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F r i e d r i c h - K arl P r o e h l : 

Eine Beschreibung Moskaus durch den Kurländer 

Jakob Reutenfels 

Unte r de n Berichte n de r Rußlandreisende n de s 17. J a h r h u n d e r t s h a t ein 

Werk bis jetz t verhäl tn ismäßi g weni g Beachtun g gefunden , obwoh l es — 

wie P . P i e r l i n g mein t — „n'es t pa s denu e d ' interet" . 1 E s ist die s da s 

Buc h eine s gewissen Jako b R e u t e n f e l s , da s 1680 u n t e r de m Tite l „D e 

Rebu s Moschoviticis " in P a d u a 2 un d sieben J a h r e späte r in freier deut -
sche r Übersetzun g in Nürnber g erschien. 3 Als Quell e ist es eingehende r 

bishe r lediglich von V. O. K l j u c e v s k i j für sein e Habilitationsschrif t 

„Skazanij a Inostrance v o Moskovsko m Gosudars tve " 4 un d — nac h seine r 

vollständige n Übersetzun g durc h de n Moskaue r Oberbibl iotheka r A. I . 

S t a n k e v i c 5 — von V. N . B o c k a r e v 6 für sein e Arbei t „Moskovsko e 

gosudarstv o XV—XVII vv. po skazanija m sovremenniko v - inos t rancev " 

benutz t worden. 7 I m Auslan d h a t m a n ih m bis heu t e so gut wie kein e 

Aufmerksamkei t geschenkt. 8 

1) P . P i e r 1 i n g , La Russie et le Saint-Siege . Bd IV. Pari s 1907. S. 69. 
2) J . R e u t e n f e l s , D e Rebu s Moschovitici s ad Serenissimu m Magnu m 

Hetruria e Duce m Cosmu m Tertium . Patavi i 1680. Typis Pett i Maria e Frambott i 
Bibliop. Sup . perm . (weiterhi n zitiert : De Reb . Mosch.) . 

3) S. R. M i n z 1 o f f, Pierr e le Gran d dan s la litteratur e etrangere . S. 2—3. Zit . 
nach : P . P i r 1 i n g , Novy e materiaùy o żizni i dejatel'nost i Jakova Rejtenfel'sa . 
[Neu e Materialie n übe r das Leben un d die Tätigkei t des Jako b Reutenfels. ] In : 
Ctenij a v Imp . obsć. ist. i drevn . ross. 1906, IV, S. 4, Anm . 1. 

4) V. O. K l j u c e v s k i j , Skazanij a Inostrance v o Moskovsko m Gosudarstve . 
[Bericht e von Ausländer n übe r den Moskaue r Staat. ] Moska u 1916. — Kljucevskij 
benutzt e für seine Arbeit jedoch nich t die Paduane r Originalausgabe , sonder n 
dere n erste russische Übersetzun g durc h I. P . T a r n a v a - B o r i c e v s k i j (in : Zur -
na l Min . Nar . Prosv . 1839, 7, II , S. 1—54), die nu r Teile der Büche r I I un d II I 
umfaßt . 

5) J . R e j t e n f e l ' s , Skazanij a Svetlejiem u Gercog u Toskanskom u Koz'm e 
Tret'em u o Moskovii . Padua , 1680 g. S latinskag o pereve l Aleksej S t a n -
k e v i c . [Die Bericht e übe r Moskowie n für den durchlauchtigste n Herzo g Co -
simo III . von Toskana . Padu a 1680. Aus dem Lateinische n übersetz t von A. St.] 
In : Ćtenij a v Imp . obäc . ist. i drevn . ross. 1905, I I I ; 1906, IV. 

6) V. N . B o c k a r e v , Moskovsko e gosudarstvo XV—XVII vv. po skazanija m 
sovremennikov-inostrancev . [De r Moskaue r Staa t des 15. bis 17. Jhs . nac h den 
Berichte n zeitgenössische r Ausländer. ] St . Petersbur g 1914. 

7) Nennenswert e Rückgriffe auf Reutenfel s in de r sowjetischen Historiographi e 
sind un s nich t bekann t geworden . Lediglich ein kurze r Abschnit t seines Buche s 
findet sich in der „Chrestomati e zur Geschicht e de r UdSSR " abgedruck t (Chresto -
matij a po istori i SSSR . Sostav. V. I . L e b e d e v , M. N . T i c h o m i r o v , V. E. 
S y r o e ö k o v s k i j . 4-e izd. ispravl. i dopoln . t. I. Moska u 1951. S. 423—425). 

8) I n der einschlägige n ausländische n Literatu r wurde n un d werden Reuten -
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Übe r seine n Verfasser Jako b R e u t e n f e 1 s ist nich t allzu viel in Erfahrun g 

zu bringen . Woh l als i l legitime r Soh n eine s Ratgeber s de s polnische n König s 

J o h a n n K a s i m i r 9 — vermutl ic h de s Ober-Secretar iu s Bar thol d Meye r von 

Rautenfe l s 1 0 — in Kur lan d gebore n ode r zumindes t dor t aufgewachsen , 

k a m e r wahrscheinlic h im J a h r e 1670 nac h M o s k a u " — möglicherweis e 

auf Ein ladun g ode r durc h Vermi t t lun g seine s Onkels , de s Leibarzte s Jo -
h a n n Coste r von Rosenburg. 1 2 Diese r ha t anscheinen d auc h w ä h r e n d de s 

fels un d sein Berich t eigenartigerweis e fast völlig ignorier t — wenn ma n von 
gelegentliche n Hinweise n absieht , wie neuerding s bei K. W i t t r a m , Pete r der 
Große . Berlin—Göttingen—Heidelber g 1954. S. 17, ode r E. W i n t e r , Rußlan d 
un d das Papsttum . Tei l 2. Berlin 1961. S. 8, 14. 

