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t R E N A T E M O H L E N K A M T 

Im vorigen Kapitel ist darauf hingewiesen worden, wie problematisch es ist, 
die Siedlimgskonzentrationen jeweils mit angenommenen friihstaatlichen Gebilden 
des l O . / l l . Jh. gleichzusetzen und dann innerhaib des erfaBten Raumes eine Siedlung 
zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum zu deklarieren'. Betrachtet man das 11. 
bis 13. Jh. in den verschiedenen Z«itstufen, die aufgnmd von Veranderungen in der 
materiellen Kultur nahehegen, so ist die Versuchung, eine derartige Konstruktion zu 
wagen, einstweilen noch geringer, da der jeweilige Fundbestand noch so ausgesprochen 
sparlich ist^. Das Weiterbestehen relativer Dichtezonen legt allerdings die Vermutung 
nahe, daB es wenigstens in einer spateren Phase der genaimten Epoche eine Form 
iiberortlicher, eventuell an geographischen Besonderheiten orientierter territorial-
pohtischer Organisationen mit entsprechenden Herrschaftsmittelpunkten gegeben hat. 
Doch iiber das „Wie" dieser Lebensform, uber Alter und Dauer, Ausdehnung und Ge-
wicht dieser Herrschaftsbildungen kann man allenfalls Hypothesen aufstellen, theore-
tische Modelle anwenden oder Verhaltnisse in Nachbarregionen iibertragen. 

Nicht weniger regen die Phantasie der Interpreten die schriftlichen Quellen an, 
die wahrend dieses Zeitraumes erstmals eine romanisierte Bevolkerung osthch der 
Karpaten mit Namen nennen*. Die Aufgabe, zwischen diesen Belegstellen und den 
archaologischen Gegebenheiten eine Konkordanz herzustellen, ist durchaus reizvoU. 
Doch aus diesen nicht gerade zahlreichen Zeugnissen muB noch ein Teil ausgeson-
dert werden. Entweder haben jungere Untersuchungen ergeben, daB die genannten 

' F E D O R O V , C E B O T A R E N K O , Pamjatniki, 1974, S. 99. 
^ Indirekt laflt sich dieser Tktbestand auch an einem miiSgliickten Versuch §tefan Olteanus ablesen, die 

Etappen des Staatswerdungsprozesses nachzuzeichnen ( O L T E A N U , Etapele, 1977). Auf eine erste vom 
8.-10. Jh. reichende Phase folgt ein Abschnitt, der theoretisch das 11.-14. Jh. umfaBt (Ebenda, S.324), 
tatsachlich aber erst im 13. Jh. einsetzt (Ebenda, S. 326). Vgl. auch seinen Beitrag aus dem Jahre 1979, 
in dem er die erste Stufe in das 8.-11. Jh. legt ( O L T E A N U , Aruc/un, 1979) und dann einen nachsten 
Schritt offensichtlich erst im 13.-14. Jh. sieht {Ebenda, S. 307). 

3 Vgl. die Ubersichten bei SPINEI, InformaliUe, 1977, S. 1-6. D E R S . , Contribuiii, 1981, S. 94-98. 

Historia Urbana, torn IV, 1996, nr. 1-2, p.7-23. 
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Wlachen wohl doch nicht osthch der Karpaten zu lokaUsieren sein diirften'*, oder 
aber in dieser Zuordnung bestehen zumindestens so starke Zweifel, dafi man der 
Quellenstelle wohl keine Beweiskraft mehr zusprechen kaim*. Sofem die verbleiben-
den Wlachi-Nennungen sich wirkUch als verlaBUch erweisen, so liefem sie aber nicht 
einmal einen naheren Anhaltspunkt zur LokaUsierung, geschweige denn, daB sie etwas 
iiber eine eventuelle friihstaatUche Organisation aussagten*. 

Bei der Erorterung friiher regionaler Herrschaftsbildungen entzundeten sich da-
her die heftigsten Diskussionen nicht etwa an den Wlachi-Neimungen, sondem an 
einer Reihe anderer Namen, mit denen die Quellen eine ostlich der Karpaten le-
bende Bevolkerung bezeichnen. Enthalten sind sie in chronikalischen und urkimd-
lichen Zeugnissen russischer, ungarischer und papstlicher Herkunft, die Geschehnisse 
in der Spanne zwischen den vierziger Jahren des 12. Jh. und dem Einfall der Mon-
golen 1241 umfassen. Der Meinungsstreit kreist um die als BerladnUd, Brodnici und 
Bolochover (rum.: bohhoveni) bekannten Gruppen und die ihnen zugeschriebenen 
quasistaatUchen Formationen. Die Forschung hatte und hat dabei die Aufgabe zu 
untersuchen, ob die gleictilautenden Erwahnungen in den Quellen auch immer ein und 
denselben Verband meinen, was sich hinter den Namen ethnisch und wirtschaftlich-
sozial fiir eine Realitat verbirgt und wo die Trager dieser Namen zu lokaUsieren sind. 
Die Menge der dazu inzwischen vorliegenden Literatur und die Vielzahl der Mei-
nungen sind dabei umgekehrt proportional zu der Zahl der Belegstellen und ihrer 
Aussagekraff. 

*• Das Herrschaftsgebiet des im Nibelungenlied genannten ,Jierzoge Ramunc tizer Vldchen lant", der mit 
700 Mann zur Hochzeit Etzels und Kriemhilds erschien, hat man fruher ostlich und siidlich der 
Karpaten angesetzt, doch nunmehr vertritt man eine Lokalisierung in Siebenburgen ( A R M B R U S T E R , 

Nochmals, 1973). Weiterhin fur die Lage in der Moldau pladiert SPINEI, InformaliUe, 1977, S. 4-5. An 
anderer Stelle fuhrt er nur die verschiedenen Theorien auf, ohne sich fiir eine zu entscheiden (SPINEI, 

Contribuiii, 1981, S.%). 
Ob die in einer auf Gotland gefundenen runischen Grabinschrift vom Ende des 11. Jh. genannten 
„Blakumen" ostlich der Karpaten zu situieren sind, muB offenbleiben. Vgl. dazu SPINEI, Informaiiile, 
1977, S. 1-2. D E R S . , ContributU, 1981, S. 94-95. 

' Das trifft auf eine bei Niketas Choniates iiberlieferte Nachricht zu, wonach Andronikos Komnenos 
im Jahre 1164 aus dem Gef^gnis fliehen konnte und nach Haly5 zu entkommen versuchte, jedoch 
von den Wlachen gefangengenommen und an den byzantinischen Kaiser ausgeliefert wurde. Bisher 
konnte keine einheitliche Auffassung dariiber erzielt werden, ob sich dieser Zwischenfall in der Region 
der unteren Donau oder in der nordlichen Moldau abspielte. Vgl. dazu die Hinweise bei SPINEI, 

InformatUle, 1977, S.2-3. D E R S . , Contribiqii, 1981, S.95. Vgl. auch FHDR HI, S.251, Anm.20 u.21. 
Gegen eine Lokalisienmg in der Moldau zuletzt Q H O D A R U , Observaiii I, 1979, S. 169. 

' Das triSt auf die in der islandischen Eymundarsaga erwahnten „Bldlaimenn" zu, die nach dem Ibde 
Vladimirs des Heiligen (1015) einen TTu-onpratendenten gestiitzt haben sollen. Vgl. dazu SPINEI, 

InformatUle, 1977, S. 2.; D E R S . , ContributU, 1981, S. 94. 
' Im folgenden ist nicht angestrebt, ein voUstandiges Verzeichnis dieser Arbeiten zu bringen. Sie konnen 

leicht iiber die genannten neueren Beitrage ermittelt werden. 
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Berladnild 

Das ganz besondere Interesse gilt dabei den Berladnild, nicht zuletzt auch wohl 
deshalb, weil die philologisch-historischen Erorterungen eng verkniipft sind mit hand-
festen pohtischen Anspriichen, zu deren Rechtfertigung man sich auf die Verhaltnisse 
in der Vergangenheit beruft. Die Behauptung, das Fiirstentum Halyc habe sich im 
12. Jh. bis an die Gestade des Schwarzen Meeres erstreckt bzw. es habe seine Ober-
hoheit bis hierhin ausiiben konnen*, wird auch von emstzunehmender sowjetischer 
Seite nicht mehr vorgebracht'. Selbst wenn Versuche zur Ausdehnung des Fiirstentums 
Halyc nach Siiden tatsachlich gemacht worden sein sollten, so geht doch aus den Quel
len hervor, daB sie mit einem Scheitem endeten'". Verbreitet ist in der Sowjetunion 
heute die folgende These: unmittelbarer siidlicher Nachbar des Fiirstentums Halyc war 
das Fiirstentum Birlad, das sich im Osten bis an den Dnestr, im Westen bis zum Siret, 
im Siiden bis zur Donaumiindimg erstreckte und vor allem von einer ostslavischen 
Bevolkerung, den BerladnUd, besiedelt war, neben der walachische Gruppen einen 
gewissen Stellenwert hatten; in den Jahren 1144-1162 herrschte hier der Fiirst Ivan 
Rotislavic, der auch den Beinamen Berladnik trug, und er hatte seine Residenz in 
der Stadt Birlad am gleichnamigen FluB". Inwiefem wird diese Auffassung von den 
Quellen gestutzt >2? 

