herangezogen.

Rumanien war vollstandig ohne Kapital in das moderne Leben
eingetreten, denn in tiirkischer Zeit konnte niemand sparen. Far
den so oft ausgeplunderten Bauer war es eine reine Unmoglichkeit,

1) 136,icoianu, a. a. 0., I', zu S. 198.
2) Ebenda, S. 188 und Tabellen.
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und die fremden Aussauger jener Zeit haben das Land schon langst
verlassen. Die Bojaren aber kauften Bich Grundbesitz. Der Geld-
umlauf war uberhaupt sehr gering. Nun brauchte aber der Staat
viel Geld, urn seine Anstalten von Grund aus zu erneuern, und viel
Geld batten auch die Grofsgrundbesitzer, besonders in der Moldau,
notig, wenn sie die Landwirtschaft in grofsem Stile betreiben
wollten. Das vergniigte Leben in Paris kostete auch viel Geld.

Gegenwartig beruht die Besteuerung noch auf derselben Grund-
lage, die das Organische Reglement vorsah. Per Staat verlangt
zuerst von jedem Miindigen die Kopfsteuer, contribuO a p er-
s on al a, oder, wie sie jetzt heifst: caile de comunicatie", Steuer
fur die Verkehrswege. Diese Steuer ist nicht sehr hoch, wie man
es in einem Lande, dessen Bewohner meistens arme Bauern sind,
erwarten mufs; sie wird mehr oder weniger regelmafsig einge-
trieben, and die Statistik der Steuerpflichtigen ist als sehr mange!.
haft zu bezeichnen; wiirde den Steuereinnehmern (p e r c e p t o rI)
eine Tantieme bewilligt, so wurde sie dies zu grofserem Eifer an-
spornen. Besonders in den Stadten ist die Steuerhinterziehung
betrachtlich, und deshalb tragt die Kopfsteuer dem Staate kaum
6 Millionen ein. Ferner mufs Bich jeder Bauer an dem Bau und
der Unterhaltung der Landstrafsen beteiligen; sie werden zu
dieser Staatsdienstleistung zu gewissen Zeiten des Jabres auf einige
Tage von den Gemeindeverwaltungen der Dorfer beordert. Wer
die Arbeit nicht verrichten will und dies geschieht nicht
selten , der kann seiner Pflicht, gerade wie der Stadtbewohner,
durch Zahlung einer Geldentschadigung geniigen.

Die zweite Art der Besteuerung ist die Grundsteuer (fun
ci ar u 1), die 1859 bis 1860 eingeftihrt wurde. Den Bauern be-
lastet sie entschieden zu schwer, wahrend der Grofsgrundbesitzer
die Satze sind 5 Prozent des Wertes fur den Besitzer, 6 Prozent
fur den Pachter, 12 Prozent fair den im Auslande lebenden Be-
sitzer viel weniger bezahlt und doch viel eher eine grofsere
Last tragen konnte. Politische Riicksichten haben jedoch eine
Reform der Wertabschatzung des Grund and Bodens bisher ver-
zogert. Eine starkere Heranziehung des Grofsgrundbesitzers zur
Steuer wurde wohl zugleich die heilsame Wirkung haben, dafe.
das Pachtsystem und die Gewohnheit, den Ackerbau nachlassig
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zu betreiben, eingeschrankt warden. In den Stadten ist der
fun ci ar, den die Hausbesitzer entrichten, besser geregelt, und
der Gesamtertrag der G-rundsteuer fur den Staatsschatz betragt
rund 17 Millionen let

Der Handel ist der Patentsteuer unterworfen; zu bedeutendeu
Verbesserungen ist es darin noch nicht gekommen, und das Er-
gebnis ist deshalb kaum 4 Millionen. Dagegen erscheint es ab-
norm, dafs die Lizenzsteuer der Schankwirte allein Millionen
einbringt. Das bewegliche Vermogen, Bowie das Einkommen
solches wird nicht besteuert, und was die Rechtsanwalte und Arzte,
die sogenannten pro fe si u n I lib e r e, bezahlen, ist deshalb un-
bedeutend; die politischen Riicksichten auf die herrschende Masse-
haben dazu beigetragen. Dagegen hat man wahrend der Brisis
des Jahres 1899 das Einkommen der viel zu zahlreichen, aber
im allgemeinen ungenugend besoldeten Beamten, sogar das der
Privatbeamten, mit einer proportional steigenden, mit 5 Prozent
beginnenden Steuer belegt und dazu die Gehalter der Staatsbeamten
bis zu 20 Prozent herabgesetzt. Die seit kurzem etwas erhohte
Erbschaftssteuer dagegen ist selbst in dem Falle entfernter Ver-
wandtschaft viel zu gering. Gegen den ungluckseligen Aufenthalt
im Auslande, der finanzielles Unheil und Entfremdung im Gefolge-
hat, ist man bisher noch nicht mit energischen fiskalischen Mafs-
regeln eingeschritten. Nur die Staatspensionare sind verpflichtet,
wenigstens einige Monate des Jahres im Lande zu leben, aber es
werden nicht selten Ausnahmen gemacht.

Die erst neuerdings entstandene Industrie steuert erst seit
einiger Zeit und zwar in ungenugendem Umfange durch die auf
Petroleum und Alkohol gelegte Taxe mit einem Ertrage von 3
und 10 Millionen zur Deckung der Staatsbediirfnisse bei. Die
Industrie geniefst im ganzen mehr ZollvergUnstigungen, Steuer-
befreiungen und sogar Staatspramien als den Staatsfinanzen forder-
lich ist. Der Bauer in den Hugelgegenden mufs dagegen fur
seine Pflaumenbaume oder seine 1 ui c a (das aus Pflaumen be-
reitete alkoholische Getrank) schwer bezahlen. Jetzt hat man sogar
eine Weinsteuer eingefiihrt.

FrUher bestanden die Gemeindeeinkunfte zum grofsten Teile
aus den von allerlei Waren, die in den Handel kamen, erhobenen.

41
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Taxen (a c c i s e), und ein besonderes G esetz hatte die Gemeinden
ermachtigt, diese Taxen bis zu einem bestimmten Hochstbetrage
zu erhohen. Dadurch entstanden unaufhOrliche Plackereien, be-
sonders fur den Bauer, viele Unterschleife seitens der Beamten
kamen vor und ausgedehnte Schmuggeleien mit alien ihren mifs-
lichen Folgen. Jetzt wird die Taxe am Ausfuhrorte bezahlt und
ihr Ertrag dem Kommunalen Fonds" zugefiihrt, der Bich bisher
befriedigend entwickelt hat.

Das alteste Staatsmonopol ist das Salzmonopol, welches von
jeher bestanden hat. Es bringt jetzt fiber 7 Millionen lei ein.
Das Tabaksmonopol mit einem gegenwartigen Ertrage von 37
Millionen besteht seit 1870 O. Mitte der achtziger Jahre wurde
such ein Ziindholzermonopol, das 3 Millionen einbringt, einge-
fiihrt. Das jiingste Monopol ist das des Zigarettenpapiers, ein
Notbehelf in der letzten Krisis: es liefert einen Ertrag von 2
Millionen. Etwas bringt auch das Spielkarten- und Pulvermonopol
aus den achtziger Jahren ein, aber beide zusammen doch htich-
-stens eine Million. Im ganzen wird durch alle diese Monopole
eine Summe von 50 bis 60 Millionen, d. h. etwa 25 Prozent der
gesamten Staatseinnahme erzielt. Ein Monopol auf Alkohol ware
fur die porter Behr heilsam und zugleich den Staatsfinanzen sehr dien-
lich; die Idee ist such mehrmals ertirtert worden, einige yolks-
wirtschaftliche Autoritaten haben eine solche Mafsnahme empfohlen,
und besonders fur diesen Zweck bestimmte Kommissionen, die
nach Rufsland geschickt wurden, haben die einschlagigen Ver-
haltnisse studiert. Leider aber kommen auch hier politische Ruck-
sichten in Betracht, denn die Schankwirte haben einen bedeutenden
Einflufs bei den Wahlen.

Das Zollwesen ist schon in den flinfziger Jahren modern
organisiert worden ; trotz der starken Einfuhr belauft sich die
Einnahme aus den &nen, obgleich von grofser finanzieller Be-
deutung, far den Staat doch nur jahrlich bis auf 25 Millionen.

Die 3000 Kilometer Staatseisenbahnen, die hochstens 20 Mil-

1) Die Arbeit von Busuiocesc u, Das Tabakmonopol in Rumiinien (Jena
1905) ist mir nicht zuganglicb gewesen. Vgl. im ganzen auch die land-
wirtschaftlichen Aufsatze in der Hermannstadter Enciclopedia "RomanA und
C. G. Pie trar u, Studiul impositelor romans (Bukarest 1900).

                     



Das wirtschaftliche Leben der Ruminen in der Gegenwart. 427

_Bonen Reineinkommen abwerfen , und die staatliche Sehiffahrt
decken nicht entfernt die auf 52 Millionen berechneten Zinsen far
das bei ihrem Bau aufgewandte Kapital. Die musterhaft eingerichtete
Post wirft auch nur sehr wenig ab.

Die Staatsdomanen sind, wie schon gesagt wurde, Behr aus-
gedehnt, und wenn nicht das ungluckliche Pachtsystem herrschte,
batten sie viel zur Deckung der finanziellen Bedurfnisse in dem
sich rasch entwickelnden Konigreiche beitragen konnen. Ein Teil
derselben wurde im Jahre 1884 verwendet, als eM besonderes
Domanium der Krone geschaffen wurde; zwolf grofse Giiter mit
einem Areal von 132112 Hektar, die jetzt musterhaft bewirt-
schaftet werden '), gingen damals in den Besitz der Krone fiber.
Einige Outer wurden aufgeteilt und gegen eine jahrliche Rente
Bauern uberwiesen. Der Rest und diese Rente bringen dem
Schatze 20 Millionen ein. Ungefahr 10 Millionen bringen endlich
die Stempelsteuer, und etwas liefert auch die schreiend ungerecht
verteilte Militardienststeuer.

Aus alien diesen verschiedenen Zweigen der Staatseinkunfte
wird eM Ertrag erzielt, der im Jahre 1872 auf 73 Millionen be-
rechnet werden konnte und jetzt bis auf mehr als 210 Millionen
gestiegen ist. Diese Summe mag fur das tagtagliche Leben ge-
nugend sein, sie ist es aber nicht, wenn solche bedeutende Arbeiten
in Angriff genommen werden, wie es Eisenbahnen und Elden
sind, im besonderen derjenige von Constants, der 60 Millionen
kostet, oder der von Giurgiu, ferner die grofse Donaubriicke, die
34 Millionen verschlungen hat; wenn bffentliche Gebaude er-
richtet und aufserdem die Behorden neu organisiert, das Heer
modern ausgerustet und im Lande Namoloasa -Foclani)
und in der Hauptstadt kostspielige Befestigungen angelegt werden.

Eine Kreditanstalt fur den Grundbesitz war absolut erforder-
lich, wenn nicht die enorme Belastung des Grundbesitzes zu einer
Katastrophe in der Landwirtschaft faren sollte. Und ebenso
war eM Kreditinstitut fur den Hauserbau in den Stadten not-
wendig, wenn an deren Modernisierung und Verschonerung ernst-
lich gedacht werden sollte. Nicht weniger war eine Nationalbank

1) S. Notice stir le domaine de la Couronne de Roumanie, pour l'Exposition
Universelle de 1900 a Paris (Bukarest 1900).

(Galati,
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zur Erleichterung des taglichen Verkehrs notig. Das sparliche
inlandische Kapital war noch gar nicht organisiert, und bis in die
achtziger Jahre fehlte auch die, jetzt mit einem der schtinsten
Gebaude auf der Bukarester Calea Victoriel prangende Depositen-
und Wechselbank , der fiber 60 Millionen Ersparnisse anvertraut
worden Bind. Ebenso spat erst traten die friiheren rumanischen
Versicherungsgesellschaften, die besonders wegen der haufigen
Feuersgefahr notwendig waren, ins Leben : die Gesellschaften Dacia-
Rominia , Patria usw. Staatsanleihen waren unter solchen Ver-
haltnissen unvermeidlich.

Wenn in alten Zeiten die einstige Vistierie durch tiirkische
oder russische Requisitionen und Kontributionen zu stark in An-
griff genommen worden war, hatte man auch &tiller an Anleihen
gedacht ; die moldauische Regierung hatte z. B. eine solche im
Jahre 1823 bei den galizischen Juden aufzunehmen versucht
und unter Gregor Ghica 2) hatte man in der Walachei eine An-
leihe kontrahiert. Aber gewohnlich lichen Privatpersonen oder
Wohltatigkeitsanstalten das notige Geld dar, , welches dann zu-
gleich mit den recht hohen Zinsen langsam zuriickgezahlt wurde.
Selbst unter Cuza kam es noch nicht zu einer grofsen Staats-
anleihe im Auslande, und die ersten 1864 bei den Englandern
aufgenommenen Anleihen bezifferten sich noch nicht einmal auf
35 Millionen. Die Ara der Anleihen, der notigen und auch un-
notigen, begann eigentlich erst im Jahre 1866. Die Eisenbahnen
kosteten nahe an 800 Millionen, das war eine fiir die Verhalt-
nisse des Landes ganz ungeheure Summe, die von der Rumani-
schen Eisenbahngesellschaft zu verschieden hohem Zinsfufs darge-
lichen wurde, bzw. bei Rackkauf des ganzen Netzes durch den
Staat geborgt werden mufste , um die galizische Eisenbahngesell-
gchaft Lemberg-Czernowitz-Jassy fur die rumanische Strecke zu
entschadigen. Gegen Obligationen, die auf die Domanen lauteten,
oder Hypothekenpfandbriefe kamen allein wahrend des Jahres
1871 fiber 100 Millionen bares Geld ins Land. Vier- und fiinf-
prozentige Rentbriefe wurden nach 1880 oft genug emittiert, urn
die 266 Millionen zu bezahlen, die das Militar, Befestigungen and

1) Hurmuzaki, X, S. 250-251, 256.
2) Documente Stirbei, I, S. 86.

9,
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offentliche Bauten, Bahnhofe, Bracken usw. verschlangen. Un-
gliicklicherweise bediente man sich aber dieses aufserordentlichen
und gefahrlichen Mittels, um dem Staatsschatze fremdes Geld zu-
zuftihren, auch dann noch, als sich die grofsen Arbeiten ihrem
Ende naherten, und noch dazu in einem hoheren Mafse, ala un-
bedingt notig gewesen ware. Im Jahre 1894 wurde eine Anleihe
von 120 Millionen aufgenommen, nachdem erst die Jahre 1891
bis 1893 dem Weltmarkte eine noch grofsere Summe entzogen
hatten. Es folgten darauf 90 Millionen im Jahre 1896 and 180
Millionen 1898. Da kam das Notjahr 1899; wieder mufste eine
Anleihe kontrahiert werden und zwar zu einer Zeit, ala der slid-
afrikanische Krieg taglich das europaische Kapital ungeheuer in
Anspruch nahm: 175 Millionen waren nur unter schweren Be-
dingungen zu erhalten, welche erst durch die Konversion von
1902 gemildert wurden; sie gesellten Bich den frtiheren Anleihen zu
und brachten die Staatsschuld auf die Mlle von zusammen fiber
1400 Millionen (genau: 1 413 339 000 la). Die Stadte haben
aufserdem eine Schuldenlast von 45 371 000 , die Landgemeinden
eine solche von mehr ala einer Million und die Distrikte eine von
14f Millionen. Wenn auf jeden Steuerpflichtigen noch dazu in
einem wirtschaftlich unvollstandig entwickelten Lande ein Anteil
von 2500 lei Offentliche Schuld kommt, sieht jeder vorsichtige,
ehrliche Staatsmann ein, dafs auf diesem abschtissigen Wege
nicht weiter gewandelt werden darf. Wahrend der letzten vier
Jahre hat die liberale Regierung, d. h. deren erfahrener, ntich-
terner und scharf rechnender Fiihrer, D. A. Sturdza, die Staats-
haushaltsplane ins Gleichgewicht gebracht und die schwebende
Schuld getilgt, ohne zu dem sAuskunftsmittel weiterer Anleihen zu
greifen. Das Ministerium Sturdza ist aber im Januar 1905 zuriick-
getreten, und nun verbreitet Bich nach einer neuen Mifsernte
wieder das Geriicht einer neuen rumanischen Anleihe, und der
Finanzminister Take Ionescu hat dieses Gerticht lediglich als ver-
&Utile bezeichnet 1). Neuerdings ist er in der Tat zu einer Kon-
version geschritten, die aber dem rumanischen Staate keinen wirk-
lichen Nutzen bringt 2).

1) Bracket, Kap. III, S. 82ff.
2) S. die Ausfiihrungen Gr. P. 01 I5 es cue in der Zeitung Epoca, Mai 1905.
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Mit dem fremden ins Land stromenden Gelde wurden vor
allem die Fabrikate des Auslandes bezahlt. Die Einfuhr derselben
wurde in der Tat recht bedeutend, sie stieg sogar in einigen Jahren,
wie z. B. 1891, bis auf mehr als 430 Millionen und sank nie-
male unter 330 Millionen herab. Erst seit 1900 macht Bich ein ent-
scheidender Ruckgang bemerkbar, und darin spiegelt sich such das
offentliche Gewissen wieder, das die Notwendigkeit der Sparsam-
keit im privaten wie im staatlichen Haushalte einsieht. Die Zahlen
der Ausfuhrstatistik weichen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
oft recht erheblich voneinander ab, and darin kommt eine Be-
sorgnis erregende Unbestandigkeit der klimatischen Verhaltnisse
von denen die Getreideproduktion abhangt, zum Ausdruck. Der
Wert der Ausfuhr beziffert Bich manchmal auf 370 Millionen,
ein anderes Mal nur auf 224 Millionen, und im schlechtesten der
schlechten Jahre, 1899, ist er sogar auf 149 Millionen gesunken.
In den letzten Jahren zeigt sich eine kleine Vermehrung der
Ausfuhr 1).

Aber in diesem jiingsten Zeitraume sind die Verhaltnisse
viel komplizierter geworden als fraher. Einerseits stammen die
Durchschnittspreise, mit denen die Statistik rechnet, aus den
siebziger Jahren, sie sind veraltet und massen heute ungefahr
urn 30 Prozent herabgesetzt werden. Andrerseits besitzt Ru-
manien jetzt selbst eine Industrie, der man auch im Auslande
eine giinstige Entwickelung prophezeit. Es steht jetzt eine indu-
strielle Partei einer agrarischen gegentiber, die vermittels der
Landwirtschaftsgesellschaft, mit Hilfe ihrer landwirtschaftlichen
Ausstellungen die von 1904 war recht habsch und durch
ihre Zeitung Agrarul" ihre Interessen vertritt. Seit den Tagen,
da im Jahre 1873 neben den bescheidenen Mahlen und kleinen
Spiritusbrennereien eine erste Zuckerfabrik erstand, als der als
Volkswirt und Politiker bedeutende P. S. Aurelian der mifs-
trauischen rumanischen Gesellschaft Industrialisierung predigte,
ist in dieser Hinsicht vieles besser geworden. Die Papier-
industrie wurde im Jahre 1883 in Rumanien heimisch, and
1885 bekam das Land seine erste Textilfabrik. Unter dem Ein-

1) Brack el, S. 72; BKicoianu, a. a. 0., I', S. 184f.
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flusse der Vorkampfer fur die nationals Industrie" erhielten
diese ersten Unternehmungen grofse Vergiinstigungen. Dock
lagen auch gesunde Berechnungen zugrunde. Der osterreichische
Zucker wurde in einem Lande, in dem die Ruben gut gedeihen,
zu teuer bezahlt; far die Behorden, fiir die Schulbiicher, die
Zeitungen und die Literatur, welche sich rasch entwickelte, war
gewohnliches Papier in Menge notwendig ; endlich brauchte die
Armee allein scion Tuch genug, um eine Tuchfabrik, nuch dazu
in einem an Wolle so reichen Lande, von zu beschaftigen. Der
fruhere Offizier Alcaz, eine sonderbare Erscheinung , der auch
Nordamerika bereist hatte, besafs praktischen Sinn genug, urn zu

im Bezirk Neamt, eine Tuchfabrik die erste mol-
dauische, seitdem die des Fiirsten Gregor Alexander Ghica um
1770 geschlossen worden war, zu errichten. Unter den Ak-
tionaren, die dem Obersten Alcaz Kapital zufghrten, findet sich
auch M. Kogthiiceanu, der die Fabrik spater an sich gebracht
hat 1). Fur die Entwickelung einiger Industriezweige war die
Staatsunterstutzung nicht einmal unbedingt notig. Die altertilmlich
eingerichteten kleinen Miihlen mufsten notwendigerweise den grofsen
Dampfmuhlen weichen, schon aus Riicksicht auf die Ausfuhr;
jetzt existieren deren dreifsig, namentlich in Boto§ani, aber auch
in anderen Orten der Moldau und der Walachei. Fremdes Ka-
pital, durch fremde Kapitalisten vertreten, konnte hier ausbleiben;
einheimische Juden haben heute diesen Industriezweig in Besitz.
Die Niederlegung der Walder mufste nattirlich zur Errichtung
mechanischer Sagewerke fillaren, deren es jetzt caber vierzig gibt.
Die Seifensiedereien, die Fabriken fur die Herstellung von Wachs-
und Stearinkerzen mufsten sich in grofsere, moderne industrielle-
Unternehmungen verwandeln. Da man in alien Stadten des Konig-
reichs viel baute, ward eine Zementfabrik, eine keramische Fabrik,
sogar mehrere Eisengiefsereien und Anstalten fur Metallbearbeitung
notwendig. So entstand die keramische Fabrik zu Bukarest, die
Zementfabrik von Sinaia und die Anstalt Lemaitre. Wenn schon
Mater Basarab seine Glasarbeiter hatte, so ist es undenkbar, dafs

1) S. 0 d obese u, Notice, S. 1133, der auch andere von minderer Bedeutung
anfiihrt.

Buhu§,
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die neuere Zeit etwa Glasfabriken entbehren konnte; ist die von
Azuga im Tale der Prahova mit sachsischem Kapitale gegriindet,
f3 o hat ein moldauischer jiidischer Pachter die Glasfabrik zu Deleni-
Maxut errichtet, und es bestehen auch andere kleine Anstalten.
Bescheidene Kleider- und Schuhfabriken, sogar Mobelfabriken Bind
selbstverstandlich vorhanden, und nicht minder hat sich die Nah-
rungsmittelindustrie entwickelt, die Schokolade, Konserven, Kognak
usw. erzeugt.

Es ist irrig, wenn man dieses Aufkeimen der Industrie,
e in er ganz b estimm ten Industrie, nur dem Zollkriege mit
Osterreich und den Schutzmafsregeln zuschreibt, welche die Re-
gierung ergriffen hat.

Der Zollkrieg hat vielleicht einige siebenburgische Fabriken
ruiniert, aber Rumanien hatte damals nicht den Mut, seinem Geg-
ner, welcher mit Prohibitivzollen kampfte, mit gleichen Waffen
entgegenzutreten. Nein, die rumanische Regierung beschrankte
sich darauf, den osterreichisch-ungarischen Waren alle besonderen
Begiinstigungen zu entziehen. Uber die leitenden Ideen, die fur
die neue Zollpolitik mafsgebend sein sollten, konnten sich die
leitenden Politiker der liberalen, damals am Ruder sitzenden
Partei nicht einmal untereinander, geschweige denn mit ihren
konservativen Nachfolgern von 1888 einig werden. Der autonome
Tarif wurde von diesen letzteren, den Konservativen, erst herab-
gesetzt, und so kam man zu den neuen Vertragen.mit Deutsch-
land und Osterreich (1891). Erst bei der Erneuerung dieser
Handelsvertrage im Jahre 1905 der mit Deutschland ist be-
reits in Kraft getreten besafs man rumanischerseits bei den
Verhandlungen eine ausreichende Kenntnis der wirtschaftlichen
Verhaltnisse des Landes und hatte ein bestimmtes Ziel im Auge.
Zum ersten Male haben die Rumanen dabei Unvoreingenommen-
heit und praktischen, wissenschaftlichen Geist gezeigt. Es ist
unser erstes gutes Werk auf diesem Gebiete, und der Zufall hat
gewollt, dafs, wahrend eine Partei dasselbe vorbereitet und abge-
schlossen hat, bei der endgiiltigen Abstimmung darLiber im Par-
lamente die andere regierte.

Aber wie weft ist man doch jetzt vom Ideale entfernt, das
im Jahre 1886 vorschwebte, als der Zollkrieg begaun! Grofse Er-
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wartungen setzte man auf das Industriegesetz von 1887; jede
Unternehmung, die fiber ein Kapital von wenigstens 60000 1 el
verftigte und sich verpflichtete, nach flint Jahren zwei Drittel ru-
manische Arbeiter zu beschaftigen, genofs danach Zollfreiheit,
Steuerfreiheit, Begiinstigung beim Eisenbahntransport und erhielt
sogar ein Grundstiick fur die Errichtung der Fabrik! Durch diese
Maferegel erhielten jedoch die Einheimischen nicht das Geld, welches
notig ist, urn eine grofse Industrie entstehen zu lassen. Der Jude
ist einem grofsen Risiko abhold, die Fremden kommen ihrerseits
nicht gem in ein ausgepragt nationales Land, das nur schwer die
Staatsangehorigkeit verleiht und notwendigerweise daran festhalten
mufs, dafs nur Landeskinder Grundbesitz erwerben diirfen. Nur
die Papierfabrik von Letea, der das notige Holz aus den Staats-
waldern zu giinstigen Bedingungen zur Verftigung gestellt wurde
und die vertragsmafsig die Regierung und die Behorden des Konig-
reichs mit ihren Fabrikaten versorgte, kam recht in Schwung, und
dieses Beispiel ermutigte auch andere zur Grundung von Papier-
fabriken. Die Zuckerindustrie entwickelte Bich nur dann, wenn
der Unternehmer eine Ausfuhrpramie erhielt; denn nur so konnte
der rumanische, unglaublich wohlfeile Zucker in der Balkanhalbinsel
mit dem osterreichisch - ungarischen konkurrieren. Vergeblich suchte
man die Pramie abzuschaffen, die europaische Zuckerkonvention
hat diesen Gedanken vereitelt, und jetzt miissen die inlandischen
Konsumenten den Zucker besonders teuer bezahlen. Erst in den
letzten Jahren ist auch eine neue Steuer auf die Ausfuhr des Zuckers
gelegt worden. Die Miihlen allein entwickelten sich giinstig unter
den durch den Zollkrieg geschaffenen Zustanden. Alle ilbrigen
Zweige der rumanischen Industrie schritten auf ihrem naturlichen,
bescheidenen Wege fort. Wenn auch dieser oder jener sachsische
Fabrikant aus Ardafs des wirtschaftlichen Krieges nach Rumanien
tibersiedelte und siidlich von Predeal eine Fabrik griindete, so ge-
horte ein solcher Vorgang keineswegs zu der gesunden und frucht-
bringenden Entwickelung des rumanischen Volkes auf industriellem
Gebiete. Ftir den Staat bedeutet die zwangsweise eingeftthrte In-
dustrie, welche derjenigen in den preufsischen Staaten unter Fried-
rich II. ahnelt, eine jahrliche Belastung von 21 Millionen. Fur die
Bewohner, die, urn eine Winterbeschaftigung zu haben, eine ganz
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anders geartete Industrie bedarfen, etwa eine organisierte Haus-
industrie unter staatlicher Kontrolle oder mit Unterstatzung des
Kapitals der reicheren Kiassen 1), jet diese verfrate Grofsindustrie
far die Ausfuhr von geringem Nutzen. Kaum 40 000 rumanische
Arbeiter finden ihre Nahrung in den Fabriken des ganzen Landes,
und es ist nichts leichter, als die guten Absichten des Gesetzes
zu vereiteln, wenn man die zwei Drittel Rumanen, die wirklich
existieren, zu gemeinen, unertraglich gering bezahlten Lastarbeiten,
die anderswo dem Lastvieh uberlassen werden, verwendet. Nur
den rumanischen Mitgliedern der Oberaufsichtskommissionen, den
rumanischen Rechtsanwalten, manchen Unternehmern und vielen ge-
schaftlichen Schmarotzern und nicht zuletzt einigen wenigen Theo-
retikern erscheint die neue Richtung, in der sich der rumanische"
Fleifs betatigt, erwiinscht 2). Jedes Volk erfallt doch seine wirt-
schaftliche Pflicht, wenn es dasjenige tut, was es am beaten versteht.

Das Ergebnis des Zollkrieges mit Osterreich lafst sich viel-
mehr auf einem anderen Gebiet sparen. Wahrend desselben hat
Rumanien sein Getreide viel mehr nach England und Deutschland,
direkt oder durch Vermittelung von Antwerpen exportiert, um der
Ausfuhr nach Holland und der tatsachlichen Ausfuhr nach Belgien
ganz zu geschweigen. Dagegen hat Bich die Einfuhr aus
Deutschland nach Rumanien riesig entwickelt, indem sie auf
fiber 90 Millionen jahrlich berechnet worden ist. Dahin ge-
h6ren diejenigen Fabrikate, die Osterreich-Ungarn, wenigstens
zu solchen soliden Bedingungen, nicht liefern kann, besonders
Metallwaren, militarische Requisiten und Waffenmaterial, darunter
such Geschutze usw. Aber seit dem Abschlufs des Vertrages mit
Osterreich scheinen such die alten Beziehungen zu diesem Lande
wiederzukehren, denn die rumanische Ausfulr dorthin hat sich
wieder gehoben, und die Einfuhr von dort erreicht beinahe denselben
Wert, wie die aus Deutschland. Man mufs dabei bedenken, dafs
die militarischen Bestellungen nicht mehr so haufig und grofsartig
sind, dafs die englische Textilindustrie jeder anderen eine be-

1) Dieser Standpunkt wurde neuerdings bei den Verhandlungen fiber den
Vertrag mit Deutschland von Dr. C. I. Is t r a ti, einem ausgezeichneten Chemiker
und friiheren Minister, vertreten.

2) Vgl. Brackel, S. 69, 71.
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deutende Konkurrenz macht , dafs die Luxusartik el Frankreichs
immer mehr verlangt werden, und dafs endlich seit Beginn der
deutschen schutzzollnerischen Agrarpolitik unser Getreide dort viel
starker belastet wird. Die geographische Logik ist immer machtiger,
als alle Vereinbarungen der Diplomaten: trotz der feindlichen Haltung
Ungarns wird Rumanien immer seine wichtigsten Handelsbeziehungen
zu Osterreich und zu dem entfernten England unterhalten , das
unser Getreide notig hat und niemals agrarisch werden kann 1).

3. Kapitel.
Das soziale, politische und kulturelle Leben der

Gegenwart.
In sozial-politischer Hinsicht lassen Bich, wenn man rich nicht

an die aufseren Formen halt, sondern die Entwickelung selbst
ergreifen, schildern und erklaren will, in der rumanischen Bevol-
kerung einzelne, scharf voneinander unterschiedene Gruppen er-
kennen.

In erster Linie mufs das Dorf studiert werden, denn von der
heutigen Bevolkerung Rumaniens sind 86 Prozent Bauern neben
14 Prozent Stadtebewohnern. Dabei sind unter den letztgenannten
verschiedene Nationalitaten vertreten, wahrend die Bauern die ur-
sprtingliche und rein rumanische Bevolkerung bilden, und nur aus
dem Bauernstand heraus kann deshalb die echte rumanische Zivili-
sation der modernen Zeit endlich in Erscheinung treten, denn im
Bauerntum lebt noch immer dasjenige, was in der Vergangenheit
das Charakteristische des rumanischen Volkes bildete. Die Bauern
machen aber auch bis zu diesem Augenblicke wirtschaftlich den
bedeutendsten Bestandteil der Bevolkerung aus, ja auch in den
dem Konigreiche Rumanien benachbarten Provinzen stellen unter
den Bauern die Rumanen die uberwiegende Mehrheit dar. In

1) Vgl. dardber die Studien von Bir on (Robin) in den Cony. literare,
Jahrgang 1902--1903, Bowie den Aufsatz desselben fiber die Bilanz in derselben
Zeitschrift, Jahrgang 1901, August.
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Bessarabien gehort das rumanische Element beinahe nur dem
Bauernstande an; in der Bukowina hat es nur eine Behr geringe
Bedeutung in der Beamtenklasse und eine noch geringere in den
Gewerbe und Handel treibenden Schichten. Die rumanische Vor-
stadtbevolkerung der Stadte in Siebenbargen und im Banat hat
die landwirtschaftlichen Beschaftigungen zum grofsen Teile bei-
behalten , und in Marmaros sowie rechts der Donau sind die
Rumanen samtlich Bauern.

In einem fraheren Kapitel 1) haben wir schon das rumanische
Dorfleben in seinem Ursprunge und seinen Grundlagen kennen
gelernt. Erganzend mufs bier aber dasjenige geschildert werden,
was neuerdings in dieses Leben eingefiihrt worden jet bzw. was
sich eingeschlichen hat, denn das j e tz i g e Dorf, wie es heute ist,
und seine Bewohner interessieren uns an dieser Stelle.

Staatsgesetze haben das Dorfleben beeinflufst, aber doch erst
im Laufe des letzten Jahrhunderts; im ubrigen sind bisher tat-
sachlich nur die Kultureinflusse der mit einigen Gruppen rumanischer
Bauern zusammenlebenden Fremden zu spiiren. Das rumanische
Dorf in Siebenbtirgen zeigt demgemafs eine hohere Entwickelungs-
stufe als dasjenige im Konigreiche Rumanien: es gibt dort eine
richtige Dorfstrafse anstatt des jenseits des Gebirges ablichen
schmutzigen und staubigen Weges; der das Dorf durchfliefsende
Bach ist mit Holzwehren versehen und dient taglich zum Waschen
des Leinenzeugs and der Kleider. Hier und da gibt es sogar
Strafsenbeleuchtung; der Hof ist sauber gehalten, zuweilen ge-
pflastert ; das Haus ist gesund und solid aufgefahrt , hat grofsere
Fenster und besteht aus mehreren Riumlichkeiten ; die Familien-
glieder Bakken nicht mehr samtlich zusammen im selben Zimmer;
leinenes Bettzeug wird statt des gewohnlichen rohen Wollgewebes
verwendet. In all diesem macht sich der hundertjahrige Einflufs
der sachsischen Bauern geltend , denn innerhalb des Konigreichs
behalt selbst der reichste Bauer, wenn anders er aberhaupt Bauer
bleibt, die primitiven Einrichtungen der Vergangenheit bei, und
verwendet sein Geld nur dazu, Land, immer mehr Land zu
kaufen. In der Bukowina, in die auch Kolonisten aus Provinzen

1) Band I, S. 198 ff.
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eingewandert sind, die sich einer hoheren Kultur erfreuten, hat
das rumanische Dorf ebenfalls ein besseres Aussehen, aber es kann
trotzdem mit den Diirfern in den sachsischen Teilen Siebenburgens
nicht wetteifern.

Die staatliche Gesetzgebung hat sich, wie schon gesagt wurde,
erst spater der Bauern angenommen, und ihr Einflufs ist besonders
in Rumanien zu spuren, wo vom Staate vielmehr zu erwarten ist
und wo dieser zugleich der berufene Vertreter der rumlinischen
Nationalititt dem wichtigsten Trager des nationalen Daseins
eine besondere Aufmerksamkeit schuldig ist. Schon in den 1830er
Jahren haben die Versuche begonnen, die auf eine Modernisierung
des Dorfes abzielten. Vor der Zeit des Organischen Reglements
war der Bauer filr den Staat nur in seiner Eigenschaft als Steuer-
zahler in Betracht gekommen, und so war seine Lebensart um
1800 dieselbe gewesen wie um 1400 und vielleicht wie die der
dakischen Zeit.

Auch das Organische Reglement verfolgte, indem es Bich in
die Angelegenheiten der Dorfer einmischte, besonders flskalische
Zwecke. Es gab kraft des Reglements noch keinen Gemeinderat,
weil es auf dem Lande noch keine Gemeinden gab. Der p ir-
c a 1 a b oder Dorfvorsteher, der nur auf die Dauer eines einzigen
Jahres gewahlt wurde, hatte die Kopfsteuer einzusammeln und die
Flucht der Steuerpflichtigen zu verhtiten, und zu diesem Zwecke
konnte er die Hilfe des Landgendarmen, des neugeschaffenen dor o-
b a n 1, in Anspruch nehmen. Ein Haus mit Banken, einem
Tisch und einem Schranke" ward gebaut oder ein vorhandenes
zu diesem Behufe eingerichtet, um die das Dorf betreffenden fls-
kalischen Akten darin zu verwahren. Daneben wahlten sich die
Bauern, alle vom armsten bis zum reichsten, aus ihrer Mitte mehrere
Richter, juratl, in althergebrachter Weise; diese sprachen in den
taglichen, kleinlichen Streitigkeiten Recht, und zwar am Sonntag
und an den Festtagen, nach dem Gottesdienste in einem beliebigen
Hause. Gesetze wurden an solchen Tagen in der Kirche selbst
oder im Dorfhause" vorgelesen. Fur die sparlichen Ausgaben
des Dorfes, welche in der Regel nur durch die Steuereinhebung,
durch die Beisteuer fur die dorobarqi und durch Klagen vor
hoheren Instanzen erwuchsen, existierte auch eine Dorfkasse. Die
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Oberaufsicht hatte jedoch immer der Grofsgrundbesitzer oder
Pachter, welcher alles anzuhoren und in jedem Falle entscheidende
Anordnungen zu treffen hatte. Eine Volksschule und Dorfarzte
waren noch unbekannt. Der Priester, der in den meisten Fallen
nur lesen und hochstens schreiben konnte, war neben dem Grofs-
grundbesitzer der Fiihrer der Bauern.

Ein grofses Hindernis fur jede weitere Entwickelung bildete
die alte Gewohnheit der Rumanen, Bich in kleinen Hofegruppen

nach dem Hofsystem anzusiedeln. Bei dem Mangel an
Strafsen und in dem harten Winter war es nicht gerade leicht,
eine Verbindung zwischen diesen unbedeutenden Ortlichkeiten zu
unterhalten, und andrerseits erschien es ala eine Unmoglichkeit,
die Rumanen zu grofseren Ansiedelungen zusammenzuziehen. Des-
halb erging, in der Walachei wenigstens, die Verfugung, die zer-
streuten Hauser, die sich, nur aus Holz und Flechtwerk erbaut,
leicht transportieren liefsen, abzubrechen und die neuen Wohnungen
der Dorfstrafse entlang wieder aufzubauen 1).

Bald aber nahm die politische Umgestaltung die allgemeine
Aufmerksamkeit in Anspruch, und diesen ersten Reformen folgten
keine weiteren. Da erhielt die in der Eile geschaffene Konsti-
tution von 1866 Gesetzeskraft, fand aber die Bauern vollig un-
vorbereitet in ihrer alten Verfassung. Die Dorfteile lagen zerstreut,
eine grofse Menge von Einzelhofen bedeckte die Ta ler des Hugel-
landes und des Vorgebirges ; das Haus war schlecht gebaut und
recht darftig eingerichtet; Strafsen gab es weder in den D8rfern
noch zwischen denselben 2). Far den Grofsgrundbesitzer waren

1) Regulamentul organic (Bukarest 1847), S. 46, 232 , 367, 371, 490 ff.;
Studil qi doc., S. 322, nr. cvi.

2) Vor 1861 hatte das Land nur 727 Kilometer Landstrafsen; die meisten
riihrten von Michael Sturdza in der Moldau her; in den sechs darauf folgenden
Jahren wurden nur gegen 100 Kilometer jahrlich gebaut! (0 d o b escu, Notice,
S. 7). Die regelmiifsige Post kam noch enter Cuza, aber nur, was die in-
liindischen Briefe betrifft, in die Hande des Staates und ebenso der wahrend
der osterreichischen Okkupation (1854-1856) eingefiihrte Telegraph (ebenda,
S. 9-10). Jetzt hat Rumanien ein Strafsennetz von 20 000 Kilometern. Vgl.
B r ack el , S. 55; [N estor 17re chill] , Les routes de Roumanie (Bukarest 1900).
Im Jahre 1879, gleich nach der Grundung des Weltpostvereins, trat Rumanien
demselben bei. Das Telegraphennetz umfafet jetzt 7000 Kilometer. Im Mai
1905 wurde die Kabelverbindung Constanta-Konstantinopel in Betrieb gesetzt.
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die Bauern, seitdem sie gesetzlich Grundbesitzer waren, nicht mehr
seine bisherigen Schutzlinge, sondern ihm perstinlich gleichgtiltige
Menschen geworden, die er auf jede Weise ausbeuten konnte.
Trotzdem jedes Bistum seine Seminarien hatte nicht weniger
als acht Seminarien bestanden in den siebziger Jalaren! , war
der Dorfpriester ungelehrt, sehr oft von seinen eigenen weltlichen
Interessen voll in Anspruch genommen und ahlte zu den besten
Kunden der Schenke. Seine Autoritat war verschwunden, und die
Worte p o p I und feci or de p opI (Priester und Priestersohn)
wurden als Schimpfworte gebraucht. Manches Mitglied der oberen
Kreise hatte den Priester nicht in seinem Salon empfangen, denn
man rechnete ihn zum gemeinen Mel. Einige Landschulen
waren zwar dank der Fursorge des M. Kogniceanu entstanden,
aber sie entsprachen keineswegs ihrer Aufgabe, denn mitten in
diesem grofsen Elende und Dunkel verachtete der stadtisch auf-
geputzte Dorfschulmeister die Bauern, wahrend er selbst die Ver-
achtung des Bojaren auf dem Hofe (1 a curt e) genofs. Und die
Parteien vergeudeten viele Jahre lang ihre kostbare Zeit mit un-
ntitzem, verleumderischem Kampfe! Und nachdem sie in der Be-
kampfung Cuzas einig geworden waren, gaben sie dem Lande
eine nach franzosischem und belgischem Muster gebildete Ver-
fassung!