9) vgl. die Vorbemerkun g des Verlegers F r a m b o t t i (D e Reb . Mosch. , Ad 
ingenuu m lectore m Admonitio) . 

10) Ob es sich bei Barthol d Meye r von Rautenfels , der als Sekretä r des polni -
schen König s Johan n Kasimi r mi t verschiedene n diplomatische n Missione n be-
trau t wurd e (vgl. L. K u b a l a , Wojna szwecka w rok u 1655 i 1656. [De r schwe-
dische Krie g 1655—1656.] Lwów [Lemberg ] 1913. S. 53—54), tatsächlic h um den 
Vater von Jako b Reutenfel s handelt , ist mi t letzte r Sicherhei t nich t zu entschei -
den . Diesbezüglich e Nachforschunge n werde n nich t zuletz t dadurc h erschwert , daß 
die Möglichkei t eine s illegitime n Verhältnisse s nich t auszuschließe n ist (Wegfall 
des Adelsprädikats!) . Inde s spreche n gute Gründ e für die schon von H . B r u i -
n i n g k ausgesprochen e Vermutun g eine r derartige n verwandtschaftliche n Be-
ziehun g (Jb . für Genealogie , Heraldi k un d Sphragisti k 1905 un d 1906. Mita u 1908. 
S. 322 f.). Vor allen Dinge n schein t dafür die von Frambott i erwähnt e Tätigkei t 
seines Vaters wie zugleich dessen Zugehörigkei t zur kurländische n Ritterschaf t 
(Jb . für Genealogie , Heraldi k un d Sphragisti k 1895. Mita u 1896. S. 101) zu spre -
chen . Den n daß Jako b Reutenfel s in Kurlan d aufgewachsen ist, unterlieg t keine m 
Zweifel. Dafü r gibt es direkt e Hinweise , wie den Berich t des Kardinal s Rasponi , 
in dem Jako b Reutenfel s als „gebürtige r Kurländer " (nativo di Curlandia) be-
zeichne t wird (P . P i r l i n g , Novy e materiaùy, S. 8). Außerde m wird das durc h 
gelegentlich e Bemerkunge n in seinem Buch , wie „be i un s in Kurland" , durc h 
seine guten Kenntniss e der topographische n un d historische n Verhältniss e seine r 
Heima t wie durc h ein e so typisch e Feststellun g bezeugt , daß „von unsere n kur -
ländische n Bauer n . . . die Moskaue r bis heut e Krevingi un d Rußlan d Kreva-
semme ... genannt " werde n (D e Reb . Mosch. , S. 34). 

11) I n dieser Annahm e folgen wir A. I . S t a n k e v i c (Rejtenfel's , Skazanija , 
S. IV). Ihr e Wahrscheinlichkei t wird noc h dadurc h erhärtet , daß Reutenfel s u. a. 
berichtet , daß er die Zari n Natalj a zweima l persönlic h gesehen hab e — un d 
zwar noc h vor ihre r (1671 erfolgten ) Eheschließun g (D e Reb . Mosch. , S. 97). 

12) Johan n Coste r (Küster ) von Rosenburg , ein gebürtige r Lübecker , war vor 
seiner Berufun g nac h Rußlan d im Jahr e 1667 als Stadtarz t in Wismar , als Ritter -
schaftliche r Land-Physicu s in Reva l (1649—1654) un d als Leibarz t des schwedi-
schen König s Kar l X. Gusta v tätig . E r erfreut e sich am Hof e des Zare n Aleksej 
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fast zweijährigen Aufenthal te s de s Neffe n in de r russische n Haup t s t ad t 

für ih n gesorgt; den n Jako b Reutenfel s w ar offensichtlic h nich t — wie 

viele Auslände r seine r Zei t — im Dienst e des Zare n Aleksej Michajlovi c 

tätig . I m Mär z 1672 erhiel t er zusamme n mi t Heinric h Rosenbur g — eine m 

de r fünf Söhn e de s Leibarzte s — die Erlaubnis , Moska u wiede r zu ver-
lassen , u m a n de r von de n Jesu i te n geleitete n Univers i tä t Wiln a zu stu -
dieren. 1 3 Einzelheite n übe r sein S tud iu m sind nich t bekannt . 1 4 

Inde s schein t es mi t seine m Aufenthal t in Wiln a zusammenzuhängen , 

da ß wir J a k o b Reutenfel s im J a h r e 1674 in Ro m in de r Umgebun g de s 

gelehrte n Jesu i te n Athanasiu s Kirche r (1602—1680) finden , de m er sich 

als gute r Katholik , durc h sein e Bi ldun g un d Sprachkenntniss e un d nich t 

zuletz t durc h sein e Beziehunge n zu m Zare n empfahl . E s w ar Kircher , de r 

ih n daraufhi n mi t de m klugen päpstl iche n Diplomate n Kard ina l Cesar e 

Raspon i (1614—1680) in Verbindun g brachte , welche r de r Kongregat io n 

„D e Propagand a F ide " a m 12. Novembe r 1674 übe r Reutenfel s un d dessen 

Vorschla g zu r Aussendun g eine r Missio n nac h Rußlan d „angesicht s de r 

versöhnliche n Ha l tun g un d Annähe run g de s obengenannte n Staate s an de n 

Heilige n S t u h l " berichtete. 1 5 

Anscheinen d fiel Reutenfels ' Vorschlag , de r gan z de m Geis t de r seit de n 

Tage n Possevino s verfolgten Bes t rebunge n hinsichtlic h eine r Ausdehnun g 

de s römische n Einflusse s auf Moska u entsprach , auf günst ige n Boden . Be-
reit s a m 24. Novembe r 1674 konkret is ier t e Reutenfel s — vermutl ic h au f 

Anforderun g — seine n P l a n 1 6 : E s sollten insgehei m sorgfältig ausgesucht e 

Leut e nac h Rußlan d geschick t werden , u m sich dor t ein e gut e Kenntn i s 

de r Verhäl tniss e un d insbesonder e da s volle Ver t raue n de s Zare n zu er -
werben . Mi t dessen Hilf e sollte n sie dan n von ih m die Er laubni s zu r 

Michajlovi c eine r großen Hochachtung , mußt e aber im Zuge der durc h den 
Thronwechse l von 1676 vorübergehen d aufkommende n Ausländerfeindlichkei t 
das Lan d im Frühjah r 1678 verlassen (W. M. R i c h t e r , Geschicht e der Medizi n 
in Rußland , II . Teil . Moska u 1815. S. 292—298; I. B r e n n s o h n , Di e Ärzte Est -
land s vom Beginn der historische n Zei t bis zu r Gegenwart . Riga 1922. S. 158). 