In den russischen Quellen erscheinen die Berladniki iiberhaupt nur zweimal. 
Im Jahre 1159 zahlten neben Kumanen 6000 Berladniki zu dem Aufgebot, mit dem 
Ivan Rotislavic von der Donau gen Halyc zog, um den dortigen Fiirsten Jaroslav 
Os'momysl' (1153-1187) zu stiirzen". Im folgenden Jahr griff en die Berladniki das 
russische Oles'e an der Dnepr-Miindung an und besetzten es; vor einer Abteilung, 
die der Kiever GroBfurst Rostislav I. Michail (1154-55, 1159-60/767) gegen sie aus-
schickte, entkamen sie bis zur Donau, wo sie dann aber doch noch geschlagen wur
den'''. Daraus ergeben sich die folgenden Schlusse. Da die Berladniki zum einen von 
jemandem engagiert wurden, der sich in einer Stadt an der Donau aufhielt, da sie 

8 Vgl. dazu die bei SPINEI, Zur Geschichte, 1977-78, S. 68, Anm. 11 u. 15 sowie D E M S . , Inceputurile, 1979, 

S.274, Anm.20 angefuhrten Beispiele. 
' Vgl. z.B. R A P P O P O R T , Voennoe zodiestvo, 1967, S.28. v. R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S.94. 

"> So hatte der Versuch Vladimir Monomachs (1116), seine ,posadniki" in die Donaustadte zu setzen, nur 
zur Folge, daB sich die Grenze der Kiever Rus' welter nach Norden verschob ( R U S A N O V A / T I M O S C U K , 

Podnestrov'e, 1981, S. 85). Positive Einschatzung des Quelleninhalts hingegen bei F E D O R O V , Itogi, 1965, 

S.29. 

Die Aussage des Igorlieds, wonach Jaroslav Os'momysl' (1153-1187) die Donau mit Tbren verriegelt 
und bis zur Donau hin Gericht gehalten habe, wird als poetischc Sentenz gesehen, die Skepsis 
herausfordere (STOKL, Galizien-Wolhynien, 1981, S. 498, Anm. 16). 

" Vgl. z.B. jtingst RusANOVA/TlMOSeuK, Podnestrov'e, 1981, S. 85-88. 

^ Alle in diesem Zusammenhang wichtigen Quellen wurden bereits von B O G D A N , Diploma, 1968 «1889», 

S. 133-135, 138-139 zusammengestellt und erortert. 

" PSRL 2, Sp.497 (Hypatius-Chronik); vgl. auch PSRL 7,» S.68 (Voskresenskaja letopis'), wo die 
Berladniki nicht genannt werden, Ivan aber mit dem Beinamen Berladnik erscheint. 

" PSRL 2, Sp. 505; vgl. PSRL 7, S. 71. - Dcin, der Ort der Auseinandersetzung, wurde mit einer der an 
der unteren Donau gelegenen Stadte identifiziert (vgl. B A R A S C H I , Die Donauufersiedlungen, 1977-78, 
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zum anderen ihren Ruckzug in diese Richtung antraten, wird man die Region west-
lich des Dnestr zu Uirem Herrschaftsbereich rechnen konnen, und man wird in ihnen 
einen nomadischen und halbnomadischen Verband zu sehen haben, der selbstandig 
Oder in fremden Diensten Raubziige untemahm. Es ist durchaus moglich, daB ihr 
Lebensbereich auch das Einzugsgebiet des Flusses Birlad umfaBte". Uber die politi-
sche und gesellschaftliche Organisationsform der Berladniki Hegen zwar keine naheren 
Angaben vor, doch gab es hier mit Sicherheit kein ostslavisches Fiirstentum, dem Ivan 
Rostislavifi vorstand. Gegen eine solche Aimahme spricht schon seine Biographie, wie 
sie sich aus den erzahlenden Quellen rekonstruieren laBt. 

Ivan RostislaviC selbst ist iiberhaupt nur zweimal in derjenigen Region anwesend, 
in deren Umfeld die Berladniki gelebt haben werden. Im Jahre 1144 floh er, nach-
dem er vergeblich versucht hatte, dem Fursten Vladimir (1141-1153) die Leitung des 
Fiirstentums Halyc zu entreiBen, an die D o n a u d a s zweite Mai - und gleichzeitig 
das einzige Mai im Zusammenhang mit den Berladniki - tauchte er im Jahre 1159, 
wie oben erwahnt, emeut an der Donau auf". 

In beiden Fallen handelt es sich nur um kurze, durch die augenbhckhche Si
tuation bedingte Aufenthalte. Die 1144 untemommene Aktion gegen Halyc startete 
Ivan Rostislavic von Zvenigorod aus, worin man wohl sein Erbgut wird sehen diirfen'*. 
Nach dem miBlungenen Umsturzversuch begab er sich von seiner Zuflucht an der Do
nau gleich weiter nach Kiev, zu Vladimirs Feind, dem GroBfiirsten Vsevolod Ol'govic 
(1139-1146)''. Die Niederlage im Kampf um die Haly5er Fiirstenwiirde bedeutete 
den Verlust Zvenigorods und machte Ivan zum „izgoj" oder zu einem Umherirrenden, 
wie man den Beinamen Berladnik auch interpretiert̂ **. Mit diesem belegt, finden wir 
Ivan 1146 in Novgorod in den Diensten des Svjatoslav Vsevolodid; zusammen mit 
Svjatoslav entwich er vor dem anruckenden Kiever GroBfursten Izjaslav II. Mstislavi§ 
(1146-1150, 1150, 1150-1154) und trat dann in den Dienst des Rostislav von Smo
lensk^'. Horen wir auch warend der folgenden zehn Jahre nichts von Ivan Rosti-
slavic^ ,̂ so konnen wir doch annehmen, daB er von den russischen Fiirstentiimem aus 

S. 33. DIES., Izvoare, 1981, S. 316-317). Abgelehnt wird diese Lokalisierung von SPINEI, Zur Geschichte, 
1911-7&, S. 75-76. DERS., Inceputurile, 1979, S.283. 

" Zu den etymologischen Deutungen des Hydronyms und Toponyms Birlad vgl. SPINEI, Inceputurile, 1979, 
S.272-273. 

i« PSRL 2, Sp. 316-317. 
" Vgl. Anm. 13. 
18 Vgl. Anm. 16. 
" Ebenda. 
^ Vgl. C I H O D A R U , Considerasii, 1963, S.233, 237. SPINEI, Zur Geschichte, 1977-78, S.74. D E R S . , 

Inceputurile, 1979,5.277-278. 
2' PSRL 2, Sp. 329, 334, 338; vgl. Anm. 165. 
22 Im Jahre 1149 schickte Jurij Dolgorukij in THbutangelegenheiten einen Fursten Berladskij nach 

Novgorod {Novgorodskaja pervaja letopis', 1950, S. 28). SPINEl, Zur Geschichte, 1977-78, S. 69 halt es 
fiir wahrscheinlich, daB damit Ivan Rostislavi£ gemeint sei. Angesichts der spateren Beziehungen Jurij 
Dolgorukijs zu Ivan RostislaviC (vgl. S. 138) scheinen mir aber Vorbelialte gegen diese Identifizierung 
angebracht. 
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als Aktionsbasis weiterhin den Halycer Thron anstrebte^. Denn wegen solcher Ab-
sichten lieB 1157 Jurij Dologorukij (1155-1157) den in Eisen gelegten Ivan von Suzdal' 
aach Kiev bringen, um ihn seinem Schwiegersohn Jaroslav Os'momysl' von Halyc aus-
zuhefem, wovor er nur durch den Einspruch der Geistlichkeit bewahrt wurde 2*. Ein 
gleichlautender Antrag Jaroslav Os'momysl's, den er im Jahre 1159 an Izjaslav III. 
Davydovic (1154,1157-1159) richtete, veranlaBte den Ivan Rostislavic zur oben schon 
erwahnten Flucht an die Donau^^. 