Fiir den Bauer enthielt sie manche Gaben: es entstand die
Gemeinde mit einem autonomen Gemeinderate (c o n siliul c omu-
n a 1) und einem erwahlten Gemeindevorsteher (p r i m a r) Bowie

einem GemeindesekretKr (n o t a r), welcher die Buchfiihrung zu be-
sorgen hatte, und Polizisten, vIt A e 1; es gab nunmehr ein Ge-
meindehaus und ein Gemeindearchiv. Die Steuerveranlagung und
ihre Einhebung wurde den Dorfbeamten entzogen und dem reisenden
per cep to r tibertragen. Der Priester hatte die Zivilstandsregister
nicht mehr zu fiihren, sondern dies tibernahm der Gemeinde-
sekretar. Die liberale, fortschrittliche Denkweise der Reformer
hatte mit dem Buchstaben der franzosischen Verfassungsurkunde
auch den franzosischen, historisch gerechtfertigten Antiklerikalismus
ubernommen, war infolgedessen dem Dorfpriester feindlich gesinnt,
und man ktimrnerte rich wenig urn den tief eingewurzelten or-
thodoxen Glauben des Bauern. Der Priester sollte jetzt weiter
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nicbts als Priester sein, und selbst frir seine bessere Erziehung in
den zahlreichen schlechten Seminarien war nur wenig Vorsorge
getroffen. Andrerseits blieb der Grofsgrundbesitzer derselbe wie
ehedem, wenn er auch gesetzlich in keiner Form mehr den Bauern
gegenilber eine Behorde darstellte. Selbst die niedere Gerichts-
barkeit wurde dem Landbewohner entzogen, die j ur a.ti ver-
schwanden and kehrten erst spater unter einem anderen Namen
(jude catori co nauna li) und mit geminderten Befugnissen
zurack. Die neuen Gesetzbiicher ersparten dem Bauer auch nicht
den geringftigigsten Teil des verworrenen und in feine Formen
gekleideten abendlandischen, romisch-napoleonischen Rechts. Auch
dessen Rechtsausdriicke, die far den Bauer unverstandlich waren
und geblieben Bind, wurden beibehalten. Anstatt die niitzliche
Institution der reisenden Richter man hatte doch den reisenden
Steuereinnehmer! einzufiihren, zwang man den Bauern, selbst
bei den unbedeutendsten Streitigkeiten nach der Stadt zu wandern,
wo die Friedensrichter" und die Tribunale waren 1). Diese
Streitigkeiten betreffen meistens den Bodenbesitz, und urn sie zu
verhindern, ware die Anlage des Grundbuches eine Notwendigkeit.
Nur langsam kiinnte ein solches in allmahlicher Arbeit zuwege
gebracht werden, aber erst in den letzten Jahren hat man an die
Ausfiihrung gedacht; indes, sie jet unterblieben, weil ungeheure
Kosten dadurch erwachsen warden, die das Land nicht zu tragen
vermag.

So zersplitterte Bich das Leben innerhalb jeder der mehr als
3000 neugebildeten Landgemeinden 2) in drei Teile. Den ersten
bildeten die Bauern, die arm und ungebildet waren und nicht die
Fahigkeit besafsen, ihre Rechte und ihre Pflichten zu verstehen; nur
diejenigen, welche bei der nunmehr eingefiihrten allgemeinen Wehr-
pflicht (seit 1872) unter den Fahnen gedient hatten, wufsten, was
der Staat und sein Oberhaupt wenigstens letzteres! bedeutet.
Sie hafsten den nach Bojarenart auftretenden Gemeindesekretar,

1) HOhere Instanzen sind die vier Appellationsgerichte, der Kassationshof
and die Rechnungskammer.

2) Hinsichtlich ihrer jetzigen Namen und der ihrer Bestandteile ist Indi-
cator al comunelor urbane ci rurale din regatul Romanies (Bu-
karest 1896) zu vergleichen.
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der sie in den meisten Fallen unverschamt betrog; sie batten kein
Vertrauen zu ihrem prima r, dem Gemeindevorsteher, der ihnen
von der Regierung, d. h. von der regierenden Partei, aufgedrungen
ward; sie glaubten fest an die gottliche Vorsehung, an die wunder-
wirkenden Heiligen und verschmahten die Person des Priesters;
endlich betrachteten sie die Schule, die sich nunmehr infolge des
Unterrichtsgesetzes von 1865, das dem franzosischen mechanisch
nachgebildet war, immer mehr einburgerte, als ein teuflischea
Mittel, um die bei der Arbeit auf dem kleinen Acker der Familie
oder auf den ausgedehnten Besitzungen des Bojaren so notigen Kraft&
der grofseren Kinder zu entziehen; nur der reichere Bauer lobte
diese Schule des bosen, habgierigen, verfolgungssiichtigen Sta,ates,
da sich sein Sohn durch sie zu der bequemen Stellung eines Bo-
jaren, der nichts zu tun braucht" und alles Gute in der Welt
geniefst, emporschwingen konnte.

Die zweite soziale Gruppe im Dorfe bildete der Priester und
der Dorfschulmeister, die sich beide als Beamte betrachteten. Der
Priester war einigermafsen zufrieden: er hatte eine Bauerntochter
zur Frau, die ihm als ihrem Herrn diente, er hatte sich Haus uncl
Acker gekauft, oft auch das Land der Kirche an sich gezogen
und genofs viele Einkiinfte, auf die er niemals verzichtet hatte.
In manchen Fallen war er zugleich der Lehrer im Dorf. Der
gewohnliche Dorfschulmeister war in der Normalschule zu Jassy
oder Bukarest erzogen und durch die Lekture der Oppositions-
und Sensationspresse verdorben worden ; er war unzufrieden mit
seiner Stellung, neidisch auf den Priester, verbitterte sich das Leben
durch sozialistische Traumereien oder verfiel sogar bald dem Laster.
Priester und Lehrer standen gewohnlich schlecht miteinander, und
im Verein mit dem Gemeindesekretar. stellten sie doch die welt-
liche und geistliche Obrigkeit und die Kultur dar!

Auf dem Hofe lebte nur der Grofsgrundbesitzer. Nur wenige
Angehorige dieser Klasse brachten auf dem Lande mehr als die
Fruhlings- und Sommermonate, bis zum Schlufs der Ernte, zu.
Im Herbste und Winter aber, wenn der beschaftigungslose Bauer
in seinem verschlossenen Zimmer oder in der Schenke dahin lebte
gab sich der Bojare den Vergntigungen und dem politischen
Leben hin oder ging auf Reisen. Der Pachter lebte gerade so,
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nur noch in hoherem Mafse. Auf den verlassenen Fluren lagert
der Schnee meterhoch, die Wolfe warten auf ihre Beute; die Frau
und Kinder des Bauern liegen auf dem Backofen, schlafen, weinen
und nahen; der Hausherr aber vergniigt sich in der schmutzigen
Stube des Schenkwirts, der gem Kredit gibt. Der Grundbesitzer
aber ist, wie gesagt, irgendwo anders beschaftigt, bei ihm ist nun-
mehr kein Rat zu holen, keine Hi lfe und kein Schutz zu finden.

Wahrend man eifrig am Ausbau des modernen Staates ar-
beitete, achtete man dieser unglucklichen Tiefen gar nicht, aus
denen die hochste Gefahr fur die Zukunft entstehen konnte. Erst
in den neunziger Jahren, wahrend deren sich auf alien Gebieten
neues Leben regte und besonders ein vorher niemals beobachtetes
Selbstbewufstsein erwachte, begann die Reform des bauerlichen
Standee durch den nunmehr, wenigstens einigermafsen, wohl-
wollenden und verstandigen Staat.

Dem Unterrichtsminister Spiru C. Haret gebtihrt das Verdienst,
die Arbeit begonnen zu haben.

Zuerst erhielt das Volksschulwesen eine gesunde Basis. S olide,
bequeme und billige Schulgebaude wurden allenthalben erbaut,
und mancher Bezirksvorsteher (prefect) 1), wie N. N. Saveanu von
Putna und Scarlat Virnav von Constan,a, benutzte alle Mittel seiner
offiziellen Stellung und seine personlichen Beziehungen, um seinen
Bezirk mit den notigen Schulen zu versehen. Eine Schulkasse wurde
1896 eingerichtet, und daraus wurden die Schulbauten bestritten;
Staatsunterstutzungen, Beihilfen der Gemeinden und Spenden edel-
gesinnter Privatpersonen fuhrten ihr immer neue Mittel zu. Nahezu
700 neue Schulen wurden innerhalb sechs Jahren den Bauernkindern
geoffnet. her und da wurden auch Einrichtungen getroffen, um
den Schillern, die einen langen und schwierigen Weg zuriickzulegen
haben, gegen eine geringiligige Entschadigung (4-8 Pfennige fur

1) Das Land zerfallt in 32 districte oder judete, die von dem ernannten
-prefect im Verein mit einem gewahlten Bezirkarate und einem standigen Aus-
schusse desselben (comitetul permanent) verwaltet warden. Fruher gab as
such noch untergeordnete Verwaltungabezirke, plif.§1 oder (im Gebirge) plaiuri
genannt, mit einem subprefect als Stellvertreter des Prafekten; nunmehr (seit
1904) Bind mehrere Gemeinden einem inspector comunal unterstellt. S. Bir
die ganze administrative Einrichtung: Aurel Onciul, Dreptul administrativ
roman (Wien 1900).
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den Tag) oder auf Kosten der erwahnten Privatpersonen Mittagessen
zu reichen (c a n tine qcolar e). Aus dem Ertrage des Schulbticher-
monopols wurde ein Fonds gegriindet, um unbemittelten Kindern
Bucher und Kleider zu gewahren. Andrerseits wurden energischere
Mafsregeln ergriffen, um den Schulbesuch zahlreicher zu machen,
aber, obgleich das Ministerium gegenwartig aber 4900 Lehrer
verfagt, die alle in den neun Normalschulen" leider hat der
1905 geschehene Parteiwechsel ihrer Organisation geschadet eine
vorziigliche moderne und praktische Ausbildung genossen haben, so
sind doch wenigstens 11000 notwendig, um das tagliche Brot der
Kultur auch in den Dorfern zu verabreichen, aber der Staatsschatz
konnte bisher weitere 6 Millionen fur das Unterrichtswesen nicht
aufwenden. Man hat daher zu einem Auskunftsmittel gegriffen und
die Kinder- der fad Klassen in drei Abteilungen gruppiert: die
erste, die der Anfanger, besucht die Schule nur in den Vormittags-
stunden, wahrend die zwei anderen den Unterricht am Nachmittag
geniefsen. Der Unterrichtsstoff wurde bedeutend vermindert, aber
der rationelle Ackerbau, besonders die Gemiisekultur, kam hinzu,
und viele von den Dorflehrern, gute Zimmerleute und Korbflechter,
haben ihren Schillern ntitzliche Kenntnisse in der Hausindustrie
und Handarbeit vermittelt. Wenn dieser ausgezeichnete Wirt-
schaftsunterricht von den Nachfolgern des aus politischen RUck-
sichten leider zum zweiten Male zurackgetretenen Haret fortgesetzt
und weiter ausgestaltet wird s. aber oben! , werden die un-
gefahr 4000 Volksschulen dem zuriickgebliebenen, aber Behr ge-
scheiten und unternehmenden Bauern des Konigreichs Rumanien
zum grofsten Segen gereichen.

Rasch, aber natarlich ist das Programm des neuen Yolks-
unterrichts auf eine originelle Weise, die den Ortsverhaltnissen an-
gepafst ist, verwirklicht worden. Die Dorflehrer vereinigen Bich
an den freien Tagen zu den sogenannten Bulturversammlungen",
urn gemeinsam iiber Fragen der Padagogik und. der Volksauf-
klarung zu beraten; die Bauern werden dazu eingeladen, und jetzt,
wo sie die tberzeugung gewonnen haben, dafs die Lehrer eine
ernste Arbeit verrichten, kommen sie gem und gehen mit natz-
lichen Ratschlagen heim. Das Ministerium gibt eine Zeitschrift
mit dem Titel Albina" heraus, welche fur die ehemaligen Zog-
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linge der Volksschulen bestimmt ist, und die Gesellschaft Steaua",
an deren Spitze Haret und der Administrator der Krondomanen
J. Kalinderu stehen, liefert zum Preise von 15 bans (12 Pf.) gut
ausgestattete Biicher von ungefahr 100 Seiten die Belebrung
verbreiten und guten Absatz finden. Es wurde sogar schon der
Gedanke, Theater fur die Bauern zu errichten, ausgesprochen I

Der Dorfschulmeister hat sich als die geeignete Person er-
wiesen, um die geistigen und auch wirtschaftlichen Interessen im
Dorfe wieder zu beleben. Auch die Priester, die jetzt die neuen
Seminarien es gibt deren nur noch zwei mit einer besseren
Bildung verlassen und seit dem Gesetze von 1893 einer festen stitat-
lichen Besoldung sicher sind, tun oft ihre Pflicht, obgleich sich die
Einmischung des hohen Klerus, der oft Politik treibt und niemals
zum Volke heruntersteigen will, hemmend und verderblich in den
Weg stellt. Die Bischtife sind meist Priester aus Bukarest und
Jassy, die nach dem Tode ihrer Frauen zum klosterlichen Leben
ubergegangen sind, lediglich urn den Bischofsstuhl zu besteigen.
Sie bringen, wenn sie ihre Absicht erreichen, aufser mancberlei Er-
innerungen an das Leben, Beziehungen zu Verwandten, Freunden
und Gonnern und oft auch Schulden mit, die sie kontrahiert haben,
urn ihren Ehrgeiz zu befriedigen. Aus den gewohnlichen Monchen,
die recht oft in elenden Zustb,nden, in Unkultur, Faulheit und
Laster verachtet dahinleben viel reiner ist das Leben der zahl-
reichen Nonnen, meistens Witwen oder armer Dorfmadchen
kann man die Oberhirten der nunmehr, seit 1885, selbstandigen,
21autokephalen" rumanischen Kirche nicht nehmen. Der Staat
und die politischen Parteien, die auch fur diesen Zweig des
nationalen Lebens mafsgebend sind, haben die Pflicht, die Kirche
auch in ihren OberhKuptern vollstAndig zu reformieren 1).

Der Dorfschulmeister hat viel Baehr als seine Pflicht getan,
und von seiner knappen Besoldung darf dabei gar nicht die Rede
sein. Ihm ist auch die Bekampfung des Alkoholismus anvertraut.

1) S. den Bericht Hare t s an den Konig (Bukarest 1903), auch franzosisch
unter dem Titel: Rapport adress6 a S. M. is roi sur Pactivite du Ministere
de lInstruction Publique et des Cultes" erschienen. "Ober die Kirche vgl. die offi-
zielle Schrift Biserica ortodoxii cultele straine din regatul
r om in (Bukarest 1904).

,

§i
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Er ist zum Fiihrer seines Dorfes geworden und wurde es in noch
hoherem Mafse werden, wenn erst die Parteien auf die Besetzung
der Ste llen der Schulrevisoren" aus politischen Riicksichten und
auf die Begiinstigung der Grundbesitzer zum Schaden des Lehrers
verzichten wollten. Er ist auch bei der Bildung der Dorfbanken
hervorragend beteiligt gewesen. Vor 1890 existierte deren keine
einzige, der Wucherer war vielmehr der alleinige Kreditgeber. Im
Jahre 1891 wurde durch die Initiative von Privatpersonen die erste
Bank in dem grofsen Dorfe Urziceni (Distrikt Ialomia) gestiftet.
In den nachsten sieben Jahren entstanden weitere zwanzig, aber nur
vereinzelt: es gab noch keine Organisation, die alle verband. Seit-
dem aber der Minister Haret dieser Bewegung seine Unterstutzung
geliehen hat, sind innerhalb von sechs Jahren fiber tausend Banken
im Lande errichtet worden, in denen die Ersparnisse von 80000 Mit-
gliedern vereinigt sind; diese stellen ein Kapital von 8 Millionen
dar, und diese Summe hat fur das rumanische Volk einen grofseren
Wert als die 200 Millionen fremdes Kapital, die in der kunst-
lich geschaffenen Industrie angelegt sind. Neuerdings, im Jahre
1903, ist durch die BemUhungen der demokratischen Jungliberalen
die Bildung einer staatlichen Zentralkasse in Bukarest durchgesetzt
worden. Kongresse der Verwaltungsratsmitglieder der Dorfbanken,
die zu grofsen Versammlungen der Dorflehrer und. Dorfpriester
werden, finden jahrlich statt. Die Verteilung von Nahrungsmitteln
an die Bauern wahrend der letzten Krisis hat sich unter Garantie
der Volksbanken vollzogen, und auch in anderer Hinsicht haben
diese segensreich zur Bekampfung der Hungersnot beigetragen.
Ihnen ist es auch zu danken, dafs bei den letzten Verpachtungen
von privaten und Staatsgiitern die bauerlichen Gemeinden selbst
Pachter, und zwar in 22 Fallen, werden konnten '). Es gibt
keinen besseren Zahler, als den Bauern", sagte neuerdings dem
Verfasser einer der ersten Grundbesitzer, der rein Gut gem der
Bauerngemeinde in Pacht gibt.

Gegenwartig geblihrt dem Lehrer fur seine Arbeit eine
grofsere politische Rolle, eine grofsere Einwirkung auf die Ver-

1) S. G. Dumi t re s c u- Bum b e s ci, Crauza Bancilor populare (Bukarest
1904), Bowie das work der Briider P K tr a ri: c oih (Bukarest 1903) : Studiu in-
troductiv asupra bgncilor populare.
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waltung des Dorfes, dessen Interessen dieser eine Gebildete besser
vertritt als die vielen Ungebildeten. Dem Lehrer und dem Priester,
vielleicht auch einem Vertreter des Grofsgrundbesitzes mufs un-
bedingt eine Stimme im Gemeinderate zugestanden werden. Diesen
alter vier Jahre vollig neu zu wahlen und auch, wenn die Par-
teien am Staatsruder wechseln, aufzulosen, das bedeutet die Un-
moglichkeit, eine bessere Wirtschaft im Dorfe herbeizufuhren.
Wenn man nicht neue bauerliche Unruhen heraufbeschworen
will, mufs man dem einzelnen Dorfe zu einer Stabilitat verhelfen
und ihm eine ruhige, stille Arbeit bei innerem Frieden auf lange
Jahre hinaus vergonnen. Und wenn aufserdem der Grofsgrund-
besitzer seinem naturlichen Berufe als Landwirt wiedergewonnen
werden konnte, wenn er sich nicht die Politik als hochstes Ziel
seines Lebens und Ehrgeizes erkiesen wollte, wenn er die natiir-
liche Gemeinsamkeit seiner Interessen mit denen seines kleinen
Nachbarn und Arbeiters zu verstehen willste, dann erst hatte Ru-
manien, das sich nur auf seine Dorfer verlassen kann, eine sichere
Grundlage far seine Zukunft.

Dieser Gedanke scheint in der Tat von vielen leitenden ru-
manischen Politikern als richtig anerkannt zu werden. Der Minister
des Innern in dem letzten Ministerium Sturdza, V. Lascar, hat
eine neue Gemeindeordnung vorgelegt, deren hauptsachlichste
Neuerung in der Bildung der s fa t ur 1 s a to q t 1" (Dorfrate) besteht.
Die Bevolkerung einer Gemeinde ist dadurch in mehrere Dorfer
mit eigener Verwaltung zerlegt worden, denn nur wenige Dorfer
sind imstande, allein eine Gemeinde zu bilden und zu unterhalten.
Wahrend der Gemeinderat in dem Hauptdorfe seine Sitzungen
halt, hat auch das abgelegene Dorf eine besondere Verwaltung,
wenn auch mit beschranktem Wirkungskreise. Indes die Vorlage
bat viele, keineswegs gluckliche Veranderungen und Einschran-
kungen erhalten, und bei dem fortdauernden inneren Kriege
zwischen den zwei innerhalb der liberalen Partei vertretenen
Stromungen ist ihr Urheber viel angefeindet worden und hat nur
sehr schwer durchdringen konnen. Wir haben durchaus nicht
das neue, originelle, kuhn gedachte Gesetz bekommen, das notig
ware, um das Dorf entstehen zu lassen, wie es sich die rumanischen
Patrioten wiinschen.
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Unter dem Ministerium Lasciir sind endlich Mafsregeln er-
griffen worden, um dem Dorfe auch eine bessere gesundheitliche
Fiirsorge angedeihen zu lassen; ihm ist die Errichtung der ersten
Dorfkrankenhauser infirm er r urale zu danken. Za
der Bekampfung der ansteckenden Krankheiten, die Tausende von
Kindern in den Dorfern (20 0/0 im Alter unter einem Jahre, 1610.
im Alter von 1 bis 5 Jahren) jahrlich wegraffen und eine im Ver-
hkhnis zu der betrachtlichen Anzahl der Geburten stehende Ver-
mehrung der Bevolkerung verhindern, haben diese bescheidenen
Anstalten in fahlbarem Mafse beigetragen. Leider mangelt auch
bier nicht nur das Geld, sondern auch die notigen Heilgehilfen,
denn die age0i sanitari" verstehen sehr wenig von ihrem Be-
rufe und fliifsen der Bevolkerung kein grofses Vertrauen ein. Dazu.
kommt die Unbestandigkeit der politischen Verhaltnisse, die auch
auf theses Gebiet der Reform neuerdings ubergegriffen hat. Noch
lange wird man deshalb die kluge alte Frau (b a b a) mit ihren
Krautern an das Krankenbett rufen. Unter den staatlich besoldeten
Arzten, die in einem Verhaltnis zum Staate stehen, das dem in den
ilbrigen Kulturlandern ihnlich ist, besitzt nur die jungere Generation
wahre Menschenliebe und echten Patriotismus. Manche von den.
jiingeren Arzten verdienen jedes Lob; hier und da beteiligen sie sick
auch an den Kulturversammlungen" und suchen die Bauern selbst
zur Bekampfung der bei ihnen gewohnlichen Krankheiten anzu-
leiten und ihnen Vorbeugungsmafsregeln anzugewOhnen. Die-

Pellagra (30000 Kranke), die Malaria, der Alkoholismus, die Tuber-
kulose und die Syphilis richten die grofsten Verheerungen an.

In den von Rumanen bewohnten Provinzen, die das Konig-
reich Rumanien umgeben, steht das rumanische Dorf zwar unter-
einer fremden Verwaltung, aber es besitzt dennoch ein eigen-
artiges wirtschaftliches und kulturelles Leben.

Uberall, im russischen Bessarabien, in der osterreichischen
Bukowina und in den zu Ungarn gebbrigen Teilen, um von den
kleineren rumanischen Inseln ganz zu schweigen, bedient sich die
Dorfobrigkeit und das Gericht einer fremden Sprache, die

* **
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von den meisten Rumanen gar nicht verstanden wird, wahrend
andere sie nur mangelhaft verstehen und sprechen konnen. Der
Gemeindesekretar oder der Beamte, der dessen Aufgaben erftillt,
mufs deswegen beinahe immer ein Fremder sein, aber im Ge-
meinderate sind die Rumanen, die sich oft einen Dorfvorsteher
aus ihrer Mitte erwahlen, stark vertreten.

Die Beziehungen zum Grofsgrundbesitze und zum Kapital
sind nicht iiberall dieselben. Der bessarabische Bauer ist stark
an Juden und Griechen verschuldet und hangt noch vielfach von
seinem moldauischen" Bojaren oder von dessen russischem, grie-
chischem oder sogar jildischem Rechtsnachfolger ab. In der Buko-
wina sind die Beziehungen zum Grundbesitzer beinahe dieselben;
aber der Jude, der in einer Person pr opinat or (Schankwirt),
Steuereinnehmer, Gemeinderat, Pachter Effentlicher Abgaben und
trotz der Raiffeisenbanken Wucherer ist, hat das Dorf in hoherem
Grade in seiner Hand und treibt dessen Bewohner, wohin er
wahrend ihn in Bessarabien das Gesetz an Ausschreitungen hindert.
In dem Marmaros steht es in dieser Beziehung ebenso wie in der
Bukowina, viel weniger jedoch in Siebenbiirgen. In den letzt-
genannten Provinzen ist auch der Einflufs des Grofsgrundbesitzers
kaum bemerkbar.

Was die kulturellen Verhaltnisse anlangt, so ist in Bess-
arabien der Lehrer ein Russe oder ein zum Russentum uberge-
tretener Moldauer". Die russische Schule bildet jedoch keine
Gefahr fiir die Erhaltung der rumanischen Nationalitat, denn sie
besteht nur einige Monate im Jahre und bat nur einen dreijahrigen
Lehrgang; aufserdem ist der Unterricht so mangelhaft, dafs kein
rumanischer Schuler die Staatssprache, ware es selbst nur einiger-
mafsen, zu lesen und zu schreiben lernen kann. Die Furcht der
russischen Regierung vor einer wirklichen Volksaufklarung er-
weist sich also ftir die Rumanen als Nationalitat von grofstem
Nutzen. Die Priester werden in dem russischen Seminar mi.
ChiOnn (Kischenew), der Provinzialhauptstadt, gebildet, ihr Bischof
ist der bessarabische Metropolit und Exarch der russischen Synode,
der seit den 1830er Jahren beinahe immer ein Russe gewesen
Aber da die geistliche Herde die russische Sprache nicht versteht
in manchen Fallen tragt vielleicht auch ein Fiinkchen Liebe

ist.

will,
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fdr das grofsere verlorene Vaterland dazu bei, und niemals hat
der Verfasser dort das Wort Moldau" aussprechen horen, ohne
dafs Bich wirkliche Liebe darin ausgepragt hatte , bedienen Bich
die Priester Behr oft im stillen, wenigstens fur die Predigt, der
moldauischen" Sprache. Neuerdings wurde, dank der letzten po-

litischen Wirren in Rufsland, die Erlaubnis erteilt, rumanische
kirchliche Bucher, aber nur mit kyrillischen Buchstaben, drucken
zu lassen. In der Kirche Bessarabiens ist within diese Sprache
noch keineswegs vollig verklungen.

In der Bukowina wirken als Lehrer in den Thirfern die
Zoglinge des musterhaft eingerichteten Padagogiums zu Cerntu
(Czernowitz), in dem der Unterricht in deutscher Sprache erteilt
wird. Vorlesungen caber rumanische Sprache und Literatur werden
dort aber nur mangelhaft gehalten. Die jungen Leute Bind sehr
gebildet und fleifsig, besitzen aber weder Mut noch Originalitat,
und in dem Dorfe spielen sie nur eine unbedeutende Rolle. Viel
hoher geachtet sind die Priester, die gute Einktinfte haben
und aus ihrem Seminar zu Czernowitz oder der dortigen theo-
logischen Fakultat ein solides Wissen in streng orthodoxem theo-
logischem Sinne mitbringen. Die Birchen Bind liberal! Behr schon,
gerade wie diejenigen, welche in letzter Zeit in den Dorfern der
Walachei erbaut werden, aber nicht so schon wie die alten Bauten
im Konigreiche, oder wie sie auch die Bukowina selbst in manchen
Exemplaren zeigt. Fur ihre bauliche Instandhaltung ist beinahe
liberall gut gesorgt, und es ist ein wahres Vergniigen zuzusehen
wenn die starken hohen Gestalten der finsteren Bauern mit langen
Locken und grofsen, meistens schwarzen Augen, in ihren langen
Lederjacken und hohen Stiefeln dem andaehtsvoll verrichteten Gottes-
dienste wiirdevoll und ernst beiwohnen. In den Klostern, fur die
die Regierung ziemlich gut, aber niemals mit einem gewissen Ge-
fiihle der Pietat gegentiber der moldauischen Vergangenheit sorgt
manche sind sogar ziemlich gut, obgleich immer sehr bunt, reno-
viert worden , leben einige bescheidene, seltener biedere MOnche,
die sich ubrigens mit denen im Konigreiche vergleichen lassen.
Aber die sanftmutigen gelehrten Priester, die manchmal so viel
Verstandnis fur Kultur und Wissenschaft besitzen, diese von den
Bauern hier und da auch geliebten und aufmerksam angehlirten
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Seelsorger haben in ihren Schulen im besonderen Treue gegenuber
der Dynastie und der Orthodox.ie gelernt, und diese Gefuhle konnen
sie ebensogut russisch wie rumanisch, am besten aber vielleicht
deutsch zum Ausdruck bringen. Fur die Erhaltung des rumanischen
Bewufstseins, fur die Verbreitung der rumanischen Literatur und
deren Bereicherung tun sie, wie unter diesen Umstanden leicht er-
k16,rlich ist, bei weitem nicht das, was sie tun kOnnten. Die Metro-
politen der Bukowina sind bisher Rumanen gewesen; der dermalige
wurdige alte Seelenhirte, Dr. Wladimir de Repta, war Miller Uni-
versitatsprofessor und bringt die Eigenschaften und Schattenseiten
seines Klerus in hochstem Grade zum Ausdrucke. Vor seiner Er-
hebung zur Metropolitenwiirde hat die Regierung zu seinen Gunsten
das Bistum Radautj (Radautz), aber nur als Titulaturbistum, wieder
ins Leben gerufen. Der Metropolit ist von einem Konsistorium ru-
manischer und russischer Priester umgeben; er ist und fiihlt sich
aber keineswegs als Oberhaupt einer reichen autonomen Kirche.
Alle seine Entscheidungen bedarfen vielmehr der Genehmigung
seitens der Regierung, und der reiche Religionsfonds wird ohne jeg-
liche Kontrolle seinerseits vom Staate selbst verwaltet und nicht
nur fur kirchliche Zwecke, jedoch nur in ganz geringem Grade
far nationalrumanische verwendet, obgleich dieser Schatz ein Ver-
machtnis der alten Fiirsten und Bojaren der Moldau ist.

In Siebenbiirgen und Ungarn dagegen besitzt die Kirche da-
durch wesentliche Macht, dafs sie ihren Reichtum selbst verwaltet
und eine grofse Selbstandigkeit geniefst; dadurch kommt sie in die
Lage, einen recht bedeutenden Einflufs auf alle Zweige des na-
tionalen Lebens auszutiben, und verfugt uber alle rumanischen
Schulen nur unter schwacher staatlicher Kontrolle, obwohl sich
der Staat im ubrigen schon zu einem kanftigen grofsen Angriffe
riistet. Es ist nur schade, dafs die Rumanen infolge der kirch-
lichen Vorgange des 18. Jahrhunderts in zwei feindliche Lager
gespalten sind, in die orthodoxe oder griechisch-orientalische Kirche
welcher die Mehrheit der rumanischen Bevolkerung anhangt, und
in die unierte oder romisch-katholische.

Die erste hat erst mit §aguna vor noch nicht 50 Jahren
einen Metropoliten bekommen. §aguna hat dieser Kirche auch
ihre jetzige vortreffliche Verfassung gegeben, die bei den Geg-
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nern als calvinistisch verschrieen ist. Ein Konsistorium (Kapitel),
in welches auch Laien aufgenommen werden, steht dem Metro-
politen und ebenso seinen Suffraganen von Arad (Arad) und Caran-
sebe (Karansebes) zur Seite. In Hermannstadt, am Sitze des Metro-
politen, wie auch in beiden bischof lichen Residenzen, bestehen Semi-
flare, aus denen alle orthodoxen Priester der rumanischen Dorfer
hervorgehen. Dort geniefsen sie einen Unterricht, der ihnen gemafs
der Forderung des Staates zwar zur Erlernung der magyarischen
Sprache als fremder Sprache verhilft, sich aber dennoch auch auf
rumanische Sprache und Literatur erstreckt, wenn auch nicht auf
rumanische Geschichte, denn dies ist nicht erlaubt. Die Lehrer
sind samtlich gute Rumanen, zum Tell sogar begeisterte Apostel
ihres Stammes, und der junge Kleriker liest nationalistische Bucher
und Zeitungen. Er tritt in seinen Beruf ein mit dem Bewufstsein,
dafs er zu seinen weniger gebildeten Briidern kommt, urn sie vor
der verderblichen Entfremdung vom nationalen Empfinden zu be-
wahren, indem er den Gottesdienst in rumanischer Sprache abhalt.
Von dem Augenblick an, wo er seinen Einzug halt und dies
alles gilt auch fur den unierten Priester , ist er der erste Mann
im Dorfe, der viel mehr gilt, als alle im Dienste der Regierung
stehenden Magyaren und Juden. Die Einkanfte des Priesters sind
meistens recht gut, und ein kleines Kapital sammelt sich im Laufe
einiger Jahre in den Handen des Popen" an. Seine Familie
bietet den Bauern ein Beispiel an Arbeitsamkeit, Kultur und Zu-
friedenheit; die Sane des Priesters sind meistens die ersten in
der Dorfschule. Und bier, in der konfessionellen", von der
Kirche unterhaltenen Schule wirkt kein Feind, kein Nebenbuhler
odor Neider des Priesters, obgleich der Dorfschulmeister schlecht
bezahlt wird, sondern ein Vertreter, ja oftmals ein Seminarkollege
des Popen, welcher in denselben Ideen erzogen ist und demselben
hohen Idea le huldigt. Der Priester und der Lehrer vermitteln
dem Bauern Kultur, geben ihm gute Ratschlage und politische
Winke bei den Wahlen und verhelfen ihm gegebenen Fa lles zu
einem Darlehen, das bei einer von den neunzig Banken der un-
garisch-siebenbiirgischen Rumanen 1) aufgenommen wird.

1) S. fiber dime Banken einen Aufsatz in der Bukarester Zeitsebrift Le
mouvement economique, I. Jabrgang (1904-1905).
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Etwas frilher hat die rumanische unierte Kirche zu Blaj
(Blasendorf) die Kronung durch Errichtung eines Metropoliten-
sitzes erhalten. Der fein gebildete, bewegliche und muntere Me-
tropolit Victor Milialyi de App., der einer adligen Familie des
Marmaros entstammt, ist gegenwartig das Haupt dieser Kirche,
welcher nicht weniger als drei Bischofe angehoren, und zwar die-
jenigen zu Gherla, (Szamos- Ujvtr) im nordostlichen Winkel Sieben-
bilrgens, zu Grofs - Wardein (Oradea - Mare) und zu Lugo (Lugas).
Die Einkiinfte dieser sind viel grofser ale diejenigen der orthodoxen
Bischofe, da diese vom Staate frilher bevorzugte und unterstiltzte
Kirche caber viele Dotationen verftigt, die ihnen die Habsburger
des 18. Jahrhunderts haben zukommen lassen, und so konnte sick
z. B. Mihail Pavel, ein Bauernsohn, whhrend seiner langen Hirten-
tatigkeit in Grofs-Wardein ein grofses Vermogen ersparen, das
er tibrigens ausschliefslich zu Kultur- und Wohltatigkeitszwecken
verwendet hat, wodurch er zum ersten WohltUter seines Volkes
in den letzten Jahrzehnten geworden ist. Von diesen Einktinften
und von den Spenden ihrer Glaubensgenossen, die eine ganze
Million stark sind, leben die unierten Priester und werden die
Dorfschulen unterhalten. Im Blasendorfer Seminar und ebenso in
einigen anderen der unierten Kirche begeistern sich die Schiller fur
das romische Dogma und nicht minder filr das rumanische Volk.
Nur ganz wenige Priester huldigen ausschliefslich dem veralteten
fanatischen Ideale des Konfessionalismus", und solche Seelsorger,
die zuerst dem Papste und erst in zweiter Linie ihrer Nation dienen,
haben nur wenig Einflufs, denn ein edlerer Eifer beseelt das ge-
samte Rumanentum Siebenbtirgens bis zum Bauern hinab.

Gegen die rumanische Schule kUmpft seit langem der un-
garische Staat, der far die bekannte magyarische Staatsidee" tatig
ist. Die Konkurrenz besser eingerichteter Volksschulen mit
magyarischer Unterrichtssprache hat zwar den rumUnischen unteren
Klassen einige Schiller abspenstig gemacht, aber auch diese sind
in ihrer grofsen Mehrbeit Rumanen geblieben, obwohl sie sicb
das Magyarische ziemlich gut angeeignet haben. Die meisten
Kinder gehen dennoch in die Schule ihres Stammes, ihrer Mutter-
sprache und ihrer Religion. Nur wenige rumanische Lehrer treten
in den Staatsdienst und ernten dear scharfe Mifsbilligung bei
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ihren Volksgenossen. Der Versuch, in den von Rumanen be-
wohnten Gebieten zahlreichere Kindergarten mit magyarischer
Unterrichtssprache zu errichten, hat keinen allzu glanzenden Er-
folg gehabt; vielmehr haben sogar hier und da in den Stadten
die Rumanen far sich selbst Kindergarten gegriindet. Ein viel
schwererer Schlag ware das Schulgesetz gewesen, welches der Mi-
nister Berzeviczy plante, doch dieser ist zugleich mit dem Mini-
sterium Tisza den letzten Wahlen zum Opfer gefallen. Nach dessen
Plane war der Erlernung der magyarischen Sprache eine viel
grofsere Rolle in alien konfessionellen Schulen zugedacht, und
scharfe Mafsregeln waren vorgesehen, um eine wirksamere Kon-
trolle zu iiben. Es besteht allerdings die Befarchtung, dafs unter
dem Drucke eines solchen Gesetzes viele nationalrumanische Dorf-
schulen geschlossen werden miifsten, aber da der Bauer unter
anderen Bauern seiner Nation lebt, da er so isoliert wohnt und
da es aufserdem in den meisten Bezirken Siebenburgens fast gar
keine Magyaren gibt, besteht keine Gefahr, dafs der Rumane nur
infolge des Zwanges zum Besuche einer fremden Schule je seine
eigene Sprache verlernen konnte. Neuerdings hat das Ministerium,
urn einige Priester an Bich zu ziehen, dem rumanischen Klerus
beider Bekenntnisse ein staatliches Gehalt angeboten, das auch von
einigen angenommen worden ist; ob dadurch jedoch deren ratio-
nales Empfinden beeinflufst wird, bleibt in hochstem Mafse zweifel-
haft. Hinsichtlich der Autonomie der unierten Kirche, deren Lehre
und Verfassung in einigen Punkten mit der katholischen Kirche
der Magyaren iibereinstimmen und deren Leiter sogar die Synoden
jener besuchen, sind auch Beflirchtungen laut geworden 1).

Aufserhalb des Konigreichs haben die Stadte fur die Rumanen
nur eine ganz untergeordnete Bedeutung. In Bessarabien finden
sich Rumanen meistens nur in den Vorstadten, wahrend im Zentrum
der elenden, schmutzigen und vernachlassigten Stadt nur die
Hauptstadt Kischenew ist zum Teile gepflastert und beleuchtet
lediglich jiidische arme Kramer und stolze russische Beamte wohnen.
Nicht einmal ein einziger Marktflecken hat vorwiegend rumanische
Bevolkerung.

1) Bunea, Discursurl, Autonomia bisericeasea, diverse (Blasendorf 1903),
S. 141 ff.
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Die Stadt in der Bukowina oder der ihr ahnliche Markt-
flecken bildet beinahe ausschliefslich einen Stutzpunkt fur das
erobernd vordringende Judentum ; kleine Buden mit ruhrigen
schmutzigen Kaufleuten armster Sorte bilden ihre wesentliche
Zierde. Die Beamten, welche alien Nationalitaten des Reiches,
besonders aber den in Galizien vertretenen angehoren, bewohnen
die besseren Hauser. Der Edelmann haunt meistens auf seinem
Gate und hat in der Stadt nur ein Absteigequartier. So ist der
kleine Jude Uberall Herr: in Czernowitz betragt die Zahl der
Hdeutschen Burger" judischen Glaubens sogar caber 17 000, wall-
rend keine andere Nationalitat eine Seelenzahl von 10 000 er-
reicht und die Rumanen gerade wie die Polen nur wenig fiber
7000 zahlen. In Sadagura, einem Marktflecken, der nicht nur bei
den Bukowiner, sondern auch bei den galizischen und moldauischen
Juden als Heiligtum gilt, residiert mitten unter Glaubensgenossen,
die ihn anbeten, ein Grofsrabbiner, ein Sohn Davids".

Gemafs der fur die Bukowina geltenden Verfassung hat das
Land. einen auf Wahlen beruhenden Landtag. Von dessen 31 Mit-
gliedern werden 10 von den Grofsgrundbesitzern, 12 von den
Dorfern und 7 von den Stadten gewahlt. Nun spielers aber die
Rumanen, wie gesagt, in den Stadten keine Rolle, und diese sind
daher auch im Landtage nicht von Rumanen vertreten. In den
Dorfern haben jetzt die Slaven verschiedener Farbung zwar die
Majoritat, aber doch nur eine Behr geringe, die in dem Landtage
nicht zum Ausdrucke kommt. Nur der Grofsgrundbesitz ist zum
Teile rumanisch.