13) Uka z des Zare n Aleksej Michajlovi c vom 8. Mär z 1672 (a. St.) , angeführ t 
von A. I . S t a n k e v i c im Anhan g zu seine r Übersetzun g (Rejtenfel's , Skazan i ja, 
S. 215). 

14) Leide r liegen die Matrike l der Universitä t Wilna nich t gedruck t vor, so 
daß es von hie r aus nich t möglich war, Nähere s übe r diese Zei t im Leben Jako b 
Reutenfels ' in Erfahrun g zu bringen . 

15) Relati o Eminentissim i Raspon i Congregati o 12 novembri s 1674 (Acta Sa-
cra e Congregationi s de Propagand a Fide , T. XXXVIII , 1674, 1. 321, Nr . 41. Ab-
gedruck t in : P . P i r 1 i n g, Novye materiaùy, S. 8). 

16) Brevis ad ite r Moschoviticu m manuducti o (Scrittur e riferit e ne i Congress i 
Moscovia , Poloni a e Ruteni , 1624—1674, t . I , f. 535. Abgedruck t in : P . P i r l i n g, 
Novye materiaùy, S. 8—12). 
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freien Ausübun g kirchliche r Handlunge n erbit ten , „u m dami t die Mos -
kaue r schrittweis e auf di e völlige Vereinigun g (de r Kirchen ) vorzube -
rei ten". 1 7 Zu r Durchführun g dieses P lane s gab Reutenfel s ein e Meng e prak -
tische r Ratschläg e un d Hinweise , wie z. B., au f welche m Weg zweck-
mäßigerweis e zu reisen sei, wie m a n sich in Moska u verha l te n müsse , wie 

m a n de n Zare n für sich e innehme n könn e u. a. m . Sein Wunsch , an diesem 

Werk de r Einigun g mitzuarbei ten , komm t ebenfall s in de m Schreibe n wie 

in dre i andere n Briefen zu m Ausdruck , di e wei ter e Vorschläge enthal ten . ' 8 

Was Jako b Reutenfel s zu diese n Vorschlägen , derentwil le n er vielleich t 

eigen s nac h Ro m gereist ist, bewog, läß t sich nu r vermuten . Ware n sie ein 

Nachhal l de r in de n J a h r e n 1667—1668 zwischen Pole n un d Moska u ge-
führte n Gespräche , in dene n auc h Frage n de r kirchliche n Unio n gestreift 

wurden ? 1 9 Bestärkte n ih n eigene Erfahrunge n un d vor allen Dinge n die 

Reis e eine r russische n Gesandtschaf t nac h Ro m im J a h r e 1673 un te r de r 

F ü h r u n g de s Schotte n Pau l Menzie s de Pitfoldel s in diese r Hinsicht ? Auf 

jede n Fal l hofft e er , in de n sich eventuel l zwischen Ro m un d Rußlan d 

anbahnende n Beziehunge n persönlic h als Fachman n ein e Roll e spielen zu 

können . U m sich als solche r auszuweisen , began n Jako b Reutenfel s in Ro m 

mi t de r Niederschrif t eine s größere n Werke s übe r Rußlan d in lateinische r 

Sprache , da s de n päpstliche n Abgesandte n als „Wegweiser " diene n un d 

noc h im J a h r e 1675 erscheine n sollte . 

Inde s ha t wede r Reutenfels ' erst e Denkschrif t die Kur i e zu r Akt ivi tä t 

gegenübe r Rußlan d — wenigsten s nich t in de r vorgeschlagene n F o r m 2 0 — 

un d dami t zu r Verwendun g seine r Perso n bewegen können , noc h fande n 

die wei tere n de n erhoffte n Widerhall . So verl ieß Jako b Reutenfel s nac h 

17) ebenda , S. 11. 
18) D i quello che s'invierä per ambasciator e in Moscovi a (Scr i t ture . . . Sensa 

data . f. 22. Abgedr. in : P . P i r 1 i n g , Novye materiaùy, S. 13). — Circ a la propa -
gand a ne l negoti o della Moscovi a (Scr i t ture . . . f. 20. Abgedr. ebenda , S. 14). — 
A. M. G . D. (Scrittur e . . . f. 21. Abgedr. ebenda , S. 15). 

19) so P . P i r 1 i n g , Novye materiaùy, S. 7. 