Aus diesen biographischen Daten geht zweifelsfrei hervor, daB Ivans Beziehun
gen zur Donauregion nur sporadisch waren: voriibergehend konnte er hier vor Nach-
stellungen aus Haly5 sicher sein, doch daB er weder langer hier verweilen konnte noch 
woUte, belegt allein schon sein Verhalten^*. Wenn es tatsachhch ein Fiirstentum Birlad 
gegeben hatte, so ware es volUg unverstandlich, weshalb er sich nicht hier, sondem 
in den mssischen Furstentiimem aufhielt. Damit entfallt auch die Notwendigkeit, in 
Birlad unbedingt ein friihes stadtisches Zentmm sehen zu mussen. Allein die Tatsache, 
daB er seine Aktion nicht von seiner vermeintlichen Residenz Birlad aus untemahm 
und sich nach seiner Niederlage 1159 dann nicht hierhin fliichtete, sondern daB ihn -
ahnlich wie schon Svjatoslav (961-972) im Jahre 9 7 1 2 ' - die wohlhabenden Stadte an 
der Donau anzogen, legt schon die Vermutung nahe, daB es diesen Ort in jener Zeit 
mit der genannten Funktion eines Herrschaftszentrums nicht gab. Die Archaologen 
bestatigen das, die bislang in und um Birlad nicht auf die stadtische Siedlung des 
12. Jh. gestoBen sind^. Selbst wenn ein noch zu entdeckendes Birlad schon zu dieser 
Zeit mit gewissen Mittelpunktsfunktionen existiert haben soUte, so durften allein die 
Berladniki in die Uberlegungen einbezogen werden, nicht aber Ivan Rostislavic und 
sein angebUches Fiirstentum Birlad. 

Brodnici 

Bei den Brodnici stellt sich die Frage, ob mit diesem Namen in den ungarischen 
Quellen zu Anfang des 13. Jh. dieselbe Bevolkemngsgruppe angesprochen wird wie in 
den mssischen Chroniken anlaBHch von Ereignissen Mitte des 12. Jh. und Anfang des 

^ Noch Ivans Sohn Rostislav Berladni£ia war bestrebt, seine Anspruche auf den HalyCer Thron 
durchzusetzen (STOKL, Galizien-Wolhynien, 1981, S.496). 

» PSRL 2, Sp. 488. 
« Ebenda, Sp.497. 
^ Im Jahre 1159 pliinderte Ivan an der unteren Donau zwei Schiife und behinderte HalyCer Fischer 

{Ebenda). 
" Povest; 1950, S. 
28 Vgl. dazu die Ausfiihrungen zu Birlad in Tfeil 3 der vorliegenden Arbeit. 

Es ist nicht gerechtfertigt, von einer staatlichen Formation der Berladniki im Gebiet von Birlad im 
12. Jh. zu sprechen (so O L T E A N U , Slate formations, 1975, S.257) oder die Existenz eines fast die ganze 
Moldau umfassenden moldauischen Woiwodates, des Birlader Landes, mit der Hauptstadt Birlad zu 
behaupten (so B O L § A C O V - G H I M P U , Cronica, 1979, S. 45-54). 
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13. Jh. Von rumanischer Seite sind Bedenken gegen eine automatische Gleichsetzung 
erhoben worden^'. 

Leider tauchen die Brodnici in den russischen chronikaUschen UberUeferungen 
nur verstreut und vereinzelt auf, wodurch eine sachgerechte Interpretation sehr er-
schwert wird 3". Wegen der geographischen Gegebenheiten mag es sich bei denjenigen 
Brodnici, die 1147 zu den Hilfskontingenten des Svjatoslav Vsevolodic zahlten^' sowie 
bei denjenigen, die 1216 dem Jaroslav Vsevolodic (gest. 1246) in der Auseinander
setzung mit seinem Schwiegervater Mstislav Mstislavic (gest. 1128) beistanden^^, um 
eine ethnische oder durch ihre Lebensweise charakterisierte Gruppe handeln, die in 
der nordosthchen Rus' zu lokaUsieren ist und keinerlei Beziehung zu den in den 
westlichen Quellen genannten Brodnici hatte^ .̂ Anders steUt sich mogUcherweise die 
Sachlage in der Schlacht an der Kalka 1223 dar, an der auf Seiten der Tataren Brodnici 
unter ihrem Anfiihrer Ploskyna teilnahmen^*. Die zeitliche Nahe zu den westUchen 
Brodnici-Nennungen und die Lage des Schauplatzes lassen es mir nicht ausgeschlossen 
erscheinen, daB es sich um einen Brodnici-Verband handeln koimte, der demjenigen 
anzunahem ist, der in den lateinischen QueUen auftaucht. 

In der Urkunde, mit der der ungarische Konig Andreas II. (1204-1235) im 
Jahre 1222 dem seit dem Jahre 1211 an der siidostlichen Grenze Ungams in Sie-
benbiirgen ansassigen Deutschen Ritterordens^^ seinen erweiterten Besitz bestatigte, 
wurde diesem jenseits des Kreuzburger Territoriums das Gebiet bis zu den jermini 
prodnicorum" zugesprochen^*. Fiinf Jahre spater, inzwischen waren die Ritter im 

2' So Z.B. C I H O D A R U , ConsidercqU, 1963, S.231. D E R S . , Obsavafii I, 1979, S. 182, der meint, unter den 
„brodnici", „bronnici" der russischen Chroniken seien „Gehamischte" zu verstehen. V^. Anm. 186. 

^ Ebenfalls um „brodnici" soil es sich bei den Jbordoni" handeln, die in den achtziger Jahren des 12. Jh. 
in einem der Niketas Choniates zugeschriebenen Werk genannt werden. Vgl. SPINEI, Contribufii, 1981, 
S. 104-105. D E R S . , Moldova, 1983, S. 145. 

" PSRL 2, Sp.342 (Hypatius-Chronik) (brodnici); vgl. auch PSRL 7, S.38 (Voskresenskaja letopis') 
(bronniki) sowie PSRL 9-10, S. 171 (Nikon-Chronik) (bronniki). 

'2 PSRL 7, S. 122 (Brodniky). Bemerkenswert ist, dafi die ausfiihriiche Schilderung der Auseinandersetzung 
in der Ersten Novgoroder Chronik nichts von derartigen Hilfskontingenten berichtet (Novgorodskaja 
pervaja letopis', 1950, S. 55-57). 

" C I H O D A R U , ConsiderasU, 1963, S. 225-226, 231. 
^* Novgorodskaja pervaja letopis', 1950, S. 63. In der deutschen Obersetzung des Tfextes werden die 

„brodnici" als „Geharnischte" wiedergegeben (Die Erste Novgoroder Chronik, 1971, S. 96). Die anderen 
beiden Urquellen des Ereignisses, die Hypatius- und die Laurentius-Chronik, berichten davon nichts 
( F E N N E L L , The Tatar Invasion, 1980). 

« Vgl. zuletzt Z I M M E R M A N N , Der Deutsche Ritterorden, 1980. 
Urkundenbuch I, Nr. 31, S. 18-20, hier S. 19; vgl. auch die papstliche BuUe vom Dezember desselben 
Jahres in Ebenda, Nr. 34, S. 22-24, hier S.23. 
Zu den der Schenkung voraufgegangenen Unstimmigkeiten, die zum Entzug des 1211 und 1212 
ubertragenen Gebiets zwischen 1218 und 1222 gefuhrt hatten, vgl. Z I M M E R M A N N , Der Deutsche 
Ritterorden, 1980, S. 278-281. 
Zur Lage der Ordensbesitzungen vgl. W E C Z E R K A , Das Deutschtum, 1960, Karte S.93. G L A S S L , Der 
deutsche Orden, 1971, Abb. S. 27, 30. 



Herrschaftsbildungen und stadtische Siedlungen in Moldau 13 

Jahre 1225 vertrieben worden", entband Papst Gregor IX. (1227-1241) den Graner 
Erzbischof Robert von seinem Geliibde, in das Heihge Land zu Ziehen, und gestattete 
ihm, stattdessen Missionsaufgaben in der Cumania und der ihr benachbarten jerra 
Brodnic" wahrzunehmen^*. Einen weiteren - zwar etwas spateren, aber zweifelsohne 
in der Zeit vor 1241 ebenfalls giiltigen - Lokalisierungshinweis enthalt ein 1254 von 
Bela IV. (1235-1270) angesichts eines befiirchteten neuerUchen Einfalls der Tataren 
nach Rom gerichtetes Hilfeersuchen, in dem zu den Jnfideles", die osthch von Ungam 
sitzen, neben den Rutheni und den Cumani auch die Brodnici gezahlt werden 

Die aus den Quellen hervorgehenden Nachbarschaften der Brodnici - Ritter
orden, Kumanen, ungarisches Konigreich - harmonisieren dergestah miteinander, daB 
alles auf eine LokaUsierung in der siidlichen und zentralen Moldau deutet, worauf sich 
auch die Mehrzahl der Historiker geeinigt haf". Wenngleich auch die Ausdehnung ih-
res Gebietes nicht zweifelsfrei festUegf*', so hatte doch der Graner Erzbischof eine 
konkrete VorsteUung von einem territorial-politischen Gebilde, eben jener „terra Brod
nic"*^. Doch inwiefem dieses Land Ansatze einer sich verfestigenden friihen staat
lichen Form aufwies, kann mangels weiterer Nachrichten nicht entschieden werden 
Hinweise auf ein den Brodnici zuzuordnendes Zentrum fehlen. 