Die kleinen und grofseren Bojaren Bind meistens osterreichisch
gesinnt und halten an ihren politischen und sozialen Vorrechten
feat. Nur einige von ihnen, wie die Familie Hurmuzaki und die
Familie Flondor, bringen ihrer Nationalitat und der rumanischen
Kultur einiges Interesse entgegen. Ein Mann wie Nikolaus
Vasilco ist zu den Ruthenen ubergegangen und einer ihrer an-
gesehensfen FUhrer geworden ; niemand soil mich fragen", so
sagte er einmal im Landtage, was ich gewesen bin, sondem nur,
was ich jetzt bin !" FUr das rumanische Leben als Ganzes hat
man da beinahe gar kein Verstandnis , und die Zeit ist langst
voriiber, da das hurmuzakische Haus in Cernauca, das sich jetzt
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ubrigens in jiidischen Handen befindet, den Versammlungsort aller
rumanischen Nationalisten bildete , die der Verfolgung in Sieben -
burgen and in der Moldau entgangen waren. Von den hOheren
rumanischen Kreisen in der Bukowina wird Rumanien selbst mit
immer grofserer Gleichgultigkeit oder mit der bei den &ter-
reichischen Beamten iiblichen Mifsachtung betrachtet. Als Konig
Carol sich einmal bei einer Reise einige Augenblicke auf dem
Czernowitzer Bahnhofe aufhielt and mit den zahlreichen anwesenden
Personen Cercle hielt, wurde ihm von dem Baron Mustatza (grie-
chisch -moldaui s cher Herkunft), den der Konig rumanisch an-
gesprochen hatte, die charakteristische Antwort: Wir rind deutsch
erzogen, Majestat", worauf Bich der rumanische Souveran gekrankt
von ihm entfernte.

Nach dem schon Gesagten kann man sich vorstellen, wie
schwer die rumanische Partei in der Bukowina zu kampfen hat;
sie kann nichts erobern und kaum den Besitzstand verteidigen.
Aus dem rumanischen Mittelstande ist bis in die neunziger Jahre
kein einziger Fuhrer erstanden. Der von den Bauern heifsgeliebte
Dr. G. Popovici, der ein wenig Leben in diese verzauberten Kreise
der Tragheit und des Eigendiinkels gebracht hat, ist in jiingster
Zeit nach Rumanien gegangen, ebenso der in Siebenburgen ge-
borene Journalist G. Bogdan- Duica, welcher durch die Zeitung
der nationalen Partei Verstandnis far hohere Interessen und die
Kultur geweckt hatte. Die systematischen Verfolgungen und Kon-
fiskationen der Landesregierung unter dem rumanenfeindlichen
Gouverneur Pace hatten die rumanische Presse zu kirchlichen Fach-
zeitschriften, wie die Candela", welche seit langem rumanisch und
ruthenisch erscheint, herabgedriickt, oder zu blutleeren kleinen
Organen, die nur zweimal wOchentlich erscheinen, wie die erst
jungst unrfihmlich gestorbene D e §t e p tare a" (Erweckung").

So stand es mit der rumanischen Politik, als der junge bis-
herige Bankdirektor Dr. Aurel Onciul, der sich als Schriftsteller
durch ein gates Bach fiber die konstitutionelle Verfassung Ru-
maniens" und als Journalist durch die Herausgabe des Privi-
torul" (der Beobachter), eines kiihnen, aber sehr wenig verbreiteten
kritischen Organs, betatigt hatte, aus &jinn in rein Heimatland
Bukowina zuruckkehrte. Er wollte politisch Karriere machen.
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und deshalb schreckte er auch nicht vor den scharfsten Angriffen
auf seine Gegner und sogar gegen Rumanien und die rumanische
Gesellschaft zurtick, die er mit Schmahworten tiberhaufte. Sein
Programm war, sich mit den Ruthenen zu einigen, eine Agrar-
reform ins Werk zu setzen und dadurch das wirtschaftlich-finan-
zielle Leben im Lande zu heben. Die Regierung schien ihn dabei
zu unterstiitzen, und er siegte bei den letzten Wahlen, zumeist
deswegen, weil viele Priester und Dorfschullehrer, denen er ein
hoheres Gehalt bzw. grofsere Einkunfte versprach, fur ihn und
seine Freunde stimmten. Nach dem Siege kapitulierten die Bo-
jaren vor ihrem racksichtslosen Bekampfer, und an die Stelle der
Deqtep t ar ea ihrer Partei trat nun die beruchtigte V oin.ta p o-
p orului ( der Volkswille") Onciuls als rumanisches Organ. Nach
allerlei Koalitionen hat der Landtag die Reformarbeit begonnen;
sie kann vielleicht zu einem guten Ende gefuhrt werden, steht aber
aufserhalb des Nationalideals und der Interessen des rumanischen
Volkes.

Diese Vorgange zeigen am deutlichsten, welchen Gefahren
ein Volk ausgesetzt ist, wenn es, ohne Mittelstand, nur aus mehr
oder weniger heruntergekommenen Bojaren und aus armen, neid-
erfallten, ungebildeten Bauern besteht; mit Hilfe der numerischen
Kraft der letzteren kann sich irgendwelcher tatenlustige, kluge
und rticksichtslose Mann zur leitenden Stelle aufschwingen , auch
wenn das Wohl des ganzen Volkes darunter leidet.

In Siebenburgen und in den rumanischen Teilen Ungarns
besteht eine solche Gefahr nicht.

Auch hier beherrschen die Rumanen die Stadte nicht; diese
gehoren vielmehr der alten btirgerlichen Aristokratie der Handel
und Gewerbe treibenden Sachsen sowie der neuen magyarischen
Beamtenschaft zum weitaus grofsten Teile. Die rumanischen
Elemente der Stadte bilden, gerade wie in der Bukowina, mei-
stens nur die Bewohner der Vorstadte, die in bauerlichen, hier
selbstverstandlich viel besseren Verhaltnissen leben. So zahlt
Kronstadt ungefahr 6000 §chei, welche die obere Vorstadt inne-
haben, und unter ihnen gibt es viele wohlhabende und sogar sehr
reiche Familien. Auch in der Altstadt Kronstadt, welche bei den
Rumanen B r a ip v e c hi A heifst, finden sich sehr viele rumit-
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nische Einwohner, die meist gewerblichen Beschaftigungen ob-
liegen. Viel geringer ist dagegen die Zahl der Rumanen in den
unteren Klassen zu Hermannstadt Bowie in Bistritz and anderen
Provinzstadten. Eine grofse Rolle dagegen spielen sie im kleinen
Miihlbach.

Eine soziale Oberscbicht bilden die Priester, hoheren Lehrer,
Rechtsanwalte und Arzte, bier und da auch die Bankbeamten.
In jeder Stadt gibt es einen rumanischen Protopopen, und es
kommt auch vor, dafs fur jedes der beiden Bekenntnisse ein
Protopope da ist. Einige Birchen, so z. B. die nichtunierte dea
H. Nikolaus in §cheT, haben reiche Einktinfte, Renten und Gilter
und tragen viel zu der Entfaltung rumanischen Lebens in den
Stadten bei. Die Lehrer sind an den Primarschulen und auch
an den Seminaren , an den Gymnasien (in Kronstadt, Blasendorf,
Being-Belenyes und NAsgud-Naszad), an den Handelsschulen (nur
in Kronstadt) und an den Madchenschulen (in Kronstadt, Bein-
Belenyes, Hermannstadt und Blasendorf) beschaftigt. Sie haben
in Klausenburg oder Budapest, auf den magyarischen Universi-
taten, manche sogar in Wien oder in Deutschland, selten jedoch
in Rumanien studiert und haben die ungarische Staatsprilfung-
ftir den hoheren Unterricht bestanden. Wenn sie sich nicht aus.
kleinlichen Motiven zu verschiedenen Parteien halten , bilden
sie als Gesamtheit einen hochwichtigen Faktor fiir die rumanische
Kultur und die Selbsterhaltung auf nationalem Gebiete. Durch
ihre taglichen Beziehungen zu dem Volke sind die an den beiden
magyarischen Universitaten promovierten Rechtsanwalte immer
imstande, einer politischen Bewegung Leben einzuhauchen. Dies
hat sich deutlich darin gezeigt, dafs nach den letzten Wahlen, ob-
gleich seit Jahren die vom Staate verbotene Wirksamkeit des
aufgelosten Nationalkomitees zu Hermannstadt aufgehort hatte,
die Rumanen, dank der Tatigkeit des Rechtsanwalts in der Stadt
und der des Priesters auf dem Lande, nicht weniger als acht
Vertreter in den Budapester Reichstag entsenden konnten. Grofser
Eifer und eine vielverheifsende Begeisterung gaben sich dabei
kund, und die unantastbare rumanische Solidaritat, die vom Bischofe
bis zum Tagelohner reicht, hat Bich bestens bewahrt. Auch bei
vielen Komita.tswablen, d. h. bei denen, durch die die Mitglieder
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der Komitatsrate bestimmt werden, haben die Rumanen, besonders
im Banate, guten Erfolg gehabt. Nur miissen in dieser Beziehung
die Kulturinteressen seitens der leitenden rumanischen Kreise in
den Stadten durch literarische und wissenschaftliche Gesellschaften
und Vereine zur Volksaufklarung gefordert werden.

An einen raschen Magyarisierungsprozefs in nachster Zu-
kunft braucht niemand zu denken. Nur einzelne Staatsbeamte
verleugnen ihre Nationalitat und nehmen ungarische Namen an,
aber an die Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung glauben doch nur die
Interessierten. Die in der Bukowina so haufigen gemischten Ehen
zwischen Ruminen und fremden Mitbiirgern gehoren hier zur
Seltenheit, sehr oft sogar nimmt die zweite Generation die von
dem Vater verlassene Nationalitat wieder an. Mancher gute
Rumane tragt heute einen magyarischen Namen, der irgendeinem
seiner Vorfahren aufgezwungen worden ist.

* *
*

In Rumanien selbst mufs man, was das stadtische Leben be-
trifft, den Marktflecken, die Pro vinzialstadt und die Hauptstadt
unterscheiden.

Der moldauische Marktflecken gleicht in jeder Hinsicht dem
der Bukowina, nur dafs hier der allerdings auch nicht reinlichere
Jude keine hoheren politischen Rechte geniefst. Die Strafse ist
gerade so lang, staubig und schmutzig; man sieht dieselben nied-
rigen, finsteren Buden, in denen billige, minderwertige Waren
verkauft werden; die Bauern tauschen nach demselben System
gute Naturalien gegen schlechte Fabrikate ein; auch hier macht
rich im geheimen uberall der Wucher bemerkbar. Abseits vom
Gewimmel des armlichen, aber gerauschvollen GeschAftstreibens
lebt der rumanische Beamte in einem hUbschen Hause mit einem
Garten davor; er ist ein angenehmer Gesellschafter, aber etwas
trage und gibt Bich zuviel dem Vergntigen und der Parteipolitik
hin. Wenn die letztere ihn nicht immer mit seiner Versetzung
und sogar Absetzung bedrohte, ware er auch ein guter Vertreter
der Staatsgewalt, aber unter den gegenwdrtigen Zustanden, wo nur
die Lehrerschaft und die hoheren richterlichen Beamten sicher in
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die Zukunft blicken durfen, mufs er gelegentlich der Wahlen Dienste
leisten , sich einen Beschiitzer suchen, und manchmal erspart er
sich auch etwas, was nicht vom Gehalte kommt, far die schwere
Oppositionszeit". Die politische Agitation wird, unter Aufsicht
des Bezirksprafekten, seines Stellvertreters, der jetzt an Stelle des
Unterprafekten Gemeindeinspektor geworden ist, und selbst der des
Gemeindevorstehers, unter Benutzung aller ehrlichen und unehr-
lichen Mittel, von diesem kleinen Kreise betrieben. Der Bauer
gibt meistens seine Stimme ab, ohne Bich fiber die Bedeutung
dieses Aktes recht klar zu sein, und er folgt dabei oft dem
Wunsch der Verwaltungsbeamten oder den Drohungen seines
Arbeitgebers und selbst den manchmal geradezu zynischen Ver-
heifsungen der Kandidaten, die selbst das gefahrliche Versprechen
einer Guterverteilung nicht verschmiihen. Der Jude mischt sich
liffentlich nicht in die Politik, und wenn er dies tate, so wiirde
seine Einmischung als Waller oder Gewahlter nur noch eine
Verstarkung der dem politischen Leben anhaftenden sittlichen
Mange' bedeuten.

In den Marktflecken der Walachei, die viel weniger stark
bevolkert sind, fehlt der Jude. Dort geben Bich besonders die
Bauern ein Stelldichein zu der Zeit der Jahrmarkte, die hier ihre
wirtschaftliche Bedeutung in viel geringerem Grade als in der
Moldau verloren haben. Beim Jahrmarkte von Riureni (Vilcea)
stromen mehrere Wochen lang ganze Dorfer zusammen, wahrend
der beriihmte jUdische Jahrmarkt von FolticenT vielmehr eine
Zerstreuung der Stadtbewohner mit Panoramas, Volksmusiken und
Volksschauspielen darstellt. Ubrigens ist in der Walachei das
System, mittels Heranziehung Fremder lediglich im Interesse des
Staatsschatzes tirguri zu bilden, nicht in Anwendung gekommen.
Zur gegenwartigen Stunde werden vielmehr einige recht grofse,
schone und reiche Dorfer, wie Rucar (Bezirk Muscel), nur des-
halb nicht zu Marktflecken erhoben , damit das Eindringen der
Fremden verhindert wird.

In der rumanischen Provinzialstadt wohnen in der Tat Fremde
und Rumanen nebeneinander.

Die Fremden sind in der Moldau beinahe ausschliefslich
Juden ; christliche Fremdenkolonien finden sich nur wenige, und
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auch diese haben keine Organisation. Im Gegensatze dazu haben
die Juden ihre besonderen religiosen Einrichtungen, Rabbiner
und hahamen, die das Vieh nach jadischem Ritus abschlachten
und das erlaubte kosch er von dem unreinen, den Christen zu.
verkaufenden t r if unterscheiden. Sie haben ihre eigenen Schulen

aber nur ein Gymnasium zu Bukarest , die meist sehr wenig
gesund gebaut Bind und an denen zahlreiche, unsaglich schlecht
bezahlte und ausgesaugte b el f e ri, Lehrer, wirken. In Jassy
und Boto§anT besitzen sie auch Spitaler, obwohl ihre Kranken
auch in den rumanischen, unter dem Namen eines Heiligen, be-
sonders des Heilung spendenden St. Spiridon, bestehenden Spi-
talern, die von Privatpersonen in grofser Anzahl gegriindet worden
Bind, Aufnahme finden. Diese Bewohner der moldauischen Stadte
bilden aber nicht eine einzige Klasse; in der komplizierten Hier-
archie gibt es vielmehr recht verschiedene Abstufungen vom
elenden Gewerbetreibenden oder Kramer, der kaum seine tag -
liche Zwiebel erwerben kann und in unsaglich schmutzige Fetzen
gekleidet einherwandert, bis zum reichen Bankier, zum vielbe-
schaftigten Arzte oder zum Pachter ausgedehnter Giiter. Auch
der interessante Typus des jiidischen Zeitungsschreibers fehlt
nicht; er redigiert jedoch keine jiidischen es existiert nur ein
einziges Jargonblatt , sondern die rumanischen Parteiblatter,
und zwar mit grofser Begeisterung. Die weitverbreitete Bukarester
Adev 6r u l ( die Wahrheit"), welche die Dynastie bekampft und
dabei nur ihren taglichen Interessen huldigt, ist ganz in jadischen
Handen.

Bis zum Bankier hinauf spricht der jadische Arbeiter und
Geschaftsmann nur Deutsch, d. h. den jadisch-deutschen Jargon.
Die Juden verkehren auch nur untereinander. Politische Rechte
sind diesen Leuten gleichgiiltig, denn auf ihre Armut oder ihren
Reichtum hat das Wahlen und das Gewahltwerden keinen
Einflufs.

Anders steht es mit der jtidischen Intelligenz, die auf ru-
manischen Schulen gebildet ist, den Dienst im rumanischen Heere
durchgemacht hat und Bich doch am politischen Leben ebenso-
wenig wie der Kramer und Wucherer beteiligen kann. Einige
von diesen beaten Vertretern der judischen Nation in Rumanien
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sprechen Rumanisch ziemlich gut; diejenigen, welche die Staats-
sprache tadellos sprechen, Bind jedoch eine grofse Seltenheit. Sie
lesen und schreiben Rumanisch auf literarischem and wissenschaft-
lichem Gebiete. Jiidischer Abkunft war der Naturforscher Barasch
und sind jetzt die Philologen Tiktin (gbergetreten), §gineanu (lebt
jetzt in Paris) und Gaster (jetzt Rabbiner in London) und der
Dichter Ronetti Roman (naturalisiert), neben denen viele andere
von geringerer Bedeutung stehen. Fur diese Manner bildet der
Ausschlufs vom politischen Leben einen grofsen Schmerz, und viel-
leicht konnte man ihnen dadurch Gerechtigkeit widerfahren lassen,
dafs man sie vorzugsweise bei der individuellen Naturalisation be-
racksichtigte, wahrend ihnen heute ofters der jiidische Geschafts-
mann vorgezogen wird. Aber eine selbstverstandliche Bedingung,
die bisher nicht erfiillt wurde, ist die, dafs sie selbst ihre feind-
liche Haltung gegeniiber dem Rumanentum vollstandig aufgeben und
geistig in der rumanischen Gesellschaft aufgehen. Dem staatlichen
Unterrichte wurde gbrigens dabei eine Rolle zufallen, die bisher
nicht ausgeftillt worden ist. Es ist aufserdem zu beobachten, dafs
die stark verschuldete und ganz energielose rumanische Gesell-
schaft in der oberen Moldau sich dem Gedanken, mit den reich-
sten, Franzosisch und Rumanisch sprechenden Juden gesellschaftlich
zu verkebren, nicht mehr verschliefst.

In dem ehemaligen Fiirstentume Walachei finden sich Juden
in Gruppen nur in den grofseren Stadten und Hafen, in Bukarest,
Brgila und Craiova. Die meisten sind aus der Moldau heruber-
gekommen und gehiiren dem galizischen Zweige an. Andere,
aber der Zahl nach sind es weniger, bilden spanische Juden-
gemeinden, und von deren Gliedern sprechen manche die ru-
manische Sprache ziemlich gut.

Die Griechen von Brgila machen die bedeutendste griechische
Gemeinde im Lande aus. Eine prachtige griechische Kirche ist
eine der Zierden der regelmafsig gebauten und sauber gehaltenen
Donaustadt; die neuerrichtete in Bukarest steht ihr wait nach
und wird auch viel weniger besucht. Bedeutende Summen werden
von Brgila aus fur die hellenistischen Kulturzwecke and fur die
politischen Ziele des Hellenismus gespendet. Viele suchen ihre
Tochter in Konstantinopel und Griechenland zu verheiraten.
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Griechisch wird eifrig gelesen ; in Bukarest erscheint sogar die
griechische Zeitung Hargis ( das Vaterland"). Manchmal sieht
man in den Laden der Geschaftshauser von Braila das Bild des
griechischen Konigs Georg und andere patriotische Bilder. Die
auf dem Lande und in kleineren Orten zerstreuten Griechen be-
sitzen dagegen kein so ausgesprochenes nationales Bewufstsein.

Eine Organisation der bulgarischen Einwohner der rumanischen
Stadte ist nicht zu spiiren : einzelne Personen tragen zu dem Fonda
fur die makedonischen Aufstande und Mordtaten bei, vielleicht
leisten bier und da auch einzelne dem bulgarischen Staate Spionen-
dienste ; gelegentlich der Ermordung des Arominen Mihaileanu wurde
wenigstens die Existenz eines gefahrlichen Mittelpunktes bulgarischer
Propaganda in Bukarest aufgedeckt.

Die osterreichische Kolonie ist bisher nicht als solche or-
ganisiert ; die Siebenburger Sachsen, welche bis in die achtziger
Jahre an der Spitze des Bukarester deutschen Elementes standen,
haben jetzt ibren besonderen Verein. Die Ungarn haben ihre
calvinistische Kirche und entsprechende Schulen und geben seit
einiger Zeit auch eine Zeitung heraus. Die bedeutendste Kolonie
und dazu die am beaten organisierte ist diejenige der Reichsdeutschen.
Jetzt gehort ihnen an erster Stelle die lutherische Kirche in der
Strada Luterana, und die Reichsflagge with bei den Festlichkeiten
der Kirche und der in Verbindung damit stehenden Schulen
darunter einer sechsklassigen Realschule neben der rumanischen
gehifst. Die Deutschen haben auch ausgezeichnete Diakonissen-
anstalten, eine hohere Madchenschule in der Strada Diaconeselor und
ein Sanatorium. Ein deutscher Turnverein besteht seit langem, und
einer der schonsten Konzertsale in Bukarest ist der der Lieder-
tafel. Der Rumanische Lloyd" und das Bukarester Tageblatt",
ubrigens mittelmafsige Blatter, erscheinen in Bukarest besonders fur
die Deutschen, wahrend die franzosisch geschriebenen Blatter,

L'Independance Roumaine", ein vortrefflich redigiertes Organ, und
La Roumania" nicht etwa fur die franzosische Kolonie da
sind, sondern lediglich die Ansichten der Liberalen und Kon-
servativen vor dem Auslande vertreten. Auch in kleineren
Stadten macht sich die Solidaritat der Deutschen bemerkbar.
Bis heute haben die Schwaben von Turnu - Severin, die vor
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achtzig Jahren Bich hier angesiedelt haben, ihren deutschen Cha-
rakter bewahrt, und neuerdings ist in dem kleinen
um nur ein Beispiel anzufiihren, eine gute deutsche Primarschule
entstanden 1).

In jeder Hinsicht schuMen die Deutschen der lutherischen,
Geistlichkeit ftir das Geleistete Dank. Der katholische Klerus.
spielt selbstverstandlich eine ganz andere Rolle und stellt sick
nicht in den Dienst einer Nationalitat. Seit den achtziger Jahren
ist die romische Kirche einheitlich organisiert, und ihr Oberhaupt
ist der Erzbischof von Bukarest, der sich eine schone Residence
erbaut hat und 'caber zwei grofse Kirchen veritigt , caber die neue
luxuriose Sankt Josephskathedrale, die mit einem Seminar verbunden,
ist, und die illtere , aber renovierte Baratia (Kirche der b a r
der ungarischen Franziskaner). Der seit kurzem verstorbene Pralat
Xavier von Hornstein, der noch keinen Nachfolger erhalten hat,
entstammte einer schweizerischen Familie und war am Hofe des.
katholischen Konigs nicht besonders beliebt, aber auch in anderen
Kreisen wenig bekannt. Sein Katholizismus schien ein Vertreter
fremden Einflusses zu sein. Der Klerus konnte manchmal besser
ausgewahlt werden ; seine Glieder gehoren aber verschiedenen
Nationalitaten an; die Franzosen wenigstens treiben religiose Pro-
paganda in den Franzosisch sprechenden Familien der Aristo-
kratie. Der Bischof von Jassy war bis vor wenigen Jahren ein
fruiterer Professor an der Universitat Freiburg in der Schweia
und ebenfalls Schweizer von Herkunft, Mgr. Dominique Jaquet.
Nachdem er wegen des alten Streites mit der ungarischen Geist-
lichkeit wegen des von dem Bischofe beanspruchten Rechtes, auch
Dorfgeistliche irgendwelcher Nationalitat in den katholischen unga-
rischen Gemeinden der Moldau zu ernennen, zuruckgetreten war,.
wurde der verdiente Italiener und aufrichtige Freund Rumaniens,
Camilli, wieder zum Bischofe von Jassy ernannt. Die Verwaltwag
dieser DiOzese entspricht vielmehr dem Interesse des rumanischen
Staates. Die Nonnen des Sacre Cceur und der Notre Dame de Sion,.

1) Vgl. T eutschlitnder, Geschichte der evangelischen Gemeinden in Ru-
rnanien (Bukarest 1891) und H. Meyer, Die Diaspora der deutschen evange
lischen Kirche in Rumanien, Serbien und Bulgarien (Potsdam 1901).

a t

Tirgutati,
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franzosische Orden, haben in Jassy, Galati und Bukarest grofsartige
Madchenschulen errichtet; der Unterricht ist jedoch in vielen Be-
ziehungen mangelhaft, und Fa Ile von Proselytenmacherei veran-
lafsten (1904) einen Prozefs gegen die Schwestern, die jedoch der
ihnen drohenden Gefahr, ihre Institute geschlossen zu sehen, ent-
gangen sind 1).

Die rumanischen Einwohner der Stadte verteilen sich auf
vier soziale Schichten.

In der Walachei wie in der Moldau hat man zuerst die Vor-
stadte, die nach dem tarkischen m a h al b. (Vorstadt) m ah a-
I a g ii heifeen. Die Vorstadte sind in allen Stadten gleichmafsig
ausgedehnt, schlecht verwaltet und bewacht. Seit dem Beginn
der modernen autonomen Stadtverwaltung hat man nicht den Mut
gehabt, riicksichtslos ein angemessenes Gebiet fur dieselben ab-
zugrenzen, so dafs heute die Stadt tatsachlich auch mehrere Dorfer
mit umfafst. Die Bewohner der letzteren sind meistens arme und
wenig gebildete Leute; ihre Hauser ahneln denjenigen in den
Dorfern, aber die Lage dieser Leute ist schlechter ale die der
Dorfbewohner, denn ihnen kommen nicht die vielfachen Begiinsti-
gungen des Agrargesetzes zugute, und aufserdem miissen sie die
stadtischen Gemeindesteuern entrichten. Einige sind Karrenfuhr-
leute, und als solche erzielten sie vor der Einfahrung der Eisen-
bahnen als grin al.!, Getreidefuhrleute, einen hilbschen Verdienst,
mit dem es nunmehr endgiiltig vorliber ist. Jetzt stehen sie mit
ihren unglaublich mageren und heruntergekommenen Pferden auf
den offentlichen Platzen und warten bescheiden auf Transport-
auftrage. Wenige nur treiben ein Gewerbe, und erst in jiingster
Zeit sind durch ein Gesetz die alten, friiher abgeschafften Ziinfte
wieder eingefuhrt worden, deren Leitung nunmehr in rumanischen
Handen liegt. Das Gesetz Missir, welches grofse Unzufriedenheit
mit dem rumanischen Staate hervorgerufen hat 2), besonders well
es falsch verstanden wurde, enthalt auch die Bestimmung, dafs

1) S. die Notiz C. Auners in der Enciclopedia roming unter dem Stich-
worte: Romania (Biseric1). Die Arbeit A. A b t s: Die katholische Kirche in
Rumanien (Wiirzburg 1879) ist mir nicht zuganglich gewesen.

2) Deshalb erschion das Gesetz auch in franzosischer und deutscher Yber-
sotzung: Lei pour l'organisation des metiers (Bukarest 1903).
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eine besondere Ermachtigung notwendig ist, wenn einer ein Ge-
werbe betreiben will, und dafs der Zunftvorstand eine Kontrolle
hinsichtlich der Bedingungen ausilbt, zu denen gearbeitet wird.
Bisher hat dieses Gesetz allerdings noch keine sichtbaren Frtichte
getragen. Vie le Vorstadter sind auch in den Bukarester Fabriken,
besonders in den Staatsfabriken, neuen zahlreichen Fremden be-
schaftigt. Bei dem bis in neueste Zeit Behr lebhaften Hauserbau
finden besonders Italiener, die auch fiir den Strafsenbau gerufen
werden, und die Behr billig arbeitenden, frohlichen Zigeuner aus
den benachbarten Dorfern Verwendung.

Die Armut und der herausfordernde Mut dieser Bukarester
Vorstadter hat ihnen einen nicht gerade Behr rahmlichen Platz bei
den politischen Kampfen verschafft. Die Parteien haben sie ge-
legentlich militarisch organisiert, und gegen eine mafsige Belohnung
oder das Versprechen einer bescheidenen Anstellung im Staats-
dienst erscheinen sie ob Wah ler oder nicht, das kammert sie
wenig in den Wahllokalen , um durch Schreien, Schimpfen
und Schlagen (b gt gu qi) die politischen Gegner der Auftraggeber
an der Abgabe ihrer Stimmen zu verhindern. Einer ihrer Fahrer,
ein notorischer Trunkenbold, ist auf diese Weise bis zum De-
putierten der konservativen Kammer gestiegen. Trotz eines neuen
Gesetzes (1904), das eine geheime Stimmabgabe gewahrleistet,
haben sich dank ihrer Tafigkeit auch bei den letzten Wahlen
(1905) Gewaltszenen abgespielt.

Eine hohere Klasse des rumanischen Biirgertums, das im
Handel und der Unternehmung Wig ware, gibt es in der Moldau
kaum; in der Walachei dagegen, wo viele griechische, balgarische
und albanesische Elemente in der rumanischen Bevolkerung auf-
gegangen sind und noch taglich aufgehen, ist eine solche Schicht
ziemlich stark. In ihrem geselligen Leben haben diese Kreise
Fahlung mit dem Volke, nur wenige aber bekommen Zutritt in
die Gesellschaft der hoheren Kreise. Zu der Beamtenklasse dagegen
finden Bich Beziehungen und Familienverbindungen mit ihren
Gliedern sehr haufig, trotz des gewohnlich Behr grofsen Unter-
schiedes in der Lebenshaltung.

Die Stellung der Beamten ist keineswegs befriedigend. Die
ehedem allzu hohen Gehalter sind bei der letzten Finanznot all-
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zustark herabgesetzt worden, und unter den hoheren, Behr oft
unnotigen Beamten Bind nur sehr wenige diesen Schwierigkeiten
zum Opfer gefallen. Noch jungst warden neue, ganz aberflassige
Stellungen far Parteigenossen geschaffen. Das neue Pensionsgesetz,
das viele Mifsbrauche beseitigt hat, scheint zu knappe Bezuge zu
gewahren; indes bei der Anhaufung der Pensionen kann der Staat
nicht mehr tun. Am schlechtesten ist aber das System, nach welchem
die Beamten ernannt, befordert und abgesetzt werden. In der
Verwaltung wird entweder keine besondere Qualifikation verlangt
oder das Diplom eines Lizenziaten der Rechtsfakultat gilt als
hinlanglich. Nun ist aber bei der schlechten Organisation der
betreffenden Fakultaten nichts leichter, als binnen drei Jahren
ein solches Diplom zu erwerben. Die Anzahl derjenigen, die es
besitzen, ist folglich sehr grofs, und desbalb with unter diesen
bzw. unter den nicht- diplomierten Kandidaten die Wahl nach
Parteiriicksichten vorgenommen. Manche junge Leute schufen
sich noch bis vor kurzem regelmafsig ihre zukiinftige Anstellung
als Staatsbeamte, indem sie noch wahrend ihrer Studienzeit der
Regierung oder den Oppositionsparteien Dienste leisteten, die
ganze Schule des hohlen und unaufrichtigen Redners durch-
machten und sich durch vieles feuriges Sprechen fur das ganze
Leben Charakter und Urteil verdarben. Kin Wechsel in der
Regierung bringt solche Leute dann wieder zu Falle. Dann be-
nutzen sie ihr Diplom, urn als Rechtsanwalte, obwohl es deren
gerade genug gibt, tatig zu sein. Oft werden auch Schulden
gemacht, die bei der spateren Wiedereinsetzung oder Beforderung
bezahlt werden sollen. Um diese Aussicht auf eine bessere Zu-
kunft nicht zu verlieren, wird die politische Tatigkeit" weiter
und zwar immer eifriger fortgesetzt. Wenn die Zeit, da die
Gegenpartei am Ruder ist, zu lange dauert, dann erreicht diese
Tatigkeit eine besorgniserregende Hohe; die Schimpfereien in den
Reden an das Volk", die Schimpfereien in den Parteizeitungen

1) Die beaten sind die Vointa Nationalit" der Liberalen und die Epoca"
der Jungkonservativen. Dagegen wird die Presse der Altkonservativen, selbst
nachdem die Partei ans Ruder gokommen ist, nicht in Schranken gehalten;
unsiigliche Verleumdungen werden darin taglich gedruckt. Kein Parteiblatt hat
fur die Kultur ein aufriehtiges Interesse. Von den Unparteischen wird burner

1),
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die oft solche Leute redigieren, werden immer rilcksichtsloser ;
sogar an den Konig wendet man sich in unziemlichster Weise.
Die Presse der nunmehr wieder regierenden konservativen Partei
erdreistete Bich sogar, ale sie Bich noch in der Opposition befand,
die Belgrader Mordtaten mit Genugtuung zu besprechen! Nun
kommt endlich der lang erwartete Zeitpunkt: der Wile des
Landes" wird befriedigt, und die verarmten und bis zum Aufsersten
getriebenen Oppositionellen sind berufen zu regieren. Taglich
finden neue Beamtenwechsel statt; viele tuchtige Beamte ver-
lieren ihre Stellen, mit denen die Vorkampfer" far die regierende
Partei belohnt werden mussen. Zum grofsten Teile setzt Bich

die Saar der Politiker aus diesen Lenten zusammen, denen sich
wohlhabende, wirtschaftlich unabhangige Personen zugesellen. Die
letztgenannten betrachten ale hochstes Ziel ihres Lebens die Betei-
ligung an der Regierung, oder wenigstens die Eigenschaft eines
Kammermitgliedes 1). Zum Schaden des Landes verpachten viele
Gutsbesitzer ihre GUter, urn nach Bukarest zu ziehen and Bich hier
tagtaglich an der Politik zu eigenniazigen Zwecken zu beteiligen.
Sogar pensionierte Beamte, die vom Staate Pension beziehen,
sebnen sich nach Parlamentssitzen und beteiligen sich mit jugend-
licher Begeisterung am politischen Leben. Aus Eitelkeit verlangt
ihren Ted daran auch die Lehrerschaft, die nur insoweit von
dem Wechsel der Parteien abhangt, ale die unteren Schichten
mit Versetzungen geplagt werden konnen. Ungluckliche Be-
stimmungen im neuen Unterrichtsgesetze gestatten aufserdem der
Regierung, einen Gymnasiallehrer dadurch zu begiinstigen, dais
er eine grofsere Zahl Unterrichtsstunden bekommt und dann ein
hoheres Gehalt bezieht. Ferner wiinscht mancher Primar- oder

mehr die gut informierte Zeitung Universul" (zu 5 banl; andere werden mit
10-15 bezahlt), gelesen. Alle Bukarester Zeitungen erscheinen taglich. Ihr
Absatz belauft sich hochstens auf 100000 Exemplare.

1) Es gibt eine Camera deputatilor" mit 183 auf vier Jahre gewablten Mit-
gliedern, und einen Senat mit 108 gewahlten Mitgliedern, denen sich die acht
Bischofe und der Kronprinz von rechtswegen zugesellen. Boinahe dieselben
stadtisehen Wahler, nur anders eingeteilt (es gibt 3 nach dem Zensus abgestufte
Wahlerklassen fur the Kammer, 2 fur den Senat), stimmen bei den Wahlen ftir
beide Korperschaften. Die Gesetze werden in beiden beraten; mit dem Budget
dagogen beschaftigt sich die Deputiertenkammer allein.
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Gymnasiallehrer 1) aus der Provinz nach Bukarest detachiert",
d. h. provisorisch versetzt zu werden, und endlich hat das Mi-
nisterium die Macht, die Stellvertreter der Lehrer beliebig zu er-
nennen, wahrend ordentliche Lehrerstellen nur mit Lenten besetzt
werden konnen, welche die Priifungen far die Gymnasiallehrer
(exam ene de capacitate genannt) bestanden haben. Seit einiger
Zeit herrscht die Politikwut auch im Heere, denn auch hier
hoffen viele dadurch ihre Beforderung zu beschleunigen; manch-
mal werden auch die Offiziere gezwungen, die Wahllokale auf-
zusuchen, und dies ist auch bei den letzten Wahlen geschehen.

Die Bauern, welche die uberwiegende Mehrheit der Bevol-
kerung bilden, spielen politisch eigentlich keine Rolle. Nur wenn
sie gewisse Bedingungen erfallen, konnen sie ihre Stimme direkt
abgeben; die ungebildeten und armen unter ihnen, d. h. bisher
die meisten, konnen nur Wahlmanner bezeichnen, die zur Bezirks-
bauptstadt gehen und hier gewohnlich die Kandidaten der Re-
gierung far die Deputiertenkammer wahlen. Bei den Wahlen
zum Senat dagegen haben sie uberhaupt keine Stimme. Die
Bauern bildeten vormals fur sich die vierte Wahlerklasse; jetzt
machen sie, zusammen mit einigen stacltischen Elementen, die
dritte aus, die weniger Deputierte wahlt, als die beiden ersten.
Mit Hilfe der Dorfatesten, manchmal auch der Dorfpriester, und
der Schankwirte der Residenzstadt wird meistens, wie schon ge-
sagt, der Kandidat der Regierung gewahlt; selten nur kommt ein
einflufsreicher Gutsbesitzer, wenn er sich zu aufserordentlichen
Wahlgeschenken bereit finden lafst, durch. Die Versuche, eine
bauerliche Partei zu griinden, sind bisher stets an der Nichts-
wurdigkeit derer, die sich zu Fahrern aufwarfen, und an den
Gegenmafsregeln jeder Regierung gescheitert. Nur als eine Kurio-
sitat verdient die Tatsache erwahnt zu werden, dafs die ehe-
maligen Sozialisten, die sich spater in der liberalen Partei ver-
loren haben, als sie bei den wenigen, meistens fremden und

1) Die Lehrerschaft an den Gymnasien MIR fiber 1000 Afitglieder; es gibt
fiber 40 Lyzeen" und Gymnasien, mit mehr als 700 Lehrem. Dam kommen
die ungefahr 100 Lehrer an praktischen Schulen (Handel, Gewerbe und Acker-
ban) und ebenso viele an den Fachschulen.
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politisch rechtlosen Arbeitern der Stadte kein Gltick hatten, sich
an die Bauern wandten. Diese schienen in der Tat zu boffen,
dafs es durch diese Volksfreunde zu der erwilnschten Verteilung
der Giiter kommen wurde, und so wurde der damalige Fiihrer
der Sozialisten, der wissenschaftliche Popularisator, Ioan NAdejde,
zum Deputierten erwahlt. Dies gehtirt aber der Vergangenheit
an. Bisher sind die Bauern ein unbedeutender Faktor im po-
litischen Leben gewesen, was sich ubrigens durch ihre wirtachaft-
lich abhangige Lage, durch ihre ungeniigende Bildung und durch
die Unmoglichkeit, sich selbst zu organisieren, zur Genuge erklitzt.

Die stadtische Oligarchie der Rechtsanwalte, Beamten und
Vertreter der freien Berufe" (Arzte, Ingenieure usw.), Rentner,
Schankwirte und Vorstadter haben vielmehr das politische Leben
in Erhpacht.

Die Bojarenaristokratie hat ihre Bedeutung zum grofsten Teile
eingebtifst. Vie le der angesehensten Fami lien sind in verschamte
Armut hinabgesunken. Die Gifter der meisten sind unglaublich
mit Schulden belastet, und es ist fast ein Wunder, dafs sie sich
noch immer durch allerlei freundliche Hilfeleistung and politische
Knife erhalten konnen. Die Bojaren schreiten nicht mehr an der
Spitze der Kultur, and diejenigen von ihnen, welche nur fran-
zosische Umgangssprache und Literatur kennen wollen 1), stehen
sogar der nationalen Kultur ganz fremd gegentiber und werden
deswegen von den Vertretern der rumanischen Intelligenz immer
mehr befehdet. Es gibt darunter sogar solche, die sich wegen
ihrer geringen Vertrautheit mit der Staatssprache an dem politischen
Leben nicht wirklich beteiligen konnen! Haufig haben sie Frauen
aus nichtaristokratischen Kreisen, und so ist dieser Aristokratie
das erhebende Gefahl des edleren Blutes verloren gegangen.
Nur das gesellschaftliche Leben, das Pariser Vorbilder nachahmt,
ist immer glanzend geblieben, and gegen Abend bildet die Ca lea
Victoria, die hauptsachlichste Verkehrsstrafse in Bukarest, die
zwar eng and krumm ist, aber viele stattliche Gebaude besitzt,
Bowie die im Frith ling, Sommer and bis spat in den Herbst hinein
in prachtigem Gran prangende Chaussee, mit den vielen Equi-

1) S. meine in der Bibliographie erwahnten Broschiiren.
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pagen und kostbaren Toiletten ein wunderbares Schauspiel fur
den Fremden und nicht minder fur denjenigen, der daran gewohnt
ist. Die reichen Leute aus dem Biirgertum und selbst viele von
den Beamten, die durch Heirat oder politische Spekulationen reich
geworden sind, nehmen an diesem lustigen Schauspiele der Eitelkeit
teil, wahrend in den entgegengesetzten Stadtteilen mit ihren zahl-
reichen aneinandergeklebten Buden, namentlich in den Strafsen
LipscanT und §elari, der meistens in fremden Hamden befindliche
Handel seine Heimat hat; jenseits der Dimbovi0 aber liegen die
jtidischen Strafsen in der Nahe der Ca lea VAcgre0I, und dort ist
der Kleinhandel zu Hause.