20) Di e Frage , inwieweit die Kuri e damal s den kleine n Krei s de r in Moska u 
lebende n Katholike n (Patric k Gordo n u. a.) in Verfolgung alte r Plän e direk t 
unterstützt e un d für ihr e Bestrebunge n einzusetze n versuchte , bzw. die Frage , 
in welchem Umfan g für diese Zwecke Jesuite n nac h Moska u geschickt wurden , 
wäre in eine r gesonderte n Untersuchun g zu klären . Auf jeden Fal l bemüht e ma n 
sich auf dem Wege übe r die polnisch e un d die kaiserlich e Regierun g in dieser 
Richtung . So wurd e z. B. währen d der Regentschaf t Sophia s auf Grun d eine r 
Interventio n Kaise r Leopold s der erste ständig e katholisch e Prieste r für Moska u 
zugelassen un d 1685 mi t kaiserliche m Geld e ein großes Hau s von den Jesuite n 
gekauft, „u m daselbst zu wohne n un d ihre n Gottesdiens t auszuüben " (Berich t des 
holländische n Residente n vom gleichen Jahre . Entnomme n aus :A. B r ü c k n e r , 
Culturhistorisch e Studien , II . Riga 1878. S. 65). 
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langen Monaten vergeblichen Wartens Rom wieder 2 1 und begab sich zu-
nächst an den Hof des weitgereisten und frömmelnden Großherzogs Co-
simo III. von Toskana (1670—1723), von dem er sich möglicherweise die 
Über t ragung einer ähnlich gelagerten Aufgabe versprach.22 Hier ha t er 
dann sein Buch vollendet, ohne daß m a n jedoch seine wei teren Dienste in 
Anspruch genommen hät te . Daraufhin reiste Reutenfels, dessen Spuren 
sich von nun an völlig verlieren, „nach Polen" 23 zurück. Sein Manuskr ipt 
aber wurde der großherzoglichen Bibliothek in Florenz einverleibt. 

Dort ha t es wenig später ein durchreisender Deutscher entdeckt, dessen 
Interesse es erregte. Er erbat sich vom Direktor der Bibliothek, Antonio 
Magliabechi, die Erlaubnis , eine Abschrift anfertigen zu dürfen, und über -
ließ diese bei seiner Weiterreise aus unbekannten Gründen dem Verleger 
Frambot t i in Padua.24 Hier erschien Jakob Reutenfels ' „De Rebus Moscho-

21) Der genaue Zeitpunkt der Abreise von Reutenfels aus Rom läßt sich nicht 
ermitteln. Da jedoch die letzte seiner Eingaben an die Kurie nach dem Tode des 
Zaren Aleksej Michajlovic (8. Febr. 1676) abgefaßt wurde, kämen dafür vielleicht 
die restlichen Monate des Jahres 1676 in Frage. 

22) Nachdem im Jahre 1657 eine erste russische Gesandtschaft unter Führung 
Cemodanovs die Residenz am Arno besucht hatte, der dann bald weitere folgten, 
hatten sich seit dem Ende der 60er Jahre zwischen beiden Staaten anscheinend 
verhältnismäßig rege Wirtschaftsbeziehungen entwickelt. So handelte z. B. seit 
1668 der Florentiner Kaufmann Francesco Guasconi in Moskau, der im Jahre 
1684 sogar als Agent des Großherzogs am Zarenhofe auftrat (N. N. B a n t y s -
K a m e n s k i j , Obzor vnesnich snosenij Rossii (po 1800 god), c. 2. [Überblick 
über die auswärtigen Beziehungen Rußlands bis zum Jahre 1800, Teil 2.] Moskau 
1896. S. 247). Daneben fungierte dieser Guasconi übrigens auch — ganz im Sinne 
der Vorschläge von Reutenfels — als Agent der Jesuiten in Moskau und lieh 
seinen Namen zum Kauf des in Anm. 20 erwähnten Hauses (A. B r ü c k n e r , 
S. 63). Reutenfels konnte also berechtigte Hoffnung haben, im Rahmen dieser 
Beziehungen als Rußlandkenner eine persönliche Verwendung zu finden. 

23) so G. B i a n c h i n i (Dei Gran Duchi di Toscana, della Reale Casa de 
Medici . . . ragionamenti istorici. Venezia 1741): quando partendo di Firenze, in 
Polonia jece ritorno ... (Zitiert nach: S. C i a m p i , Bibliografia ecclesiastiche, 
scientifiche, letterarie, artistiche dell'Italia colla Russia, Colla Polonia ed altre 
parti settentrionale, Vol. III. Firenze 1842. S. 29, Anm. 2). — Der einzige Hinweis, 
den wir nach diesem Zeitpunkt auf Reutenfels haben, besteht in seiner 1683 in 
Bologna verlegten italienischen Übersetzung der 1675 in Hamburg von Martin 
Fogel herausgegebenen grönländischen Reisebeschreibung des Chirurgen Fried-
rich Martens. (H. S c h r ö d e r , Lexikon der hamburgischen Schriftsteller bis zur 
Gegenwart. Bd II. Hamburg 1854. S. 338.) Möglicherweise wurde diese Über-
setzung jedoch noch während seines Aufenthaltes am Hofe Cosimos III. ange-
fertigt, zu dem auch Fogel in enger Beziehung stand. 

24) vgl. die Vorbemerkung des Verlegers. 
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viticis" im J a h r e 1680 endlic h im Druc k un d ha t möglicherweis e doc h noc h 

eine n Tei l seine s ursprüngl iche n Zwecke s als „Wegweiser " für di e bald in 

größere r Zah l nac h Moska u reisende n Jesui te n erfüllt . Auf diese Weise 

w u r d e da s W e r k auc h de r Nachwel t e rha l ten ; den n Handschrif t wie Kopi e 

sind inzwische n offenba r verlorengegangen. 2 5 

Jako b Reutenfel s h a t sein Wer k „D e Rebu s Moschoviticis " in vier Büche r 

eingeteilt . Von ihne n hande l t da s erst e übe r die Herkunf t de r Moskowite r 

u n d gibt eine n Überblic k übe r die Reih e de r russische n Zaren , die er be -
rei t s in vorchristliche r Zei t beginne n läßt . Da s zweite Buc h schilder t da s 

Lebe n be i Hof e u n d die gegenwärt ig e Regierung , da s dr i t t e die verschie -
dene n Ständ e un d Si t te n de r Moskowite r un d da s vier t e de n natür l iche n 

Reichtu m de s Lande s wie dessen räumlich e Ausdehnung . Scho n in diese r 

Eintei lun g spiegelt sich de r Charak te r de s Werke s wider , da s nich t n u r ein 

persönliche r Erfahrungsbericht , sonder n ebe n ein „Wegweiser " sein sollte . 