Auch die etymologische Deutung des Namens, anhand derer die ethnische Zu
ordnung gestutzt werden soUte, ist nicht eindeutig. Spielt er auf die Leute an, die an 
den Furten saBen'*'' oder bezieht er sich auf die unstete Lebensweise seiner Trager 
DaB es sich bei den Brodnici um Slaven mit einer den spateren Kosaken ahnlichen 
Lebensweise handelte"*, mag allenfalls fiir die weiter nordostlich genannten der mssi
schen Chroniken gelten, trifft aber auf die hier interessierenden Brodnici nicht tu. 
Es diirfte die Rede sein von einer seBhaften oder doch zumindest halbseBhaften 

" Z I M M E R M A N N , Der Deutsche Ritterorden, 1980, S. 285-288; vgl. auch G L A S S L , Der deutsche Orden, 1971, 

S. 44-46. 

'8 D R H D I , Nr. 6, S. 14-15. 

" Acta Innocentii p.p. IV, Nr. 112, S. 191-194. Bei SPINEI, Contribuiii, 1981, S. 104 unter dem Datum 1250. 

«> Vgl. Z .B . GONTA,/I^mwrea, 1960, S.559. Q H O D A R U , Considera[ii, 1963, S.237. G O R O V E I , Dra^oj, 1973, 

S. 19. G R I G O R A § , Romanii, 1977, S.270. SPINEI, Moldova, 1982, S. 146. 

Eine Ausdehnung bis zum Prut vermutet G R I G O R A § , Rom&nii, 1977, S.270. 

« Vgl. Anm. 190. 

« Positiv dazu C I H O D A R U , Observa(ii I, 1979, S. 183. Zu Zuriickhaltung rat SPINEI, Aspecte, 1980, S. 236. 

Ubertrieben und unzutreiFend auf jeden Fall die Konzeption von B O L § A C O V - G H I M P U , Cronica, 1979, 

S. 55-70. 

Vgl. zu dieser Auffassung Q H O D A R U , Considerasii, 1963, S. 227. SPINEI, ContributU, 1981, S. 105. 

"5 Vgl zu dieser Auffassung SPINEI, ContributU, 1981, S. 10. Constantin Cihodaru hingegen meint, die 
Benennung Jbrodnici" mit dem Namen der Niederlassung Prodana bei Birlad in Verbindung bringen 
zu konnen ( Q H O D A R U , Observatu I, 1979, S. 180). Zu Prodana vgl. S. 158-160 sowie die Ausfiihrungen 
zu Birlad in Ttil 3 der vorliegenden Arbeit. 

« Hinweise auf diese Auffassung bei Q H O D A R U , ConsideratU, 1963, S.228. SPINEI , ContributU, 1981, 

S. 105, Anm. 79. - Fur eine hauptsachlich russische seminomadische Bevolkerung pladierten jiingst 
R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnesrrov'e, 1981, S.85. 
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Bevolkerung, deren ethnische Bestimmung schwierig isf", in der rumanische Wissen-
schaftler aber zum Tfeil auch Rumanen sehen"**. 

Auffallig ist, daB die Verbreitung der Brodnici, wie sie die Quellen vage sug-
gerieren, wenigstens teilweise dem Gebiet entspricht, in dem eine Anwesenheit der 
Berladniki anzunehmen ist. Als Hypothese bote sich daher an, daB sie diese in irgend-
einer Form ablosten, an ihre Stelle traten, womit jedoch, das sei betont, nicht einer 
Austauschbarkeit der Namen das Wort geredet werden soil"*'. Es ist meines Erachtens 
jedenfalls nicht zulassig, dann, wenn man einen zeitlichen Schnitt legt - mag er Mitte 
des 12. Jh. oder in der ersten Halfte des 13. Jh. angesetzt werden - , Telle der Re
gion ostUch der Karpaten zwischen ihnen aufzuteilen'", da die Quellen fur ein Nach-
einander sprechen. 

Kumanen 

Den Brodnici im Suden/Siidwesten benachbart waren die Kumanen, deren 
Einfalle nach Sebenbiirgen gefurchtet waren, so daB der ungarische Konig im Jahre 
1211 dem Deutschen Ritterorden das Burzenland mit der ausdrucklichen Aufgabe 
ubertrug, diese abzuwehren'i. Nach dem spateren Zeugnis des Papstes sollen sie dabei 
erfolgreich gewesen sem^^ iju-g Niederlage 1223 in der Schlacht an der Kalka gegen die 
Tataren mag die Kumanen zu einer Annaherung an Ungam bewogen habengleich
zeitig muBte dem ungarischen Konig nach der 1225 erfolgten Vertreibung der Ritter 
aus ihren Besitzungen aber auch eine andere Form des Schutzes der neuralgischen 
Siidostecke Siebenburgens am Herzen Uegen^". 

Nicht zufallig wird 1227 zum ersten Mai das vorher nur „ M / f r a montes nivi-
um" genannte Land, in dem die Kumanen lebten^', als „Cumania" bezeichnet^*. 
Das damit angesprochene territorial-poUtische Gebilde kennen wir in einigen Ziigen. 
An der Spitze der Kumanen stand der Fiirst Bore, der 1227 mit seinen Kumanen 

Darauf verweisen P E T R E S C U - D I M B O V F T A / T E O D O R / S P I N E I , 5omepro6femj, 1975, S. 304. 
^ Zu alteren derartigen Identifizierungen vgl. SPINEI, Contribusii, 1981, S. 106. So auch jungst Q H O D A R U , 

Observaiii, I, 1979, S. 182. 

Fur turkische (Halb-)Nomaden pladiert SPINEI, Contribuiii, 1981, S. 106. D E R S . , Moldova, 1982, S. 146. 
« Diese Auffassung vertritt Q H O D A R U , Consideralii, 1963, S. 237-238. D E R S . , Observaiii I, 1979, S. 180-181. 
™ So R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S.85, wonach die Brodnici die siidlichen Nachbarn des 

Fiirstentums Birlad gewesen sein sollen. 
" Urkundenbuch I, Nr. 19, S. 11-12, hier S. 11: ad munimen regni contra Cumanos. 
52 Ebenda, Nr. 59, S. 50-51 (1231 IV 26); Nr. 61, S. 52-53 (1231 IV 30). 
53 H O M A N , Geschichte, Bd.2, 1943, S. 32-33, 119. 
'•i Wie berechtigt solche Uberlegungen waren, soUte sich im Jahre 1241 beim Einfall der Mongolen 

zeigen. Vgl. S. 151-152. 
55 Urkundenbuch I, Nr. 36, S. 24-25 (1223 XII 12); Nr. 37, S. 25-26 (1223 XII 13). 
5« DRHDI , Nr. 6, S. 14-15. 
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zum Christentum ubertrat^''. Daneben gab es eine Adelsschicht^*. Gekront wurde die 
Missionstatigkeit durch die Grundung eines eigenen Kumanenbistums^', das die kirch-
hche Struktur der Cumania darstellte. Der kirchliche Vorort lag in der „civitas de 
Mylko" am Flusse Milcov*". Daneben gab es offensichthch auch eine orthodoxe kirch
liche Hierarchie bei den hier lebenden Wlachen*'. Die Kimianen gingen, wie 1234 in 
einem Schreiben vermerkt wurde, zu einer seBhaften Lebensweise und zum Bau von 
Stadten und Dorfem uber* .̂ 

Da anzunehmen ist, daB Ausdehnimg des Kumanenbistums und Herrschafts
bereich der Kumanen auBerhalb der Karpaten einander entsprachen*^, laBt sich an-
nahemd fixieren, wieviel moldauisches Gebiet die Cumania umfaBte**. Nach Osten 
bildete der Siret die Grenze*', nach Norden vermutet man ostlich der Karpaten 
die Bistrija als Grenze**. Von alien bisher behandelten Beispielen scheint sich die
ses am starksten einer friihstaatlichen Formation mit einem Herrschaftsmittelpunkt 
anzimahem. 

Bolochover (bolohoveni) 

Die Galizisch-Wolhyiiische Chronik nennt zu den dreiBiger bis fiinfziger Jahren 
des 13. Jh. mehrmals eine Bevolkerung dieses Namens, die in der rumanischen L i 
teratur iiberwiegend im vorkarpatischen Gebiet in der nordlichen Moldau lokalisiert 
und als rumanisch angesehen wird, da sich hinter dem Namen nichts anderes als eine 
ostslavische Variante des Namens ,J)laci" verberge*'. 