In anderen Stadten so auch in Jassy ist die Aristo-
kratie beinahe ausgestorben, und es erinnern in der ehemaligen
Hauptstadt der Moldau daran nur noch die schonen, eleganten, mit
prachtigen Garten umgebenen Wohnhauser auf der Copoilstrafse und
in den benachbarten stillen und reinlichen, aber toten Gassen. Die
grofsen, hohen Birchen zu Jassy mit slowenischen Inschriften stehen
traurig und verlassen da, die stattlich renovierte Metropolitankirche
aber prangt mitten im jiidischen Gewimmel der Hauptstrafse.

Seit einiger Zeit widmen Bich manche aristokratischen Familien
mit Eifer und Verstandnis dem Ackerbau und folgen dem guten
Beispiele, das die Verwaltung der Krondomanen gibt ; sie erzielen
auch einen reichlichen Ertrag. In dieser Weise hat sich Barbu
firbeT, der Enkel des gleichnamigen einstigen regierenden Fiirsten,

urn die Forderung des nationalen Wohlstandes bemuht, und hier
und da beginnen auch andere Mitglieder der Aristokratie, sich den
Anforderungen des modernen Lebens zu fiigen.

Aber bis jetzt kann sich auf diese Kreise eine konservative
Partei noch nicht stiitzen. Das Verstandnis fur eine solche existiert
zwar, und nicht nur bei den Alten, aber eine rumanische Partei ist
immer nur eine solche, die regieren, und zwar allein regieren will.
Alle diejenigen Parteien, die ein bestimmtes Ideal verfolgten, aber es
nur zu wenigen Mitgliedern gebracht haben und deshalb nicht ans
Ruder kommen konnten, haben ihren Einflufs verloren. So hatte sich
die literarische Gesellschaft Jun i m e a zu einer politischen Gruppe
unter Fuhrung von P. P. Carp, einem ungemein begabten, ener-
gischen und aufrichtigen Politiker umgewandelt. Der Bonig hatte
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ihm auch in dem Ubergangsjahre 1888 die Regierung anvertraut.
Indes allein konnten Bich die Junimis ten, die Bich den Namen
Konstitutionelle" beilegten, nicht halten, sie mufsten sich vielmehr zu
allerlei Kompromissen mit den Altkonservativen Catargius verstehen.
Nach dessen Tode aber wurde Carp nur von der Minderheit der
Konservativen als Fiihrer anerkannt, wahrend die Mehrheit Bich
den einer beriihmten Familie entsprossenen reichsten Gutsbesitzer
des Landes, G. Gr. Cantacuzino, zum Fiihrer erkor. Einige Jahre
lagen die beiden konservativen Parteien miteinander in Hader, bis
schliefslich Carp Ministerprasident aller Konservativen wurde,
wahrend Cantacuzino die ideelle Leitung behielt. Bald aber wurde
sein Ministerium von der konservativen Kammer gestiirzt, und
jetzt hat wieder der Kampf zwischen Carpisten" und Canta-
cuzinisten" ironisch werden diese auch Byzantiner" oder nach
dem Namen ihres riihfigsten Agitators, Take Ionescu, Takisten"
genannt begonnen. Als dritte Partei wollen die Anhanger
Carps sich nicht betatigen. Take Ionescu hat seinerseits sehr
viele Anhanger unter der grofsen Masse derer, die sich zu der
oben erklarten stadtischen Oligarchie bekennen , besonders unter
den Haschern nach Staatsamtern, aber seine Takisten" sind keine
Konservativen und haben iibrigens kein besonderes Programm.

In den achtziger Jahren sind in Jassy zwei neue Parteien
begrundet worden : die Radikalen scharten Bich um Georg Panu,
einen interessanten, rationalistischen Denker, und die Sozialisten
um die Brlider Nadejde , die beide Gymnasiallehrer waren, und
ihnen gesellte sich nach einiger Zeit der aus Rufsland heriiber-
gekommene Gherea - Dobrogeanu zu. Die derbe radikale Zeitung
Lupta ( Der Kampf") und die sozialistische Zeitschrift fiir Wissen-
schaft und Literatur, Contemporanul", deren Inhalt meistens sehr
bunt zusammengesetzt war und nur geringen kiinstlerischen Wert
hatte, wurde viel gelesen. Die Juden in der Moldau und die Buka-
rester Jugend waren von der Lupta" entziickt: letzterer gefielen
besonders die beftigen Angriffe auf den Konig, durch die sich auch
die miserabel geschriebene Adevrul" ( Die Wahrheit) einen
Ruf erwarb. In der Literatur entspann sich bald ein Kampf um
die reine Kunst" und die dem sozialen Nutzen dienende Kunst;
letzteres war eine von Gherea aufgegriffene Frage , die mit der
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Entwickelung des rumanischen Volkes nur wenig zu tun hat. Die
Jungen traten beinahe alle fur Gherea ein und wandten sich von
dem verdienstvollen Maiorescu ab, der fur sie nicht mehr der ge-
feierte Fiihrer rumanischer Kultur war, sondern in ihren Augen
zum verschrieenen Metaphysiker herabsank. Panu, Ioan NAdejde
und V. G. MorVin warden zwar Deputierte, aber verstanden es
nicht, ihre Ideen wiirdig zu vertreten. Einige Jahre vergeblichen
Wartens vergingen, und zuletzt schlossen sich die Sozialisten der
liberalen Partei an, die Radikalen aber mit Ausnahme des unstet
umherirrenden Panu den Konservativen. Aus ersteren, die jetzt
Mo Inn leitet, bildete sich der fortschrittliche Tell der Liberalen,
wahrend die letzteren nunmehr keine besondere Richtung dar-
stellen und dem gegenwartigen konservativen Ministerium zwei
Mitglieder gegeben haben.

Man kann behaupten, dafs die echten Konservativen im
Aussterben begriffen sind, denn die Starke der Partei bilden die
Takisten". Ihnen gegeniiber stehen die Liberalen, die sich ihrer-
seits wieder aus zwei Gruppen zusammensetzen. Die Alten und
einige von den Jungen vertreten die Ideen der stadfischen Oli-
garchie, die sich als opportunistisch charakterisieren lafst und
deren Grundsatz lautet: Nur nicht zu viel andern!". Im Ver-
haltnis zu den Takisten" sind diese Politiker aristokratisch"
und konservativ" gesinnt, und die liberale Partei hat im letzten
Ministerium Sturdza gegen diese plebs der Beamten Stellung
genommen. Von der letzteren will ja auch der konservative
Carp nichts wissen, sie finden dagegen bei Take Ionescu das
grofsteSEntgegenkommen, dem sie zur Fiihrung des Staates ver-
holfen haben. Die alten Liberalen halten noch an einigen leitenden
Ideen fest und bemiihen sich, den aufseren Anstand zu wahren,
wahrend sich bei den Takisten alles offen ohne Phrasen" voll-
zieht. Die Fortschrittler, junge Leute und zum grofsen Teile
friihere Sozialisten, vertreten einen viel hoheren Standpunkt, denn
sie denken viel weniger an die Grofse und die Entwickelung der
Partei als an einige nutzbringende Reformen. Sie sind daher
wie die Carpisten und vielleicht in noch hoherem Mafse, aber in
weniger bedachtiger Weise, Reformfreunde. Sie wiinschen die
Einfiihrung des allgemeinen Stimmrechts, die Griindung eines
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landlichen Kreditinstituts usw. Die Briider Bratianu halten auch
zu ihnen, wenn sie auch andrerseits sich mit Eifer ihrer Partei
widmen. Der siebzigjahrige D. A. Sturdza, dem die gute Leitung
des letzten liberalen Ministeriums beinahe ausschliefslich zu danken
ist, huldigt personlich vielmehr der Staatsidee, und sein unent-
schlossenes Schwanken zwischen diesen Richtungen hat seinen Fall
und denjenigen der liberalen Regierung (1905) verursacht.

Trotz des Parteikampfes ist wenigstens in einigen Zweigen
des rumanischen Lebens von einer Kontinuitat die Rede. Es.
kommt zwar Behr oft vor, dafs ein gutes Gesetz durch das darauf-
folgende feindliche Ministerium schlechte Zusatze erhalt oder sogar
eine vollstandige Umwandlung erfahrt. Manchmal erklart ein.

Fiihrer der Opposition geradezu, dafs seine Partei dieses oder jenes.
Gesetz abschaffen will, aber vieles bleibt trotzdem lediglich Drohung
bzw. Versprechen. So hat z. B. die liberale Partei das Berg-
werksgesetz, obwohl sie, ale es zur Abstimmung kam, die Kammer
verlassen hatte, im wesentlichen beibehalten. Am neuen Schul-
gesetze haben die Minister Take Ionescu und Haret sogar ge-
meinsam gearbeitet. In wirtschaftlichen Fragen gibt es die gegen-
satzliche Stellungnahme von 1890 nicht mehr, und neuerdings.
hat sogar ein konservativer Senator dem Handelsvertrag mit
Deutschland, dem Werke des liberalen Ministers Costinescu, seine
Anerkennung ausgesprochen.

Die auswartige Po litik Rumaniens bleibt immer dieselbe
denn der Konig hat sich diesen Teil der Regierung selbst vor-
behalten, und ebenso die Angelegenheiten des Heeres, das zur
starksten Sttitze des Staates geworden ist. Es zahlte 1900 34
Regimenter Infanterie, 8 Bataillone Jager, 6 Regimenter rote
Husaren (r o qiorT), 11 Regimenter blaue Husaren (calaraqi),
14 Regimenter Artillerie und 2 Genieregimenter, ohne die minder-
wertigen Bestandteile zu beracksichtigen. Nebst 300 Geschtitzen
kann das Land als erstes Aufgebot 150 000 Mann ins Feld stellen,
wovon 60 000 die Friedensprasenzstarke bilden. Die Anzahl der
Offiziere, die in zwei niederen Schulen (zu Jassy und Craiova),,

* *
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in drei hoheren (Offizier-, Artillerie- und Administrationsschule in
Bukarest, fur Offiziere, denen die Verwaltung des Heeres anvertraut
wird), in drei Fachschulen (der Anstalt far Artillerie und Genie-
truppen in Bukarest, der Marineschule und [seit 1884] Ka-
vallerieschule in Tirgoviqte, sowie in der Bukarester Kriegs-
akademie) ihre Ausbildung geniefsen, betragt fiber 3000. Um den
finanziellen Schwierigkeiten zu begegnen, werden zwei Drittel der
Infanterie und ein grofserer Teil der Kavallerie nur in geringerem
Mafse ausgebildet, indem diese Soldaten nur zeitweilig (c u schi m-
b ul) eingezogen werden; dabei werden auch die Interessen des
Ackerbaues und der bauerlichen Wirtschaft beriicksichtigt. Die
Dienstzeit betragt drei Jahre, fiir die Abiturienten der Gymnasien
ein Jahr; bei einem Jagerbataillon ist eine zweijahrige Dienst-
zeit probeweise eingertihrt worden. Das gauze Heer ist in vier
Armeekorps und in die aktive Division der Dobrudscha" ein-
geteilt.

Die Kriegsmarine entspricht noch nicht den Bediirfnissen
der Landesverteidigung; sie zahlt nur einen Kreuzer und fad
Torpedoboote nebst einigen Kanonenbooten 1).

* *
*

In nicht allzu ferner Zukunft wird sich gewifs eine starke
Reformpartei bilden, die einem hoheren Ideale nachstreben und
die anarchistischen Elemente der obengenannten plebs bekampfen
wird. Denn dies hat sich allmahlich auf literarischem und wissen-
schaftlichem Wege als notwendig erwiesen.

Die latinistische Stromung ist seit langem in ihrer urspriing-
lichen Form erloschen. Seit dem Erscheinen des lacherlichen
17 Dictionariu" von Laurian und Massim, die jedem nichtlatei-
nischen Worte das Recht, geschrieben und gesprochen zu werden,
absprachen, hat sich manches geandert, und jene Fanatiker sind
vereinsamt. Aber aus dieser lateinischen Richtung in der Philo-
logic und Geschichtschreibung Laurian schrieb eine Geschichte

1) S. L'armee roumaine en 1900, notice publiee pour l'exposition universelle
de Paris par la commission militaire roumaine (Angers 1900).
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der Rumanen fur den Gymnasialunterricht, die er mit Romulus
und Remus begann! ist eine Anschauung entsprungen, die noch
recht lange nachgewirkt hat.

Die Ruma,nen sind danach echte Lateiner, wahre Romer.
Kein Volk kann sich mit ihnen vergleicben; ihre Zukunft ist ge-
sichert, die rumanische Vergangenheit aber mit ihren slowenischen
Biichern, ihren cyrillischen Buchstaben, ihrem religiosen Dunkel
und ihren griechischen" Fiirsten mufs eiligst und fur immer be-
graben werden. An die romische Tradition gilt es wieder anzu-
knOpfen. In der auswartigen Po litik ist demnach die einzig be-
rechtigte die lateinische Idee", die auf Ita lien und besonders auf
Frankreich hinweist. Noch in den neunziger Jahren sind zweimal
rumanische Pilger und Pilgerinnen zur romischen Trajanssaule ge-
wandert unter der Fuhrung eines Universitatsprofessors, einer
Dame und eines sonderbaren Siebenbiirger Hirten, der nur fiir
den Gedanken des romischen Ursprungs" lebt. Al le Moden Frank-
reichs in der Literatur, in der Politik und im Leben wurden
nachgeafft.

In der Literatur batten schon in den dreifsiger Jahren Alec-
sandri, Bacescu und Koaniceanu den Versuch gemacht, einer
rumanischen, n u r rumanischen Richtung zum Siege zu verhelfen.
Sie hatten auch Erfolg, aber bald erhob die latinistische, italie-
nistische, franzosisierende Richtung ihr Haupt. Zur richtigen Stunde
wurde dann in den sechziger Jahren in Jassy die Zeitschrift Con-
vorbiri literare" gegrOndet. Sie kritisierte riicksichtslos, namentlich
durch die Feder Maiorescus, die Ungeheuerlichkeiten, die aus den
herrschenden Schulen hervorgingen, und auf dem von diesem ein-
sichtigen Kritiker empfohlenen Wege der Aufrichtigkeit und der
Mafsigung sind dann Schriftsteller ersten Ranges weiter fort-
geschritten, so Gane und Creanga, von denen der erstere das
Stadteleben und der letztere das Leben in den Derfern der Moldau
schilderte, Slavici, welcher seine Gegenstande dem bauerlichen
Leben Siebenbiirgens entnahm, Ispirescu, der die Volksmarchen
der Walachei einfach und doch fesselnd wiedererzahlte. Aufserhalb
des Kreises der Junimea" schrieb im selben Sinne der Archaologe
Odobescu, ein eleganter Stilist, und auch der universelle Hasdeu.
Aber alle anderen uberragte ein Mann, welcher das rumanische
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Volk in alien seinen Schichten und allen seinen Provinzen, in
seinen gegenwartigen Zustanden und in seiner ganzen Vergangen-
heit, aus der Geschichte und Literatur kannte und welchem dieses
ausgedehnte Nissen die reinste und reichste Sprache verlieh, um
die starken Gelid' le und hohen Gedanken seiner genialen Person-
lichkeit auszusprechen: in dem 1849 geborenen Mihail Eminescu,
der ein unbestandiges und kummervolles Leben gefuhrt hat, bis
er, kaum vierzigjahrig, im Irrenhause zu Bukarest starb, besafs
nicht nur die rumanische Literatur, sondern das rumanische Denk en
ein Vorbild und zugleich einen Flihrer auf alien Gebieten.

Nachdem sich die literarische Gesellschaft Junimea " in den
achtziger Jahren aufgelost hatte, and nach dem Mifserfolge der
Junimisten in der Politik schienen Bich wieder schlechte Zeiten
anzubahnen. Doch einige gliickliche Umstande fiihrten das Wieder-
erwachen des nationalen Bewufstseins herbei, das Bich bald auf
allen Gebieten dokumentierte.

Infolge der siebenbiirgischen Prozesse und der Agitation der
dortigen Rumanen brach Bich zuerst die Uberzeugung Bahn, dafs
die ganze Nation, obgleich politisch in mehrere Teile gespalten,
dennoch ein Ganzes bildet and eine eigene Volksseele besitzt. Von
dorther kam auch 1890 der Sanger des Landlebens, des frohen,
fleifsigen, bescheidenen and poetischen Lebens auf den siebenbtir-
gischen Fluren, Georg Co§buc. Er entstammt dem Bistritzer
Winkel und ist ein grofser Biinstler, dem keiner von den neueren
Dichtern an Formvollendung gleichkommt, und die rumanische
Dichtung entwickelte sich nunmehr einige Zeit abgesehen von
den Nachahmern der Pariser Symbolisten und Dekadenten
unter dem Einflusse Co§bucs. In der 1861 gebildeten Transsil-
vanischen Gesellschaft fur rumanische Kultur, die sich aber bisher
nur wenig mit Literatur und Wissenschaft beschaftigt hatte, schien
das Gewissen der Pflicht zu erwachen, dean sie gab die Hermann-
stadter erste rumanische Enzyklopadie heraus (1897-1904). Der
Bund der rumanischen Landwirte zu Hermannstadt hat seinerseits
1904 einen wunderbaren Bilderatlas rumanischer Bauerntrachten
und der Erzeugnisse der Bauernkunst im Nahen und Sticken ver-
iiffentlicht.

Wie auch schon oben betont wurde, haben die leitenden Kreise

                     



Das soziale, politische und kulturelle Leben der Gegenwart. 477

dem Bauern viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als friiher. Die
literarischen and wissenschaftlichen Kreise haben die Gedichte,
die Erzahlungen, die Lieder, die Sagen, die Tracht, kurz, alle
Arten der geistigen Kultur des Volkes fleifsig studiert, und die
Bukarester Akademie hat diese Bewegung fortwahrend untersttitzt.
In derselben Akademie, an deren Spitze seit langem tatsachlich
D. A. Sturdza steht, wurde das Studium der rumanischen Geschichte
mit liebevoller Fiirsorge gepflegt. In den letzten Jahren bat auch
der Unterricht an den Universitaten zu Bukarest und Jassy eine
Wandelung erfahren, damit er sich den Bediirfnissen der Gesell-
schaft besser anpafst. Dies macht sich besonders in Bukarest
bemerkbar, wo die medizinische Fakultat Abrigens schon lange mit
Recht als die beste im europAischen Orient gilt 9.

linter diesen Einfliissen ist eine neue Generation heran-
gewachsen, die sich von allem Lateinertum, von der romischen Idee
und von der der franzosischen Kultur erwiesenen Huldigung
freigemacht hat. Praktisch und niichtern, sucht sie die Wahrheit
zu erkennen und sich nutzbar zu machen, urn ein allgemeines,
hoch caber den einzelnen Kiassen und Provinzen des Rumanentums
schwebendes Nationalgefiihl zu erwecken und ihm auf alien Zweigen
des kulturellen und politischen Lebens Geltung zu verschaffen.
Die Jungen machen ihren Vorgangern auf literarischem Gebiete
Ehre; diese sind aufser Cobuc, der klassische Erzahler und
geistreiche Beobachter der sozialen Verhaltnisse einer Ubergangs-
zeit, I. L. Caragiale, der feine Stilkiinstler Delavrancea und der
Dichter VlahuO, der in frommen Weisen die tiefsten Geflible
der Seele kundgegeben hat. Neben diese sind in neuerer Zeit
getreten die feinfiihlenden Dichter Iosif, Goga, Cerna und die Er-
zahler M. Sadoveanu, C. Sandu, V. Pop und J. Ciocirlan. Die Cony.
lit." werden dem neuen Geiste gemafs fortgesetzt, und unter der
Leitung oder wenigstens dem Einflusse des Schreibers dieser Zeilen
stehen die drei Zeitschriften, welche in Bukarest, in der Moldau
(Birlad) und in Budapest die neue Richtung vertreten (1905): S A -
mAn.Atorul, Fat -Frumos und LuceafIrul. Eine wissen-
schaftliche Schule, die alles Minderwertige verwirft, steht dieser

1) S. Antip a, in den Cony. lit., 1905.
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literarischen zur Seite und vermittelt ihrerseits unserem Volke
die notwendige Kenntnis seiner Sprache (0v. Densusiauu) und Ge-
schichte (J. Bogdan, D. Onciul), auf der allein weiter gebaut werden
kann. Immer weitere Kreise erschliefsen sich dieser Renais-
sance", und bald wird man ihre Folgen auch im offentlichen
Leben deutlicher spiiren. Mit diesem trostenden Gedanken soil
dieses Buch geschlossen werden.
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- Bezirk II, 5. 113. 418.

-
-
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Buzat, Bischofe 166. 398.
- Bojaren 166. 367. 370.
Buzescu, Bojarenfamilie 171; II,

94f. 119. 294.
Byzantinische Befehlshaber:

Alexios Protostrator 120; Com-
mentiolus 107. 109; Michael 80;
Petrus und Priscus 69. 107.

- Heerzage in der Moldau 185.
- Kastelle 188.
Byzantiner an der Donau und am

Schwarzen Moore 188. 190. 192.
195. 198 f.

Clear 11. 22.
Caffa, Stadt 50. 187. 190. 294. 301.

351; II, 7.
Calafat, Stadt 195. 258; II, 390.
Calarasi, Stadt 18. 167. 194; II, 5.

113. 397.
Caliani, Professor in Blaj II, 223.
Callatis, Stadt 105.
C al o m fire s cu , Radu , walachischer

Bojare II, 294.
Calugareni, Schlacht II, 10. 96.
Campan ea, der Tataren in Krim

191.
Cananati, Familie II, 232.
Candiano-Popescu,GeneraIII,353f.
Canta, Ionita, Chronist II, 176.
Cantacuzino, G. Gr., Minister II,

378f. 399. 412. 470 f.; s. Kanta-
kuzino.

Cantemir, Demeter, moldauischer
Furst 1; II, 20. 61. 120f. 132f.
150. 174f. 194; Frau II, 135.

- Werke II, 63 f.
Cant e m i r , Antioh, moldauischer Furst

II, 61. 63. 131. 149 f.
- Konstantin, moldauischer Furst II,

26. 58. 63. 125. 130 f. 141.
- tatarischer Hauptling II, 13f.
Capati neni, Dumitragco von, Pra-

tendent 11, 59.

Capitanul, Pricopie II, 134.
Caracal, Stadt 197; II, 289.
Caracalla, Kaiser 43f.
Car ag e a, Johann Georg. walachischer

Furst II, 205. 237. 239; seine
Tochter Ralu II, 237.

- Nikolaus, walachischer Furst
190.

Caragiale, J. L., Schriftsteller II,
477.

Ca ransebes (Karansebes) und ruma-
nischer Bischof J. Popazu 245
Anm. 1; II, 337. 339. 393. 451.

Carcalechi, Zacharias, Verleger
230 f. 236. 238. 260. 262.

Carlowitz 1I, 128. 131. 147. 208f.
- Metropolit von II, 157.
Carol I., Furst, dann Konig von

Rumanian If, 330f.
Carp, P., rumanischer Staatsmann

II, 369. 373. 377 f. 415. 471.
Carra, Schriftsteller 1.
Carus, Kaiser 54.
Castaldo, General 388.
Catargiu, Familia II, 49. 52. 66.

161.
- Barbu, rumanischer Minister II, 323.

Iordachi, Bojare II, 256.
- Lascar, rumanischer Minister II,

328f. 354. 375. 377. 471.
- Stefan, Caimacam 11, 272. 311.
Catlabuga, Ort 358.
Catena, Paul, romischer Notar 57.
Causani, Ort II, 14.
Ceausescu, Deputierter im Jahre

1848 II, 293.
6ehrin, Festung II, 60.
Celeiii, Ort 55. 139. 195; II, 288.
Cereal, Petrascu, walachischer Pra-

tendent II, 38.
Cerna, P., Schriftsteller II, 477.
Cernavoda, Ort II, 365. 389. 405.
Cern eti, Marktflecken II, 154.
6er yen, und Bischof von 194.

-

II,
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Cetatea-Alba, Stadt 176f. 187
bis 192. 198. 294. 296. 300 f. 304.
318. 323. 349. 352-355. 357
bis 360. 368 f. 382. 393. 395;
II, 3f. 6. 8-11. 15. 74. 96. 148.

- Bischof von 295; s. auch Akkerman.
Cetatea-de-Ba1tg,Kiikiillovar285.

351. 372.
Cetatuia, Kloster II, 63.
Chalkokondylas, Chronist 192f.
Cherson, Land 82. 96. 108; II,

194. 383.
- -Goten 92.
Chighociti, Wald 187; II, 13.
Chilia, Stadt 19. 83. 176. 188f.

191 f. 198. 294. 299. 300 f. 307.
311. 322-324. 341-343. 348 f.
351-360. 363. 368 f. 382. 391,
393; II, 3-4. 8. 11. 148. 195.

- Arm der Donau II, 368.
Chios, Insel II, 137.

(Kischenew), Stadt II, 202.
448. 453.

Chitila II, 408.
Chmielnicki, Bogdan, Hetman der

Kosaken II, 14.
- Timusch, Hetmanssohn II, 72. 112;

seine Frau Ruxanda II, 112.
Chmielow, Festung 286. 300.
Chum, Land 127.
Ciceli (Csics6), Festung 351. 372.

381. 385.
Cilly, Geschlecht 318.
Cimpina, Marktflecken II, 418.
Cimpineanu, ban II, 267f. 275.

290. 299.
Cimpulung in der Walachei 134.

167f. 258 f; II, 162. 387.
- Kloster 263. 279 Anm. 1; II, 56.
- in der Bakowina 150f. 162. 284.

292; II, 140.
Ciocirlan, J., Schriftsteller II, 477.
Ciparili, Timoteli, Schriftsteller

281-284. 286. 338f.

Claudius, Kaiser 44. 46.
Cloqc a, Bauernftihrer in Siebenbiirgen

II, 221.
Colintina, Ort II, 241.
Comana, Schlacht II, 180.
ComKneetI II, 415.
Commodus, Kaiser 38. 41.
Co nachi, Konstantin II, 234. 255.

307.
Constans, Kaiser 57.
Constants, Stadt II, 365. 389. 405.

419. 427f.
Bezirk II, 389.

Constantia, Stadt 61. 102. 105.
107f. 189.

Constantine, Kaiser 56.
Copoil (neben Jassy) II, 412.
Corb ea, David, Agent II, 132.
Corcyra 12.
Cor du n , Bukowina II, 411f.
Co r e si, Drucker 401 f. ; II, 101. 117.
Coronini, Feldmarschall II, 302.
Co9buc, Gheorghe, Dicbter II, 370.

476 f.
Costangalia, Schlacht II, 351.
Costes, angeblicher Fiirst der Moldau

285 Anm. 1.
C o s ti n, Miron 1; II, 26. 114. 120. 130.
- Nikolaus 1; II, 138.
- Velicico II, 26.
Costinescu, Emil, Minister II, 378.

473.
Co tmeana, Kloster 279 Anm. 1.
Cotnar1, Dorf 178f. 182. 293. 336;

II, 412f.
Co tore, Professor in Blaj II, 223.
Cotroceni, Kloster II, 69.
Covurluili, Bezirk 311; II, 408.
Cozia, Kloster 279 Anm. 1.
Cozliceanu, Familie II, 180.
Co zmin, Schlacht 361.
Criiciuna, Festung 165. 345 f. 356.
Cr ai o v a 195; II, 154. 156. 182. 276.

288 f. 461. 473.

Chi s in ali

-
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Craiova, Schlacht II, 30.
- Bane 335. 367 f. 370. 383.
- Iani II, 49. 99.
- Manta 52.
- Mihalce II, 52. 103.
- Teodor Saitan II, 52.
Craioveati, Familie oltenischer Bo-

jaren 367f. 370f.
Crassus 9. 23. 35.
Crawley, Erbauer rumanischer Eisen -

bahnen II, 355.
Cr e a ngg, loan, Schriftsteller II, 339.

475.
Cretulescu, Familie II, 278.
- Dr. Nikolaus, Minister II, 328.
C r i s a n, siebenbfirgischer Bauernftihrer

II, 221.
Cri foeni, Rumitnen der Crig-Gegenden

158.
.Crmen, Schlacht 373.

Csaky, Ladislas II, 125.
Tolkerschaft 113. 164; II,

187. 387.
Csik, Szeklerstuhl 348.
Cursul Ape!, Schlacht 347.
Cu za, Familie II, 196.
- Alexandru loan I., rumanischer

Furst II, 286. 299. 312f. 331-334.
338. 348. 351. 353. 439; seine
Sane II, 327f.

Cypern II, 39. 62. 68.
- Konig Peter I., 271.
Czeczyn , Festung 286. 298. 300. 323.
Czernowitz (CernIuti), Stadt II,

129. 172. 175. 186. 244. 246.
286. 449. 454f.

Dab ij a, Istratie, moldauischer Furst
II, 141.

Daker und Dakien 20f. 33f. 38f.
45. 49. 91; II, 385. 416.

- Dakernamen 44.
- Hauptstadt 23. 25. 31.
- Einteilnng der Provinz 47.

Daker and Dakien, Boire-
bista 22. 25f.; Cotyso 22; Deke-
balus, s. Dekebalus.

- Viilkerschaften: Buri 22. 40 f. ;

Costoboci 22. 40-42; Cotenses
22. 40.

- Berge 112.
- Flusse 17. 20. 73. 112.
- in der slavischen Zeit 118.
- Strafsen 34.
- Stiidte 34. 37. 47.
- Miinzen 38.
- vellum 59.
- davae in der Zeit Kaiser Justinians

105.
- Inschriften 52.
- Kaiserpratendent in Dakien geboren

44.
- Legionen 39.
- romische Verwalter: Turbo 39.
- Tarbo, Hauptling der Daken 41.
- Aekerbau in 18.
Dakien, Projekt des wiedererstan-

denen Kiinigreiches II, 111. 194.
302.

Dalmaten und Dalmatien 13f.
44. 69. 91f. 126. 130 Anm. 1. 149.
257; II, 385.

Dan I., walachischer Furst 278f.;
II, 21.

- IL , walachischer Fiirst, 200 Anm. 2.
303 und Anm. 2. 304 f. 307. 334.

- III., Pratendent 338.
Danciul, Sohn des Basarab, Paten-

dent 367; II, 21.
Danzig II, 70. 195. 395.
Darabani, Marktflecken II, 387.
Dardanien 44.
Dareio a, Perserkonig 8 Anm. 1. 16

bis 18.
Dealu, Kloster 399f.; II, 62. 107.

117.
Dealu-Mare II, 412.
Decius, Kaiser 44. 46. 52.

CsingO,

Konige:
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D ej (Dees), Stadt in Siebenbiirgen 138.
238.

Dekebalus, Dakerkonig 24f. 39;
seine Sane 32.

Delavrancea, Schriftsteller II, 477.
Demetrios, der Heilige 96.
Demnitzikos, Ort 82.
Densusianu, Ovidiu, Schriftsteller

II, 478.
Deutsche und Deutschland 222.

257; II, 342. 353f. 363f. 386.
398. 405. 411. 418-420. 423.
432. 434f. 457. 473.

- in Bukarest II, 462f.
Deutschherren, Ritter des Deut-

schen Ordens 132f. 139. 168f.
299. 306f. 317. 323. 360.

Deva, Stadt 130; II, 392.
Diicul, SpAtarul, walachischer Bojare

und Kronprittendent II, 72.
Dimbovita, Burg 272. 291.
- Bezirk II, 416.
Dio Cassius, historische Quelle 12 1.
Diokletian, Kaiser 44. 101.
Dnjepr, Flufs 73. 79; II, 256.
Dnjestr 50. 68. 189f. 339; II,

114. 382f. 385. 410.
D ob ok a , Ladislaus von 262 f. 272.
D ob roti 6, bulgarischer Furst 271 bis

273. 280.
- sein Sohn Ivanko 280. 301.
Dobrudscha 33. 56. 80. 155. 191.

194. 281. 303. 369; II, 10 1. 15.
88. 108. 346. 357. 360f. 372.
388f. 392. 394. 397. 405. 474.

Dolj, Bezirk II, 386.
DoljelM, Schlacht 326.
Dominikaner im Orient 136.
Domitian, Kaiser 24f. 39.
Don, Flufs 59.
Donau, in der rumanischen Sage

183.
- bulgarische Hauptlinge des 11. Jahr-

bunderts an der 81.

Don au b e gen , der Familie Mihalogli:
Alibeg, Skender beg, Mehmedbeg
192. 346-348. 353. 355f. 358.
361. 367 f. 371. 388; II, 15.
22. 37.

- Mezed 318.
Donaubis ch o fe der romisch. Zeit 102.
- Rolle der, in der Walachei 251 1.
Donaubrlicke 55.
- neue II, 364f. 405. 427.
Donaudampfer II, 331.
Donaudampfer und Schlepp-

kiihne, jetzige II, 405.
Donaufestungen, walachische308.
- bulgarische II, 346. 359.
Donauflottille 69. 73. 78. 80. 82.
- tiirkische II, 9.
Donauinseln II, 334. 362.
Donaukommission und Donau-

frage II, 362. 365f. 369. 405f.
Donaukonfoderation,Projekteiner

II, 263. 276.
Donaumundungen 189; II, 341.

357. 359. 361; s.
Donaustadte in Mogen 107.
Dorna, Marktflecken II, 414.
D or ohoi ti , Stadt 172.175. 364; II, 387.
- Bezirk II, 386. 411.
Dozsa, Georg 374.
DrIggsanT, Ortschaft II, 412.
- Schlacht II, 206.
DrIghici, Iordachi, Bojare II, 248.
Dragomir-Vlad, Prtitendent 370.
Dragos]ave, Dorf 167. 258.
Drau, Flufs 74.
Dreifsigjahriger Krieg II, 112.
Drizipera, Ort 107.
Drobetae, Ort 30.
Dtzina, Ort 183.
Dubasarl, Marktfleeken II, 14.
D u c a, moldauischer und walachischer

Furst II, 58-60.63. 114. 129f. 141.
- Konstantin, moldauischer Furst II,

61. 63. 75. 85. 131 1. 149.

Chilia-Arm.
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Fa litras, Stadt 157. 256. 270. 287.
316; II, 104. 106. 215. 217.

Register.

Dudescu, Familie II, 232.
Dude§tI-Cioplea, Dorf II, 386.
Duhamel, General, russischer Kom-

missar II, 287 f. 290.
Dukas, Neophytos, Lehrer II, 205.
Dumont, katholischer Agent in der

Walachei II, 125.
Dunod, Antide, katholischer Agent

in der Walachei II, 125.
Durostorum,Stadt 102.104.106 bis

108.
- Auxentius, Bischof von 102; s. such

Silistrien.
Dyrrachium 12. 72.

Eclesiarhul, Dionisie, Chronist II,
176. 236.

Eisenp forte des westlichen Sieben -
burgens 25. 27f. 75. 314. 318 f.

Eisernes Tor der Donau II, 367.
Elia d, Ioan, Rfidulescu, Schriftsteller

u. Politiker II, 238. 260-262. 265
bis 267. 269. 275 f. 282. 288 f. 292.
310.

Elisabeth, Konigin von Rumanien
II, 353.

Eminescu, Mihail, Dichter II, 339.
475 f.

Engel, Johann Christian von, Histo-
riker 3.

- Colonel II, 276.
England 287; II, 37. 94. 292. 296.

301. 303 f. 307. 321. 341f. 360.
363. 365. 395. 405 f. 418. 423.
428. 434f.

- Tuche aus II, 170.
Enzenberg, General von II, 187.
Epirus 11. 94.
Erdeli, Lehrer II, 237.
Erfurt, Zusammenkunft von II, 201.
Eustatievici, Demetrius, Schrift-

atelier u. Schuldirektor II, 223
225.

Eutychianer 102.

- Herzogtum von, und Am la§ 270.
309.

- Land 213 f.
illciit, Marktfiecken 182.
Fiilticen1 (FolticenTh Stadt II, 387.

459.
Fanarioten II, 59. 67. 116. 137.

142 f. 145. 333. 390.
Feketehalom, Feste 139. 141.
Feldioara (Foldvar), Stadt 374f.

379.
Feleac, Bischofe von 275 Anm. 1.
Ferdinand I., romischer Kaiser 373f.

378 f. 380 f. 386. 392; II, 30.
Ferdinand, Kronprinz II, 376 und

377 Anm. 1.
Ferhad-Paacha, GrofswesierII, 96.
Filipescu, Konstantin, Chronist II,

120.
- Georg II, 278.

Johann II, 313.
- moldauiscber Offizier II, 302 f.
Filimon, N., Schriftsteller II, 327.
Finnen und Finnland 73; 11,202.
Finta, Schlacbt von II, 72. 113.
Fl an der n, Graf von, Bruder des

belgischen Konigs II, 329.
Flandrer 138 Anm. 2.
Flocs, Stadt 193f.; II, 95. 182.
Flon dor, Familie II, 454.
Florenz 353.
Florenz, Synode von 337. 398.
Florescu, Emmanuel, General II,

351. 355. 376.
Foclani, Stadt 165; II, 316.
- KommiEsion von II, 310-312.
Forgach, Sigmund II, 110.
Fourquevaux, Reisender II, 12.
Franken 57. 74.
Frankochorion 100.
Frankreich u.Bewohner219Anm.l.

390; II, 36. 194. 261. 292. 312.
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315. 326 f. 329. 349. 351f. 363.368.
378.412 f. 423. 435. 461 f. 475. 477.

Frankreich, Kaiser Napoleon III. II,
301 f. 304f. 310 f. 315. 324f. 327.
330f. 340f. 349. 353.

- Konig Heinrich III. II, 31. 36.
Franziskaneri.d.Mold.283;11,386.
- in der Walachei 169 f.
- in Widdin 270.
Franzosen, Kreuzritter 84.
- literarischer Einflufs II, 232f. 339.
- Lehrer im Kollegium II, 261 f.
- in der Moldau 51.
Friedrich 111., Kaiser 353.
F u a d- E ffen di , tiirkischer Kommissar

II, 292.

Gabrova, Stadt in Makedonien
285.

Gligguti, Volkerschaft II, 389.
Galata, Kloster 397.
Galati, Stadt 177. 186; II, 4. 43.

56. 147. 196. 258. 311. 352. 365.
368. 389. 397. 405. 414. 464.

Galerius, Kaiser 44.
Galitzin, Demeter II, 132.
Galizien 172. 265. 267f. 287f.

293 f. 367; II, 169. 364. 383. 385 f.
390. 412. 454.

- Deutsche aus 164. 173 f. 188. 301;
II, 169. 184 f. 187. 195.

Gallien 11. 48. 104. 107.
Gallipolis 299.
G ane, N., Schriftsteller II, 338. 475.
Genuesen 189-191. 194.295. 301;
- Mfinze 294. 299. 301.
Genukla, getische Stadt 24.
Georg Stephan, moldauischer Furst

II, 58. 72. 114. 124. 169.
Georgien II, 192.
Gepiden 54. 63f. 66f. 69.
Germanen 10. 14. 27. 34f. 40f.
Germani, Menelas, runiiinischer Mi-

nister II, 376.

G et a, Kaiser 44.
Geten 9. 18f.
- Konige: Dromichaites 19 f.; Oro -

lee 20 f.; Zyraxes 24; Tyrigeten
21.

G h en a di e, Bojare II, 264.
- Metropolit II, 377.
Gherea-Dobrogeanu, Konetantin,

Schriftsteller II, 471f.
Gherghita, Ort 171.
G herl a (Szamos-Ifjvar), Stadt II, 214 f.

336. 45 .
Ghica, Familie II, 264.
Ghica, Alexander Demeter, walachi-

scher Fiirst II, 240f. 271. 306.
310. 417.

- AlexanderScarlat,walachischernirst
139. 142; II, 178f. 198.

- Georg, moldauischer und walachi-
scher Furst II, 58- 60. 141.

- Gregor I., moldauischer und wa-
lachischer Fiirst II, 58 f. 73.
124f. 141f.

- Gregor II., moldauischer und wa-
lachischer Fiirst II, 139f.; seine
Mutter II, 139; seine Sane II,
139. 142.

- Gregor III. oder Gregor Alexander
mold. and wal. Furst 1; II, 139f.
142. 165. 170. 180. 182f. 187 f.
190f. 193. 196. 231f. 420. 431.

- Gregor IV. oder Gregor Demeter,
wal. Pint II, 247 f.

- Gregor Alexander H., mold. Furst
298f. 305. 312. 417. 428.

Scarlet, moldauischer und walachi-
scher Furst II, 146. 198.

- Demeter, Politiker II, 323. 373.
- Ioan, Staatsmann II, 275. 288. 323.

344. 354.
- Than, General II, 343. 359.
Giani, Ruset, Manolaki, moldauischer

u. walachischer Furst II, 180.196.
Gioagiii, Kloster II, 102.

-
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Giskra, hnssitischer Fiihrer 342.
Giurgiu, Stadt 3. 5. 15. 43. 95-97.

158. 194. 196 f. 258. 289. 291.
294. 298. 301. 303. 306. 320. 339.
348. 381; II, 292. 326. 387. 405.
427.

Glogova, Dorf 356.
Gobdelas, Lehrer II, 238.
Goga, Octavian, Dichter II, 477.
Golescu, Iordachi II, 237.
- Ivasco and Albu 394.
- von 1848 II, 239. 264. 276. 289.

292. 295. 313. 329.
Golowkin, russ. Minister II, 132.
GoroszlO, Schlacht II, 107.
Gortschakow,Kanzler 11,341.356f.
Goten 44f. 79; II, 10.
- 0 stg o ten104;Fiihrer: KonigTheo-

derich 63. 105; Alarich 63; Atha-
narich 58. 60; Hermanrich 59;
Rausimuth 55.