Insofer n h a t Reutenfel s sein e eigene n Erlebniss e durc h ein nachträgliche s 

Stud iu m de r einschlägige n L i t e ra tu r vertief t un d Büche r eine r Reih e 

andere r Autore n herangezogen , die e r teilweise in e ine m vorangestel l te n 

Verzeichni s de r hauptsächlichste n Quelle n nennt . Sie reiche n von de n 

Oper a ant ike r Schriftstelle r wie Herodot , Pl iniu s un d Jo rdane s übe r die 

große n Werk e de s 16. un d 17. J a h r h u n d e r t s — die eine s Olau s Magnus 2 6 , 

Antoni o Possev ino 2 7 u n d Ada m Olea r ius 2 8 — bis h i n zu de n Arbei te n 

zeitgenössische r Gelehr te r wie de r de s polnische n Jesui te n Alber t Wiin k 

Kojaùowicz.2 9 Danebe n beruf t e r sich auc h auf di e Beobachtunge n von 

Augenzeugen. 3 0 

Di e organisch e Verbindun g un d l i terarisch e Verarbe i tun g de s auf diese 

Weise zusammengetragene n Wissensstoffs ist Reutenfel s jedoc h nich t im -
me r gelungen ; den n vor allem im erste n Buc h stehe n die Ding e des öftere n 

25) Dies e Feststellun g tra f bereit s der Übersetze r A. I . S t a n k e vi c. Eigen e 
Nachforschunge n in der Bibliotec a National e Central e in Floren z sowie in Ro m 
un d Padu a führte n zu keine m andere n Ergebnis . 

26) Olau s M a g n u s , Histori a de gentibu s septentrionalibus , eorumqu e diver-
sis statibus , conditionibus , moribus , ritibus , superstitionibus . Ro m 1555. 

27) Antoni o P o s s e v i n o , Moscovia ; ejusdem novissima descriptio . Ant -
werpen 1587. 

28) Adam O l e a r i u s , Ausführlich e Beschreibun g der kundbare n Reyss nac h 
Musco w un d Persien , so durc h Gelegenhei t eine r Holsteinische n Gesandtschaf t 
von Gottor p auss an Michae l Fedorowit z den Große n Zaa r in Muscow , un d 
Schac h Sofi Köni g in Persie n geschehen . Mi t Kupfern , Pläne n un d Ansichte n von 
Städte n un d Gegenden , in den Jahre n 1633—1639. Schleswig 1646. — Außerde m 
benutzt e Reutenfel s den Sammelban d „Reru m Moscoviticaru m Auetore s Varii". 
Frankfur t a. M. 1600. 

29) Albert Wiink K o j a ù o w i c z , Reru m in Litvani a pe r tempu s rebellioni s 
Russicae , hoc est Cosacorum , gestaru m commentarius . Elbin g 1655. 

30) D e Reb . Mosch. , Praefatio . 
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unvermittelt nebeneinander oder sind noch nicht einmal in die richtige 
Ordnung gebracht. Er gibt dies übrigens in seiner im Stile der gelehrten 
Humanisten verfaßten Vorrede auch selbst zu und entschuldigt es damit, 
daß er sich „infolge ständiger und schwerer Existenzsorgen in der Fremde 
und nach fast fünfjähriger Trennung von den Musen nur ab und zu mit 
der Niederschrift dieser Erzählungen beschäftigen" konnte. „Zudem hätte 
dieses Werk, ich schwöre, auch nie das Licht der Welt erblickt, wenn dies 
nicht der Wille des Durchlauchtigsten Herzogs von Toskana, meines gnä-
digen Herrn, gewesen wäre. Dieser heldenmütige Fürst . . . sorgte uner-
müdlich dafür, daß uns bei unserem schwachen Versuch gelehrte Hilfe 
zuteil wurde, und zwar Hilfe seitens des berühmten Antonio Magliabechi, 
des würdigsten Gehilfen eines solchen Fürsten, einer Zierde unter den 
Gelehrten . . ."31 

Das erste Buch des Reutenfelsschen Werkes ist für denjenigen, der sich 
über die Verhältnisse in den letzten Regierungsjähren des Zaren Aleksej 
Michajlovic informieren will, von geringem Interesse. Es enthält in seinen 
ersten fünf Kapiteln überwiegend eine Abhandlung über die Herkunft 
der Russen und ihrer Zaren, zu der möglicherweise sein römischer Pro-
tektor Athanasius Kircher wie Antonio Magliabechi eine Menge Hinweise 
geliefert haben. Als eine schlecht durchgeführte gelehrte Konstruktion be-
sitzt sie keinerlei Wert, sondern ist allenfalls deswegen von einem gewis-
sen Interesse, weil sich auch hier einige später immer wieder auftauchende 
Erklärungen, wie die Deutung des Namens „Russen" aus „Rosseie" („rasse-
jannye", d. h. die verstreut Lebenden. D. Vf.), oder Legenden, wie die-
jenige vom Grabe Ovids in der Ukraine, finden.32 Ihr schließt sich abriß-
artig eine Geschichte der russischen Herrscher von Rjurik bis auf Michail 
Fedorovic an, die inhaltlich nichts Neues bietet. 

In einem erfreulichen Gegensatz hierzu stehen jedoch die weiteren drei 
Bücher, die eine umfassende Schilderung des Moskauer Staates jener Zeit 
sein wollen und tatsächlich eine Art Kompendium der russischen Verhält-
nisse am Vorabend der petrinischen Epoche sind. 