5' ?FElFFER, Die ungarische Dominikanerordensprovinz, 1913, S. 79. MoiSESCU, Ca»o/Jciym«i 1942, S. 12-14. 
W E C Z E R K A , Das Deutschtum, 1960, S.69. 

™ Aus dem Schreiben Papst Gregor IX. geht hervor, dafi Erzbischof Robert von Gran .Mligui enim nobiles 
gentis illius" getauft habe (DRH D I, Nr. 6, S. 14-15, hier S. 14 «1227 VII 31»). Auch die Begleiter 
des kumanischen Prinzen, des Sohnes des Bore, werden als Adlige interpretiert ( W E C Z E R K A , Das 
Deutschtum, 1960, S.69). 

5* P F E I F F E R , Die ungarische Dominikanerordensprovinz, 1913, S. 80-83. MoiSESCU, Catolicismul, 1942, 
S.14-17. 

«" Vgl. dazu die Ausfiihrungen zu Milcov in Tfeil 3 der vorliegenden Arbeit. 
«• DRH D I, Nr. 9, S. 20-21 (1234 XI 14). 
« Acta Gregorii IX, Nr. 159, S. 208-209. 
" DarUberhinaus erstreckte sich die Zustandigkeit auch auf das Burzenland. Vgl. dazu SPINEI, Moldova, 

1982, S.69 so wie die Aktivitaten des Bischofe Theoderich {Urkundenbuch I, Nr.71, S.61-62 
«1235 XI 8»; Nr. 72, S. 62-64 «1235 XI 13»; Nr. 73, S. 64-65 «1235 XII 18»). 

" Im Westen wird eine Ausdehnung bis zum Olt angenommen ( O H O D A R U , Observafii I, 1979, S. 178). 
^ Das geht aus der Schilderung des Mongoleneinfalls des Jahres 1241 hervor, wonach Bochetor und sein 

Heeresteil ,fiuium qui Zerech dicitur transeuntes peruenerunt ad terram episcppi Comanorum" {Rogerii 
carmen miserabile, 1938, S.564). 

« § T E F A N E S C U , „Intemeierea", 1959, S.49. Eine theoretische Ausdehnung bis in die nordliche Moldau, bis 
zur Grenze gen Halyd, nimmt an P A P A C O S T E A , THumful, 1980, S. 171. 

" Vgl. vor allem T H . H O L B A N , Contribuiii, 1968. 
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Nach dem Zeugnis der Chronik kampften Bolochovsker Fursten in diesen Jahren 
zusammen mit wechselnden Verbiindeten gegen inuner denselben Feind, den Fursten 
Daniil von Halyc-Wolhynien (gest. 1264), dem es, nachdem er schon Anfang der vier
ziger Jahre ihre befestigten Siedlungen eingenommen und das Land verwiistet hatte, 
erst in den fiinfziger Jahren gelang, im Bolochovsker Land seine Herrschaft durchzu
setzen**. 

Die Annahme, dieses Land sei im Siidwesten des Fiirstentums Halyc-Wolhynien 
zu situieren, ist nicht haltbar. Die Bolochover lebten im Osten, am Oberlauf des 
Siidlichen Bug und des Slue', wo der namengebende, 1150 erwahnte Vorort Bolo-
chovo liegt*'. AuBerdem zahlt die Chronik mit Namen sieben ihrer grady auf, und 
zwar Derevic, Gubin, Kobud, Kudin, Gorodec, Boz'skyj, Djad'kov; in einigen Fallen 
konnten die Archaologen bisher an ihren Ortsstellen kleine, mit einem sehr kom-
plizierten und fiir die Region typischen Befestigungssystem versehene Festimgen der 
Bolochovsker Fiirsten freilegen, die friihestens der zweiten Halfte des 12. Jh. eventuell 
dem beginnenden 13. Jh. entstammen™. 

Das in der Gahzisch-Wolhynischen Chronik genannte Bolochovsker Land mu6 
also als irrelevant aus der Erorterung fruher Herrschaftsbildungen auf dem Boden des 
spateren Fiirstentums Moldau ausgeklammert werden. Daran andem auch nichts die 
im siidwestlichen Haly5er Gebiet nachgewiesenen Ortsnamen wie Bolohovo und Bolo-
hovce sowie die hier verbreiteten, unter walachischem Recht lebenden Gemeinden'". 
Im moldauisch-polnischen Grenzgebiet zwischen Prut und Dnestr gab es zwar nach 
urkundlichem Ausweis im Jahre 1433 ein Bolochover Feld'^, das durchaus ebenso wie 
die genannten Toponyme auf eine rumanische Bevolkerung hindeuten kanndessen 
Alter aber genauso wie das der Siedlungen vermutlich nicht ausgesprochen hoch war. 
Jedenfalls fehlen jeghcheAnhaltspunkte dafiir, daB im 11. Jh. eine massive wlachische 
Wanderung aus Siebenbiirgen und der Moldau in Richtung auf das vorkarpatische 
Halycer Gebiet erfolgte und zur Bildung eines nach rumanischen Bolochovem be-
nannten staathchen Organismus fiihrte''''. 

<« PSRL 2, Sp.767 (Winter 1232/33), 774-775 (1236), 791-792 (Herbst/Winter 1241), 838 
(Winter 1254/55). Die vorgenannten Datierungen nach P E R F E C K Y , The Galician-Vofynian Chronicle, 
1973, S.40, 44, 51, 73. 

^ PSRL 2, Sp. 398-399. Vgl. hYPKO, Archeolohicna rozvidka, 1973. 
R A P P O P O R T , Goroda, 1955, Abb. S.55 (Schurfgrabungen 1955 in Derevic, Gubin, Kudin). D E R S . , 

Voennoe zoddestvo, 1967, S. 72-74, Karte S. 224-225. 
Bislang ist dieses die einzige „Schule" der Befestigungstechnik russischer Burgwallanlagen des 
12.-13. Jh., die man aussondem kann ( D E R S . , Burgwdlle, 1967, S. 75). 

•" T H . H O L B A N , Contribuiii, 1968, S. 22-23, 24-25. 
'2 C O S T A C H E S C U 11, Nr. 183 C , S. 660-663, hier S.661. 
'3 Zum vermuteten Alter der an die Bolochover erinnemden Tbponyme vgl. Th. H O L B A N , Contribu(ii, 

1968, S.23. 
So Ebenda, S. 25-26. Ablehnend jungst B O L § A C O V - G H I M P U , Cronica, 1979, S. 71-76. 
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Stadtische Siedlungen 

Der nordlichste Randstreifen, der spater zum Fiirstentum Moldau gehorte und 
in dem angeblich das Bolochovsker Land lag, bildete in dem hier behandelten Zeit-
raum einen Teil des Furstentums Haly£. Parallel zur Herausbildung und Festigung des 
Fiirstentums Halyc entstanden vor allem gegen Mitte des 12. Jh. am oberen Prut und 
am mittleren Dnestr eine Reihe Grenzfestungen. Daneben bliihte m diesem siidlichen 
Grenzsaum aber auch bis zur Mitte des 13. Jh. ein stadtisches Leben, das auf die 
kulturelle Eigenart des siidUchen Nachbarraumes zweifellos ausgestrahlt haben dufte, 
obwohl sich der Niederschlag dieses Einfiusses in den Zeugnissen offenbar bislang 
nicht widerspiegelt. 

An dem wichtigen Handelsweg Dnestr stieBen die Archaologen auf die Uber-
reste des 1230 chronikalisch belegten Vasilev, dessen Anfange in die erste Halfte des 
12. Jh. zuriickreichen''5. Die Siedlung tragt unbestritten stadtische Zuge. Herrschafts
mittelpunkt war eine knapp 1,5 ha groBe umwallte Burg (detinec), in der man imter 
anderem auf die Uberreste einer holzemen Kirche stieB'*. Ihr vorgelagert erstreckte 
sich bis zum Dnestr ein offener gewerblicher Posad von 50 ha, dessen wirtschaftlichen 
Kristallisationspunkt der Marktplatz darstellte, lun den sich die Werkstatten der ver
schiedenen Handwerker gruppierten", wahrend die auf einem Hiigel im sudwestlichen 
Teil des Posad gelegene mehrschiffige steineme Kirche das heraiusragende religiose 
Zentrum der Stadt war™. Nicht nur in der Kirche und im umhegenden Friedhof fan-
den Beisetzungen - z. T. in Steinsarkophagen - statt, sondem der Posad barg noch drei 
weitere Friedhofe aus dem 12.-13. Jh.^'. Als Vorortbestandteile in erweitertem Sinne 
gehorten zu dem Siedlungskomplex Vasilev noch eine Befestigungsanlage {zamka), 

" PSRL 2, Sp. 761 (Hypatius-Chronik). Vom Namen ausgehend, vermutet man, die Burg sei von Fiirst 
Vasil'ka von Tferebovl' (1092-1124) errichtet worden, zu dessen Zeit diese mittlere Dnestr-Region in 
das FurstenWm eingegliedert wurde (RuSANOVA/TrMoSCuK, Podnestrov'e, 1981, S. 118). Man stieB aber 
auch auf altere, dem 9.-11. Jh. angehorende Siedlungsspuren (TlMOSCuK, IsCeznuvSie goroda, 1964, 
S.214). 