- Stamme: Greutungen 54. 59. 60;
Thervingen 59. 60; s. auch Taifalen.

Govora, Kloster II, 56.
Grabowski, Kaufmann II, 285.
.Gradisteanu, Gregor II, 276.
Gran 242.
- Erzbischofe von 134. 138.
Gr ati a n i, Gaspar, moldauischer Furst

II, 16. 34. 50. 111. 141.
Grreceann, Briider II, 641. 119.
- moldauische Familie II, 411.
Griechen am Pontus 19. 34. 45. 49.

90-92. 100; II, 389.
- von Konstantinopel II, 167.
- in der Walachei 127. 154. 157.169.

172. 175. 188 f. 191. 222. 258f.
294; II, 387.

- walachische und moldauische Bojaren
II, 92f. 114. 138. 205.

als Richter in Rumanien II, 375.
402. 408.

- als Kaufleute in Rumanien II, 405.
420. 461f. 465.

- als Gutsbesitzer in Bessarabien
409. 447f.

Griechenland, das heutige II, 333.
382. 461f.

Griechische Revolution II, 238.
Griechischer Einflufs II, 46f.
Griechische Lehrer II, 261.
Griechischegemischt.Ehen11,143.
Griechische Ortsnamen 116.
Grit ti, Aloisio, Abenteurer 378 1.
Griwitza, Schlacht II, 358.
Grofs-Wardein II, 99. 336. 393.
- rumanische Bischofe von 262 ; 11,221.

336. 452.
Grofs-Wlachien, Tell Thessaliens

108.
Gruia II, 344.
Guns 378.
Gyalu, Schlofs II, 30.

Hadrian, Kaiser 39f. 42.
Hamus, Rauber im II, 73.
HK1Kucestl, katholisches Seminar

II, 386f.
Halite ch, Stadt und Gebiet 120. 122.

1821. 188. 286. 310. 362.
- Jaroalaw, Furst von 83.
- Reich von 264f. 276.
- Bischofe von 276. 295.
Hammer, von, Geschichtschreiber

II, 197.
Han ge r 1 i , Konstantin Georg, walachi-

scher Furst II, 200.
Haralambie, General II, 329.
Haret, Spiru, Minister II, 377f. 442f.

473.
Hasdeü, B. P., Schriftsteller 5; II,

327. 475.
Hateg, Stadt und Landachaft 31.

139. 157. 247. 316.
Hatmannl Gheorghe, in der Moldaa

II, 142.
Hatvany, magyarischer Rebellen-

fiihrer II, 297.

-

II,
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Hauteri v e, de, Sekretax II, 192. 194.
Heifsler, General II, 126.
WAtc, Stadt 19. 188.
Heraklides, Jakob, der Despote,

moldauischer Furst 163. 178. 186.
390-393; II, 24. 31. 36. 77.

Herm e z i u, romaner Bischof II, 308 f.
Hermannstadt (Sibiiii) 150. 257f.;

II, 110. 139. 282. 285. 287. 296.
338. 370. 393. 451. 476.

- Gebiet II, 394.
Hermannstadter, Ausschufs der

Rumanen II, 338. 370f. 457.
- Seminar II, 226.
- Schlacht II, 100.
Hertzberg, preufsischer Minister II,

195.
- rumanische Drucke 402; II, 101.
Hornier 68.
Herzegowina II, 343-345. 359f.
Herzynischer Wald 22. 26. 210.
Hindov, angebliche Stadt 289.
Hirla u, Stadt 177. 179. 182 Anm.

289f. 293. 297 Anm. 1.364 ; 11,387.
Hircova, Marktflecken 193; II, 95.
Hohenzollern, Prinz Karl Anton

von II, 330.
Holland, Handel mit Rumanien II,

405. 418.
Horia, Fiihrer der siebenbtirgischen

rumanischen Bauern II, 218 f. 225.
279. 283 f. 287. 335.

Horodenka, Stadt II, 184.
Ho tin, Schlofs u. Stadt 172. 175. 180.

186 f. 286. 298. 323. 339. 369.
380f. 391. 394; II, 147f. 169.
186. 196. 392.

- Schlacht von II, 73. 114. 129.
Hromot, Pratendent 358.
Hristachi Pitarul, Schriftsteller II,

176.
Hrizea, Pratendent II, 114.
Hunnen 59f. 79. 103; Fahrer: Ba-

lach 67; Balamer 59; Attila 103.

Hunnen, ephtalitischen 67.
Hunniwaren 67; s. auch Awaren.
Hunyady, Johann 189. 312f. 339;

II, 21.
Hurmuzaki, Konstantin II, 295.

300. 312.
- Eudoxiu 5.
- Familie II, 338. 454.
Hu sl, Stadt 181 f. 336. 369; II, 412..
- Vorstadt Corn! 383.
- Bischof II, 181.
Hussiten 113. 163. 180f. 307. 314.

401.
Hurst 379.

Volkerschaft 155.

Jablonowski, polnischer Feldherr
11, 128.

a, serbische Familie 353. 367.
Jales, Bezirk 257.
Ialomita, Fide 319.
- Bezirk II, 389. 400.
Iancu, Avram, Fahrer der sieben-

biirgischen Rumanen II, 283. 2871.
295 f.

Iancu Sasul, moldauischer Furst
II, 32. 38. 92; seine Familie
38. 48.

Japyden, Volkerschaft 12f.
Iarali, moldauischer Bojare H, 57.
Jassy, Stadt 50; II, 136. 138. 140.

143. 148. 171. 175. 177. 179f.
195-197. 238 f. 241. 244-246..
250. 272 f. (Juden, Vorstadter)
300f. 395; II, 12. 33. 56. 63.
70. 75. 95. 105. 116. 130. 133..
286. 290. 310. 314. 317. 326.
330. 350. 352. 364. 374. 386f.
422. 441. 444. 460. 469 (heutige-
Zustande) 473f. 477.

- Seminar von II, 231. 238.
- Frieden von 11, 197.
J az y g en , Volkerschaft 23. 30. 34. 40E.
- sogenannte 270.

Hntu11,

II,
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JelaZic, Ban Kroatiens II, 296.
Jeni-Sale, Dorf 303.
Jerusalem II, 69. 818f.
- Patriarch Dositheos II, 63-65.213.

318 1.; s. auch Notaras (Chrysantos).
Jesuiten II, 91. 213. 2151. 223f.

231.
- Baranyi II, 212.
Ignatiew, General II, 341-343.
Ilarian, Papiu, Schriftsteller 41.;

II, 283. 327.
Ilfov, Bezirk II, 386. 414.
Ilia I., moldauischer Furst 309-311.

318 f.; II, 18. 22; seine Frau
Marinka 190. 319. 322 1.

- II., Rare§, moldauischer Ftirst 385.
387 f. 3961.; II, 45.

- III., Ilia§ Alexandru, moldauischer
Fiirst II, 58 1. 61; sein Sohn
Radu II, 61.

Illyrier 8E; II, 385.
- Konige 11 f. 152.
Illyrikum 11.36. 52. 63. 66.68. 91.
Johann , Heiliger, der Neue 1901. 296.
loan c el Cumplit, moldauischer

Furst 394 1. 397; II, 9. 11. 33 1.;
falsche: Ioan Cretul, Ioan Lungul,
Ioan Potcoava II, 32-34.

Johann As6n, bulgarischer Zar 841.
95. 122. 127f. 136 1. 140; sein
Bruder 136.

Johanniter, Orden 139f. 246.
Johannitius, bulgarischer Zar 76.

84. 95. 1221. 137. 208. 237. 252.
Jomini, General II, 341.
Iona§coBogdan, Prittendent 11,34.
Ionescn, Joan, rumanischer Politiker

II, 276. 293. 309.
- Take, rumanischer Politiker II,

371. 377-379.419. 429. 471- 473.
Iordachi, Arnautenhauptmann II,

241 f.
I o rg o vic 1 , Paul, Schriftsteller

229.

Joseph II., Kaiser II, 184.
Iosif, St. 0., Dichter II, 477.
Josika, Stephan, siebenbiirgischer

Kanzler II, 91.
I p ek, Patriarchat 275 f.
Ipsilanti, Alexander, moldauischer

und walachischer Ftirst 2; II,
143. 182. 189. 191-193. 196.
198. 200. 2311.

- Vorfahren II, 189; Saline II, 190.
- Konstantin, moldauischer und wa-

lachischer Furst II, 190. 200 f.
- Alexander, russischer General II,

205. 240f.
Isabella, Konigin von Ungarn 3831.

387. 389.
Isacce, Stadt 303. 349. 361; II,

10.
Ismail, Festung II, 10. 148.
Ismaeliten, in Ungarn 212.
I spirescu, Peter, Schriftsteller

475.
Istrati, Nikolaus, Schriftsteller und

Politiker II, 308.
Istrien 117.
Istrien, Rumiinen in 153f.; II, 385.
I s trii, Valkerschaft 16.
Istros, Stadt 49.
I stvanffy, Nikolaus, kaiserlicher

Kommissar in Siebenbargen II, 98.
Italien 37. 48. 63. 104. 261; II,

239. 261. 474.
- Konigreich II, 368f.
Italiener in Rumauien II, 460.
Juden 175. 191; II, 81. 168f. 192.

249. 324f. 342f. 350. 362-364.
375. 386.388. 390-392. 398. 402f.
405. 4081. 412f. 415. 421-422.
428. 431. 433. 448f. 453f. 458f.
469. 471.

- Moki Fischer II, 404.
- Schulen II, 460.
- Scbriftsteller in Rumanien II, 461.
- Bewohner in der Turkei II, 47.

ll,

IL
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I ugs, moldauischer Fiirst 297. 301;
II, 22.

Junimist en, rumanische Partei
369. 375. 377-379. 470-472;
s. auch Sachregister: Konservative,
Liberale.

Justin, Kaiser 107.
Justinian, Kaiser 64f. 68. 72. 105

bis 107. 110.
Juthungen, Volkerschaft 47. 52.
Ivas co, moldauischer PrOtendent 286

Anm. 4. 288. 297.
Izlaz , Marktflecken II, 288-290.

K ak alas, Jeremias, Lehrer II,
63 f.

Xaxal dens, Ortschaft 93.
Kalinderu, J., Verwalter der konigl.

Dominen II, 444.
Kalisch, Stadt II, 195.
K allimaki, Farstenfamilie II, 140f.

143. 160. 167. 178. 189. 200f.
Scarlat, moldauischer Furst 201 f.
205. 238. 240.

Kiln o k y, osterreichischer Kanzler

II, 369.
Kamieniec-Podolski,Festung172.

175. 298. 365; II, 83. 124.

128 f.
Kantakuzinos, Kantakuzino, Canta-

cuzino, Familia II, 47. 132.
- Andronikos 48-52. 94.
- Demeter, moldauischer Furst II,

58 f. 129. 141.
- Georg, Sohn des Farsten §erban

II, 127. 155 f.
Gregor, Bojare II, 232.

- Johann , moldauischer Bojare
185.

- Iordachi, moldauischer Bojare
57 f. 93.

- Konstantin Postelnicul, walachischer
Bojare II, 57 f. 60; seine Frau
und seine Sane II, 59 f. 120. 126.

I K antaku zinos, Kantakuzino, Canta-
cuzino, Konstantin Stolnicul, wa-
lachischer Bojare 1; II, 64 f. 119.
121. 126. 128. 131. 133. 136f.
174.

- Konstantin, Kaimakam der Walachei
II, 232. 278. 292.

- Michael, Schaitanoglu, konstantino-
politanischer Grieche II, 142.

- Michael Spatarul, walachischer Bo-

jars II, 128. 132. 136.
- Michael Banul, walachischer Bojare

II, 146 Anm. 1. 178-181.
Pirvu, walachischer Bojare II, 179
bis 181.

- qerban, Furst der Walachei 168;
II, 59f. 69. 73. 75. 114. 125.
128. 212. 235.

- Stephan, walachischer Furst II, 121.
136 f.

- Thomas, walachischer Bojare II, 121.
132 f. 174.

K a r a n s eb e s, Stadt und BischOfe von ;
s. Caransebes.

K ari d i, Georg, Schriftsteller II, 58.
Kar iophilos, Johann, Schriftsteller

II, 64.
Karl V., Kaiser 373. 390.
- XII., schwedischer Konig II, 131f.
Karpathenpasse 77.
- der Moldau und des Marmaros 69.
- Bicaz 162.
- Bran 132. 167f. 258.
- Buzau 166 f. 272.
- Gyimes 164. 289.
- Roter Turm 31. 258.
- Tulghes, Tolgyes 162.
- Vulcan 31.
Karpen, Volkerschaft 44f. 49. 51.

53 f. 57. 102.
Kastriota, Georg, walachischer Bo-

jare II, 133.
Katharina II., rassische Kaiserin

a. Rufsland.

-

-

-
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Katholiken, in den Fiirstentamern
II, 192.

- im Konigreiche II, 463.
- in der Moldau 159; II, 384. 386f.
- in Jassy II, 162.
- Seminare II, 386.
-- erste Bischofe 134.
- Vikare in der Moldau: Arsengo,

Querini II, 36.
- Bistiimer in den Dirstentiimern

36.
- von Dude01-Cioplea II, 386.
- Bischof Stanislavich II, 157.
- Prefetto der Missionen in der Moldau

I1,196;s.auchSachregister:Kirche.
Kaukasus II, 383.
Kaunitz, Furst II, 183. 217.
Kazaren, Volkerschaft 73.
Kekaumenos, Chronist 94.
Kelton 19f.
Kenyermozo, Schlacht 355.
Keresztes, Schlacht II, 97.
Kerz, Abtei 209.
Kesmarck, Stadt 391; II, 31.
Kewe, Festung 76. 135. 146. 317.
Kiew, Stadt II, 132. 200. 223.
- Wojwode 393; II, 104.
- Metropolit von 286.
Kiprowatsch, Bulgaren von, in der

Walachei als Handelsleute ange-
siedelt II, 154. 157.

Kirishohle 35.
Kisselew, General 250f.
Klapka, General II, 315f.
Klausenburg,StadtH, 30.98.296.

393. 457.
Klein, Than Inochentie; s. sieben-

biirgisch-rumanische Bisch8fe.
- Samuel, Schriftsteller 3; II, 206.

226f. 228-230. 236.
Kleinasien 42. 53. 143. 281. 347.
K och an owski, Schriftsteller II, 118.
Koprili, Achmed, Grofswesier II,

124 f.

K Oros, Flute 75; II, 393.
Kotschuk-Kainardschi, Vertrag

von II, 178. 190 f.
KogKlniceanu, Ienachi, ChronistII,

176.
- Mihail, Staatsmann 3 f.; II, 260 1.

264-266 Anm. 1. 269. 273f.
300. 308. 312. 323f. 327. 334.
355. 357. 360. 376. 431. 439.475.

Kokelflufs 243.
Kolomea, Stadt 286. 300. 358. 362.
Komnene, Alexios, Kaiser 81. 96.

120.
- Alexios, Pratendent 188.
- Andronikos, Kaiser 120. 188.
- Isaak, Kaiser 80 1. 95.
- Johann, Bischof von Silistrien II,

63.
- Johann, Kaiser 82.
- Manuel, Kaiser 82 f. 120. 126. 129.

188.
- Theodor, Pratendent 127.
Konstantin der Grofse, Kaiser

54f. 101. 106.
- der Porphyrogennete, Kaiser 77.108.
Konstantin Basarab, Ftirst der

Walachei and Moldau 230; II, 19.
58. 72 1. 113 f.

Konstantinopel 304; II, 22. 325.
333.

- lateinische Kaiser von 97. 127 f.
- Patriarchat 275 f. 337; II, 382.
- Patriarchatskirche II, 40. 42.
- Patriarchen 188 f.; II, 309:
- Antonios 296.
- Niphon 335. 3981.
- Dionysios der Seroglane II, 64.
- Botschafter in H, 41. 49.
- russischer Botschafter in II, 239 f.
- englischer Botschafter in II, 244.
- Besuch der ruminischen Fursten in

II, 37f.
- Bogdan-Sarai and Wlach-Sarai

40.
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Konstantinopel als Reiseziel 192.
- Reisen rumanischer Fursten nach

367.
Konstiln in den Fiirstentiimern II,

182. 191f. 195.
- franzosischer II, 263.
- osterreichischer: von Hakenau II,

248.
- russischer 204 f. 247. 254. 259.

267 f. :
- Besack II, 257.
- Kotzebue II, 257.
- Pini II, 245.
- Ruckman II, 268.
- Duhamel II, 271.
Kopenhagen II, 201.
Koriatowicz, Jurij, moldauischer

Furst 284f. Anm. 1; II, 22.
Kornis , Gaspar and Wolfgang, sieben-

biirgische II, 103.
K oryb u th , Sigmund, polnischer Prinz

304.
Kosaken 9f. 33f. 50. 60. 72. 90.

92. 95. 99 f. 114. 123. 129 f. 393.
395.

- Chlopicki, Hauptmann der II, 9.
- Koscza, Fiihrer der II, 10.
Kossowo, erste Schlacht 281.
- zweito 322.
Kossuth II, 280. 283.
Kovachich, ungarischer Gelehrter

II, 227.
Koslow, Stadt II, 9.
Krakau, Stadt 185.
Krass6, Schlofs 135f. 146. 317.
Kressenbrunn, Schlacht 212.
Kreta, Inset 51; II, 36. 119. 333.
Krim 174. 187; II, 126. 178. 184.

195. 392.
- Tataren der 79.
- Krieg 341.
Kroatien 118. 126. 135 u. Anm. 3.

245 f. 341.
Kronstadt in Siebenbiirgen 149 f.

158. 163. 167. 192f. 196. 257 f.
266. 282. 306. 321f. 325 Anm. 2.
338. 344. 375; II, 108. 110. 195.
217. 226. 232. 244 f. 282. 337.
392. 412. 457.

Kronstadt, Schulen II, 223 f. 337.
Gebiet II, 394.

- rumanische u. slavische Drucke 401.
- Tuche II, 114.- rumanische Vorstadt von

156; II, 412. 457.
K r op o to w , russischer General II, 135.
Kum ane n 70. 72. 79f. 96. 123. 126.

128. 132. 134. 136. 195. 211 f.
- -Konige: Jonas und Kutben 84 f.
- in Ungarn 141.
- Rumanen als militarische Helfer der

142 f.
Kumanien 139f. 167f.
Kumanenbischofe 134. 138. 165f.
Kuriska, Ortschaft 107f.
Kutriguren, Volkerschaft 67.
Kymenite, Sebastos der, Lehrer II,

64.

L acne ta , Konatantin, Pratendent
33 f.

- Stephan, moldauischer Furst, s.
Stephan VI.

Lahovari, Familie II, 293.
Langobarden 63. 68.
Lapuqna, Stadt 187. 389; II, 4. 34.

85. 130.
Lapu§ineanu, Familie 180.
- Alexander, moldauischer Furst

159f. 163. 388f. 394. 396; II,
4. 29. 31. 92; Frau: 390;
Richter: II, 48.

- Bogdan, moldauischer Furst 175.
394 f.; II, 33 f.

- Ilie, walachischer Furst II, 37. 48.
- Peter, moldauischer Furst II, 33 f.
Lascar, V., Minister II, 447.
Laski, Albrecht 391-393; II, 31.

Edelloute

-
Gebel,

II,
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Lateinischer Einflufs auf die
Sprache II, 339. 474f. 477.

Latco, moldauischer Furst 283.
Laurian, August, Schriftsteller

264. 276. 278. 287. 339. 474f.
Lazgr, Pratendent II, 34.

Gheorghe, Lehrer II, 236 f.
276.

Lazen, Volkerschaft II, 147.
Lazike, Landschaft 67.
Lechevallier, faratlicher Sekretar

II, 192.
Lederata, Stadt 105.
Ledoulx, Lehrer II, 232.
Leipzig, Meese II, 290.
Lemberg, Stadt 164 n. Anm. 1. 165.

173. 176. 184 f. 191. 268. 286.
299. 301. 311. 365f.; II, 33.
70. 129. 169. 228. 230.

Lenq, Familie II, 293.
Lente§t1, Dorf 286.
- Schlacht 361.
Leo der Philosoph, Kaiser 73.
Leon, walachischer Furst II , 54 f.

59 f.
Leopold I., Kaiser II, 73.
Levantiner II, 333.
Lewenz, Schlacht II, 73. 124.
Licinius, Gegenkaiser 54f.
Ligarides , Paisios, Prediger II, 62f.
Limigantes, Volkerschaft 56. 58.
Lipnic, Schlacht 346.
Lipowenier II, 203. 361. 389. 397.
Litauen 265 f. 283. 306.310;11,131.
Li tovol, oltenischer Furst 139. 144 f.

241; seine Briider 144 f.
Livadia, Schlofs II, 344f. 356.
Locadello, Pratendent II, 50.
Logs, Diaconovici, Schriftsteller II,

226.
London II, 300.
Londoner Bonferenz II, 368.
Lotru, Grenzflufs 136f.
Loviate, Graf Konrad von 136 f.

Lublan, Vertrag von 300.
Luca, Stephan, moldauischer Bojare

II, 134.
Lucac1, V., Fiihrer der siebenbiirgi-

schen Ruminen II, 370.
Lncari, Cyrill, Patriarch II, 62. 319.
Ludescu, Stoica, Chronist II, 120.
Lugoq (Lugas) n. rumanische Bischofe

von II, 336. 393. 452.
Lnpu, Vasile, moldauischer Furst

13. 27. 49. 50. 52. 56f. 62 f.
68. 71f. 80. 111f. 116f. 119f.
123 und Anm. 1. 141; Frauen
II, 49; Briider und Verwandte
II, 57. 71.

Lychnion, Ortschaft 102.

Macin II, 389.
Ma6va, Landschaft 135 Anm. 3.
Mahren 117; II, 384.
- Sviatopluk, Konig von 74.
Martyrer an der Donau 102.
Magdeburgisches Recht 173.
Magheru, Georg II, 268. 277. 289f.

295f; Neffe II, 277.
Magno, Carlo, kaiserlicher Agent II,

104.
Magyaren 13. 70. 72f. 78. 119.

123; II, 335.
- Arpad, Fiihrer derselben 75.
- Staatsidee II, 450.
Mahmud IV., Sultan II, 182.
Mailand, Herzog von 316.
Maior, Peter, Schriftsteller II, 227.

229. 285.
Majlith, Stephan, siebenbiirgischer

Wojwode 376. 385.
Maiorescu, Ioan, Lehrer II, 276.

282. 295.
- Vasile 278.
- Titu, Schriftsteller und Staatsmann

II, 339. 366. 369. 472. 475.
Maiotta, Georg, Prediger II, 64.

II,

Lazar,
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Ma'kedonien, Konigreich 11 f. 14.
16. 85. 94; Konige: Philipp II.
und Alexander 18f., Philipp III.
und Perseus 20.

- romische Provinz 21 f. 34.
Malaspina, Bischof von San-Severo

II, 100.
Mamfi, Lehrer II, 238.
Mangalia, Hafen 189; II, 360. 388.
Mangup, Schlofs und Reich in der

Krim 351 f.
Mann, Georg, Minister II, 377.
- Ioan, Minister II, 274.
MitrAeesti II, 364.
Marcianopolis, Stadt 50.58. 105;

s. auch Preslay.
Marco, Sohn des walachischen Fiirsten

Petru Cereal II, 53.
- Sohn des walachischen Fiirsten Radu

Paisie 383.
Margareta, Musata, moldauische

Fiirstin 285 and Anm. 2.
Margus, Stadt 61. 102f.
Maria-Christierna, Erzherzogin,

Frau Sigmund Bathorys II, 96.
98 f.

Maria-Theresia, Kaiserin II, 184.
186. 216.

Mark Aural, Kaiser 9. 40. 46.
Marko Kralewitsch, serbischer

Held 196. 232. 282.
Markomanen 25. 40f.
Ma rmaro s 83. 132. 283 Anm. 4. 284.

401; II, 104. 184. 383. 391. 408.
410. 416. 448.

- Wojwoden der Rumanen von 243.
- Knezen 246.
- Knez Dragos 267 f.
- rumanische Bischofe II, 103.
- rumanische und ruthenische Bevolke-

rung 150. 264f.
- stichsische Hospites 243.
Maros, Flufs 199; II, 393. 408.
Marseillaise II, 271.

Mar tinuzzi, Bruder Georg, Kardinal
und Bischof 381. 385. 387.

Marziani, General II, 302.
Massim, J., Philologe II, 470.
Mater Bas arab , walachischer Furst

II, 5. 16. 19. 49. 52. 54f. 62f.
71 f. 80.111 f. 116-119. 123f. 141.
420. 431.

Mauricius, Kaiser 69£ 72. 106f.
109.

Maurokordatos, Familie; in genes-
logicher Ordnung: Alexander, Dra-
goman II, 61 f. 137. 189.

- Nikolaus, moldauischer und walachi-
scher Furst II, 132. 136f. 142.
145. 147 f. 151. 154. 161 f. 167.
175. 197; sein Sohn Alexander
189.

- Johann, moldauischer und walachi-
scher Furst II, 139. 151.

- Srlat, Bruder der vorigen II,
61 f.

- Konstantin, moldauischer and wa-
lachischer Furst II, 138 f. 142.
145. 151f. 156. 161. 193. 231.

- Johann II., moldauischer und wa-
lachischer Furst, Bruder des vori-
gen II, 163.

- Alexander, Delibel, moldauischer
Furst II, 189. 192.

- Alexander, Firaris, moldauischer
Furst II, 189. 194.

- Familie in der Moldau 264.
Mavrogheni, Nikolaus, walachischer

Furst II, 190. 193. 195. 198.
- Petru, Minister II, 354. 373.
Maximianus, Kaiser 44. 67.
Maximilian I., Kaiser 359.
- II., Kaiser II, 98f. 104.
Maximinus, Kaiser 44f. 48.
MIzitreanu, VartolomeiA, Schrift-

steller II, 176 f. 181.
Metropolie der Moldau; Grundung

derselben 302; II, 171.
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Me tropol it en, erste, griechische 296.
- Protopope Peter, Vikar 296.
- im allgemeinen II, 186.
- Ieremia und losif 295 f.
- Damian und Protopopo Konstantin

337.
- Theoktist I. 324. 337. 396 f.
- Nachfolger desselben 396 f.
- Teofan 397; II, 116.
- Varlaam II, 117.
- Dosoftei II, 118.
- Ghedeon II, 124.
- Leon II, 196.
- Gavril II, 194.
- Iacob II. II, 231.
- Veniamin Costachi II, 231. 234 f.

238-240. 245.
- der Walachei 398; II, 19.
- Hyakinthos 276 f. 295.
- Daniel Kritopulos oder Anthymos

277. 335.
- Maxim 365. 368. 398.
- Luca II, 62. 68.
- Teodosie II, 117 f; II, 213.
- Varlaam II, 119.
- Antim Ivireanul II, 65. 68. 118.
- Mitrofan II, 68.

Neofit II, 290 f.
- Grigorie I. II, 181.
- Dionisie Lupu II, 237. 248.
Mediasch, Stadt 379.
Medschidie, Stadt II, 389.
Mehadia 279. 317.
Mehedinteanul, Lupu, Bojare II,

53.
Mehedintl, Bozirk 129 Anm. 4.
Melun, Stadt II, 299.
Meseritz, walachisch II, 385.
Miches, rumanischer siebenbiirgischer

Fiihrer II, 284.
Michael I., walachischer Furst 3041.

334; II, 18. 21.
- der Tapfere, walachischer Furst 52.

54; II, 5. 10. 12. 15 f. 45. 49.

72. 88. 90f. 115. 119. 197. 211.
231. 259. 330; Mutter II, 49. 99;
Gesetze II, 88.

Michael, Schwager der moldauischert
Fiirsten Peter und Roman 296.

- Camkasul, Priitendent II, 53.
Mielescu, Calinic, Metropolit Rn-

maniens II, 330.
Midhat-Pascha II, 347.

Marktflecken II, 258. 352.
Mihn e a der Bose, walachischer Ftirst

367. 399; II, 21 f. 26.
M hn ea Turc it ul, walachisch. Ffirst

3. 37. 48 Anm. 1. 51. 170. 401.
Mihnea III. , walachischer Fiirst

58. 72 1. 114.
Mihu, moldauischer Bojare 324; H,

75.
Milcov, Flute 348.
Milcov, Stadt 138.
- katholische Bischofe von 264. 267.
Milescu, Nikolaus, Schriftsteller

63.
Milo, Familie II, 181. 185.
Milos, Fiirstensohn II, 38.
Minciaky, Konsul II, 250. 252.
Minetti, Bartolomeo, Levantiner

49. 66.
Mirizalo, Schlacht II, 106.
Mircea-cel-M are, d. Grofse,wal.Ffirst

189. 253. 258. 279 Anm. 1. 280f.
287f. 302-304. 309. 319. 334.
351; II, 18. 21. 23. 44. 76. 123.
173. 293. 346; seine Frau 288;
seine Bojaren 287.

Mircea, Priitendent 356.
Mircea Cioban ul ,walachischerFiirst

II, 89. 92 f. 171 f. 386-390. 392.
401; II, 3. 4. 26. 38. 51; seine
Familie 387. 392f.; II, 3. 4. 51.

Mitylene, Metropolit 296.
Mocanl, rurnanische Hirten 155.158.
Mosien 16. 23-25. 27 f. 34. 47-49.

65. 60 f. 91. 98.

gileni,

II,

M ih
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Mosien, Stadte 34f. 41. 52.
- Verwalter 33.
Mohacs, Schlacht von 192. 372;

II, 30f.
- Felder von II, 217.
Mohammed I., Sultan 302-305.
- H., Sultan 324. 326. 340 f. 346 f.

3481. 352. 356; II, 23. 76.
- III., Sultan II, 91.
Mohilat Mogilew II, 383.
Moineqti, Markt II, 418.
Moise, walachischor Dint 3751.; II,

21. 23. 102.
Mold au, erste Erwahnung der Ru-

manen in der 120.
- Ursprung des Namens 158.
- Kaimakamie von 1856 in der II,

305f.
- Konstitution von 1822 II, 248.
Moldovita, Kloster 302. 337.
Moln a r, Johann, Schriftsteller 11,230.
M onemb a sia, Hierotheos von II, 62.
Montenegro 398; II, 343f. 358f.
Morawabistiimer 1261.
Morea 305; II, 241.
Morlaken 1521.
Mortun, V. G., Politiker II, 472.
M o r u z i, Konstantin, moldauischer

Furst II, 143. 188 1. 192; sein
Vater 188 f.

- Alexander, moldauischer und wap
lachischer Furst II, 170. 199-201.
231.

- Demeter und Panajoti II, 202.
Moskau 366.
Moskowiter 7f. 15. 47. 123f.

1311.
- lwan III. 362 f; seine Verwandt-

schaft mit dem moldauisch. Fiirsten
Stephan dem Grofsen 362f.

- Iwan V. 126.
- Peter der Grofse II, 126-128. 132 f.

178.
- Monche II, 124.

Mop, Abteilung der Rumanen 155.
158. 236; II, 295.

Familie 16.
- Alexander, moldauischer Fiirst II,

34. 71. 110f.; seine Mutter II,
111.

- Gabriel, walachischer Eirst II, 53.
111.

- Ieremia, moldauischer Furst 13. 16.
93. 97f. 105. 108 f.

- Konstantin, moldauischer Furst
93. 109 1.

- Moise, moldauischer Rust II, 17.
49. 52. 56. 123.

- Peter, Metropolit von Kiew II, 116.
- Simion, moldauischer und wala,chi-

scher Furst II, 12. 93. 106-109;
seine Rohm II, 109. 115.

Moxalie, Michael, Chronist II, 118.
Mrazec, Professor II, 416.
Miihlbach, Stuhl 149.
- Stadt II, 392. 457.
Miinnich, General II, 175.
Munkatsch, Festung 379; II, 215.
Muntenf, Bewohner der Tara-Roma-

neasca 150.
- Bewohner der Berggegenden im all-

gemeinen 154. 329.
Murad I., Sultan 281.
- II. , Sultan 272. 305 1. 312.

318f.
- III., Sultan II, 91.
- IV., Sultan II, 17.
Murano, Insel II, 51.
Mureqen1, Bewohner des Mureq-

gebietes 158.
Murgu, Eutimie, Lehrer II, 286.
Musa, Sultan 299. 302. 303. Anm.2,
Mustafa, Pratendent 302. 305.
Myrai, Mattaus von, Metropolit II,

54f. 62. 118f.

N ad ejde , J. und G., Sozialistenfiihrer
II, 469. 472 1.

Movilii,

II,
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Nagni, Sekrettir II, 232.
Naissus, Stadt 46. 61. 102. 105;

s. Nisch.
Namoloasa II, 427.
Napoleon I. II, 200f. 232.
- III. s. Frankreich.
N it s t u r el , Drill, Schriftsteller II, 117.
Nil:Mind (Nasz6d), Stadt II, 457.
Naurn, Rimniceanu, Schriftsteller II,

236.
Naxos, Don Jose, Herzog von II, 47.
Ne am t , Kloster 161 f. 295. 302. 321.

337; II, 234 f; und rein Er-
neuerer Paisij.

- Burg 161 f. 267. 288. 295. 354;
II, 129.

- Macarie von, Chronist 396.
- Stadt 161f.
- Bezirk II, 411.
Neapel, Andreas, Konig von 265.
- Ladislaus, Konig von, Prtitendent in

Ungarn 279. 298.
Neculcea, Than, Chronist II, 131.
Negel, Sorban, moldauischer Bojare

II, 245.
N e g ri, C., Staatsmann II, 300. 312.317.
Negroponte, Insel 346.
Negru - V o d A, angeblicher erster wa-

lachischer Furst 166 1.
Negrut, Negruzzi, Konstantin, Schrift-

stellar II, 266.
Nenis o r1, Sehlacht II, 71. 113.
Nerva, Kaiser 26.
Ne sselr ode, russischer Kanzler II,

255 1.

Neuhausel II, 124.
Nicolae Petrascu, walachischer

Furst II, 103 f. 106.
Nicorest1, Marktflecken II, 412.
Nikephoros Phokas, Kaiser 77f.
Nikodim, Heiliger 278f. 295. 335;

seine Schuler in der Moldau 296.
Nikopolis 107. 274. 281. 291. 320.

340; II, 5. 356.

Nikopolis, Bege 339; II, 4.
- lateinischer Bisehof II, 125.
- Schlacht 290. 353.
- am Jantrafluese 102. 105.
Nikussios, Panajotaki, Dohnetscher

II, 58 f. 61. 66. 73.
Nisch, Stadt 80. 127; II, 64; s. Naissus.
No gais, Tataren 140f. 1421.; II, 8.
Noricum undNoriker 13.103.105.
- Konig Fava 105.
No taras, Chrysanthos, Patriarch von

Jerusalem II, 65. 133. 138.
Novae, Stadt 61. 102. 105; und

latrtyrer Lupus von 107.
Noviodunum, Stadt 58. 105.
Nurnberg 308. 363.

0 bertyn, Schlacht 377; II, 29.
Obradovi6, Dositheus, Lehrer und

Schriftsteller II, 226. 232.
Obrenowitsch, Frau, Mutter des

serbischen Konigs Milan 11, 327f.
Ocna, Stadt 162. 164; II, 417.
Ocnele -Mari, Marktflecken II, 417.
Octavum, Stadt 105.
Oczak ow, Festung 382; II, 8. 10.

15. 148. 195.
Odaia Vizirulu1 II, 5. 146.
Odessa II, 331.
0 dessos (Odyssus), Stadt 102. 105.
O d ob escu, Alexandru, Schriftsteller

II, 327. 475.
- Ioan, Colonel II, 276. 289-291.
Odob es ti, Marktflecken 11, 412.
°drys en , Volkerschaft 15-18; und

Konig Sithalkes.
Oescus, Stadt 106.
Osterreich 343;11, 9.124. 131. 152.

174f. 181. 326. 332-335. 339f.
342. 347. 355. 359. 365f. 369 big
372. 395. 398. 405. 407. 421.
423f. 432f.; Kaiser: Joseph II.
II, 219f. 225. 232; Karl VI. II,
215; Franz II, 202. 279; Leo-
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pold I. II, 212; Leopold II. II,
221f.; Kaiser Franz - Joseph II,
340. 345. 369; Kaiserin: Maria
Theresia s. Maria Theresia; Kron-
prinz Rudolf und Kronprinzessin
II, 370.

Osterreich, Handel mit Ruminien
s. Sachregister: Handelevertrage.

- Zollkrieg mit Rumanien s. ebenda:
Zollkrieg.

Ofen 267. 345. 385; II, 237f.
- araminische Handeleleute II, 230.
- Druckerei der Universittit II, 227.

229f. 236.
- Lexikon von II, 226. 229.
- Pascha II, 112.
- rumanische Studenten II, 230.
- serbischer Bischof II, 217.
°lassies, villae in Siebenbtirgen 213.
- districtus, ebendaselbst und im

Temeschwarer Banate 313.
Olaci, ungarische Benennung der

Ruminen 209 f.
Olbia, Stadt 21.
Olegje, Stadt 183.
Olhoviit, Schlofs 323.
Olt, Finis 23. 34; II, 347. 356.
0 It eni en II, 180. 226. 288. 295. 386.

395.
- in iisterreichischem Besitze II, 152 f.
- judete, Bezirke 246.
- Keneziate des Ioan und Fares9 139.
- Tiirken in demselben gegen 1400

303.
01 te n 1 , Bewohner Olteniens 157. 311.
- Bojaren 335. 367. 383; II, 21.
- in der Moldau 294 und Anm. 2.
Onciul, D., Schrifteteller II, 478.
Oppenheim, Unternehmer II, 352.
Orbit, Schlacht 326.
Orheiii, Stadt 187; II, 9. 34. 85.

130. 140.
Orsova, Stadt 75f. 314. 317; II,

292. 368.

0 a born e, Zusammenkunft von II, 307.
0 s m an -P as c ha, Verteidiger Plewnaa

im Jahre 1877 II, 357.
Ostrov, Stadt II, 388.
Ov6epolje, Landschaft 80.

Padua II, 64f. 137.
Padua, Flute 11.
Piipste: Nikolaus L 124; Pius II,

339; Urban V. 270.
Ptipstliche Politik im Orient

126 f. 133. 141. 267. 271. 273.
353. 365; II, 37.

Paladi, Familie II, 181.
Palaologen 189.
- Despots Andronikos 302.
- Johann V. 271. 276.
- Johann VIII. 305.
- Kaiser Andronikos II. 274.
- Michael 141-143.
- sptitere Familie II, 47 f.
Palamedes, Georg, Schriftstellor II,

119.
Patin, Graf II, 250.
Palmyra, Stadt 47.
Pannonien 13. 23. 35. 39. 56. 61

bis 64. 66. 71. 75f. 79. 104.
118. 135. 156.

Pannonien 12-14.
Panslavisten II, 341.
Pantalia, Ort 102.
Pan u , Anastase, Redner II, 300. 311

318. 323.
- Georg, Politiker II, 471f.
Paris II, 31. 259. 269 f. 274. 288.

298. 300. 329f. 402. 423. 469.
- Konferenz II, 311.
- Konferenz von 1866 II, 329f.
- Kongrefe II, 304 t.
- Konvention II, 314. 316. 321.
- Vertrag II, 316. 341-343. 365.
- Studenten II, 264.
Pares und Naxos, Herzogtum II,

50.
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Paecani, Eisenbahnknotenpunkt II,
422.

Passarowitz, Frieden II, 152.
Pas v an t o g lu , tiirkischer Rebelle

200.
Patarenen 126. 136.
Pavlaki, Bojare II, 57.
Pempflinger, Mark, sachsischer

Graf 376.
Pera 190.
Perser and Perserreich 69. 67;

II, 11. 15.
Pest, Stadt II, 185. 235. '285. 287.

296. S. such Budapest.
Peter and Asen, wlachisch-bulga,

rische Fiihrer 8 Anm. 1. 84. 97.
Peter Cercel, walachischer Furst

II, 35-37. 49. 93.
Peter I., Mueat, moldauischer Furst

161. 284f. 295. 300; II, 18.
- II., moldauischer Fiirst 321f.; II,

22.
- III., Aron, moldauischer Furst 164

Anm. 1. 323 f. 325-329. 341. 345;
II, 22. 31. 75; sein Sohn Alexander
354; II, 23; a. auch Hromot.

- IV., Barg, moldauischer Furst 178.
180. 364. 370. 372 f. 396; II, 23.
28. 31. 77. 79. 92. 102; Frau,
Elena 382 1.; Sane II, 102;
Schwester 393.

- V., §chiopul, moldauischer Fiirst
336. 387. 392. 394. 397; II, 5.
29. 31 f. 34. 36. 48f. 51. 77 f.
80. 92; Familie II, 48 f.

Petersburg II, 181.
Petra§cu-cel-Bun, walachischer

Furst 389-90.
Petriceicu, Stephan, moldauischer

Furst II, 59. 114. 124. 129.
Petroszeny, Kohlengruben II, 416.

421.
Petschenegen 70. 72.74.75 Anm.4.

76f. 123. 128-131. 134. 183f.

190. 209-212. 267; Fiihrer Kegen
79; Tyrach 79f.