Allerdings bringt es gerade dieser Charakter des Reutenfelsschen Werkes 
mit sich, daß der Quellenwert seiner Aussagen — eigene Erlebnisse ver-
mischen sich mit Gehörtem und werden durch Beobachtungen anderer 
Reisender ergänzt — mitunter ein recht unterschiedlicher ist und sein In-
halt die Aufmerksamkeit des Historikers nicht immer gleichbleibend er-
regt, da sich neben einer Fülle interessanter Einzelheiten auch vieles findet, 
was bereits aus anderen Quellen bekannt ist. Nicht zuletzt aus diesem 
Grunde liegt eine besondere Bedeutung gerade bei denjenigen Teilen sei-

31) De Reb. Mosch., Praefatio. 
32) De Reb. Mosch., S. 13, 18. 
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ne r Schrift , in dene n Reutenfel s aus eigener Anschauun g un d Erfahrun g 
berichtet . Un d das ist vor allem im zweiten un d dritte n Buch der Fall , wo 
sich seine Schilderun g gelegentlich zu eine r faszinierende n Anschaulich -
keit steigert . 

Zu diesen Partie n seines Werkes gehör t in gewissem Sinn e auch die Be-
schreibun g der russischen Residenz - un d Hauptstad t Moskau , die wir für 
diesen Beitra g herausgegriffen un d unte r Außerachtlassun g der Reuten -
felsschen Anordnun g durc h weitere Passagen des zweiten Buche s —• vor 
allem über den Zare n un d seine Famili e — zu eine m instruktiven , wenn 
auch alles ander e als vollständigen Bild der Moskaue r Welt in den 70er 
Jahre n des 17. Jahrhundert s erweiter t haben. 33 

„Gerechterweis e mu ß ma n Moskau" , so beginn t Reutenfel s seine Be-
schreibun g vom „Mittelpunk t des Staates " un d von der „heilige n Residen z 
der Zaren" , „zu den größte n Städte n des Erdball s rechnen , da es im Um -
fang vier deutsch e Meile n miß t un d — umgebe n von eine r Maue r mi t zehn 
Tore n —• über 600 000 Einwohne r in sich birgt, so daß sich Bojaren (Boihari) 

un d ander e hochgestellt e Persönlichkeiten , Reisend e un d Einwohner " in-
nerhal b der Stad t eines Verkehrsmittel s bediene n müssen — im Winte r 
des Schlitten s un d im Somme r des Pferdes . Deshal b warte n „a n jeder 
Straßenkreuzun g un d an jedem Stadtto r viele Izvozcik i (Zvosciki),  d. h. 
Kutscher , mi t Schlitte n ode r Fuhrwerken , die gegen ein sehr geringes Ent -
gelt den Ankömmlin g zu dem von ihm genannte n Or t befördern. " 

Da s Moskaue r Klim a ist „rech t mild " un d die Lage der Stad t „nich t ohn e 
Reize . Mi t ihre n annähern d zweitausen d Kirchen , die fast alle aus Stein 
erbau t sind un d der Stad t ein großartige s Aussehen verleihen" , mach t sie 
(die Stadt ) auf den Besuche r einen starke n Eindruck . Zude m „förder n 
ihr e äußer e Schönhei t in nich t geringem Maß e sieben Hügel" , dere n Häng e 
sie bedeckt . „Di e Häuse r der Bewohne r sind zum großen Teil aus Hol z un d 
habe n sehr wenige Fenster . Doch  begegnet ma n zwischen ihne n auch vielen 
Steinbauten , die den Bojaren un d Ausländer n gehören. " 

Moskau s „Straße n sind nich t mit Steine n gepflastert , sonder n mi t Holz -
bohle n oder Holzstange n in ununterbrochene r Reihe " ausgelegt. „Übrigen s 
sind sie ständi g von Schlam m oder eine r dicken Schich t Stau b bedeck t 
un d nu r im Winte r eben , wenn Eis un d Schne e alles glätten. " Innerhal b 
der Mauer n fließen zwei Flüsse —• die schiffbare Moskva (Mosqua)  un d 
die flache Neglinnaj a (Neglina),  nu r durc h die Vorstädt e außerde m die 
Jauz a (Iausä).  „Alle treibe n Mühle n zum großen Nutze n der Stadt , obwoh l 
dere n Einwohne r auch Handmühle n verwenden. " 

33) Bei dem folgenden deutsche n Text handel t es sich um eine vom Vf. in An-
lehnun g an die russische Übersetzun g von A. I. S t a n k e vi ć angefertigte freie 
Übertragun g des lateinische n Originals. Die Auszüge entstamme n den Kap. 1, 
4—3, 9, 10, 12, 13, 15 und 19. 
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I n geringe r Entfernun g von de r Stad t liegen einige Landschlösse r (palatia 
campestria) de r Zaren . „Von ihne n gebühr t nich t de r letzt e Ran g de m Or t 

Izmajlov o (Ismailov) si, de r eine n be rühmte n P a r k mi t vier großen , weit 
geöffnete n Tore n un d mi t vielen verschlungene n Pfade n (cum laberyntho) 
besitzt. " Run d ein e halb e Meil e davo n entfern t gibt es „ei n reichhaltige s 

Tiergeheg e (Vivarium) oder , besser gesagt, eine n Wald, de r durc h eine n 

Zau n eingefriede t un d mi t Rudel n verschiedene n Wilds besetz t ist." Weiter e 

Sommerschlösse r sind Kolomensko e (Colomboskoi villa)S6 mi t seine r aus -
gesuchte n Holzarchitektu r un d Preobrażensko e (Probrasinskoi)?6 „Nah e de r 

Stad t befinde n sich ein gewaltiger Kornspeiche r des Zare n un d viele andere , 

kleiner e Lagerhäuse r — insbesonder e für de n Provian t des Heere s —, daz u 

auc h einige Schänke n ode r Kabake n (Cabake)." 
U m die eigentlich e Stad t h e r u m lager t sich ein Kran z von Vorstädten . 