TiMoSCuK, Pivnilna Bukovyna, 1969, S. 81-82. R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 112. 
Gelegen an der Stelle ZamiiiCe. 
TlMoSCuK, Pivniina Bukovyna, 1969, S. 82-83. R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 112-113. 
DaB ehedem die Vorsiedlung zuŝ tzlich umwallt gewesen sei, nimmt an R A P P O P O R T , Voennoe zoddestvo, 
1967. S. 26. 

™ R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 113-114. Zu Rekonstruktion und GrundriB vgl. T I M O S C U K , 

Pivniina Bukovyna, 1969, S. 85, 87. 
Es handelt sich um eine dreischifiige, in drei halbkreisfdrmigen j^iden endende Vier-Pfeiler-Anlage 
mit den AusmaBen 21,2 m X 13,6 m. 

" R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 114-117. 



18 R E N A T E M O H L E N K A M P 

ein Kloster und umliegende Dorfer*". Als der Dnestr-Weg nach dem Mongolensturm 
zusammenbrach, ging auch die Stadt Vasilev unter und lebte nur als Dorf weiter*'. 

Die Bedrohung durch die Nomaden fiihrte zum Bau einer groBen Zahl von Fe
stungen im siidostUchen Haly£. In dem schwach mit dem zentralen Ifeil des Fiirsten
tums verbundenen peripheren Unterland (Ponii'e) am mittleren Dnestr, wo keine 
natiirliche Grenze Schutz bot, konzentrierte sich ab Mitte des 12. Jh. eine groBere An-
zahl von ihnen. In Bakota stieB man auf die Rixinen einer Burg, eines Schlosses, einer 
oflfenen Siedlung und eines Hohlenklosters*^. Am Dnestr hatte die Festung Grinfiuk 
Wehraufgaben*^. In USica lag eine sehr kleine, aber mit einem auBerordentUch mach-
tigen Schutzwall bewehrte Hohenbefestigung**. Ebenfalls eine Wehrburg befand sich 
in Kahus an der Einmiindung des gleichnamigen Flusses in den Dnestr*'. 

Auf dem rechten hohen Ufer des Dnestr zwischen den Dorfem Neporotovo 
und Lomacincy erstreckte sich ein bedeutender Siedlungskomplex des 12. und 13. Jh., 
der als Uberrest einer altmssischen Stadt interpretiert und mit dem 1159 und 1219 
erwahnten Grenzort Kucelmin identifiziert wird**. Um die noch bestehende Burg-
anlage von Lomacincy*'' entstanden neue Siedlungspunkte, deren bedeutenster im 
1,5 km entfemten Dorfe Neporotovo lag. Zwei Walle gliederten den Spom, an dessen 
Spitze ein Hohlenldoster lag, in einen iimeren und auBeren Bezirk**. Die in der Nahe 
befindUche Spomburg Scovb halt man fiir die zu Kucelmin gehorende Festung*'. 

Am Prat entstand gegen Mitte des 12. Jh. die unter dem Namen Lenkovcy be-
kannte Anlage. Inmitten einer sumpfigen Umgebung am linken Ufer des Pmt lieB 
vermutlich der Haly£er Furst Jaroslav Os'momysl' (1152-1187)9" die kleine Rundburg 
Lenkovcy" errichten. Hier kreuzte sich der Weg den Prat abwarts zur unteren Do-

»> Ebenda, S. 117-118. Nach R A P P O P O R T , Voennoe zodiestvo, 1967, S. 17, Anm. 26 hat dieses gorodiSie 
Chom aber keine Beziehung zu Vasilev, da es sich um eine Anlage aus der friihen Eisenzeit handelt. 

»• T I M O S C U K , Isieznuviie goroda, 1964, S.214. R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 118. - Im 
Jahre 1448 befand sich das Dorf im Besitz des Diedrich Buczacki, des Starosten von Podolien, der auch 
in der moldauischen Geschichte eine wichtige RoUe spielte (vgl. S. 248). 

82 R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S.90. 
™ P A C K O V A , [fehlende FuBnote]. 
8* R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S.90 (2500 m̂ ). 
85 Ebenda, S. 90, 92. R A P P O P O R T , Voennoe zodiestvo, 1967, S. 18. 
8* T I M O S C U K , Drevnenisskoe gorodiS£e, 1969, S. 336-337. D E R S . , Archeolohiini dani, 1972, S. 7-8. 
8' R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 92-93. Vgl. S. 106-107. 
88 Die Anlage liegt an der Stelle Galica und wird von Rappoport dem 11.-13. Jh. zugeordnet ( R A P P O P O R T , 

Voennoe zodiestvo, 1967, S. 22). Abbildung bei T I M O S C U K , Drevnemsskie poseknija, 1955, S. 112. 
D E R S . , Pivniina Bukovyna, 1969, S. 168. D E R S . , Michajlina, Novye slavjanskie pamjatniki, 1979, S.411. 
R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S.93. 

8» Die Kultutschicht der 1,5 km von Neporotovo entfernten, 3250 m̂  groBen Anlage datiert aus dem 11.-
13. Jh.. Abbildung bei T I M O S C U K , Drevnemsskie poselenija, 1955, S. 112. R A P P O P O R T , Voennoe zodiestvo, 
1967, S.17. T I M O S C U K , Pivniina Bukovyna, 1969, S. 54-55. R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, 
S.93. 

»» T I M O S C U K , IsieznuvSie goroda, 1964, S. 214. D E R S . , Pivniina Bukovyna, 1969, S. 109. 
" Sie hatte einen Durchmesser von 80 m, und an der Innenseite der Anlage befanden sich die Wohn-

und Wirtschaftsbauten, wahrend der Innenraum sonst weitgehend frei war. Abbildung bei T I M O S C U K , 



Herrschaftsbildungen und stadtische Siedlungen in Moldau 19 

nau mit dem Weg nacli Vasilev^. AuBerhalb der Ein&iedung dehnte sich eine 30 ha 
groBe gewerbhche Vorsiedlung'^, die von mehreren zusatzUchen, wassergefiillten Ver-
teidigungsgraben durchzogen wurde**. Auf einer Strecke von 25 km reihten sich in 
der Umgebung von Lenkovcy auf dem rechten Prut-Ufer fiinf befestigte Stiitzpunkte, 
namUch die Wachtposten Molodija'', Spasskaja, Ce£in, Goreca, Ostrica**, die wie eine 
vorgeschobene Kette die stadtische Siedlung schiitzten. Doch die 1259 von Bunmdai 
gestellte Forderung nach Schleifung aller HalyCer Festungen*" brachte auch fur Len
kovcy das Ende'*. Da spater im 14. Jh. auf dem rechten Ufer gegenuber von Len
kovcy die stadtische Siedlung Cemovcy/CemSuJi entstand", vermutet man, die altere 
Schwestersiedlung auf dem Unken Prut-Ufer habe den Namen Cem getragen"*. 

Im Falle des Fiirstentums Halyc wird - da Randzonen spater Tfeil des Fiirsten
tums Moldau sein werden - , besonders deutlich, daB sich die Entwicklung staathcher 
Organisationsformen und ihre Umschichtung im Raume ostlich der Karpaten ohne die 
Berucksichtigung der benachbarten Machte nicht angemessen verstehen und adaquat 
darstellen laBt. 

Dasselbe gilt in gewissem MaBe auch in der Zeit vor dem Tatareneinfall schon 
von Ungam, das seine Grenzwachtersiedlungen bis an die Karpaten vorgeschoben 
hatte, um sein Kemland in der Pannonischen Ebene vor den aus Osten drohen-
den Einfalien zu bewahren. Wie das bereits genannte Beispiel der Kumanen zeigt"", 
ging man, um den Schutz des eigenen Tferritoriums innerhaib des Karpatenbogens 
zu gewahrleisten, sogar so weit, mit einem ehemals gefiirchteten Feind in enge Be-

Drevnemsskie poselenija, 1955, S. 112. 
D E R S . , Lenkoveckoe drevnenisskoe gorodiiie, 1959, S. 250-252. D E R S . , Pivniina Bukovyna, 1969, 
S. 100-103. R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 97-98. 
R A P P O P O R T , Voennoe zodiestvo, 1967, S.20 pladiert fiir eine Befestigung in der zweiten Halfte des 
12. Jh. 