Pence, Insel 20.
Pezzen, Dr., kaiserlicher Kommissar

II, 98.
Philharmonische Gesellschaft

II, 268.
Philippopolis 50.
Philippus, Kaiser 45.
Philistei, s. Ismaeliten.
Ph o ti a d e s, Lampros, Lehrer II, 205.
Photino, Dionysius, Schriftsteller

3; II, 77.
Phrantzes, Chronist II, 120.
Piatra, Stadt 172. 182.
Piemont, Land II, 303.
Pilsen II, 99.
Piotrkow, Stadt 376.
Pirot II, 372.
Pi re° o v ea n u , Stephan, Bojare 11,182.
Pirustae, Volkerschaft 37.
Piteqt1, Stadt 171; II, 243.
Piva-Petrel, Hafen II, 397.
Ple§oianu, Offizier II, 288-290.
Plewna, Festung 141; II, 357-359.
Ploenik, Schlacht 281.
Ploieqt1, Stadt II, 106. 353f.
- Lager II, 315.
Ploniny, Schlacht 276 Anm. 4.
Pobrata, Kloster 302. 337. 397.
P o di e b r ad , Georg, bohmischer Konig

345. 351.
Podolien 267. 305. 311f. 361; II,

31.
Podu-Iloaie1, Markt II, 387.
Podul- Innalt, Schlacht 349f.
Poiana, Quartier II, 357.
Poienarl, Burg 378.
Poienaru, Peter, Professor II, 261.
Pokutien, Provinz 286. 300f. 309 f.

334. 358 f. 362-366. 376-378.
380; II, 184.

Polon 75. 117. 188. 246. 261. 264f.
274. 294. 298f. 308; II, 7 f.

II,
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181. 218. 351. 390. 402. 409. 412.
422. 454.

Polon, Konige: Kasimir III. 276.
283; Ludwig 283; Wladislaw Ja-
giello 282f. 286-291. 299f. 304.
307f. 310; Hedwig 286-288;
Kasimir IV. 322. 341. 348. 350.
353. 356. 358 f.; Kasimir, Sohn
desselben 359; Johann Albrecht
359-362; Alexander 360 f. 365 f.;
Sigmund 365 f.; Sigmund August
388; Stephan Bathory II, 9. 32.
98; Sigismund III. II, 93; Jan
Sobieski II, 118. 120. 129f.; Eli-
sabeth, Tochter Kasimirs IV. 364
bis 366.

- Feldherren: Kamieniecki 366; Jan
Tarnowski 377. 380; Nikolaus Sie-
niawski 380.

in der Moldau ansassig 179; II, 85.
128f. 147.

- Teilung von II, 184.
- Revolution von 1866 II, 351.
Pontes, Ortschaft 108.
Pontusstadte 120.
Pop, Gheorghe , de Brtsest1, Fiihrer

der siebenbiirg. Rumitnen II, 408.
Pop, Vasile, Schriftsteller II, 477.
- Dr., Vasile, Lehrer II, 238.
Popescu, Radu , Chronist II, 137 f.
P or p hy ri t a s , Ienaki, Dragoman II,

61.
Porta, Nikolaus de, kaiserlicher Be-

amter II, 155.
Posada, Schlacht 290.
Posen, Stadt II, 195.
Potcoava,,Ioan; s. Ioan.
- Konstantin, Priitendent II, 33.
Poteca, Ephrosin, Lehrer II 261.
Potemkin II, 194f. 197.
Prag II, 105.
Prahova, Bezirk II, 411. 414. 417.
- Zoll 158.
Predeal, Grenzstation II, 355.

Preslav, Stadt 72. 78. 93; s. Mar-
cianopolis.

Prespasee 96.
Preufsen 370; II, 181. 192. 195.

232. 301. 326. 351. 353f. 433.
Preufsen, Albrecht, Herzog von 390.
- Friedrich II., Konig von II, 184.
- Prinz Wilhelm II, 369.
Prislop, Kloster II, 102.
Pr obus, Kaiser 44. 53.
Prokopios, Chronist 105.
Prosakon, Ort 97.
Pruth, Flufs II, 348. 364. 383. 385.
Puchner, General II, 287. 296.
P um n u 1, Aron, Schriftsteller II, 338 f.
Putna, Ortschaft 165.
- Annalen von 337.
- Bezirk 345f.; II, 169. 414f.
- Kloster 337; II, 176 f.
Pylarino, Arzt II, 64.

Quaden 25. 40f. 56. 64.

R echo w a , Stadt 321; II, 95. 358.
Raco ce, Teodor, Schriftsteller II, 230.
Racovitl Michael, moldauischer und

walachischer Furst II, 132. 136f.
140f. 145f. 149. 151f. 154.
163. 189; seine Sohne II, 140 big
143.

- Konstantin, moldauischer und wa-
lachischer Furst II, 165. 167 f.

Rgdauti, Stadt 284.
- Bischof Dosofta Herescu II, 186.
- Bischof Ioanichie 336.
- Bischof Isaia 397.
- Druckorei II, 138.
Radu, walachische Ffirsten:
- I., 274. 278f.
- II., Praznaglava 306; II, 22.
- III., der Schone 166. 196. 340-343.

346f.; II, 21. 23. 29. 76; seine
Familie 346 f.

- IV., der Grofse 330. 361. 364f.
398f.; II, 3. 21.
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Radu V., de la Afumatl 192. 230.
371. 375; II, 21. 102.

- VI., Badica 371; II, 21. 28.
- VII., Paisie 383f. 386 f. 401.
- VIII., Ilia§, Pritendent 388 f.
Radu Popa, Pratendent II, 30.
Radu IX., Serban 170; II, 12. 53.

108-111. 115. 162.
- X., Mihnea II, 34. 49. 52 f. 55 f.

62. 70 f. 75. 89. 108f. 115; seine
Frau II, 49.

- XI., Leon II, 49. 591. 68.
Radu, lorgu, Verfasser eines /ion-

stitutionsprojekts II, 263.
Ra dzi w it , Janus and Maria II, 112.
Ragusa, Stadt 11. 91 1. 128. 152.

188. 193. 195 1. 258; II, 75 f.
- Marini Poli aus 51.
Raicevich, osterreichischer Agent

II, 192. 232.
Ralet, moldauischer Bojare II, 299.
Ralli, Familie II, 47.
Rama, Landschaft 126.
Rit§linarI, Dorf II, 218.
Ratiaria, Stadt 61. 102. 105f.
Ratin, J., Fiihrer der siebenbtirgi-

schen Rumanen II, 370.
RkzboienI, Schlacht 354.
Reghinul-Sgsesc II, 227.
R eichersdor ffe r , Siebenburge, Agent

in der Moldau 186.
Reni, Stadt 186; II, 4.
Repta, Wladimir, Metropolit der Buko-

wina II, 450.
Reteg, Dorf 372.
ReusenI, Dorf 323; II, 22.
R e uf sen , polnische Provinz 339. 361.

391; II, 31. 232.
Rhatien 13. 48.
Rhtitoromanen 92.
Rhein 129.
Rhodos 370; II, 39. 48.
Ribeaupierre, russischer Gesandter

II, 250.

Rimnicul- Vilcel, Stadt 172. 195.
368; II, 154.

- Bischofe 277. 898; II, 152. 157.
176. 234.

Rimnicul-Sgrat, Stadt 172. 356;
II, 410.

Ripiceni, Dorf II, 408.
Blur enI, Dorf II, 459.
Rodna, Stadt 130. 138. 159. 211;

II, 184.
Romische Befehlshaber an der

Donau and in Dakien 24 f.
Rohatin, Stadt 365.
Rom II, 37. 73. 227. 238. 329. 351.

475.
Roman I., moldauischer Furst 160.

285 Anm. 2. 286-288. 295. 297.
300.

- II., moldauischer Furst II, 22.
PrAtendent 364.

- Stadt 160-162. 177. 288. 323.
360; II, 18. 109. 1671. 170.185.
321. 352. 408.

- Bezirk II, 383.
- Bischofe 160f. 177. 296. 302. 3361.;

II, 167 f.
Romanati, Bezirk II, 450.
Romanulu, Zeitung II, 309 f.
RoscanI, Schlacht 395.
Rose tt i , Cufare0ii, Familie II, 60f.
- Antonie, moldauischer Furst II, 57

bis 60. 141; seine Sane II, 57.
lordachi, moldauischer Bojare II,

135.
- Nikolaus, Sohn des vorigen

137.
- C. A., Politiker 4; II, 269. 277.

`289 1. 309 f. 318. 323. 338. 350.
373f.; Frau II, 277.

- Teodor, Minister II, 376.
Rosi-de-Vede, Markt 5.
Rossenberger, moldauischer pir-

calab 178.
Rosso, Bernardo, Pritendent II, 50.

-
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Rostislawowitsch, Iwanko, russi-
saber Abenteurer 183 f.

Rotterdam II, 406.
Bovine, Schlacht 281f.
Bozo lanen, Volkerschaft 23. 33f.

39. 51.
Schriftsteller II, 230.

Roznovanu, Iordachi, moldauischer
Bojare II, 245.

- Nikolaus, sein Sohn II, 330.
Rucgr, Dorf 167. 258. 342; II, 459.
Rudeanu, Teodosie, Chronist 11,119.
Rudolf II., Kaiser II, 91. 94. 98.

104 f. 108 f.
Rumanian, Konigreich II, 365f.
Rumelien, Provinz II, 57.
- Ost- II, 360. 371.
- Beglerbegen von 319.358 395;11,9.
Ramianzow, russischer General II,

185 f. 195 f.
Russen in der Dobrudscha II, 389.
Russen, alte, and ibr Parer Swia-

toslaw 72. 78f. 94. 119. 190; H,
10.

Rufsland II, 144. 165. 321. 327.
330. 332 f. 340 f. 355f. 365 f. 368 f.
371f. 375. 396. 405. 471.

- Kaiser: Alexander I. IT, 201f. 240.
244f.; Alexander II. II, 341.
344 f. 355 f. 358 f.; Alexander III.
II, 372; Katharina II. II, 178f.
194f. 201. 218. 244; Nikolaus I.
II, 300; Peter der Grofse s. Mos-
kowiter.

- Grofsherzog Nikolaus II, 341. 357 f.
Russische Synode II, 181.
Russo, Alexander, Schriftsteller II,

265.
R ust s eh uk, Stadt 194; II, 5. 95 bis

97. 332.
Ruthenen 75. 132. 246. 362; II,

187.
RuthenischeFfirstendes12.Jahr-

hunderts 83.

Ruthenische Ftirsten, Herzog
Michael 332 f.

- Herracher in der Moldau 182 f.
- Bevolkerung in der Moldau 119.

292f. 366; II, 385f.
- in der Bukowina 382 f. 390 f. 451f.
Rylo, Kloster 277.

in Bessarabien II, 392.

Sacele, Dorf 150.
Sachsen in Siebenbiirgen 129f. 145f.

151. 160-162. 166. 168 f. 173.
209f. 212. 218. 221. 242. 245.
284. 374 f.; II, 100. 209. 283 f.
3851. 392. 410. 412. 416. 420f.
422. 433 f. 436 f. 456. 462.

- Graf Roth 344.
- -Aufstande 250.
Sitcuien1, Ortschaft 170.
Sadagura, Marktflecken II, 451.
Sadoveanu, M., Schriftsteller II,

477.
SajO, Schlacht 138.
Salisbury, englischer Staatsmann

II, 347.
Salonik, Stadt 96. 184. 302.
Salzburg, Stadt II, 340.
Samsun, Stadt 50.
San-Stefano, Vertrag von II, 358

bis 360.
Sandu, C., Schriftsteller II, 477.

Priester, Revolutiontir II,
289.

Sarai, Visarion, Minch II, 216 f.
Sitrata, Markt 182 Anm. 1.
Sarazenen 174.
Sardica, Stadt 44. 57. 61. 102. 105;

s. Sofia.
Sardinien, Insel II, 304.
Sarkel, Feste 74. 79.
Sarmaten 20f. 22-24. 28. 33-35.

40 f. 51. 54. 56-58. 60. 64.
115 f.

- angebliche 55.

Reis,

apcX,
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Sas, moldauischer Wojwode 267 f.
Sasca, Ortechaft 160. 284.
Sasent, Marktflecken II, 408.
Sava, Arnautenhauptmann II, 241.
Saveanu, N. N., Prtifekt II, 442.
Sgveni, Markt II, 387.
Savoyen, Amadeus, Graf von 271.
Sborowski, Samuel s. Zborowski.
Schabatz, Festung 352.

cheI = Slaven II, 223.
§cheia, Schlacht 358.
8 c h er e me t ew, Feldmarschall 11,135.
Schiltberger, Reisender 192.
Schipkapafs II, 358.
Schlangeninsel II, 361.
Schlesien II, 170.
- Herzogttimer Oppeln and Ratibor

II, 98.
Schwaben II, 389. 459.
Schwarzes Meer II, 3411.365. 404.
Schweiz II, 264.
Selavini, Volkerschaft 51.
Scodra, Stadt 12.
Scurti, Kaufmann, Revolutiontir II,

290.
Secu, Kloster II, 206.
Selim I., Sultan 368f.; II, 8. 11.
- II., Sultan II, 91.
- III., Sultan II, 201.
Semendria, Festung 312.
Semlin, Stadt 75.
S en e sl a v, walachischer Wojwode 140 f.

144. 241.
Serbien und Serben 118 122.

127 f. 132. 136. 187. 211. 241.
245 f. 258. 262. 267. 312. 318f.
324. 340. 362; II, 19. 258.
263. 386. 390.

im Temeschwarer Banate II, 410.
- Riker: Grofsgupan Stephan 127;

Zar Dusehan 254 f. 263 1.; Graf
Lazar 273 f. 280f.; Vukagin 273;
Ugljega 276; Stephan der Despote
306; Georg Brankowitsch, Despots

319. 322. 324; Despots Wuk
3521.

Serbien und Serben, Bischofe II,
216.

- Kloster 277 f.
- Volksdichtung 231 f.
- grofser Wald 210.
Serbien, des neue Fiirstentum und

Konigreich II, 332. 343f. 358f.
364f. 368. 378. 383. 396. 417.

Serbische Soldlinge in der Wa-
lachei 377; II, 113.

SerbischeRevolation11,200.242.
Serbo-Kroaten 66.
Sere th, Mull II, 326. 352. 383. 411.
§erpe, moldauischer Bojare 370.
Severin, Heiliger 103f.
- Festung, spater Stadt 5. 30. 135f.

139f. 142. 146. 195. 254. 258f.
261-263. 269 f. 272 f. 279. 299.
303. 306f. 314. 317. 335. 368.
371; II, 154. 254. 331. 387. 459.

- Bane: Myked 262; andere des 14.
Jahrhunderts 263; Trentul 274;
des 15. Jahrhunderts 282.

- rumiinische: Limed 279; Rada 287.
- katholischer Bischof 273.
Siebenbiirgen II, 184. 190. 194.

200. 205 f. 247.
- Ortsnamen 114.
- Ungam in 83.
- Salzkammer von 238. 307.
- Einfalle der Tiirken 305. 309. 318.
- ungarische Herzoge 141.
- erste Ordnung der Dinge in 128 f.
- Banderien der Landesverteidiger

313.
- Burgen und deren Verteidiger 211f.
- Ursprung des Wojwodats 131.
- Wojwoden 272. 290; Ladislaus Apor

145; Laurentius 146; Andreas
266. 268; Stibor 301f.; Ladislaus
Chaky 317; Johann von Posing
and Sankt Georg 343 f.; Bartho-
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Ionians Dragfy 360; Emerich Czi-
bak 379.

Siebenbiirgen, Fursten: Stephan
Btithory II, 30. 91. 102; Christo-
phorus Bathory II, 30.91; Sigmund
Bithory II, 30. 88. 91f.; Andreas
Bithory II, 99 f.; Sigmund Roloczy
II, 109. 112; Gabriel Bathory II,
16. 109f. ; Gabriel Bethlen II, 53.
110f.; Georg ItakOczy L II, 51f.
111 f. 116f. 209; Georg RakOczy II.
II, 17. 71-73. 112f. 116f. 209;
Michael Apaffy L II, 208. 235;
Michael Apaffy II. II, 210; Emerich
Ttikoly II, 210; Franz Italoiczy II,
214.

- Erwerbung durch OsterreichII,128f.
- lateinische Bischtife 210. 273.
- Napragy II, 103.
- Edelleute 212; Cherepovich II, 48.
- Magyaren in II, 392f. 413. 453. 456.
- rumanische Lehen II, 125.
- rumanische Edelleute 237f. 316.
- Rumanen in II, 92. 100 f. 335 f.

341.370. 377.383. 392 f. 408-410.
436f. 447f. 456f. 474f.

- unter Peter Rarer 373.
- i. J. 1848 II, 278f.
- rumanische Bischofe II, 235.
- rumanische Bischofe des 16. Jahr-

hunderts 396; II, 102f.; Iorest
II, 212; Stephan II, 117; Sava
Brancovici II, 212.

- calvinische Bischofe II, 101f. 211f.
- Union mit Rom II, 210f.
- unierte Bischofe in chron. Ord.: Teofil

II, 212; Atanasie II, 213 f.; Patachi
II, 214; Klein II, 215 f. 223; Aron
II, 216f.; Major II, 223; Bob II,
224. 226f. 229f. 281; Lemony II,
285. 287. 296. 301f. 336; §ulut
II, 301. 336; Vancea II, 336;
glihalyi de Apsa II, 408. 452.

- nicht unierte Bischofe: Tircg. II,

214; Dionysius Nowakowitach
217f.; Vikar Popovici de Hondo'
II, 225f.; Moga II, 225f. 281;
§aguna II, 282. 285. 287. 296f..
301 f. 337. 450f.

Siebenburgen im allgemeinen II,.
236. 340. 346. 411.

- rumanische Kultur II, 337f. 476.
- Protopopen II, 218. 457.
- Klerus II, 216. 392 f. 450 f.
- rumanische Grenzsoldaten(grAnicerI)i

II, 409.
- Volksbanken. S. Sachregister: Dorf-

banken.
- jetzige rumanische Schulen II, 448f.
- rumanische Toponymie 214.
- rumanische Frage II, 366f. 371.
Sieradz, Stadt 311.
Sighisoara 347.
Sigmund, Kaiser and ungarischer

Konig 279f. 282. 287-291. 298
bis 300. 305-308. 311. 313.
316L; Konigin Maria 279.

Silistrien, Stadt 71.73.76. 78-81.
193f. 281. 291. 305f. 321. 388;
II, 13. 15 -17. 53. 64. 73. 95.
108. 186. 246. 346. 360 f. 364. 390.

Simion Dascalul, Chronist 11,120.
Sinai, Berg 399; II, 69. 318.
Sinaia, Sommerresidenz des rumti,

nischen Konigs II, 370. 431.
Sinan-Pascha, Grofswesier II, 88..

91. 96f.
incai, Georg, Schriftsteller 3; II,

225. 227-229. 236.
Singidunum, Stadt 68f. 105f.
Sinope II, 62.

Stadt 172f. 176f. 184.
284f. 323.

- Bistum 173. 283.
Sirmium, Stadt 61. 63f. 68f. 102..

105f. 108.
Siskia, Stadt 13.
Sigtow II, 95.

Siretifi,

11.
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Sigtow, Frieden von II, 197.
.Sizilien 103.
Skarlati, Familie II, 49. 52. 66.
Skordisker, Volkerschaft 3.
Skythen and ihr Land 8 Anm. 1.
Scythia Minor 43. 105.
Skutari, Mustafa-Pascha von II, 386.

16f. 18. 49. 59. 115.
Tal II, 383.

- Marktflecken i. d. Walachei II, 417.
Slatina, Stadt 157. 196. 367. 378.
- Kloster 397.
Slaven63L92.98.105-110;11,385.
- Hauptlinge in der Walachei 118.
- sprachlicher Einflufs 110f.
- Kirchensprache bei den Rumiinen

252.
- Kultur 395f.; II, 114f.
Slavic1, Ioan, Schriftsteller II, 339.

475.
Sliwnitza, Schlacht II, 371.

Slobozia, Waffenstillstand II, 201.
204.

Smeredowo, Feste 161.
Snagov, Kloster 279 Anm. 1. 335.

342.
- Druckerei II, 235.
Sniatyn, Stadt 300f. 362; II, 9.

184.
Seel, Schlacht 346.
Socinianische Bischlife 178. 393.
Socol, walachischer Bojare 389.
Sofia, Stadt 80; II, 64. 143.
- Griechen von II, 60.
Sofronie, Priester, rumanischer Agi-

tator in Siebenbiirgen II, 217f.
223. 236.

Sokoli, Mohammed, Grofswesier
47.

Soliman I., Sultan 299.
- II., Sultan 4. 23. 38. 81. 90f. 147.

192. 249. 370. 373 f. 378. 380 f.
- Fuchs, liommissir II, 292.
Solomon, Major II, 276 f. 290 f.

Sopianae, Maximin von 57.
§oplea, Schlacht II, 114.
Soroca, Festung 175. 187. 386; II,

10. 85. 129 f. 148.
§otinga, Ortschaft 169.
Soveja, Landschaft II, 411.
Span, Pippo, ungarischer Befehlshaber

an der Donau 317.
Spandoni, Lehrer II, 63.
Spanien 63. 104; II, 36. 334.
Srebenica, Bergwerke von 352.
S t am bulo w, bulgarischer Staatsmann

II, 372.
Stavraki, griechischer Agent der

Fiirsten II, 142.
Stavrinos, Chronist II, 119.
§teflinesti, Markt II, 387.
Stein, osterreich. Professor II, 302.
Stephan, moldauische Fiirsten:
- I. , 284 f.
- II., 285. 288f.
- III., Sohn Alexanders des Guten

190. 310f. 318f. 321. 325 Anm.2;
II, 22.

- IV., dor Grofse 160 f. 164 Anm. 1 u.
4. 166. 187. 189. 231. 325f. 363 f.
398; II, 19. 22. 31. 77. 102. 173.
177; sein Sohn Alexander 356;
II , 23; seine Frauen 347. 352.
364; seine Gestalt in der Volks-
dichtung 231; seine Panegyrik H,
177.

- V., der Junge (§tefanitA) 369-372.
376; II, 102; sein Bruder Peter
369 f.

VI., die Heuschrecke (LlicustO 364.
378. 380-382. 384; II, 23.

- VII., Bares 387 f. 396 f.; sein Bruder
Konstantin 387.

- VII., Tomsa 393f.; II, 32.
- VIII., Rlizvan II, 96 f.
- Tomsa II. II, 50. 93. 110.
- Lupu II, 58.
- Surdul, walachischer Furst II, 95.

.-
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§tirb e1, Barba Dimitrie, walachischer
Furst II, 298f. 305. 310. 318.
397. 413.

- sein Enkel II, 412. 470.
Stoe§t1, Dorf 165.
Strehaia, Kloster 275 Anm. 1.
Strilbitzki, jassyer Protopope II,

196.
Stroici, Familie II, 85.
Str o ufs be r g, Eisenbahnunternehmer

II, 352f.
Stuhlweifsenburg 199.
Sturdza, Familie II, 58. 161. 232.

311.
- Ioan Sandu, moldauischer Fiirst II,

247 f.
- Mihail, moldauischer Furst II, 238.

255f. 311f. 318. 326. 352; seine
Familie II, 273. 311f.

Sturdza, D. A., Staatsmann II, 344.
371. 377-379. 429. 446. 471. 477.

Suceava (Suczawa), Stadt 164. 173f.
176f. 184. 190. 287f. 296. 310.
318. 323. 326. 336. 344. 350.
353f. 360. 381f. 384. 393; II,
23. 70. 72. 105. 129. 170. 183.

- Bezirk II, 386. 411.
Sulin a, Donaumundung II, 405f.
- Stadt 184.
Sulzer, Schriftsteller 2.
Sutzo, Familia II, 142. 189.
- Alexander Nikolaus, moldauischer

und walachischer Fiirst II, 200.
240. 242.

- Michael I., moldauischer und war
lachischer Furst II, 189. 199. 200.

- Michael II., moldauischer und war
lachischer Ffirst II, 240.

- Nikolaus 189. 192f.
Swidrigaillo, litauischer Herzog

308.
Syrien 399; II, 38.
Syrmien, Landschaft 126.
Szamos, Fide 75.

Szathmar, Stadt 75 Anm. 4. 211.
266.

Szechenyi, Graf Stephan II, 279f.
Szegedin II, 370.
Szekely, Michael, osterreichiscber

Offizier II, 105.
- Moses, Usurpator in Siebenbiirgen

II, 103. 109.
Szekler 76. 100. 113. 13rf. 136.

138. 170. 209. 245 Anm. 4. 266.
334. 341. 346. 348. 351. 373; II,
53. 100. 184. 209. 222. 383-385.

- Stiihle II, 411.
Sz.-Imbre, Schlacht 318.
Szepenik, Landschaft 286f. 298.

300 1. 3101. 319. 334. 386; II, 169.
S z ig e th , Stadt im Marmaros II, 391.
Szolnok, Grafschaft 145. 211.
- Wojwode von 243.

Taifalen, Volkerschaft 59. 60. 64.
Talmacih, Ortscbaft 136f.
Talovac, Franko von, ungarischer

Befehlshaber 317.
Tanais, Finis 46. 55.
Tannenberg, Schlacht 299.
Tapae, Schlacht 25. 31.
Tarciln, Ortschaft II, 414.
Tarlo, polnischer Edelmann 394.
T a t aren 66. 85. 123. 137f. 156. 174.

176. 187. 190f. 212. 251. 264f.
268. 292. 308. 312. 318. 323.
339. 345 f. 353 f. 357. 359 f. 363.
368f. 377. 384. 386; II, 72. 82.
95. 97f. 108. 126. 130. 148. 161.
178. 192. 203. 218. 361. 385f.
389. 392.

- Hauptlinge: Toktai, Tschuki 143f.
Tatarische Handelsstrafse 181.

294.
Tatarae1, Kleintataren, Sklaven in

der Moldau (tatarische Zigeuner?)
292. 334.

- Nogaische, s. Nogais.
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T ant ul , moldauischer Boj are 366.369;
II, 383

Tecucill, Stadt 185f. 311.
- Bezirk II, 383.
Teleajin, Festung 348.
Telega, Ortschaft II, 416.
Teleorman, Bezirk 291; II, 113.

386. 400.
Tell, General II, 268. 277. 292.
Temeschwar 135 Anm. 2. 269.

305.
- Banat von II, 105. 125. 157. 393.

408. 410. 436.
- rumanische Schulen im II, 226.
Tempe a, Radu, Schriftsteller II, 226.
Tenuorman, Gegend 83.
Te o do ro vi cI, Vater u. Sohn, Schrift-

steller II, 226. 229.
Teodosie, walachischer Furst 370 f.

400; II, 21.
Teschen, Albrecht, Herzog von II,

184.
Teurisci, Volkerschaft 22.
Theirs, Flufs 107; II, 393.
- -Komitate II, 105.
Theodorapolis, Schlofs 78. 107.
Theodosius I., Kaiser 58. 60. 101.
Thessalien 16. 94. 97f. 108. 117.

II, 385.
Thorn, Stadt II, 195.
Thraken 8f. 14f. 90f.
Thrakien 19f. 22. 85. 97. 100. 110.

126.
Lysimachos 19f.; Rheme-

talkes 23.
- romische Provinz 23. 35. 44. 54f.

60. 66-68.
- Chilbudius, Prafekt 65.
Thrakische Stadte an der Donau

1061.
Tiberius, Kaiser 13f. 23f.
Tichindeal, Schriftsteller II, 226.
Tighinea,Stadt 177. 187. 196.381f.

384. 395; s. such Bender.

Tilsit, Vertrag II, 201.
Timok, Flufs II, 390.
Timur-Lenk, tatarischer Htiuptling

291. 298.
Tinganul, Kloster 335.
Tintarl, Araminen 1541.
Tirgoviate, Stadt 169f. 255. 308.

334. 340. 398; II, 97f. 102. 109.
243. 407. 474.

- Druckerei II, 235.
Tirga or, Marktflecken 171.
Tirgu-Frumos, Marktflecken 1801.

293; II, 168. 387.
Tirgu-GilortuluI (CarbuneatI),

Marktflecken 171.
Tirgu- Jiiulul, Stadt 1711.;11,154.

410. 4631.
Tismana, Kloster 278f. u. Anm. 1;

II, 103. 119.
Titus, Kaiser 24f.
To cilescu, Gr. G., Schriftsteller 8f.
To comer ius, walachischer Furst 144.

254.
Todleben, General II, 358.
Tokoly, Emerich, ungarischer Rebell

II, 74. 126. 208f.
Tomos, Flufs 76; II, 393.
Tolnay, Michael, Befehlshaber 51.
Tomi, Stadt 9. 33. 49. 69. 106f.
Tom sa a. Stephan.
Torda, Stadt 129 Anm. 4. 130. 342;

II, 106-108. 296; II, 392.
Traj an, Kaiser 9. 26f. 52. 1051.; II,

121. 216. 223.
Trajansbriicke 29f. 30. 39.
T raj anss tr a f s e nachKonstantinopel

107.
- Tropaeum 56.
Trapezunt 191.
TrQbowla, Stadt II, 106.
Triballier, Stamm 20.

Pratendent 364.
Trikke, Stadt II, 58.
Tripolis in Afrika, Stadt II, 39.

Konige:

Trifitilit,

-
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Trnowo, Stadt 96f. 121. 125. 127f.
143 1. 277.

- Patriarch 275 f.
- Metropolit Rail II, 104.
- andere 296.
- Juden von 144.
Troesmis, Stadt 105.
Trojan, Kaiser der Sage 207. 222.
Trotua, Flufs 163.
- Stadt 163-165. 169. 344.
T r uf an d a, walaehischer Bojare II, 57.
T s ch eleb i- Kurt, griechischer Agent

II, 57.
Tscherkessen II, 49. 58.
Tachernaiew, General II, 344.
Turken and Tiirkei 121. 132. 152.

192. 1941. 223. 271. 274f. 280.
2891.; II , 1 1. 328 f. 331 f. 340.
355f. 386. 388f. 395 u. Anm. 2.
417. 423.

- Befehlshaber: Abaza II, 16f. 55f.;
Isak 317; Kenaan II, 16f.; Mu-
stafa von Skutari s. Skutari;
Murteza II, 161.; Skender II, 16f.
53. 1101.; Soliman-Hadum 349;
Talaat-Effendi II, 271.

- auf rumanischem Boden II, 26.
- Handelsstrafse 181.
- Handel in Oltenien II, 154. 179.
- Grofskaufleute" II, 47.
- Flotte im Schwarzen Meere 324.
- Privilegien an die Moldau 366.
- Node in den Furstentiimern II, 44f.
- Staatsmonopole II, 47.
Tulcea, Stadt II, 389.
Turnu-Magurele, Stadt 3. 5.195.

198. 303. 321 H, 387.
Turnu-Severin, s. Severin.
Turris, Schlofs 66. 105.
Turtucaia, Stadt 320; II, 390.
Tutora, Schlacht II, 97.
T utuie n I, Hermannstiidter Hirten II,

394.
Tyres, Stadt 49.

Tyrnau, Stadt II, 215.
Tzimiskee, Kaiser 72. 78. 94.
Tzukalas, Bojare II, 57. 143.

Udvarhely, Stadt 214. 348.
Ulphilas, gotiscber Bischof 102.
Ung, Gespanschaft 211.
Ungarn 79. 82. 120; II, 12. 15. 22.

281. 32. 37. 76. 81. 332. 385.
387. 409.

- Konige: Stephan I. 76. 83. 128f.
211; Geisa 129; Koloman 126;
Bela I. 126; Emerich 127; Bela IV.
85. 134. 136. 138f. 208; Ladis-
laus der Kumane 142; Stephan der
Jiingere 142. 1441.; Andreas II.
242; Andreas III. 142. 146. 209;
Anjoudynastie 243; Karl Robert
146. 260f. 272; Ludwig I. 261f.
313; Sigmund s. Sigmund; Albrecht
s. Albrecht; Wladislaw 310. 312.
317-320; Ladislaus Posthumus
326. 338; Matthias 163. 181. 313.
326. 338f. 341-344. 352f. 357.
359; II, 48; Wladislaw II. 345.
351. 359. 361-364. 366; Lud-
wig II. 3711.; Stephan Bocskai
II, 100. 109.

- Koniginnen: BeatTix 353; Elisabeth,
Mutter Ludwigs I. 267; Elisabeth,
Witwe Albrechts 312.

- Minister: Berzeviczy II, 453.
- Aufstandieche, gegen 1700 II, 131.
- jetzige Handelsbeziehungen zu Ru-

manien II, 396. 398. 405.
- Revolution von 1848 II , 111.

273.
Ungarischer Spracheinflufs

221.
- Bauern in der Moldau 162; II,

383-386.
- Burger in der Moldau 161. 166.

177. 180-182; II, 386.
- in Bukarest II, 462.
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U n gnad, David, osterreichischer Kom-
missar II, 105.

Ungurenl, Rumtinen in den ungari-
schen Staaten 149.

Ureche, Gregor, Chronist 1. 6; II,
1191.

UrlatI, Markt II, 133.
Urquhardt, englischer Komi II,

264.
U skoken s. Morlaken.
Usun- Hassan, persischer Herrscher

346 1.

U tiguren, Volkerschaft 67.
Uzen, Volkerschaft 73.

VacIrescu, Konstantin, walachi-
scher Bojare II, 137.

- lancu, Dichter II, 232. 234.
Iengchit.S, Dichter II, 77. 194.
232-234; seine Sane II, 233 f.

- Teodor, walachischer Bojare II, 291.
Vicz II, 340.
Vad, Kloster II, 102.
Valliant, Lehrer and Schriftsteller

II, 263f. 266.
V aj d ah a z a, Paul von, Robellenfiihrer

314.
Valens, Kaiser 57f. 65.
Valentinianus, Kaiser 44. 58.
Vandalen, Volkerschaft 40. 47. 52

bis 54. 56. 63f.
Varhegy, Schlofs 266f.
Varlam, Dumitrachi, Chronist II,

176. 233.
Varnita, Ortschaft neben Bender II,

132.
Vasarhely, Stadt 230; II, 283.
Vasilco, Nikolaus, friiher runia-

nischer, jetzt ruthenischer Fiihrer
II, 453.

Stadt 181. 186. 301. 311.
318. 325 Anm. 2. 348f.

Vasvar, Frieden II, 124.
Velb u 2 d , Schlacht 254. 261. 270.

V ellar a (Villara), Alexander, walachi-
scher Bojare II, 255. 274.

Venedi, Volkerschaft 64.
Venedig 126. 152. 263. 271. 299.

302. 320. 353. 363; II, 19. 37.
76. 123. 396.

Verbia, Schlacht 391.
Verus, Kaiser 9.
Veterani, General II, 114.
Vevelli, Konstantin, moldauischer

Bojare II, 56. 70.
Vieina, Stadt 184. 189.
- Bischofe von 144. 252. 276.
Victohali, Volkerschaft 56.
Viiqoara, Schlacht von 376.
Vilcea, Bezirk II, 414.

Schlacht von II, 297.
Viminacium, Stadt27.29.61.102 -106.
Vindelizien, Provinz 13.
Virciorova II, 352. 364.
Virmond, osterreichischer General

II, 158.
Virnav, Scarlat, Prafekt II, 440.
Vitellins, Kaiser 24.
Via d L, Usurpator unter Mircea I.

282. 289-291; II, 22.
Dracul, walachischer Fiirst 171.

308. 310-312. 316. 318-321.
330. 334. 364; II, 21. 23; rein
Sohn Mircea 321; II, 23.

- T e p e q, walachischer Fiirst 325 bis
328. 340f. 345f. 349. 351-355;
II, 4. 23. 44. 48.

- Calugarul, walachischer Furst
338. 356-358; II, 21.

- der Junge oder Vladut 367f. 399;
II, 21f.

- -Dragomir, Pratendent II, 21.
- innecatul, der Ertrunkene 376.

378. 387; II, 21.
- -V i n t i 1 a, walachischer Fiirst 3781.

383; II, 21.
Vladimirescu, Tudor, Bauernfdhrer

II, 241 1 289.

Villagos,

I

-

-
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Vladislav, Sohn Dans, walachischer
Furst 321f. 324. 327. 334; II,
21.

- angeblicher Sohn des vorigen, wa-
lachischer Furst 371; II, 22.

V 1 ah n , Alexander, Dichter II, 477.
Vlaicu, walachischer Flint 192. 196.

262 f. 269 f.
Vlasca, Bezirk II, 386.
Vodita, Kloster 279 and Anm. 1.
Vogorides, Nikolaus, Kaimakam II,

307. 312.
- Stephan, Kaimakam II, 246f.
Voinescu II., Major II, 268. 277.
Vrance a, Landschaft 165; II, 411.
Vulcan, Familie II, 224.

Wackerbarth, politischer Agent
Sachsens II, 128f.

Wallonen II, 108.
Warn a, Schlacht 271. 320. 339. 353.
W ei f s enb ur g i.SiebenbUrgen, Gyula-

Fehervar, Alba-Julia 76. 128. 130.
199. 211f. 244; II , 100. 105.
210. 213. 336.

- lateinischer Bischof 145; s. auch
SiebenbUrgen: lateinische Bischofe.

- rumanisches Kloster in II, 102.
Widdin, Stadt 5. 69. 78. 82. 136.

142. 144. 180. 269f. 291; II, 346.
358 390.

- Zaren von 144. 254.
- im Besitze des walachischenFiirsten

Laico 272f.
- ungarischer Banat von 270.
- Metropolit von 276.
Wien 257; II, 31. 37. 114. 125. 129.

132f. 288. 302. 340. 370. 457.
- Institut Pazmany II, 224.
- Konferenz II, 303.
- Kaleschen 11, 204.
Wincz, Schlofs 129 Anm. 4.

Wisniewiecki, Dimitri, Kosaken-
ffihrer 393.

Wissegrad, Stadt 265.
Wi t o 1 d, Herzog von Litauen 288. 307.
Wlachen 16.
- Aufruhre 94.
- Taktik 95.
- Fiffirer 91.
- Berivoi 95.
- Nicolitil 94.
Wolf, Dr. Andreas, Schrifteteller 2.

Zagora, Landschaft 97.
Zaleszczyk, Ortschaft II, 284.
Zalic, Offizier II, 288.
Zalmoxes, Prophet der Dakar 15.
Zamoyski, polnischer Kanzler

93. 97. 99. 106. 108.
Zante, Insel II, 51.
Zapolya, Johann, Konig von TJngarn

371f. 374f. 377f. 380f. 383; II,
30.

- Johann Sigmund, Furst von Sieben-
biirgen 383. 387; II, 30. 48. 101.

Zborowski, Martin, polnischer Edel-
mann 393.

- Samuel II, 32.
eltuchin, General II, 251.

Z en gg , Stadt 152.
Zenta, Schlacht II, 128.
Zerne§tI, Dorf If, 115.
- Schlacht 231.
Zigoun er 220. 222. 232. 234 Anm. 1.

2411. 278. 334. 397; II, 6. 96.
151. 164. 166. 173. 238. 293. 344.
395. 417. 465.

Zigeunertaxe II, 151f.
Zimnicea, Ortschaft II, 356.
Zipserland 391; II, 31.
Zlatn a , Ortschaft 238; II, 218f. 296.

416.
2olkiewski, Hetman II, 111.

II,
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II. Sachregister.
[Hier eind such die zitierten

Aberglaube 224.
Ackerbau 149f. 2061.; II, 398f.
- Terminologie fiir 215f.
- Schule II, 401.
Adilmav 235f.; II, 25.
Adans la haraciti II, 145.
Adoption 94. 203. 205.
Aga, Bojare mit militlirischen Befug-

nissen, spiter Po lizeimeister II, 44f.
Agalaren des ttirkischen Sends, Hof-

beamte II, 40.
Agrarische Richtung II, 429.
Aj n t o rinti, dem franzosischen aides

entsprechend, Steuer II, 80. 82. 167.
Akademie s. Schulen.
- rumanische II, 3381. 477.

ai ll (= cortege) II, 40.
Aldimav s. adilmay.
A 1 e 91, Kategorie von Steuerpflichtigen

in der osterreichischen Walachei
II, 153.

Anlei h en der rumanischen Fiirsten
bei Konstantinopolitanern II, 39.
46f. 78. 148.

- der Tiirken an die rumanischen
Fiirsten II, 80.

- des rumanischen Staates II, 374.
376 -378. 4281.

Argat1 in scuteali, Steuerpflich-
tige, die ihre Steuern an einen be-
giinstigten Bojaren und nicht an
den Fiskus bezahlen II, 162; s.
auch scutelnia

Armee, rumanische II, 3431. 351
464. 469; s. auch Miliz.

Arunca bani1 = das Geld zurtick-
werfen", das Kaufgeld fir ein Gut
zuriickzubezahlen 203. 236.

Arz, tirkisch, Eingabe II, 197.
Arzte 363.
A ve ziminte, Einrichtungen II, 89.

ruminiechen Worte eingereihtj.

Aspern, Miinze; ilaneoc , tirkisch:
aktsche II, 76-79. 150.

Asociatia, literarische Gesellschaft
in Siebenbtirgen II, 301 1.; s. such
Siebenbtirgen, rumanische Kultur.

Audienz des rumanischen Fiirsten
beim Sultan II, 40-42.

AurarI,Zigeuner, Goldsucher II, 415.
Au s f uhr , Verbot der, vor 1829 II, 179.
- polnische, nach der Moldau 301.
- Summe der rumanischen, in den

letzten Jabren II, 430.
A uto ritit, Begriff der hochsten, bei

den Rumiinen 240 f.