Dere n bedeutendst e ist die nich t weit vom äußere n Wallgrabe n entfernt e 

Ausländer-Vorstad t (Inosemskoia Slaboda) „mi t ih re n nac h deutsche m 

Brauc h un d Vorbild (norma et forma Teutonica),  jedoc h auc h au s Hol z er -
richtete n Gebäuden. 3 7 Hie r leben die Deutschen " — Reutenfel s gibt dere n 

Zah l a n andere r Stell e mi t 18000 a n 3 8 — „gesonder t von de n Russe n un d 

benutze n dre i lutherisch e Kirchen , zwei kalvinistische , ein e holländisch e un d 

ein e anglikanische " — allerding s alle ohn e Glocken . „Si e werde n nich t von 

eine m au s ihre r Mitt e gewählte n Magistra t regiert , sonder n sind de r Ge -
richtsbarkei t des Hofe s unterworfen ." 3 9 

I n diese r Vorstad t wohn t auc h ein Tei l jene r Ausländer , die de r Za r zu r 

Erfüllun g von Aufgaben verwendet , für di e Russe n infolge ih re r „Un -
kenntni s von Sprache n un d de r artes liberales nich t geeigne t sind. " Ihne n 

widme t Reutenfel s ein besondere s Kapite l seine s Werkes, in de m er ihr e 

Dienst e nähe r beschreibt . 

Auf eine r vergleichsweise niedrige n Rangstuf e fungiere n hie r zunächs t 

„di e Dolmetsche r (Tolmaczi),  d. h . die Übersetze r von Sprachen , welche — 

mi t Ausnahm e seh r wenige r — Auslände r sind , die teil s ih re n Glaube n 

behalten , teil s abe r auc h de n russische n angenomme n haben . Sie sind im 

34) das alte Stammgu t der Famili e Romano v nordöstlic h von Moskau , auf dem 
Aleksej Michajlovi c Schlo ß un d Kirch e erbaute . 

35) auf dem rechte n Ufe r der Moskva belegene Lieblingsresiden z Ivan Groz -
nyjs mi t eine m von 1667 bis 1681 erbaute n Holzpalast . 

36) jenseit s der Deutsche n Vorstad t nordöstlic h von Moska u gelegen — mi t 
eine m ebenfall s unte r Aleksej Michajlovi c erbaute n Schloß , das seit 1682 dem 
jungen Pete r als ständige r Aufenthal t diente . 

37) Es handel t sich hierbe i um die dritte , im Jah r 1652 auf Befehl des Zare n 
angelegte deutsch e Vorstadt , die sog. „Neu e Deutsch e Vorstadt" . 

38) D e Reb . Mosch. , S. 152. — Diese Zah l bezieh t sich nich t nu r auf die Deut -
schen im eigentliche n Sinne , sonder n auch auf die Angehörige n andere r west-
europäische r Natione n (z. B. die Hollände r un d Schotten) , die ma n frühe r in 
Rußlan d auch als „Deutsche " bezeichnete . 

39) De Reb . Mosch. , S. 111—113. 
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selbst in Fällen , in dene n dies unbeding t nöti g ist. U m alle diese Ding e 

gena u zu kontrollieren , ha t m a n in Moska u ein e ärztlich e Verwal tun g 

(tribunal medicum) ode r eine n Pr ika z (Precase) eingerichtet , de m in letzte r 

Zei t Lukia n Timofeevi c Koloso v (Lucianus  Timophevicz Golosov) vorstan d 

— de r einzige gebürtig e Moskauer , de r gut Latei n beherrscht. " " 

Hinte r de m äußere n Wallrin g des in konzentrische n Kreise n u m seine n 

Kern , de n Kreml , sich ausbrei tende n Moska u — „i m einzelne n Sko-
rodum42 un d Streletzoigorod, d. h . Soldatenstadt , genann t " •— wohne n die 

mi t Hakenbüchse n bewaffnete n Streli tze n (chopetari i . 4 3 „Auf de m gegen-
überl iegende n Ufe r de r Moskv a liegt innerha l b diese r Befestigunge n de r 

Stadt te i l Nalejk a (Naleuka)."  I n unmi t t e lba re r Näh e von Skorodo m er -
streck t sich „ei n gewalt iger Platz , au f de m ein e unwahrscheinlic h groß e 

Meng e Hol z alle r Art verkauf t wird : Balken , Bohlen , sogar Brücke n un d 

Türme , bere i t s zusammengezimmert e u n d fertige Häuser , di e m a n nac h 

Kau f un d Zerlege n ohn e Müh e dor th i n t ranspor t ie re n kann , wohi n m a n 

möchte. " 4 4 

„Innerha l b dieses, sozusagen äußere n Gürte l s liegt dan n — durc h ein e 

weiße, hoh e u n d dick e M a u e r 4 5 geschiede n — ein wei tere r (Stadtteil) , de r 

Zarigorod, d .h . Zarens tad t (urbs regia)™, heißt . Hie r befinde n sich jen e 

riesigen Werks tä t t e n zu r Meta l lverarbei tun g (Vulcani officina), in dene n 

Kanone n für de n Krie g un d Kupferglocke n gegossen werden , un d andere , 

die im Ausma ß de n ers tere n nich t nachstehe n un d in dene n Pu lve r (pulvis 

pyrius) hergestel l t wird , sowie auc h viele Häuse r von Bojare n un d Aus-
länder n — au s Ste i n un d Holz , seh r schö n im Aussehen. " Von diesen allen 

gebühr t zweifellos „de m äußers t geschmackvolle n Palas t de s Bojare n 

Artamo n Sergeevic (Artemon Sergevich)"" de r unbes t r i t t en e Vorrang . 