^ T I M O S C U K , Lenkoveckoe drevnerusskoe gorodiiie, 1959, S.250. D E R S . , Pivniina Bukovyna, 1969, S. 110. 
T I M O S C U K , Lenkoveckoe drevnerusskoe gorodiiie, 1959, S. 252-255. D E R S . , Isieznuv&e goroda, 1964, 
S.214. D E R S . , Pivniina Bukovyna, 1%9, S. 106-107. M A L E V S K A J A / R A P P O P O R T / T i M O S C U K , Raskopki, 
1970. 

*• R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S.98. Abbildung bei R A P P O P O R T , Voennoe zodiestvo, 1967, 
S.26. 

" T I M O S C U K , Pivniina Bukovyna, 1969, S.166. D E R S . , Archeolohiini dani, 1972, S. 10 (12.-13. Jh.). Die 
Archaologen stieBen inmitten des befestigten, 0,5 ha groBen Platzes auf einen quadratischen lUrm mit 
der Seiteniange 11,5 m ( R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 98-99). 

* Da hier allerdings kaum Grabungen stattgefunden haben, griindet sich die Vermutung auf umliegende 
zeitgleiche Siedlungen ( R U S A N O V A / T I M O S C U K , Podnestrov'e, 1981, S. 101. Vgl. im einzelnen T I M O S C U K , 

Pivniina Bukovyna, 1969, S. 153 (Goreca: Siedlungsspuren 12.-13. Jh. in Spomlage), 135 (Ceiin: Festung 
11.-13. Jh.). m^., Archeolohiini dani, 1972, S.9. (Spasskaja), 10 (Osttica: 12.-13. Jh.). 

" SOKL, Galizien-Wolhynien, 1981, S.517. 
«8 T I M O S C U K , IsieznuvSie goroda, 1964, S. 214-215. D E R S . , Pivniina Bukovyna, 1969, S. 110. 
" Vgl. S.394. 
"» T I M O S C U K , Lenkoveckoe drevnerusskoe gorodiiie, 1959, S. 257. D E R S . , IsieznuvSie goroda, 1964, S. 215, 

Anm. 18. 
Vgl. 141-142. 
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ziehungen zu treten und diesen im Vorfelde in einer Art Mark oder Pufferzone in die 
Abwehrkette einzubauen"*^. Die ersten Bemiihungen dieser Art waren noch gegen die 
Kumanen gerichtet gewesen, als der Deutsche Ritterorden sudlich des Gebirgskammes 
die Kreuzburg errichtete'"'. 

Die Hauptbasis fiir die Landesverteidigung bildeten aber die am Innenrand der 
Karpaten aufgereihten Grenzwachtzonen. Osthche Nachbarn des Deutschen Ritter-
ordens am oberen Alt waren die Szekler des Stuhles Sepsi"* ,̂ an die anschUeBend nach 
Osten die Szekler von Kdzd safien"". Zu ihren Aufgaben gehorte die Uberwachung 
des Oituz-Passes, der die Verbindung zur sudlichen Moldau herstellte'<*. A m Ober
lauf der Kokel lag der Stuhl Tfelegdi, der spatere Udvarhely-szek'**'. Offenbar laBt sich 
nicht genau bestimmen, ob schon vor 1241 der Stuhl Orbai zwischen dem Schwarz-
wasserbach und dem Bodsauer Gebirge existierte, dessen Bewohner den TktarenpaB 
zu bewachen hatten'"*, und der Stuhl Csik am oberen Olt bestand, dem der Ghime§-
PaB vorgelagert war'"*. Nordwesthch an das szeklerische Siedlungsgebiet anschlieBend, 
das den groBten Tbil des zur Moldau liegenden Karpatenabschnittes deckte, hatten im 
Archidiakonat 6 z d Uzen Grenzwachterdienste zu versehen'". 

Den inneren Karpatenrand schloB das spatere Nosner Land, in das seit Mitte des 
12. Jh. deutsche Siedler zogen'". Bereits vor dem Mongoleneinfall muB das im Gebirge 
am Some§ liegende Rodna als Bergbausiedlung, in der man nach Silber grub, eine ge
wisse Bedeutung erlangt haben'". Im Schatten einer bereits bestehenden ungarischen 
Festung auf dem Burgberg nahm auch die stadtische Siedlung Bistritz vor 1241 zaghaft 

Aus ungarischer Sicht war sicher weniger an eine unabhangige, eigenstandige kumanische Staatsbildung 
als vielmehr an eine abhangige territoriale Organisation gedacht worden, so daB dieser Ausdruck 
gerechtfertigt erscheint. 

103 Zur Lokalisierung der Kreuzburg und zu den damit zusammenhangenden Fragen vgl. die Ausfiihrungen 
zu Milcov in Tkil 3 der vorliegenden Arbeit. 

i « GOCKENWiN, HUfsvolker, 1972, S.125, Karte S.234. Es handelt sich um die Umgebung des heutigen 
St. Gheorghe. 

«» Ebenda. 
"» Ebenda, S. 126. 1224 werden die Szekler von Sepsi genannt, 1257-72 diejenigen von K6zd (Ebenda, 

S. 125, 201, Anm. 140). 
><" Ebenda, S. 126. Er ist erstmals belegt 1270-72 (Ebenda, S. 201, Anm. 136). 
«» Lokalisierung des Orbai-sz6k so bei G O C K E N J A N , HUfsvdlker, 1972, S. 126. Erstnennung der Szekler von 

Orbai 1396 (Ebenda, S. 201, Anm. 148). Vgl. auch v. B O G Y A Y , Ober Herkunft, 1970, S. 23, 27. 
' " G O C K E N J A N , HUfsvdlker, 1972, S.126, Karte S.234. Erstnennung im Jahre 1324 (Ebenda, S.201, 

Anm. 149). 
"« W A G N E R , ZW Siedlungsgeschichte, 1976, S. 127-128. 
1" Fehlende FuBnote. 
"2 M I T T E L S T R A S S , Beitrage, 1961 S. 69. W A G N E R , Historisch-statistisches Ortsnamenbuch, 1977, S. 392, 

Anm. 6a. 
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erste Formen an''^, von der aus iiber den Borgo-PaB eine die Karpaten uberquerende 
Verbindung nach Osten Uef 

Diese noch recht bescheidene Niederlassung deutscher Neusiedler dokumen-
tiertj daB auch vom nordlichen Siebenbiirgen aus gesehen die Annahme einer Sied-
lungsbewegung von Deutschen uber die Karpatenkanmie hinaus nach Osten vor dem 
Einfall der Mongolen im Jahre 1241 ganz den Gegebenheiten zuwiderUefe und daher 
auszuschUeBen ist"'. Allerdings ergriff der ungarische Konig schon wahrend des 12. Jh. 
MaBnahmen, um im Vorfeld auch des ostlichen Karpatenabhanges den Nomaden-
einfallen zu begegnen, indem er militarische Beobachtungsposten hierhin vorschob. 
So entstand im letzten Viertel des 12. Jh. auf eben derselben Stelle, wo schon die 
dakische Burg gestanden hatte, auf der Hohe Bitca Doamnei neben der spateren 
Stadt Piatra, eine Holz-Erde-Anlage, in der nach dem Ausweis der Funde eine un
garische Gamision lag, die oflfenbar auch Ackerbau zur Selbstversorgung betrieb und 
deren Aufgabe es war, das Bistrita-lkl gegen EindringUnge abzusperren"*. Weitere 
ungarische Vorposten jenseits der PaBschneisen am Ostabhang der Karpaten hat man 
bislang nicht gefunden, sie sind meines Erachtens aber nicht auszuschlieBen. 

Im der Moldau siidhch benachbarten Saum an der unteren Donau und in der 
Dobrudscha hatte wahrend des bis zum Mongoleneinfall reichenden Zeitraums eine 
Zahl von Siedlungen das praurbane Stadium erreicht bzw. iiberschritten'". 

ZiemUch bald nach dem Siege des Johannes Tzimiskes (969-976) iiber Svjatoslav 
(961-972) an der unteren Donau im Jahre 971, wonach dieser auf Bulgarien verzichten 
muBte"*, begannen die Byzantiner im Rahmen der Neuordnung der Grenzverteidi-
gung, die Donaufestimgen wieder instandzusetzen"'. Doch diese waren nicht nur rein 
militarische Anlagen, sondem vor allem in der ersten Halfte des 11. Jh., als es Ba-
sileios II. (976-1025) gelungen war, den ganzen Balkan dem Byzantinischen Reich 
einzuverleiben und das Therm Paristrion den Donaubereich umschloB"", bliihte in 
ihnen ein vielfaltiges stadtisches Leben. Von ihrer Position her am starksten auf das 
jenseits der Donau im Norden Uegende Land ausgerichtet waren die Emporien Novio-
dunimi und Dinogetia. 