Bair am pee chkesch , Geschenke an
den ttirkischen Hof und tiirkische
Hof beamte gelegentlich des Bairam-
festes II, 78f. 147. 154.

BilaurI, Drachen in den Yolks-
marehen 226.

Geschenk von Honig
und Wachs an den tatarischen Khan
II, 8.

Balta, sumpfige Gegend des rumani-
schen Landes 154.

Ban, Beamter im Konigreich Ungarn,
Markgraf 1351. und 135 Anm. 3.
263.

- in Siebenbiirgen 141. 145; s. auch
Severin.

Ban!, Miinze, urspriinglich die des
ungarischen Bans in Severin 221.
253; II, 76. 398.

Banken, Staate- II, 374.
Basme, rumanische Mirehen 2291.
BitinvI, mit Stocken bewaffnete

politische Agenten, II, 465.
BlitrInI de movie, Gtiteranteil des

Ahnherrn, der bis spit nicht ein-
geteilt wird 199f.
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Bit trinT de sat , Altesten des Dorfes
236; II, 181.

Banc rn , Stellung in der Moldau des
15. Jahrhunderts 333f.

- freie und unfreie in der Walachei des
16. und 17. Jahrh. II, 6f. 841.

Bauern, Reform des Konstantin Mauro-
kordatos II, 162 f.

- Arbeitstage II, 163-166. 187. 193.
- -frage im 19. Jahrhundert II, 270.

293f. 309f. 322 f. 350. 374f. 377 f.
390. 396. 400 f. 408. 434 f. 464.
4681. 472.

Beamtenklasse, jetzige II, 465f.
Beciurl, Keller, als Gefangnisse ge-

braucht II, 27.
Beg, urspriinglich Furst, turkischer

Befehlshaber; such auf die ruralini-
schen Fursten angewandt, passim.

B e gogli , tiirkisch, Sohn des Begs II,
39.

Beili c, Haus, wo die Turken bewirtet
waren, und zwar auf Staatskosten
II, 148.

Bergwerke II, 268. 415f. 473.
- Vorschlag des Russen Trandafilov

II, 268.
Bergwerksgesetz Carp II, 415 f.

Beschli en , moldo - walachische Sol-
daten turkischer Nation oder tur-
kische Soldaten , die polizeiliche
Dienste in der Moldau und Wa-
lachei verrichteten II, 45. 182.

Bevolkerung der Moldau in den
erston Zeiten 292f.

Bevolkerungszustande, heutige
II, 380 1.

Bezmen, Tale, die fiir die Erbauung
eines Muses dem Besitzer des
Bodens zukam II, 167f.

Bibel, rumanische, von 1688 II, 1181.
Bibliotheken II, 138. 262.
Biciului , a, den Wert in Naturalien

berechnen 257.

Bienenzucht II, 3961.
Bier 159.
Bilciti, ungarisch: bucsu, Jahrmarkt

221; II, 459.
B i r , Kopfsteuer bohufs Aufbringung des

Kharadsch II, 81 f. 86. 89. 149 f.
153. 157.

de Zara, gemeine Kopfsteue; II, 82.
138.

B i r , preo1esc, slujitoresc, spezieller fiir
die Miliz und die Priester II, 82.

Birarl, Sammler des bir 256; II, 67.
81. 84.

Birni c1, Einwohner, die den bir be-
zahlen II, 81.

Bir gag, Geldstrafe 236.
Blumengiirten 219.
Bocitoare, bei Begrabnissen bezahlte

Kiageweibor 207.
B oj are n, Ursprung und Warden in

der Walachei 253.
- ba§-Bojaren, grofste Bojaren, spater

ein Ehrenname II, 246.
- al doilea, zweiteu Ranges II, 20.
- walachische Bojarenhauser der alten

Zeit 3671.
- spiitere II, 89 f.
- Vergleich zwischen moldauischen u.

walachischen Bojaren des 15. Jahr-
hunderts 327.

- Vorfall der rumiinischen Bojaren
1721.

- Gehalter der im Amt stehenden
Bojaren des 18. Jahrh. II, 140.

- in Siebenbiirgen im 18. Jahrhundert
238.

B ojarenklasse, heutigor Zustand
II, 469.

Boieresc, Arbeitstage des Bauern
fiir den Bojaren II, 309.

BordeiA, unterirdische Wohnung 219.
B or § , sauere Suppe 219.
Branntwein II, 171. 398.
- -fabriken II, 249. 422.

-
II,
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Bresle,Korporationen der Handwerker,
aberbesondersbevorrechtigteSteuer-
pflichtige, die nach ihrem Gewerbo
oder ihrer fremden Nationalitat
gruppiert werden II, 70. 149. 153.
158.

Buchdruckereien and Buch-
handlungen II, 422f.

B u tn a r I, Bottiger 172.
Buzdugan, Kriegskeule, die als Be-

nennungszeichen der Fiirsten ge-
braucht wird 226 ; II, 25. 42.

Cabani l, a, Ehrenkleid der rumani-
schen Fiirsten II, 8. 19. 28. 42 f.

C ci u 1 , Lammfellmiitze 332; II, 28.
Maras', Reitertruppe II, 5. 54. 351.
Cale, calator, , Weg, Reisender 216f.
Calindaria, Kalender 224.
C alp a c, ungarischer Hut II, 28.
C man grit , Steuer auf die Sehenken

II, 151.
C a mara, Schatz des Fiirsten, Kammer

II, 159.
CamarasI de Ocna, Verwalter der

Salzkammer 164.
Canones II, 62. 118.
Capete, Kapital 221.
Capitan T, Hauptleute 167. 330; II,

220.
Care domnes t I, furstliche Karren

II, 74.
Carta domnes tI , fdrstliche Briefe

II, 25.
Car tI, Akten, Urkunden 203. 236.
Catane, europaisch exerzierte Soldaten

II, 195.
Ceausl, Unteroffiziere II, 113.
Cererl, Steller II, 82.
CetasI, Unteroffiziero II, 113.
Cetate, Festung 198.
C et e , Kriegsbanden 152.
Cheltuiala teril, Stever far die

Landesausgaben II, 188.

Chile, Naturalienlieferungen, die nach
chile (Gewicht) berechnet werden
II, 81.

Christen in Dakien 43. 223 f.
Christiana, d. h. Katholiken in

Siebenbiirgen 149.
Chroni ken der Moldau 396f.
Cable, Naturallieferungen in Kiibeln

gerechnet 255 ; II, 80 f.
Camp, Feld 218.
Cin t a, a, Bingen, spielen 233.
Cio col, urspriinglich Steuersammler,

dann Parvenus 222 ; II, 157. 246.
249.

Cioho d grit, Steuer der SchusterII, 38.
Circiumft, Schenke 232.
Cisla, Verteilung der Steuer unter

die Dorf bewohner II, 81. 86. 89.
Cale, tiirkische Ansiedolungen behufs

Viehzucht II, 180.
Clac a, Arbeit, dio der Bauer dem

Bojaren schuldig ist 333; II, 153.
Cliucer, Hofbeamter, dem die Ver-

sorgung des Hofes mit Lebens-
mitteln anvertraut wird 253.

Cojoc, Lederjaeke 257. 332.
Colinde, Volkaweisen, die am 1.Januar

gesungen werden 207.
Comis, Hofbeamter, dem die Stallungen

anvertraut wind 253.
Comise I, dem vorigen untergeord-

noter Beamter II, 113.
C om ites in Siebenburgen, Greben 141.

210-212. 266.
in der Walachei, Schultheifsen 168.

Con ace, Orte , in welchen ein Rei-
sender Rast halt II, 148.

Condottieri 52.
Conversion en von Staatspapieren

II, 376. 429.
ConvorbirI literare", Zeitschrift

II, 339. 475.
Co s u r 1, Karren der Tataren II, 12.
Cr lei un, Weihnachten 222f.
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CraiA, Konig 240.
Cremene, SHE% 220.
Cre§tin, Christ 222.
Ctitor1, Griinder oder Wohltater einer

Stiftung II, 28.
Cacti, Ehronhut der Fursten, nach der

Miitze, die von den Janitscharen
getragen wird II, 27-29. 41-43.

Cumprira, a, kaufen 221.
Cunita, Steuer auf das Vieh fremder

Handler II, 160.
Cupt or, Backofen 220. 230.
Curama, aufserordentliche Steuer, zu

der jeder Bewohner beitragt II,
80. 82.

Curte, Hofstelle 218.
- Residenz des Bojaren II, 399. 439.
- Residenz des Fursten 293.
CurtenI, Soldaten, die bestandig am

Hofe bleiben 331. 348. 354; II, 20.
Carte marunta, untere Schichten

derselben II, 19.
Catia Ali le lo r, Gnadenbrichsell,193.
Cyrillische Schrift bei den Ru-

manen 153.

D aj d e, jade Steuer aufser der Kopf-
stoner II, 82. 188.

D Kr I, Steuern 293.
Dascall, Kirchendiener oder Lehrer

II, 120.
Datorie, Staatsschuld II, 80.
Datul oilor, Schafzehnte 245.
De a zecea, Zehnte II, 87.
D efterdar, Schatzmeister der Trirken

II, 42.
Degetele, a pune, die Finger setzen,

d. h. die Unterschrift durch den
Abdruck des in Tinte eingetauchten
Fingers ersetzen 236.

Delnita, Anteil an dem Felde II, 84.
Departements, alteste Form der

rumanischen Ministerien and Ge-
richtshofen II, 193. 248.

Descalecatoare, descalecat, de-
scensus bzw. Griindung des Staa-
tes 255.

Descintece, Incantations 227f.
Deserteure II, 192.
Des e Una, Zehnten von den Schweinen

und Bienen 293; II, 87. 134. 150f.
160 f.

Desfaceri, Zauberkiinste 228.
Designation des Fiirsten II, 18.
Dequgubina, Geldstrafe itirunmora-

lisches Betragen 294; II, 87.
Deciugubinari, Sammler der ge-

nannten Geldstrafe 294.
Diaci, Schreiber, Staatsschreiber 163.

169. 278; II, 116.
Dijm A, Zehnten 245. 293.; II, 400.
Dijmarit, Zehnten, der dem Staate

von jedem Produkte des Acker-
banes bezahlt wird II, 157.

Distrikto 246.
Divination 227f.
Diwan, Rat, Versammlung; Diwan-

ad-hoc II, 298. 3061.
DobindA, Zinsen 221.
Doina, Volksweise 232f.
Domanen des Staates II, 375. 427.
- der Krone II, 427. 470.
Domn, Fiirst, Oberherr 2401. 250.
D omnite, Richter des Fiirsten II, 48.
Dor, Sehnsucht 233.
Dorfbanken II, 338. 377. 392. 4041.

409. 444f.
Dorfgewerbe 219 Anm. 1.
Dorfgriindung 217.
Dorfhandel 2201.
Dorfleben 198f.
- heutiges II, 435f.
Dorfnamen 112f.
Dorfnachbarn 203.
Dorfe, Seelenleben im 221f.
- Fremde im 204.
Dorobant1 (drabanti) , Trabanten

II, 113.
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Dor obanti, Gendarmen in der Zeit
des Organisch. Reglements II, 437.

Dragoman, Dolmetscher 161.
Dreggtor, Beamter II, 81. 87.
Drucke, erste rumanische II, 101.
- rumanische, des 17. Jahrhunderts

II, 56f. 62f. 116f.
- des 18. Jahrhunderts II, 176. 234f.
- griechische, in der Moldau II, 63.

68.
Dr ucker: Coresi s. Coresi; Macarie

398.
Drum, Weg 216.
Drungarien 77.
Dschalepen, Fleischhandler II, 58.

81.
Dukaten II, 138. 150.

E delleute, rumanische, im Sieben-
biirgen des 14. Jahrhunderts 260.

Eideshelfer 237.
Einsetzung der Fiirsten in der ate-

ren Zeit II, 17 f.
- nach 1774 II, 189.
Eisenbahnen II, 323. 351f. 355.

364. 374. 421. 426 f. 428.
Eisengiefsereien II, 431.
Emigration der uuzufriedenen Bo-

jaren nach Siebenbiirg. II, 67. 161.
- der Bauern II, 88.
Enzyklopiidie, rumanische II, 476.
Erbschaftsrecht der Ruminen

235 f.
- der Fiirsten 330.
Erdol II, 417f.

Fabrikate II, 169.
F a b rik e n i. allgemein. II, 421f. 430f.
Falken II, 79.
Fkmeaia, fur Familie gebraucht 201.
Farmece, Zauberkiinste 228.
Fasten 222.
Feciori, de bir, Diener der Steuer-

sammler II, 67.

Feldmark 202.
Feriie, Garantie 236.
Feudaldienste inSiebenbiirgen314f.
- in den Fkrstentiimern II, 164.
Finanzen II, 332.
Fintinti, Brunnen 217.
Fischerei 167. 184. 192f. 195. 197.

364; II, 397f.
Fischzahne II, 47.
FlkcAT, Dorfjungen 232.

Benennungen nach ihnen
156 f.

Frail de truce, Adoptivbriider 204f.
FratI de mosie, Feldgenossen 202.
Fuhrleute 180; II, 169. 464.
Fumkrit, Haussteuer II, 150. 167.

Greaigea, Priisent an die Tiirken
146.

Gefliigelkultur II, 396. 398.
G ei s el n der Fkrsten an Bonstantinopel

308; II, 23. 38. 41f.
Geld, rumanisches II, 333.398 Anm. 3.
Geldstrafen 255f.
Gemiisegarten 219; II, 407f.
Gendarmen II, 251. 277.
Gerichtswesen, Reform des Kon-

stantin Maurokordatos II, 161.
Gersto II, 406.
Geschworene im Dorfe 247.
Gesetzbiicher II, 193. 237f. 323.

439.
Gespane 243.
Getreide 255; II, 258; s. auch

Weizen.
- Ausfuhr 189; II, 405.
- Lieferungen II, 146f.

Riltsel 229.
Glasfabriken II, 420. 431f.
G 1 oa b , Geldstrafe 245. 255f.; II, 87.

Sammler derselben 294.
Goldbergwerke 17. 37. 129f.; II,

416.
Gospodari, Hauswirte 218.

Fines°,

II,

Gicitori,

Globnic1,
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G o sting, Zehnten von den Schafen
in der Moldau II, 6. 87. 134.
150f.; II, 160.

Gottesmanner 168.
Grads, slavische 198f.
Grap Zeichen der Wiirde eines Bans

von Craiova 335.
Groben, siebenbiirgische 129. 212.
Grenzfeststellung nach rumani-

scher Art 215.
- gegen die tiirkische Raja II, 6f.

146.
Gr en zw achte r in Siebenbiirgen 215.
Gri n a r I, Karrenftihrer far des Korn

II, 461.
Groschen (groqite) 236. 294.

Hafer II, 406.
Haiduci, halbpolitische Rauberban-

den 233f.; II, 241. 412.
Hai duck e n, ungarische 386; II, 53.

62. 110f. 114.
- bulgarische und serbische II,

28.
Han delsfreiheit der Farstentiimer

II, 259.
- -konventionen und Vertrage II, 334.

341. 354. 407. 415. 422f. 432.
- -strafsen dor Moldau 294. 301f.
- der Walachei 158. 258.
Han dschare, krumme tiirkische Sabel

II, 75.
Har amb as ch en , bosnische Wlachen-

fahrer 152.
Hasn a, tiirkischer Schatz II, 71.
Hatman, Fiihrer der moldauischen

Truppen 328; II, 14.
Hausban und -einrichtung 216.

219f.; II, 438.
Haute, rohe, Ausfuhr 189.
He il ig enn amen in derVolkssprache

223 f.
Heir a ten, Volksgebrauche 221.
Hinrichtungen II, 26f.

Hi ns a rI, moldauische Soldaten II,
34; s. auch Husaren.

Hirtenleben der Rumanen 74.117f.
2061. ; II, 394f.

Hitlean und hitlenie, auch hic-
lean und hiclenie, Landesverrat
216; II, 26. 85.

Holteit, unverheirateter Steuer-
pflichtiger II, 159.

Holzindustrie in Rumanien II,
414f. 431.

Ho spites in Ungarn 150.
Ho tar, Dorfgrenze 202.
Ho t n og1, ungarisch hadnagy, Haupt-

leute 330.
HrisovolitI, Steuerpflichtige, die

durch einen hrisov, Chrysobullon
der Fiirsten, eine Begiinstigung er-
halten haben II, 160.

Husaren 331. 348.

Jagden II, 43.
Jahrmarkte 221.286. 301;11, 169.

459.
Jali-Aga, tatarischer Befehlshaber

der Meereskiiste II, 14.
Janitscharen II, 27-29. 75. 79f.

91. 95. 180.
- als Fiirstengarde 381. 391.
Iarmaroc, Jahrmarkt 221; II, 459.
I a t a c, Schlafzimmer II, 42.
Ico an a, Heiligenbild 220.
Jed ek ds chi, Hofbeamte des Sultans

II, 43.
I el e, base, iibernatiirliche Wesen 227.
Ilia, Stoner 293.
Imbraca, a, o icoana = ein Heiligen-

bild mit Gold oder Silber ein-
kleiden 220.

Im bro h or , tiirkischer Stallmeister
II, 41.

Imitatio Christi II, 117.
imp rtr at, Name des Kaisers bei den

Rumanen 240f.

a,

                     



Register. 521

Industrie II, 325. 370. 421f. 425.
430f. 433.

infratire, Verbriiderung 205.
Insulae in Siebenbtirgen 157. 186.
Jobagiones 129 1. 210-212. 247.
- castrorum 211.
Jobagyen 3131. 334; II, 87f. 218f.
- Aufstand von 1438 334.
Joe, Tanz 232.
Joculatores in Ungarn 75 Anm. 3.
JoimirI, polnische Soldaten II, 131.
Jold, allgemeine Verpilichtung dem

Fiirsten Pferde zu geben 293.
I ql ic, Kopfbedeckung d. Bojaren 11,174.
Ispravnic, Prafekt 165; II, 158 his

160. 170. 181.
- in der osterreich. Walachei II, 158.
Itari, Beinkleider des Bauern 154.
Jude, Richter oder Knez, Austiber

der Gerechtigkeit in einem ganzen
Distrikt 222. 245f. 333; II, 85.
judecie = sein Amt.

- in der Moldau 293.
JudetI, Bargermeister in der Walachei

167.
Judet, Gebiet eines jude, spater

Distrikt 157. 246. 335; II, 67.
158.

Juk, Last eines Pferdes, das Aspern
tragt II, 77.

Jupaneasa, Dame II, 173.
JupanI, Geschworene der Stadt Mon -

castro = Cetatea-Alba 191.
Jupin, Ehrentitel der Bojaren II, 55.
JuratI, Geschworene des Dorfes 247;

II, 437. 440.
Jura,tor I, Eideshelfer 237.
Iuzba 0, Offiziere II, 113.

Kadien,, tiirkische Richter II, 6.
Kase II, 395.
K ah v e ne h , Kaffeehauser II, 91.
Kaimakame der Fiirsteu, d. h. Stell-

vertreter II, 41.

Kalender 224f.; II, 230.
Kammern II, 467 Anm. 1.
Kan zlei, Einrichtung der ftirstliehen

walachischen 252.
Kapudan-Pascha, ttirkischer Ad-

miral II, 190.
Kapudschi-baschi, oberster Ma-

nor des Sultans II, 24.
Kapukehajas, Agenten dor Ftiraten

in Konstantinopel 366; II, 142f.
Karren II, 147.
- fiir den fiirstlichen Dienst 293.
Kehaja, Stellvertreter der tiirkischen

Beamten II, 40.
Keramische Fabrik II, 431.
Kerzen II, 171. 422. 431.
Kharadsch, Tribut 151. 359. 366.

385; II, 7. 74 f. 94. 1451. 182.
188. 198. 251. 333.

in der Walachei 329.
- in der Moldau 324. 348.
- lipsa, Mangel an dem II, 154.
- der ttirkischen Raja, Steuer 11,141.
Kindistunden, Abendzeit II, 41.
Kirche, walachische 251 1. 274 f.
- rumanische (jetzige) II, 326. 374.
- katholisehe in Rumanien IL 374. 463.
Kleiderindustrie II, 407. 432.
Klerus, fiskale Stellung des II, 161.
- moldauischer II, 138.
- im 19 Jahrhundort II, 438-441.

444. 468.
Kloster in beiden Fiirstontiimern

335f.; II, 397.
Kloster in der Walachei 277f.
- in der Moldau 295.
- dedizierto: inchinate II, 60. 68f.

247. 315. 318f
- als Besitzer von Giitern II, 163.

333. 402.
- Holz- 251. 275.
Knezen 132. 152f. 212. 241f. 2451.

260. 266f.; s. jude.
- loan, Fareq 246.

-
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Kohlengruben und Kohlenein-
fuhr II, 416. 421.

Kolonialwaren II, 171.
Konservative II, 350. 369. 373.

375f. 473.
Kreuzfahrer 125. 191.
Kreuzzugspltine 261. 264. 2701.339.
K fib el 257.

tura§1, freie Bauern II, 153. 166.
Lautarl, Musikanten 232.

bauerliches Bett, das die
Zimmerwande rings umgibt 220.

LazurT, Rodungen 151.
Legatura s. lege.
Lege, Gesetz, Gerichtsentscheidung

223. 234f. 237.
Lehrerklasse (heutige) II. 463f.
Lei, Miinze, Taler Ii, 157. 159. 163f.
- neue II, 398 Anm. 3.
L e p ad a ,a = seinen Anteil am Gemein-

gute wegwerfen" 203. 236.
Le tin, Katholik 191. 222.
Liberals Partei II, 334. 341. 350.

352f. 369.
404. 429.

371.
445.

373. 376.
468. 472f.

378f.

Lieder, historische Yolks- 230 f.
Liga, Kultur der Rumanen II, 370.
Lingua vulgare 92.
Literatur, Anfange der rumanischen

401.
Liturgie, rumanische II, 138.
Linde, fiskale Einheit II, 81. 159.

252.
Livadh, Obstgarten 218.
Locur1 = Felder 150.
Logofat, 20yoNzlic 253.
Lucru, de mina, Handarbeit 228.
Lutherischer Katechismus 402.

Maciuci, Kriegskeulen 331.
Marchen 229f.
Magistri im Marmaros 268.
- in Siebenbiirgen 145. 226f.

Mahala, Vorstadt II, 4641.
Maestru, Meister 219 Anm. 1.
Maestru, Zauberer 226.
Mais, tlirkischer Weizen II, 150. 375.

404. 4081.
Maj Ara, Steller ad die Fischer II,

83.
Mamaliga, Maispolenta 219; H, 170.

395. 410.
MarginaqI, freie Bauern in der Wa-

lachei II, 153. 158.
Margine de mosie, Rand eines

Bauerngutes 202.
Marktflecken II, 387. 4581.
Mash, Tisch 220.
Mazilen, Nachkommen von Bojaren,

die selbst nicht Bojaren sind
114. 149. 1591. 1871.; II, 130.
141. 409.

Mazul, tiirkisch = abgesetzt II, 38.
walachische freie Bauern

II, 89. 153.
Menzilur1, Poststationen II, 148.
Mecteri, Meister 219 Anm. 1.
Miere §i ceara, Honig und Wachs,

Lieferung an die Tiirken II, 150.
Mile, Gnadengaben an Kloster II, 159.
Militarische Organisation der

Farstentiimer II, 199.
- der Walachei im 14. Jahrhundert

260.
- der Moldau 295. 323. 3301.
- des Organischen Reglements II, 252.
Militarisches Kontingent inder

tiirkischen Armee II, 28f. 172.
Miliz II, 258. 273. 276f. 288f.
Mincatoril, unerlaubte Steuern II,

82.
Mir, Dorforganisation der Russen 205.
Mitregentschaft II, 18.
Moden des Abendlandes II, 232.
Moine, Felder in den Gebirgsland-

schaften 150; II, 411.
MojicI, gemeine Lento II, 161.

MegiavI,

Levi%1,
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Monate, Namen der 225.
Mor grit,Zehntenauf d.MahlenlI,152.
Mosafirl, Gaste II, 148.
Movie, Erbgut 200f.; II, 89. 153.
- stearpg = ohne Bewohner II, 87.
- Vaterland 238; II, 2.
Mosnen1, Nachfolger des moq, Ahn-

herrn, und Besitzer der mogie
333; II, 85.

Mortenire, Erbschaft 203f.
Mucarer, Present an die Tarken, bei

Gelegenheit der Erneuerung der
Farstenwarde II, 145-147.

Mahlon II, 422. 431. 433.
Miinzen 258f.; II, 73.
- des Mittelalters 257.
- moldauische 268. 294.
- polnische 301.
- tiirkische im Oltlande II, 157.
- Wechsel der 180.
Muhzur-Aga, Hauptmann der Janit-

scharengardedesGrofswesiersI1,42.
Muncele (muzcele), Hagellandschaft

165.

Nachbarn des rumanischen Volkes
239. 250.

Nahrungsmittelindustrie II,
432.

Nap itz t1, unerlaubte Steuem II, 82.86.
Nationalbank II, 272.
Nation ale , militia.. Partei II, 107f.
Naturalienlieferungen II, 80f.

182. 188f. 198. 203. 251.
Naturalwirtschaft 256f. 294.
NazdravanI, fabelhafte Wesen, die

die Zukunft vorauswissen 226.
Nazir, tiirkischer Oberaufseher 193;

II, 6.
Nede1, Jahrmarkte 221. 314.
Negot und negustor, Handel und

Kaufmann 220.
Nemez1, Edelleute 316.
Nevol, driickende Steuern II, 82.

Nevolnicl, Kategorie von Stoner-
pffichtigen in der osterreichischen
Walachei II, 153.

Nume, bir pe, Steuer auf den Namen,
Kopfsteuer II, 86.

ObiceiulpgmintuluI,Landessitte
in Rechtsstreitigkeiten 234.

Obqtesc aqezamint,Gesetz11,163.
Obstgarten 218f.; H, 411. 425.
Ochsen II, 70. 169.
- moldauische 323; 395 f.
- -karren 218.
Ocina, erbliches Gut 201. 209; II,

25. 85.
0 col, Ifmgebung einer Stadt 177. 336.
Odes Land, von dem Schenkungen an

Bojaren und Kloster gemacht war-
den 214f. 293. 329. 333.

Ohabg, ohabnicg (moeie), vollstan-
diger, mit Immunitat verbundener
Besitz eines Gutes 201.

Oierit, Schafzehnten II, 183. 153.
156f. 160.

Oka, Gewicht II, 417.
Olaken, tiirkische Boten II, 83.
Om Imp gr Mese , kaiserlich tarki-

scher Beamter II, 26.
Op a e t, bauerliches Beleuchtungsmittel

220.
Orgt}eni, Burger 168.
Orindari, Pechter der Schenken II,

169 f.
Ort, Mfinze 159 Anm. 2.
Ospete, festliche Schmause 230.

Pachtsystem, jetziges, der Gator
II, 400f.

Pechter, turkische II, 180.
Padurari, Rumanen sus dem Wald-

gebiete 154 f.
Paharnic, Mundschenk 178. 253.
Pah arnicei, kleine Beamte, dem

vorigen unterstellt II, 113.
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Paiken, Pagen II, 43.
Pandur1, oltenische Gendarmen

241.
Papierfabriken II, 431. 433.
Papuci, Schuhe II, 173.
Para, tiirldsche Miinze II, 160.
Parparit, Steller 259.
Parteiwirtschaft II, 458f. 464f.
PartI de movie, Anteil am Dorf-

besitze 202.
Partitio agrorum 49.
Pastillen II, 173.
Pastors, Pastoren, calvinische, der

siebenbUrger Rumanen II, 211.
Patentsteuer II, 253. 425.
Pecetluita, besiegelter Schein II,

149.
Pellagra II, 375. 406.
Pelze II, 44. 47. 78f.; 147. 171.
Pe rp e ri , Miinze 259; II, 76f.
P er s o ne n n am e n in Siebenbiirgen

211.
Peschkesch, Present II, 78f.
Pferde II, 79.
- -diebe II, 6.
Picala, Verldirperung des naiven und

derben Witzes 229.
Pircal a bI, Burghauptleute 178. 328.
- Dorfvorsteher II, 158. 181. 435.
Pirgarl, geschworene Burger 175.
Pita, intr'o, in einem Brote mit dem

Vater twin, d. h. keine eigenen
Steuern bezahlen 204.

Pivnicer1, Kellermeister 179.
Pivnitit, Keller 219.
Plaiav1, Wachter der Bergabhange

II, 241.
PlaiurI, Bergabhange II, 243.
PloscarI, Offiziere der flirstlichen

Tafel 328.
Plug, Plugari, Pflug und Acker-

bauer 207.
P lut a v I,Prahmenfiihrer auf d. Flussen

172.

Plute, aus Holzstammen verfertigte-
Prahmen II, 414 f.

Poclon, Geschenk an den Bischof
152.

- Geschenk an den Fiirsten, bei Her-
beibringung der Bestatigungafahne,
steag II, 82.

Podghiazuri, Einfalle der rauben-
den polnischen Truppen II, 130.

Podvod, Pflicht, die fiirstlichen Trans-
porte zu besorgen 256. 293.

Po gon, Landmafs II, 400.
Pogonitrit, Steuer auf den pogom

der Weinkultur II, 150f. 159f.
Pomelnice, Verzeichnis der Grander

und Wohltater einer Kirche, eines-
Klosters 398.

Pomet, Obstgarten 218.
Ponturl, Gesetze, die nach Punkten

geordnet Bind II, 164.
Popa, Priester 275; II, 211.
Pop or , Einheit fiir die Weinsteuer 255:
Porn n el, Ordnungen, d. h. Stener-

ordnungen II, 82.
PosadI, Schenke, Wirtshaus 293.
Post II, 325. 427. 438 Anm. 2.
Postelnic, Hofbeamter, der das-

Zeremonial und die Beziehungen
zum Auslande besorgt 253; II, 67.

Postelnicel, kleiner Beamte, dem
vorigen unterstellt II, 113.

Povevtl, Marchen 229f.
ente an die Ttirken II, 24. 39.

78f.; II, 148.
Pr a t e n de nt en der rumanischen

Fiirstentiimer II, 191. 34f.
Pravila, geschriebenes Gesetz

62.
Pr ibeg en, politische Fliichtlinge 262.

386.
Priester, Dorf- II, 87; s. Klerus,

Kirche.
Prip as, Taxe fur verirrtes Vieh 293.
Pri pavan, Eintreiber derselben 294..
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Trisacarit, Zehnte der prisac1,
Garten mit Bienenkorben II, 87.
152.

Trispa, Erdsitz, der das bauerliche
Haus rund umgibt 220.

Pristalde, siebenbargische Beamte
211. 214.

Priveghia, Totenwacht 228.
Protopopen, Erzpriester 175.
Pung1, Beutel, Einheit fir the Geld-

rechnung II, 145.

Quarantanen II, 251. 258.

Radikale Partei II, 471f.
Ratsel 229.
Rajas, Gebiete, die von den Tiirken

unmittelbar verwaltet werden 113.
194. 357. 369. 381; II, 3f. 179f.

Raps II, 405f.
Rasura, Zuschlag der Steuer fir die

Bezahlung der Agenten II, 160.
Rat, fflrstlicher II, 43.
Razas1, freie Bauern der Moldau

333f.; II, 34. 85. 89. 169.
Recht, rumanisches 234f.
Reglement Organique der Far-

stentfimer II, 206. 250 f. 262. 265.
267f. 277 1. 420. 437f.

Reisen der Ruminen im Abendlande
II, 236. 264.

Re ka, tiirkisch, Bericht an den Sultan
II, 40.

Renegaten II, 180.
Richterliche Ordnung, jetzige

II, 438.
Roggen II, 406.
Res!, walachische Soldaten aus dem

freien Bauernstande 331; II, 5.
90. 113.

Rubel, Miinze 294. 301.
Riiben, rote II, 406 f.
Rumini, unfreie Bauern der Walachei

11, 85f. 153. 157f. 165.

Rumptoare, rupta, Vertrag eines
Steuerpflichtigen mit dem Schatze
II, 82. 151.

Runcurl, Rodungen 151.
Ruptele Vistieriel, Steuerpflich-

tige, welche die rumptoare ge-
schlossen haben II, 158. 160. 169.

Ruptele Camarii, ebensolche, the
mit dem Privatschatze des Ftiraten
einen Vertrag geschlossen haben
II, 160. 188.

Rusumaturl, Einkiinfte des Privat-
schatzes II, 253.

S abie, Sabel 331.
Saidschien, tiirkische Viehhandler

II, 49. 81.
SalahorI, gemeine Handarbeiter bei

Bauten usw. II, 172. 175.
S alas e, de Tigani, Zigeunersitze, Zi-

geunerfamilien 278.
SalzundSalzausfuhrII,365.417f.
Sams, Quote der Kopfsteuer II, 83.

154. 193.
Sandschak, Belehnungsfahne des

Sultans II, 24.
- Pascha, durch eine solche Fahne

benannt II, 37.
Sanitatsmafaregeln157;11,442f.
S a p un grit, Stoner auf die Seife II, 83.
S rt, rarit, Steuer auf das Salz II, 83.
Sat, Dorf 194.
- vatra satulul, Umfang der Woh-

nungen des Dories 202.
Scaun, Stuhl 220.
- Scauneni, Gerichtsstuhl u. Richter

236.
Schafe II, 394f.
Schafzehnten 941.151.245; s. such

oierit, gostina.
Schenken 293; II, 1691.
Schuhfabriken II, 432.
Schulen, zu Trel-Ierarch1 in Jassy

II, 63. 116. 120.
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Schulen, griechische II, 205. 231.
- griechische, zu Bukarest II, 65. 176.

193. 237.
- griechische, zu Jassy II, 63. 138

bis 140. 176. 193.
- slavische II, 138.
- lateinische 231.
- rumanische II, 138. 205. 231.
- josephinische, in Siebenbiirgen

225.
- Nationalschule Lazars zu Bukarest

II, 238f. 261.
- der schonen Kiinste zu Jassy II,

262.
- Academia Mihaileana zu Jassy II,

260. 262.
- franzasisches Kollegium zu Bukarest

II, 260.
- jetzige II, 326. 375. 404. 416. 439f.

467 f. 477.
Schweineherden 210; II, 395f.
Scudi, Miinze II, 77.
ScutelnicI, Steuerpflichtige, die an

einen
nicht

Bojaren oder ein Kloster,
an den Staat ihre Stoner

entrichten II, 162. 193.
Seidenproduktion II, 397.
Seifenfabriken II, 422. 431.
Seim eni, Soldner der Walachei

113.
Septemberjahr II, 67.
Serasker, turkischer Generalissimus,

passim.
SerhaturI, Gebiete der tiirkischen

Raja II, 148.
ezlitorl, bauerliche festliche Zu-

sammenkiinfte des Abends 228.
§ferturI, Viertel der Kopfsteuer

149f. 160. 162f. 166f. 188.
- doppelte II, 167.
Sills te, Umfang der Dorfkulturen am

Rande des Dorfes 202. 208.
Sineturi, Schuldscheine II, 148.
Sk emn Ag a s si, tiirkischer Beamter,

der den Fursten in seinen Sitz
einsetzt II, 43. 146.

Si A) oziI, neugegriindete Dorfer, deren
Einwohner steuerfrei waren 294.
330. 336.

Sluger, Hofbeamter II, 241.
SlujitorI, Soldaten und Hofdiener,

die eine spezielle Steuer entrichte-
ten 194; II, 113. 153. 158 und
Aim. 3.

Snoave, Anekdoten 228.
§oldanI, Tatarensultane in der Mol-

dau 292.
01 t u z, Schultheifs, Stadtrichter 167.

Sozialisten II, 439. 465. 457f.
Spahien, tiirkische Inhaber einea

Ritterlehens II, 7. 91. 388f.
Spatar, arra&decoc, Hofbeamter 253.
Spataria Mica, das kleine Zimmer

des Spataramtes am fiirstlichen
Hofe II, 20.

Spezereiwaren 191. 257. 302.
Spiritusbrennereien II, 430.
Spitaler II, 175. 402. 460.
Sprachlehrer II, 232.
Staatskreditanstalten II, 400.

402. 427 f.
Staatsmonopole II, 422. 426f.
Staatschuld, rumanische II, 374f.

4281.; s. Anleihen.
Staatsvertrage II, 71.
- angebliche , mit den Tdrken

76.
Stadte, Wiedererwachen der II,

168.
- ihre Stellung im Reglement Orga-

nique II, 253.
- Steuem II, 83.
S tareti, Klosteralteste 251.
S tar oatI, Verwalter der Grenzgebiete

172.
Statutul, organisches Gesetz Cuzas

II, 324 f.
Steinbriiche II, 417.

II,

II,

8
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Steuern II, 144f.
- jetzige II, 326. 423 f.
- aufserordentliche II, 82.
- Eintreibung II, 67. 435.
- -sammler 256; II, 439.
Sti 1p1 de hotar, Grenzpfeiler 11,4.
Stolnic, Hofbeamter, dem die Fiirsten-

tafel anvertraut wird 253.
Stradg, Strafes 217.
Strafgelder 294.
Strafsen 216f.; I1,424f. 438 Anm. 2.
Stratornic, General in der Walachei

253.
Sucman, kurzer Mantel des moldaui-

schen Bauern 332.
Su HO, Lanzen 331.
Sulgiil, Taxe auf das geschlachtete

Vieh 293.
Sultaninen, Munze II, 76.
Supgr gri, ungesetzliche Steuer II, 82.
Supplex libellus, der siebenbiirgi-

schen Rumanen II, 221f.
Surguciil, Aigrette II, 19.

Tabak II, 422. 426.
Tablabae a, Paradepferd der Fursten

II, 42.
Tab ul ch ana, tiirkische Musik II, 41.
Tanze, eglueati, hora 232.
Tai n, tagliche Pension fiir die Unter-

haltung eines Gastee der Turken
II, 38.

Talhyz, tiirkiecher Bericht II, 40.
T ar a-Rom an easc 6, als allgemeiner

Begriff 238f.
Tara im Sinne der Tara-Romgneascg

154f.
Taring, Acker 208.
Telegraphen II, 325; s. Post.
T e ran, Bewohner der Tara-Romgneascg,

dann Bauer 154f.; II, 165.
Terragium 210. 314.
Testament, feierliche Anordnung der

Fiirsten II, 165.

Theater II, 237. 444.
TigIngrit s. Zigeuner.
Tinut, Bezirk 158. 244. 336; II, 67.
Tirg, Marktflecken 175; II, 459.
Tirgo yeti, Bewohner des tirg 165.
Tirgul fetelor, Versammlung, in

der die Heiraten beechloseen werden
221.

Titel der ersten moldauischen Fdr-
sten 288.

- der walachischen Rirsten 251.
Toponymie 105f.
Topaz, Kriegskeule II, 42.
Tracht der Fiirsten II, 26f.
- der Bauern II, 477f.
Tribut der Moldau an Polen 311.

323.
Tschatyren, tiirkische Hellebardiere

II, 40.
Tschausch, tiirkischer Hofdiener II,

40.
Tuche, die in den Furstentiimern ver-

kauft werden 302.
Tuchfabrik II, 140. 420. 431.
Tuchscherer 174.
Tug, asiatisches , speziell tiirkischee

militarisches Zeichen mit dem Halb-
monde and einem Pferdeschwanze
auf einer Stange 93 Anm. 2; II,
41.

Tuicg, Pflaumenalkohol 219; II, 411.
425.

Turtg, Brot 314.

Udvornici in Siebenburgen 213.
Ugh 1 , ungarische Dukaten 294; H, 75.
Ulitg, ulicioarg, Strafes, kleine Strafse

218.
171 u ci, Umzaunung 218.
Umzaunung 218.
Union der Fiirstentiimer II, 256. 263.

309 f.
Un tore chrift durch Fingerzeichen

236.
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Ur e ad ni ci, furstliche Verwalter 294; I

II, 81.
Uric , Schenkung and Schenkungs-

urkunde 201. 209.

Zehnten vom Vieh II, 83.
150-152. 159 f. 167.

VitdrKrit, Zehnten vom Wein: vadr6
II, 151.

Vaduri, Furten 133. 301.
Vale, Bach 217.
V litaff , Bezirks- oder Stadtverwalter,

Beaufsichtiger, Stellvertreter 176.
187. 336; II, 87.

- militarische Fiihrer II, 113.
- de plait, Hauptleute der Grenz-

wiichter II 241 f.
V6tAmani, Dorfvorsteher in der Mol-

dau 293. 333; II, 81.
VittiteT, Schutzleute im Dorfe

439.
VecinT, unfreie Bauern der Moldau

333; II, 85. 89. 164. 166.
Venit, Einklinfte der Bojaren

87.
Verbannungsorte der Fursten

39.
Verkehrsmittel II, 326. 351.
Versicherungsgesellschaften

II, 428.
Verstiimmelung der Kronpraten-

denten II, 133.
Verwaltung, jetzige II, 326. 442

u. Anm. 1. 446 f.
Vidic, Gebiet 158.
Viehzucht 162; II, 368. 399. 422.
Viji, bon, libernatiirliche Wesen 227.
Vin6riciil, Weinsteuer 255; II, 83.

150. 153. 159.
Vinde, a, verkaufen 221.
Vioara, Geige 232.
Vis tierie und Vistiernic, Vistier,

Schatz und Schatzmeister 253; II,
67. 159.

Vitez Tapfere", rumanische Sol-
daten der ungarischen Konige und
moldauischen Fiirsten 283. 297.
331. 353.

VlIdici, Bischofe 275.
Voinici, moldauische Soldaten 332.
Volt, Vogt, Stadtrichter 175.
Volksfeste 207. 222f.
Volksliteratur 228f.; II, 265.
V o rn ic, Major downs der rumanischen

Fursten 253.
Bezirksvorsteher in der osterreichi-

schen Walachei II, 158.
Vorstadter, ihre Rolle II, 464f.
V ri£j1, Zauberkiinste 228.

Wachs 293.
Wilder 210; II, 395. 400. 413f.
Wahlgesetze II, 323. 374. 465.
Walid e h, S ultanin, Mutter des Sultans

II, 40.
Weideplatze II, 395f. 400. 413.
Wein 167.
- Malvasier II, 70.
Weingarten und Weingartner

177. 180. 293; II, 411f.
Weintaxe 255; II, 425.
Weizen II, 352. 398f. 405f. 423.
Wochentage und Gottheiten

225 f.
Wojwoden 152f. 214f.
- in Siebenbargen 241 f.
Wolle II, 395. 399.
Wucherer II, 179.

Zadruga, bauerliche Gemeinschaft
bei den Serben 205.

Zaherea, Proviant II, 147.
Z apis , Vertrag zwischen Privaten 203.

236; II, 25.
Zaplaz, Umzilimung durch Bretter

218.

V carit,

II,

II,

-
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Zehnten 245. 255. 293. 3141. 346;
II, 6. 83. 87. 150f. 153. 158f.
163-165. 179. 252.

Zeitschriften, erste II, 260f. 265f.
269.

- heutige II, 327. 337. 339. 443.
470f. 477.

Zeitungen II, 232. 260. 282. 284.
287f. 327. 340. 350. 352f. 370.
393. 441. 456. 460. 466 Anm. 1.
471.

- heutige II, 460-462. 466 Anm.1.
467.

Zementfabrik II, 431.
Zi, Gerichtstermin 236.
Ziegel 160.
Zigarrenfabrik II, 420.

Z ine , Gottheiten des Volksaberglaubens
226 f.

Zloten, Z1oCI, goldene Mdnze, spliter
Gulden II, 154. 165.

Z m e 1, tibematiirliche Wesen der Yolks-
marchen 226.

Zone 187. 190. 195f. 255. 257f.
301f.; II, 83. 171. 325. 426.

- tiirkische II, 47.
- moldauische 163 f.
- Zollkrieg mit Osterreich II, 370.

405. 432f.
Zollner II, 58f.
Zuckerfabriken II, 407f. 431.

433.
Ziindholzerfabriken II, 422.
Zunftwesen II, 464.

III. Verzeichnis der Fiirsten.
A. Fihltentum Walachei (Tara-RomaneascI).

Seneslav 1247-12..
Ianco Tihomir (Tocomerius) 12..

bis ca. 1330.
Basarab L, Sohn des vorigen, 1330

bis ca. 1340.
NikolausAlexander,Sohn desvori-

gen, ca. 1340 bis 16. November
1364.

Vladislav oder Laico, Sohn des
vorigen 1364 bis ca. 1380.

Radu I., Sohn des vorigen ... 138 ...
Dan I., Sohn des vorigen, ...-1386.
Mircea I., der Alte, der Grofse: eel

Mare, cel Bdtrin, Bruder des vori-
gen, 1386 bis 31. Januar 1418.

Vlad I. 1394-1395.
Michael I., Sohn Mirceas, 1418 bis

1420.

Dan II., Bruder des vorigen, 1420 bis
Juni 1431.

Rada II., der Kahle (slavisch: Praz-
naglava, wahrscheinlich rumanisch
Plesal genannt), Bruder des vorigen,
1422-1427.

Basarab II., Laiotg, Sohn Dans
Juni 1431.

Alexander L, als Bojare Aldo genannt,
Sohn Mirceas, 1431-1435.

Vlad II. , Dracul (Draculea), der Teufel,
Bruder des vorigen, 1435 bis De-
zember 1446.

D an III. oder D an ci ul, Sohn Dans
1446-1447.

Vladislay IL, Sohn Dans II. oder
eines Pratendenten desselb.Namens,
1447 bis Friihling 1456.

IL,

II.,
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VI a d III., Tepeq, der Pallier, Sohn
Vlads II., Friibling 1456 bis No-
vember 1462.

Radu HI., cel Frumos, der Schone,
Bruder des vorigen 1462 bis An-
fang 1474.

Basar a b II., Laiotii, 1473 bis No-
vember 1477 (t 1480).

B a s ar ab III., cel Thar, der Junge;
cel Mic, der Kleine, slavisch:
maap,, oder Tepelq, der kleine
Pfahler, wahrecheinl. Sohn d. vori-
gen, 1477-1482.

Mircea IL, Sohn Vlads II., 1481.
VI a d IV., CalugArul, der Winch, Sohn

Vlads II., 1482-1495.
Radu IV., cel Mare, der Grofse, Sohn

des vorigen 1495 bis Marz 1508.
Mihnea L, eel RAU, der Bose, Sohn

Vlads III., 1508-1510 (t 1510).
Vlad V. oder Vladut, der kleine

Vlad, Sohn Vlads IV., 1510 bis
23. Januar 1512.

B ernearab IV., Neagoe, Sohn Ban-
rabs III., 1512 bis September 1521.

Te o do s ie, Sohn des vorigen, 1521.
V lad VI., Dragomir, 1521.
Radu V., BAdica, Sohn Radus IV.,

1521 bis Januar 1524.
Radii VI., de la Afumat1 (vom Dorfe

Afumat1), 1521 bis 4. Januar 1529.
Vladisl a v III., Sohn Vladislays IL (?),

1523 bis Dezember 1525.
Moise, Sohn Vladislays III., 1529 bis

August 1530.
Vlad VII. , Innecatul, der Ertrunkene,

Sohn Vlads V., 1530 bis Septem-
ber 1532.

Vlad VIII. , VintilA, Sohn Radus IV.,
1532 bis Sommer 1535.

Radu VII. , Paisie , Sohn Radus IV.,
Sommer 1535 bis Miirz 1545.

Mir ce a III. , Ciobanul, der Hirte, Sohn
Radus des Grofsen, Marz 1545 bis
Februar 1553.

Peter I. oder PAtrascu cel Bun,
der Gute, Sohn des Radu Paisie,
Februar 1553 bis Dezember 1557.

Mir ce a III. , Ciobanul, zum zweiten
Male, Januar 1558 bis Sept. 1559.

Peter II. , §chiopul, der Labme, Sohn
Mirceas III., September 1559 bis
Juni 1568.

Alexander II., Sohn des Mircea, des
Sohnes Mihnea des Bogen, Juni
1568 bis 25. Juli 1577.

Vin WI, Sohn des PAtra§cu, Mai
1574 (vier Tago).

Mihnea II., Turcitul, der zum Islam
Bekehrte, der Renegate, Sohn Ale-
xanders II.. 25. Juli 1577 his Juli
1583 1).

Peter Cer eel, der Ohrringtrliger,
Sohn des Piltrawn, Juli 1583 bis
April 1585.

Mihn e a IL , zum zweitenmale, April
1585 bis Februar 1591.

Ili e, Sohn des Alexander Liipu§neanu,
besetzt nicht den Thron, Marz 1591.

Radu , Sohn Mirceas III., nimmt den
Thron nicht in Besitz, Marz 1591.

Stephan Surdul, der Taube, Sohn
des moldauischen Fiirsten Ioan cel
Cumplit (s. Moldan), Mai 1591 bis
Juni 1592.

Alexander cel RAU, der Bose, Sohn
des moldauischen FOrsten Bogdan
LApupeanu (s. Moldau), Juni 1592
bis September 1593.

Michael I. Viteazul, der Tapfere,

1) Die Zeitangaben sind seit der Einftihrung des Gregorianischen 'Calendars,
obwohl dieser von den Ruminen nicht angenoynmen worden ist, auf denselben
umgerechnet.
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Sohn PKtraecus, September 1593
bis 19. August 1601.

Nikolaus II., PAtraqcu, Sohn Michaels,
ale Stellvertreter seines Paters, der
in Siebenbiirgen residiert, Novem-
ber 1599 big September 1600.

Simeon Movill, Bruder des mol-
dauischen Fiirsten Jeremias (s.
Moldau), von den Polen gegen
Michael eingeftihrt, vom Lando
selbst nur teilweiso anerkannt,
Oktober 1600 bis Juni 1601; Juli
1601 bis August 1602.

Radu §erb an, (lurch seine Mutter
ein Urenkel des Neagoe Basarab,
August 1602 bis Dezember 1610;
Juni bis September 1611.

Radu Mihnea, Sohn Mihneas
September 1601 bis Marz 1602;
Marz bis Juni 1611; September
1611 bis August 1616.

Gabriel Movila, Sohn Simeons,
wird von der Pforte nicht be-
statigt, August 1616.

Alexander Math Sohn des Hie,
September 1616 bis Juni 1618.

Gabriel Movila, Juli 1618 bis August
1620.

Rada Mihnea, zum zweiten Male,
August 1620 bis August 1623.

Alexander Coconul, der Knabe,
Sohn Radu Mihneas, August 1623
bis November 1627.

Alexander Inas, zumzweitenMale,
November 1627 bis Herbst 1629.

Leon, Sohn des moldauischen Ftirsten
Stephan II., Tomsa (s. Moldau),
Herbst 1629 bis Juli 1632.

Radu, Sohn des Alexander Bias, kann
seinen Thron nicht besetzen, Juli
bis November 1632.

Mate I , aus dem basarabischen Ge-
schlechte , Juli 1632 bis 19. April
1654.

Konstantin Basarab oderCIrnul,
der mit verattimmelter Naee, Sohn
Radu erbans, April 1654 bis Mitrz
1658.

Mihnea III. oder Michael Radn,
Sohn Radu Mihneas, Marz 1658
bis Dezember 1659.

Ghica oder Georg Ghica, kommt
aus der Moldau, Dezember 1659
bis September 1660.

Gregor oder Grigormicu, Sohn
des Ghica, September 1660 big
Dezember 1664.

Radu Leon, Sohn Leone, Dezember
1664 bis Marz 1669.

A nto niu s aus dem Dorfe Popeqti, oder
Popescu, Min 1669 bis Miirz 1672.

Gregor Ghica, zum zweiten Male,
Marz 1672 bis November-Dezember
1674.

D u c a, aus der Moldau , November-
Dezember 1674 bis Dezember 1678.

§erban Kantakuzino, durch seine
Mutter Elina Enkel des Rada
§erban, Dezember 1678 bis 9. No-
vember 1688.

Konstantin Brincoveanu, durch
seine Mutter Stanca Neffe des vori-
gen, 9. Novbr. 1688 bis Apri11714.

Stephan Kantakuzino, durch
seinen Pater Konstantin Neffe des
§erban Kantakuzino, April 1714
bis Dezember 1715.

NikolausMaurokordatos,Mavro-
cordat; durch seine Mutter Sultana,
Tochter der Kassandra, Enkel des
Alexander Bias, Dezember 1715')
bis 14. November 1716.

1) Die Zeitangaben sind von nun an diejenigen der E r n en nun g der
Ftirsten, wenn sich der Tag genau angeben Mist.

                     



532 Register.

Johann Maurokordatos, Bruder
des vorigen, 2. Dezember 1716 bis
23. Februar 1719.

Nikolaus Maurokordatos, zum
zweiten Male, 2. Marz 1719 bis
3. September 1730.

KonstantinMaurokordatos,Sohn
des vorigen, September bis Oktober
1730.

Michael RacovitI, durch seine
Mutter, eine Tochter des Thomas
Kantakuzinos, Verwandte der wa-
lachischen Fiirsten aus dieser Fa-
milie, Oktober 1730 bis 24. Oktober
1731.

KonstantinManrokordatos, zum
zweiten Male, 24. Oktober 1731
bis 16. April 1733.

Gregor II. Ghica, durch seinen Vater
Matthiius Enkel Gregors I. Ghica,
16. April 1733 bis 27. November
1735.

Konstantin Maurokordatos, zum
dritten Male, 27. November 1735
bis September 1741.

Michael Racovita,, zum zweiten
Male, September 1741 bis Juli
1744.

Konstantin Maurokordatos, zum
vierten Male, Juli 1744 bis April
1748.

Gregor II. Ghica, zum zweiten Male,
April 1748 bis 6. September 1752.

Matthius Ghica, Sohn des vorigen,
September 1752 bis Juli 1753.

Konstantin Racovitg, Sohn des
Michael, Juli 1753 bis ca. 29. Fe-
bruar 1756.

Konstantin Maurokordatos, zum
fiinften Male, ca. 29. Februar 1756
bis 7. September 1758.

Scarlet G hi c a, Bruder desMatthaus,
7. September 1758 bis 11. Juni
1761.

Konstantin Maurokordatos, zum
sechsten Male, 11. Juni 1761 bis
Marz 1763.

Konstantin Racovitg, zum zwei-
ten Male, Marz 1763 bis 8. Februar
(28. Januar a. St.) 1764.

Stephan Racovitl, Bruder des
vorigen, Februar 1764 bis Septem-
ber 1765.

Scarlet Ghica, zum zweiten Male,
September 1765 bis 13. (2.) De-
zember 1766.

Alexander Ghica, Sohn des vori-
gen, 13. (2.) Dezember 1766 bis
28. Oktober 1768.

Gregor III. Alexander Ghica,
Neffe Gregors II. durch dessen
Bruder Alexander, 28. Oktober
1768 bis November 1769.

Emmanuel Giani-Rosetti, Mai
1770 bis Oktober 1771.

Russische Besetzung desFiirsten-
turns, November 1769 bis 10./21.
Juli 1774: Frieden von Kotscliiik-
Kainardschi.

AlexanderIpsilanti(lypselantes),
September 1774 bis Februar
1782.

Nikolaus Caragea (Karadscha),
Februar 1782 bis August 1783.

Michael Sutu (Suzzo), durch seine
Mutter ein Sprofsling der Mauro-
kordatos-Familie, August 1783 bis
April 1786.

Nikolaos Mavrogheni (Mauro-
genie), April 1786 his zu seinem
Tode, 19. Juni 1790.

Osterreichische Besetzung des
Eirstentums, 15. November 1789
bis 4. August 1791: Sischtower
Frieden.

Michael Sutu, zum zweiten Male,
Marz 1791 (ernannt) bis Januar
1793.
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Alexander Moruzi (Murusi), durch
seine Mutter eM Sprofsling der
Maurokordatosfamilie, Januar 1793
bis August 1796.

Alexander Ipsilanti, zum zweiten
Male, August 1796 bis Dezember
1797.

KonstantinHangerli(Handscherli),
Dezember 1797 bis zu seinem Tode,
1. Marz (18. Februar) 1799.

Alexander Moruzi, zum zweiten
Male, Marz 1799 bis Oktober 1801.

Michael Sutu, zum dritten Male,
Oktober 1801 bis Juni 1802.

Alexander Sutu, Sohn des Niko-
laus, Bruder Michaels, fiirstlicher
Stellvertreter in der W alachei, Furst
der Moldau, Juli bis 1. September
1802.

Konstantin Ipsilanti, Sohn Ale-
xanders , 1. September 1802 bis
August 1806.

Alexander Sutu zum zweiten Male,
August bis 13. Oktober 1806.

KonstantinIpsilanti zum zweiten
Male, nimmt aber den Thron nicht in
Besitz, Oktober bis November 1806.

Russische Besetzung des Fiirsten-
tunas, 25. Dezember 1806 bis 28.
Mai 1812: Bukarester Frieden.
'Cuter russischer Kontrolle , Ver-
waltung Ipsilantis, 27. Dezember
1806 bis 31. Mai 1807 ; 8. bis
28. August 1807. Verwaltung
des russischen Generals Prom-
rowski , August 1807 bis 1. Marz
1808. Verwaltung einer Kaima-
kamie, 1. Marz 1808 bis 18. Sep-
tember 1808. Verwaltung eines
Komitees von fiinf Mitgliedern,
18. September 1808 (seit Marz 1809
der russische General Engelhardt
Tizeprasident des Diwans) , bis
28. Mai 1812.

Jo hann Caragea, Verwandte des
Nikolaus Caragea, 8. September
1812 bis 12. Oktober 1818.

Alexander Su tu zum dritten Male,
16. November 1818 bis 18./19.
Januar 1821.

Scarlat Kallimaki, Sohn des mol-
dauischen Ftirsten Alexander Kalli-
maki ; besetzt semen Thron nicht,
Februar 1821 bie Juni 1821.

Verwaltung des Batiernfiihrers Tudor
Vladimirescu, 28. Marz 1821 bis
27. Mai 1821. (Zur scam Zeit
besetzen grieehische Aufstandische
Alexander Ipsilantis, eines Sohnes
des Konstantin, andere Teile des
Landes.)

TiirkischeBesetzungdesnirsten-
turns, 28. Mai 1821 bis 21. Juni1822.

Gregor IV. Ghica, Sohn des Bans
Demeter, der ein Bruder des vorigen
Ftirsten Gregor Alexander Ghica.
war, 21. Juni 1822 bis 12. Juli 1828.

Russische Besetzu ng des Pirsten-
turas, 12. Juli 1828 bis April 1834.
Und zwar: der russische General
PalM , President des Diwans, er-
nannt schon am 22. Februar 1828,
bis November 1829. General Paul
Kisselew, , President des Diwans,
November 1829 bis April 1834.

Alexander Ghica, Bruder Gregors,
April 1834 bis 7. Oktober 1842.

Georg B ib e s cu , erwahlter lebens-
langlicher Furst, 13. 1. Januar
1843 bis 25. Juni 1848.

Proviso ri ch Regierung, 26.Juni
bie 10. Juli 1848.

Kahn ak am i e, 10. bis 12. Juli 1848.
Pro visorischeRegierung,12.Juli

his 9. August 1848.
FiirstlicheStellvertretung(Bai-

makamie), 9. August bis 25. Sep-
tember 1848.
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K aim akam i e des Konstantin Banta-
kuzino, 26. September 1848 bis
Juni 1849.

Barbu §tirbeI, Bruder Georg Bi-
bescus, Fiirst fiir die Zeitdauer von
sieben Jahren, Juni 1849 bis 17./29.
Oktober 1853.

RussischeBesetzung desFiirsten-
tums, Diwanprasident General Bud-
berg, 17./29. Okt. 1853 bis 31. Juli
1854.

Barbu §tirb el, mit osterreichischer

Besetzung, 5. Oktober 1854 bis
25. Juni 1856.

K a im ak a m ie des Alexander Ghica,
gewesenen Fiirsten, 4. Juli bis
Oktober 1858.

Kaimakamie von drei Mitgliedern:
Than Mann, Emmanuel Brtleanu,
Ioan Filipescu, Oktober 1858 bis
5. Februar (24. Januar) 1859.

Er w Rhin ng Alexander Ioan Cuzas
als Furst der Walachei innerhalb
der vereinigten Fiirstentiimer,
5. Februar (24. Januar) 1859.

B. Fiirstentum Moldau (Tara Moldovel).
Dragoq, Wojwode im Namen des un-

garischen Konigs, gegen 1352 bis
1353.

Sas, Sohn desselben, gegen 1360.
Bogdan, erster selbstiindiger Fiirst,

1360 bis ca. 1364.
Late o, Sohn des vorigen, ca. 1364

bis ca. 1372.
JurijKoryatowicz,litauischerTeil-

ftirst, ca. 1372 bis Dezember
1377 1).

? Stephan I., Gemahl Margaretas oder
Muptas, der Schonen, einer Erbin
des erlosehenen bogdanischen Ge-
schlechtes, and seine Sane Peter
undStephan,miteinanderkiimpfend,
1377, 1378 bis 137..

Peter I., Sohn der Mqata, ca. 1378
bis ca. 1393.

Roman I., Bruder des vorigen, ca.
1393 bis ca. 1394.

Stephan I. (oder II.), Bruder des
vorigen, ca. 1394-1400.

Iuga, Sohn Romans I. 1399 bis 1400.

Alex ander I., Bruder des vorigen (zu-
erst in gemeinschaftlicher Regiernng
mit dem Bruder Bogdan), 1400 bis
Winter (1. Januar?) 1433 oder
vielmehr 1432.

Ili e oder Inas (Elias), Sohn des
vorigen, Winter 1433 (1432) bis
September 1434.

Stephan II., Bruder des vorigen,
Septbr. 1434 bis 27. August 1435.

Ilie mit Stephan II. als Koregent,
27. August 1435 bis 29. Mai
1443.

Stephan II. allein, 29. Mai 1443 bis
Juli 1447.

Roman II., Sohn des Ilie, Juli 1447
bis 2. Juli 1448.

Alexander H., Bruder Romans II.,
2. Juli 1448 bis August 1448.

Peter II., Bruder des Ilie, 1444 (als
Pratendent), dann August 1448
bis ... 1449.

Alexander II., ... 1449 bis Oktober
1449.

1) G. Pop ovicI, Anul de la Martie in Moldova in timpul luT Alexandru-
cel -Bun, Bukarest 1905, S. 14; On ciul, Datele cronicelor mold. asupra anilor
de Domnie al lui Alexandru-cel-Bun (Denkw. der rum. Ak.), Bukarest 1905.
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Bogdan II., Sohn Alexanders I.,
Oktober 1449 bis 16. Oktober
1451.

Peter , Aron, Bruder Bogdans,
16. Oktober 1451 bis April 1457.

Alexander II., gegen Peter Aron
kampfend, 16. Oktober 1451 bis
Friibling 1455.

Stephan III., der Grofse, Sohn Bog-
dans IL , April 1457 bis 2. Juli
1504.

Bogdan III., der Blinde (Orbul), Sohn
Stephan des Grofsen, 2. Juli 1504
bis 18. April 1517.

Stephan IV., der Junge (Sterdnita),
Sohn Bogdans, 18. April 1517 bis
14. Januar 1527.

Pet er IV., Rams, Sohn Stephens des
Grofsen, Januar 1527 bis 18. Sep-
tember 1538.

Stephan V., Liicustit (Heuschrecke),
Sohn Alexanders, des Sohnes
Stephens des Grofsen (aber Lricustd
selbst gibt sich fiir einen Sohn
Stephens des Grofsen aus), Septem-
ber 1538 bis Dezember 1540.

Alexander III., Cornea (nach seinem
Bojarennamen), Dezember 1540 bis
Februar 1541.

Peter 1V., Rarer, zum zweiten Male,
19. Februar 1541 bis Oktober
1546.

Hie oder Ilia§ II., Sohn Peter Bares,
Oktober 1546 bis Mai 1551.

Stephan VI., Bares, Bruder des
vorigen, Mai 1551 bis 1. Septem-
ber 1552.

Johann I., Joldea (Bach seinem Bo-
jarennamen), September 1552.

Alexander IV., Ldpusneanu, Sohn
Bogdans des Blinden, September
1552 bis 18. November 1561.

Johann II., Basilikos Heraklides, be-
kaunt unter dem Namen Despot,

18. November 1561 his 5. oder
6. November 1563.

Stephan VII., Tomsa (nach seinem
Bojarennamen), 8. oder 10. August
1563 bis 3ildrz 1564 (t Mai
1564).

Alexander IV., Ldpusneanu, zum
zweiten Male, Oktober 1564 bis
5. Mai 1568.

Bogdan IV., Sohn des Alexander Li-
pusneanu, 5. Mai 1568 bis Februar
1572.

Johann III., der Grausame (cel Cum-
plit) oder der Armenier (Armeanul),
Sohn Sterenitlis, Februar 1572 bis
Juni 1574.

Peter V., der Lahme (8chiopul), ehe-
maliger walachischer Furst, Juni
1574 bis 23. November 1577.

JohannIV.,Potcoavd(Hufeisenbrecher),
23. November bis Ende Dezember
1577.

Peter V., der Lahme, 1. Januar 1678
bis 21. November 1579.

Ian cu der Sachse (Basal), Sohn Peter
Rarer' , 21. November 1579 bis
August 1582 (t September).

Peter V. , der Lahme , zum zweiten
Male, August 1582 bis 29. August
1591.

Ar on der Tyrann (Tiranul), Sohn Ale-
xanders Ldpusneanu, September
1591 bis Juni 1592.

Alexander der Bose (cel RIM, Sohn
Bogdan Ldpusneanus, nimmt den
Thron nicht ein, Juni 1592.

Pet e r VI., der Kosake (Cazacul), Sohn
Alexander Ldpusneanus , August
bis 24. Oktober 1592.

Aron der Tyrann, zum zweiten Male,
Oktober 1592 bis 3. Mai 1595.

Stephan VIII., Rdzvan (nach seinem
Bojarennamen), 3. Mai 1595 bis
August 1595.
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Jeremias Movila (Moghila.),August
1595 bis 10. Juli 1606.

Simeon Movila, Bruder des vorigen,
10. Juli 1606 bis 24. September
1607.

Michael (MihAilas) Movila, Sohn des
vorigen, 24. September bis Oktober
1607; November bis 16. oder 19.
Dezember 1607.

Konstantin Movila, Sohn Jere -
mias', Oktober 1607; Dezember
1607 bis 20. November 1611 (-I- Juli

1612).
S tep h a nIX., Tomsa, Sohn StephansVH.

Temp., 20. November 1611 bis
22. November 1615.

Alexander V., Movila, Bruder Kon-
stantins, 22. November 1615 bis
2. August 1616.

Radu Mihnea, walachischer Fiirst,
August 1616 bis 4. Februar 1619.

Gaspar Gratiani, gewesener Her-
zog von Pares und Naxos, 4. Fe-
bruar 1619 bis Ende September
1620.

Alexander VI., Dias, ehemaliger
walachischerFiirst, September 1620
bis September 1621.

Stephan IX., Tomsa, zum zweiten
Male, September 1621 bis August
1623.

Radu Mihnea, zum zweiten Male,
August 1623 bis 23. Januar 1626.

MironBarnovschi(Barnowski)Mo-
v i l a, durch seine Mutter mit der
Familie MovilA verwandt, Januar
1626 bis Juli 1629.

Alexander VII., Coconul, Sohn Radus
und ehemaliger walachischer Furst
Juli 1629 bis 28. April 1630.

Moise Movila, Sohn Simeons, 28.
April 1630 bis November 1631.

Alexander VI., Ilia,, zum zweiten
Male,November1631bisApri11633.

Miron Barnovschi (Barnowski),
zum zweiten Male, April 1633 bis
2. Juli 1633.

Moise Movila, zum zweiten Male,
2. Juli 1633 bis April .634.

Basilius (Vasile) Lupu (nach seinem
Bojarennamen), April 1634, bis 13.
Apri11653 ; 8. Mai bis 16. Juli 1653.

Georg L, Stephan, 13. April bis
8. Mai 1653; 16. Juli 1653 bis
13. Marz 1658.

Georg IL, Ghica (nach seinem Bojaren-
namen ; sein Sohn Gregor ist ihm
beigegeben), 13. Marz 1658 bis
November 1659.

Konstantin Basarab, ehemaliger
walachischer Furst, Ende Novem-
ber bis 1. Dezember 1659; 31.
Januar bis Februar 1661.

Stephan X. (§teranita), Sohn des
Vasile Lupu, 1. Dezember 1659
bis 31. Januar 1661; Februar
bis 29. September 1661.

Eustratius (Eustratie, Istratie) Da-
bija, September 1661 bis 21. Sep-
tember 1665.

Georg III., Duca (nach seinem Bojaren-
namen), Sept. 1665 bis Mai 1666.

IliasAlexander,SohndesAlexander
Dias, Mai 1666 bis November 1668.

Georg III., Duca, zum zweiten Male,
Novemb. 1668 bis 16. August 1672.

Stephan XI. Petriceicu, 16. August
1672 bis Oktober 1673; Dezem-
ber 1673 bis Anfang 1674.

Demeter (Dimitrascu), Kantakuzinos,
November 1673; Anfang 1674 bis
September 1675.

Ant on ius (Antonie)R o set ti (Ruset),
September 1675 bis November
1678.

Georg III. , Duca, zum dritten Male,
November 1678 bis 4. Januar 1684
(25. Dezember 1683).
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Stephan XI., Petriceicu, zum zweiten
Male, 4. Januar 1684 (25. Dezem-
ber 1683) bis Marz 1684.

DemeterKantakuzinos, zum zwei-
ten Male, Marz 1684 bis 25. Juni
1685.

Konstantin Cantemir, 25. Juni
1685 bis 27. Marz 1693.

Demeter Cantemir, Sohn des vori-
gen, 29. Marz 1693 bis 18. April
1693.

K on s t a nti n D u c a, Sohn Georgs
Duca, Marz 1693 bis 18. Dezember
1695.

An ti oh (Antiochus) Cantemir, Bru-
der Demeters, 18. Dezember 1695
bis 14. September 1700.

Konstantin Duca, zum zweiten
Male, 14. September 1700 bis
26. Juni 1703.

Michael Racovita,4.0ktober 1703
bis 13. Februar 1705.

Antioh Cantemir, zum zweiten
Male, 13. Februar 1705 bis 31. Juli
1707.

Michael Racovita, zum zweiten
Male, 31. Juli 1707 bis 28. Okto-
ber 1709.

Nikolaus Maurokordatos (May-
rocordat), 6. November 1709 bis
November 1710.

Demeter Cantemir zum zweiten
Male, November 1710 bis Juni 1711.

K aim a k a m i e des Vornic Lupu, August
1711 (vierzig Tage).

Kaimakamie des Johann Maurokor-
datos, Bruder des Nikolaus, 7. Ok-
tober bis 19. November 1711.

Nikolaus Maurokordatos, zum
zweiten Male, 6. Oktober (Tag der
Ernennung) bis 5. Januar 1716
(25. Dezember 1715).

Michael Racovita, zum dritten
Male, 5. Januar 1716 bis Okt. 1726.

Gregor II. Matthaus Ghica, Ok-
tober 1726 bis 16. April 1733.

KonstantinMaurokordatos,Sohn
des Nikolaus, 16. April 1733 bis
27. November 1735.

Gregor II. Matthaus Ghica, zum
zweiten Male, 27. November 1735 -
bis 14. September 1739.

Russische Besetzung des Landes,
14. September bis Oktober 1739.

Gregor II. Matthaus Ghica, zum
dritten Male, Oktober 1739 bis
September 1741.

KonstantinMaurokordatos, zum
zweiten Male, September 1741 bis-
29. Juni 1743.

Johann Maurokordatos, Sohn
des Nikolaos, 29. Juni 1743 bis
Mai 1747.

Gregor II. Matthaus Ghica, zum
vierten Male, Mai 1747 bis April
1748.

Konstantin Maurokordatos, zum
dritten Male, April 1748 bis 31.
August 1749.

Konstantin Racovita, Sohn de&
Michael, 31. August 1749 bis ca.
3. Juli 1753.

Matthaus Ghica, Sohn Gregor
Matthaus', ca. 3. Juli 1753 bis ca.
29. Februar 1756.

KonstantinRacovita,zumzweiten
Male, ca. 29. Februar 1756 bis
14. Marz 1757.

Scarlat Ghica, Sohn Gregor Mat-
thaus', 14. Marz 1757 bis 7. August
1758.

Johann Theodor Kallimaki,
zuerst Calma.eul genannt (Kallimaki
wurdo im Lande Calimah aus-
gesprochen and auch geschrieben)
7. August 1758 bis 11. Juni 1761.

Gregor Kallimaki,Sohndesvorig.
11. Juni 1761 bis 29. Marz 1764.

DI,
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Gregor Alexander Ghica, Neffe
des Gregor Matthaus, 29. Marz
1764 bis 3. Februar (23. Januar)
1767.

Gregor Kallimaki, zum zweiten
Male, 3. Februar (23. Januar) 1767
bis 14. Juni 1769 (t 9. September
1769).

Konstantin Maurokordatos, zum
vierten Male, 29. Juni bis 23. No-
vember 1769.

Russische Besetzung des Landes,
7. Oktober 1769 bis 10121. Juli
1774: Frieden von Kiitschtik-Kai-
nardschi.

Gregor Alexander Ghica, zum
zweiten Male, September 1774 bis
10. Oktober 1777.

Konstantin Moruzi, Oktober1777
bis 8. Juni 1782.

Alexander Maurokordatos I.,
Sohn des Konstantin; genannt
Deli -bet (toiler Pirstl, 8. Juni
1782 bis 12. Januar 1785.

Alexander Maurokordatos U.,
Sohn des Johann and Enkel des
Nikolaos; Phiraris, Fltichtling,
12. Januar 1785 bis 14. Dezember
1786.

Alexanderlpsilanti (Hypeelantes),
Dezember 1786 bis 19. April 1788.

Emmanuel Giani-Rosetti, Mai
bis Oktober 1788.

Russische Besetzung des Landes,
Oktober 1788 bis 9. Januar 1792:
Jassyer Frieden; osterreichische
Besetzung der nordlichen Distrikte
jenseits des Sereth, 1787 bis
4. August 1791: Sischtower Frie-
den.

Alexander Moruzi, Marz 1792 bis
Januar 1793.

Michael Sutu (Suzzo), Januar 1793
bis 6. Mai 1795.

Alexander Kallimaki, Sohn des
Johann,6.Mail795bis8.Marz1799.

Konstantin Ipsilanti, Sohn des
Alexander, 8. Marz 1799 bis Juli
1801.

Alexander, Sohn Nikolaus Sutus,
Neffe Michaels, Juli 1801 bis ca.
4. Oktober 1802.

Alexander Moruzi, zum zweiten
Male, ca. 4. Oktober 1802 his
August 1806.

Skarlat Kallimaki, Sohn Alexan-
dere, August his 13. Oktober 1806.

AlexanderHangerli(Handscherli),
19. Mitrz bis 4. August 1807.

Skarlat Kallimaki, zum zweiten
Male; besetzt seinen Thron nicht,
4. August 1807 bis 13. Juni
1810.

Russische Besetzung des Landes,
29. November 1806 bis 28. Mai
1812.

Skarlat Kallimaki, zum dritten
Male, ca. 17. September 1812 bis
Juni 1819.

Michael, Sohn Gregor Sutus, Enkel
des ersten Michael, Juni 1819 bis
Marz 1821.

Griechische Regierung der Au&
stiindischen, Marz 1821.

Kaimakamie unter Vorsitz des Me-
tropoliten, Marz bis April 1821.

Kaimakamie des Stephan Vogoride
(Bogorides), ernannt im Februar
1821, an Stelle des such flir die
moldauische Regieruqg erkorenen
Skarlat Kallimaki, nimmt Residenz
in Jassy im Herbst 1821 bis
22. Juli 1822.

Ttirkische Besetzung des Landes,
Mai 1821 bis Juli 1822.

Johann Alexander (Ioan Sandu),
Sturdza, 21. Juni 1822 bis 5. Mai
1828.
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Russische Besetzung des Landes
bis 1834; s. Walachei.

Michael Sturdza, April 1834 bis
Juni 1849.

Gregor Alexander Ghica, Juni
1849 bis 26. September 1853.

RussischeBesetzung desFUrsten-
turns, 26. September 1853 bis
16. September 1854.

Gregor Alexander Ghica,14.0k-
tober 1854 bis 26. Juni 1856.

K aim akamie des Teodor Bal' and

dann des Nikolaus Vogoride (Bo-
gorides), Sohn Stephans, 26. Juni.
1856 bis Oktober 1858.

Kaimakamie von drei Mitgliedern:
Stefan Catargiu, Vasile Sturdza,
Anastase Panu, Oktober 1858 bis
17. (5.) Januar 1859.

Erwahlung Alexander loan
Cu z as als Furst der Moldau inner-
halb der vereinigten Fiirstenttimer,
17. (5.) Januar 1859.

C. Vereinigte Fiirstentiimer (Principatele-Unite), 'pater Rumanien
(Romgnia).

1. Furstentum.
AlexanderIoan I., Cuza,5.Februar

(24. Januar) 1859 bis 23. Februar
1866.

Carol I. von Hohenzollern-Sigmaringen,
20. April 1866.

2. Konigreich.
Carol I., 26. Marz 1881.

IV. Erklarungen beziiglich der Aussprache des
Rumanischeu.

Im allgemeinen entspricht the Aussprache der des Italienis ch en. Im
besonderen aber ist folgendes zu bemerken:

ist im Anlaut ein kurzes u;
I ist im Anlaut ein kurzes i, entsprechend dem i im italienischen lui.

ist ein dunkles a, wit. im Franzosischen e muet in carte oder
porte.

I ist ein noch dunklerer, gutturaler Vokal, wie e im Franzosischen qua.
wird wie sch gesprochen.

t wird wie tz gesprochen.
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Nachtrage und Berichtigungen.

Band I.
Seite 1, Zeile 7 von oben lies: Cantacuzino statt Contacuzino.

9: Die nenere Litoratur fiber das Denkmal von Adamklisei braucht
hier nicht erwahnt zu werden, da sich darin keine neuen Beweise
finden. Erst jiingst (1905) erschien in Jassy eine Abhandlung vom
dortigen Professor der Arcbaologie Teohari Antonescu: Le
trophee d'Adamclissi".

24: Die Arbeit von Stephane Gsell fiber die Regierung Domitians (in
der Bibliotheque de l'ecole francaise de Rome) war
mir nicht zuganglich.

79, Zeile 14 von oben lies: elften statt zehnten.
93, Anm. 2, Zeile 2 von oben lies: IX. statt 11.
105, Zeile 18 von oben lies: Noviodunum statt Novodunum.
142, Zeile 7 von oben lies: Bruder", d. h. Bruder in der Bedeutung

von Vetter.
144, Zeile 4 von oben lies: Sfentislav statt Sentislay.
149, Zeile 7 von oben lies: 18. Jahrhundert statt 15. Jahrhundert.
167, Zeile 6 von unten lies: Riul Tirgului statt Riul Doamnei.
171, Zeile 14-15 von oben lies: diente dem Kleinhandelsverkehr

der Marktflecken (Carbuneqti); er wurde auch
184, Anm. 1, Zeile 1 lies: Franzosische Ausgabe statt Ausg.

d'Avril und Zeile 6: XI. statt XIV.
225, Zeile 11 von unten lies: Mart statt Mart.
248 lies: Dritter Abschnitt statt Zweiter Abschnitt.
261, Zeile 8 von unten lies: Mutter statt Gemahlin.
276, Zeile 7 von unten lies: der unmittelbare Nachfolger des

Mannes statt derselbe Mann.
303, Zeile 12 von oben: Jetzt bin ich zu der Ansicht gelangt, date die

von den Tiirken besetzte Stadt nicht Sulina war, sondern Jeni-
Sale (Jeni-Sala) in de Mile der Seen Babadag und Razim; dort
liegen noch die Triimmer einer alten, roh gebauten Burg, die ich
selbst zu besichtigen Gelegenheit hatte.

310, Zeile 11 von oben lies: alt er en statt j tinge r en.
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Nachtrage und Berichtigungen. 541

Seite 324, Anm. 1, Zeile 1 lies: Alexandrel statt Aleaandrel.
329, Zeile 11 von oben lies: Der Deutsche Hermann nicht: Lucian

Hermann.
338, Zeile 19 von oben lies: vielleicht der Bruder.
347, Zeile 14 von oben: Vgl. mein a Indreptan si intregirT la istoria

Rominilor dupe acte descoperite in Arhive sksest1 I., Brasovul", in
den Denkmalern der Rumanischen Akademie, Bd. XXVII, sowie
Bogdan, Relatiile Tarii-Romanesti cu Brasovul" 1905, I, S. 330
bis 33L Die von mir friiher benutzte Abschrift der Rumanischen
Akademie war fehlerhaft. Der aus Sighisoara datierte Brief kann
nor von dem a 1 t en Basarab und nicht auch von dem jungen herriihren.

362, Zeile 4 von oben liefs: noch statt nach.
399, Zeile 11 von oben lies: Basarab IV. Neagoe statt Basarab

Neagoe.

Band II.
Seite 1 lies: Vierter Abschnitt statt Dritter Abschnitt.

8, Zeile 1 von unten lies: Dnjepr statt Dnjestr.
125, Zeile 15 von oben: und ist zu tilgen und durch ein Komma zu er-

setzen, denn Stefani selbst war Bischof von Nikopolis.
134, Zeile 6 von oben lies: Stephan statt Adam.
171, Zeile 12 von oben lies: Faibis statt Fibis.
213, Zeile 7 von unten ist zwischen Kirche" und Karlsburg" von"

einzuschieben.
301, Zeile 10 von oben lies: Juli statt Juni.
380: In der Bibliographie ist unter Nr. 2 als Erscheinungsjahr 1895 statt

1900 zu lesen. Ebenda miissen zur Statistik des Konigreichs
Rumanian die Arbeiten von L. Colescu: Recensamintul general
al populatiunii Romania" (Bukarest 1905), dann Population
de la Roumanie, resume demographique presents a la
IXe session de l'Institut international a Berlin",
1903, hinzugeffigt werden, ferner zur Industrie die 1904 veroffent-
lichte: Ancheta industrials din 1901 - 1902 ". angst
(1905) erschien in Bukarest eine wertvolle Broschiire fiber die
bessarabischen Rumanen: D. C. Moruzi, Basarabia si viitorul

Drnck von Friedrich Andreas Perthee, Aktiengesellschaft, Gotha.

01.

                     