In Noviodunum sind einzelne Aufschwungs- und Regressionsphasen mangels 
entsprechender Bodenforschung noch offen. Den administrativen Rang des Ortes, der 

NiEDERMAlER, Die stadtebauUche und architektonische Entwicklung, 1976, S. 146-147. S T O O B , Die 
mittelalteriiche StSdtebildung, 1977, S.206. NIEDERMAIBR, SiebenbOrgische Stadte, 1979, S. 119-120. 

Bezuglich der ungarischen Burg vgl. W A G N E R , Die Gemarkung, 1980, S. 35-36. 

Der eigentliche Aufechwung fand erst nach dem Mongoleneinfall (1241) statt. Vgl. N I E D E R M A I E R , 

Die StadtebauUche und archUektonische Entwicklung, 1976, S. 147-148. S T O O B , Die mittelalteriiche 
StadtebUdung, 1977, S. 208. N I E D E R M A I E R , SiebenbOrgische Stadte, 1979, S. 121-122. 

D A N / G O L D E N B E R G , Der Warenaustausch, 1967, S.5-6. 

" 5 Vgl. S. 123. 

»» SPINEI, Unele consideratu, 1970, S. 612-614. D^., Moldova, 1982, S. 88-89. 

1 " Vgl. allgemein S T A N E S C U , Beitrage, 1970, P O P A , Culttire, 1972. 

" 8 DID III, 1971, S. 72-73. ROSS, Kiev, 1981, S.297. 

P.DlACONU, Les PetcMn&gues, 1970, S. 28-31. S T A N E S C U , BeUrUge, 1970, S. 122, 125-126. DID III, 1971, 

S. 95-97. 

'2» DID III, 1971, S. 93-95. 
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auch wahrend des 7. bis 10. Jh. weiterbestanden hatte'^i, belegen die bisher ans Ucht 
gekommenen Bleisiegel des 11. und 12. Jh., unter denen sich auch solche sehr ho-
her byzantinischer Wiirdentrager befinden'̂ ^^ £)er liickenlose Munznachweis vom 10. 
bis zum 14. Jh. diirfte allzu tiefgreifende Auswirkungen durch Nomadeneinfalle aus-
schUe6eni23. Auf einen besonders ausgepragten Geld- und Warenumlauf und eine 
wirtschaftUche Blute des Ortes zwischen dem Ende des 11. und dem Ende des 12. Jh. 
deutet der Fund dreier bedeutender Horte von unter den Kommenen gepragten 
Miinzen hin'^*. 

In dem bis zu dieser Zeit woisten Dinogetia hatte wohl seit Anfang des 10. Jh. 
eine Fischersiedlung bestanden'^s. Nach 971 setzte man die romisch-byzantinische Fe
stung wieder instand, die anfangs vor allem miUtarische Funktion als Flottenstiitzpunkt 
hatte'2*. Den Hohepunkt der Entwicklung erlebte Dinogetia im 11. Jh.: die BevoUce-
rungszahl nahm erheblich zu, und der Ort mit seinen administrativen, wirtschaftlichen 
und kirchlichen Aufgaben gewann stadtische Zuge'^^. Innerhaib des Mauerberings 
konzentrierte sich die Oberschicht, d. h. Kaufleute, Klerus, Vertreter des byzantini
schen Staates und einige Handwerker'^s. Die Mehrzahl der Handwerker siedelte aber 
in dem vorgelagerten ofifenen Subiai}ium, wo das Wirken von Topfern, Steinmetzen 
und Webem belegt ist und auch die Bearbeitung von MetaU, Holz, Knochen, Fel-
len und Hauten ihre Heimstatt hatte'29. Nach der Mitte des 11. Jh. erlosch - wohl 
infolge des EinfaUs der Uzen'^ - das Leben in der ungeschiitzten Vorsiedlung"'. 
Iimerhalft der Mauem ist das letzte Siedlungsniveau durch eine Schicht verbrannter 
Hauser gekennzeichnet, die nach anfangUcher Unsicherheit in der Datiemng von den 
Ausgrabern nun auf Mitte oder zweite Halfte des 12. Jh. fixiert und auf einen ku-

•2' Vgl. S.91. 
B A R N E A , Sigilii, 1968, D E R S . , SigUii, 1975. 

123 D E R S . , Dinogetia, 1971, S. 360. 
'^Ebenda, S.360-361. I L I E S C U , Tezauml, 1975, DID III, 1971, S.334, Anm.347. Es scheint noch 

einen weiteren Fund zu geben ( B A R N E A , Dinogetia, 1971, S.362, Anm. 43). Zu den Hortfunden vgl. 
P. DlACONU, Les Coumans, 1978, S. 134, Nr. 3, 4. Die Zahl der Einzelfunde aus dem 12. Jh. belauft sich 
auf uber 1000 (DID III, 1971, S. 333); vgl. dazu E. O B E R L A N D E R - T A R N O V E A N U , Unele aspecte, 1980, 
S. 57-59, 61-63. 

'25 Dinogetia I, 1967, S. 376. Zum Fischfang vgl. Ebenda, S. 51-57. 
'2« Dinogetia I, 1967, S.376. DID III, 1971, S.96. 
127 Dinogetia J, 1967, S. 378. Vgl. P. D L \ C O N U , Les Petchinigues, 1970, S. 38. 
128 DID III, 1971, S. 172. Indizien fiir diese soziale DiSerenzierung; die hier entdeckten reichen Schmuck-

(Dinogetia I, 1967, S. 277-326) und Munzfunde ( C O M S A / B I C H I R , O noui descoperire, 1960. B A R N E A , 

All tezaur, 1960); die Fundstellen der Siegel (Dinogetia I, 1967, S. 332-336); die glasierte Keramik 
und die importierten Amphoren, die im Suburbium weniger hSuflg vertreten sind (Ebenda, S. 229-276, 
bes.S.230, 238,261). 

i2» Vgl. iazu Dinogetia I, 1967, S. 69-134. 
i3» R DlACONU, The Petchenegs, 1975, S.239. 

131 Dinogetia I, 1967, S.380. R D I A C O N U , The Petchenegs, 1975, S. 79-80. 
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manischen Angriff zuriickgefuhrt wird"2_ Dieser bedeutete das endgiiltige Verloschen 
Dinogetias. 

Nimmt man die Situation im Gesamtraum ostlich der Karpaten, den spater 
das Fiirstentum Moldau abdecken wird, in den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. in 
den Blick, so kann man folgenden Stand festhalten. Ein durch handwerkliche und 
Handelsaktivitaten gepragtes stadtisches Leben entfaltete sich nur in denjenigen Re-
gionen, in denen entwickeltere Siedlungsformen bereits eine gewisse Tradition hatten, 
d. h. am Nord- und Siidsaum des spateren Fiirstentums Moldau von Grenzzonen des 
Furstentums Halyc-Wolhynien und des byzantinischen Kaiserreichs. Als recht junge 
Erscheinung trat um diese Zeit im Herrschaftsgebiet der Kumanen Milcov hinzu, das 
sich in erster Linie durch seinen Charakter als pohtisches, wohl auch militarisches Zen
trum und als kircWicher Mittelpunkt von den anderen Niederlassungen abgehoben zu 
haben scheint. Es ist auch nicht auszuschlieBen, daB bei einer ungehinderten Weiter-
entwicklung der befestigte Punkt von Bitca Doamnei die Keimzelle fiir eine stadtische 
Siedlung im Tal hatte werden koimen. Doch abgesehen von diesen Beispielen muB man 
als charakteristisch fiir das Binnenland festhalten, daB es vor dem Tktareneinfall keine 
Stadte gab, und Ansichten zuriickweisen, wonach dieses der Fall gewesen sein soil. 
Auch hat bisher von der Bodenforschimg kein derartiges kulturelles Niveau attestiert 
werden konnen, daB man daraus auf das Vorhandensein noch unbekannter stadtischer 
Siedlungen schlieBen durfte. Es hat vielmehr den Anschein, als ob der dem wirtschaft
lichen Entwicklungsstand und dem sozialen Organisationsgrad adaquate zentrale Ort 
sich noch un Rahmen dessen bewegte, was als Dorf zu bezeichnen ist. 

" 2 Vgl. die verschiedenen Datierungsansatze in Dinogetia I, 1967, S. 29, 129, 203, 369, 382. Zur heutigen 
Datierung vgl. DID III, 1971, S. 173, Anm. 7, B A R N E A , Dinogetia, 1971, S. 356. D E R S . , Noi descoperiri, 
1973, S.325, Anm. 36. 
Abweichende Datierung der Brandschicht durch Petre Diaconu, der sie fruhestens dem 12., eher aber 
dem Anfang des 13. Jh. zuweisen mochte. Vgl. P . D I A C O N U , Despre datarea, 1975. D E R S . / B A R A S C H I , 

Picuiullui Soart, 1977, S.9. 