„Dor t liegt auc h jenseit s de r Neglinnaj a de r Qprienina-Ho f (Opriczna regia) 

— von Iva n Vasil'evic (Ioann  Basilevicz) 1565 erbaut . " Schließlic h sollen 

41) De Reb . Mosch. , S. 119—122. 
42) russ. Skorodo m — ein e Bezeichnung , die von der schnelle n Anlage de r 

Wallbefestigung in den Jahre n 1591—1592 herrührt . Späte r bürgert e sich für 
diesen Stadttei l der Nam e Zemljano j gorod , d. h . „Erdstadt" , ein . 

43) ein e von Ivan Grozny j ins Lebe n gerufen e Schützentruppe , die mi t eine r 
Reih e besondere r Privilegien versehen war un d späte r von Pete r dem Große n 
grausam vernichte t wurde . 

44) Reutenfel s sprich t hie r von der bekannte n Trubnaj a Plośćad' . 
45) 1586—1593 von Bori s Goduno v erbaut . 
46) I n neuere r Zei t erhiel t dieser Stadttei l den Name n Belyj gorod , d. h . die 

„Weiß e Stadt" . 
47) Artamo n Sergeevic Matveev , seit 1671 Leite r des Posol'ski j Prika z (Ver-

waltun g für auswärtige Angelegenheiten) , war mi t eine r Schotti n (Hamilton ) 
verheirate t un d gehört e zu denjenige n führende n Russen der zweiten Hälft e des 
17. Jhs. , die außerordentlic h gebildet un d allen westliche n Neuerunge n gegenübe r 
sehr aufgeschlossen waren . 

30 
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„di e Höfe für die Gesandte n nich t auße r Betrach t bleiben — der christ -
lichen , mohammedanische n un d heidnische n (Ethnicorum)  —, die Häuse r 
der schwedische n Kaufleute , die frei von allen Laste n sind, un d die Märkt e 
für Brotgetreide , Hol z un d Pferde. " 

Als nächster , weiter nac h inne n gelegener Gürte l „umschließe n hoh e 
Mauer n von rote r Farbe 4 8 Kitajgoro d (Kitargorod) — den andere n Teil 
der Stadt . I n ihm befinden sich auße r vielen Häuser n vornehme r Leut e die 
prunkvolle n Gebäud e des Fürste n von Grusie n (Principis Georgani) "9 un d 
der Druckerei , der Griechisch e Hof, der leider etwas der griechische n Her -
berge in Rom nachsteht , un d dre i sehr große Gästehöf e •— oder wegen 
ihre r Ausmaße richtige r gesagt Paläst e — für die ausländische n Kaufleute . 
Im ersten , älteren , werden billige Waren des tägliche n Bedarfs verkauft , 
im zweiten , neue n — länger un d breite r als die übrigen — erheb t ma n den 
Zol l nac h Gewich t un d stapel t vor allen Dinge n deutsch e Waren un d im 
dritte n oder Persische n unterhalte n Armenier , Perse r un d Tatare n run d 
200 Läde n (receptacula) mi t verschiedene n Waren , die in Laubengänge n 
liegen un d eine n hübschen , malerische n Anblick bieten. " 

„Von hie r aus zieht sich ein weitläufiger Platz , auf dem eine riesige 
Meng e Frücht e . . . verkauft wird un d an dessen End e sich der Fisch -
mark t befindet , bis zum Ufer der Moskva hin , über die eine Floßbrück e 
aus Schiffen geschlagen ist . . . Im Winte r befahre n die Moskowiter , auf 
die Festigkei t des Eises vertrauend , ständi g den von der Kält e zugefrore -
nen Flu ß mi t Schwergu t — vor allen Dinge n aus Hol z — un d andere n 
Waren zum Verkauf." 

„Vor dem Zarenho f (ante arcem regiam) liegt ein viereckiger Platz 5 0, 
auf dem einige Kanone n von ungewöhnliche r Größ e auf gemauerte n Sok-
keln stehe n . . . Hie r un d auf den benachbarte n Plätze n wird inmitte n 
eine r sich dich t drängende n Volksmenge ständi g Hande l mi t Lebensmittel n 
un d andere n Gegenstände n des tägliche n Bedarfs getrieben. " 

„An diesen Mark t schließ t sich ein andere r an , der sich im Halbkrei s 
fast auf eine Meile hinzieh t un d auf dem ma n Läde n für die verschiedene n 
Waren in der Weise errichte t hat , daß jede einzeln e Ware, ganz gleich 
welche, nu r an einem speziell für sie bestimmte n Plat z zum Verkauf aus-
gelegt ist. So gibt es an eine m Ort nu r Seidenstoffe , am andere n Wolle, 
am dritte n Leinwand ; an eine m Silber- un d Goldware n mi t wertvollen 
Steinen , am andere n Gewürz e (aromata),  am dritte n ausländisch e Weine , 
in ungefäh r 200 Keller n in ununterbrochene r Reih e unte r der Erd e gelagert, 
am nächste n verschieden e Getränk e andere r Art, die aus Honig , Kirsche n 

48) 1534—1538 unte r der Regentschaf t Helen a Glinskaja s erbaut . 
49) Herakliu s (Irakli) , Enke l Teimuraz i I., der sich von 1653 bis 1674 fast stän-

dig in Moskau aufhielt . 
50) hier mein t Reutenfel s die Krasnaj a Plośćad' , den „Rote n Platz" . 
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un d andere n Beere n hergestell t sind . Auf eine n Blick kan n m a n hie r an eine r 

Stell e wertvolle s Pelzwer k alle r Art , an eine r andere n Glocken , Äxte, 

Leuchte r un d ander e Metal lwaren , a n eine r wei tere n Messer , Handschuhe , 

Strümpfe , Teppiche , Vorhäng e un d verschieden e Decke n sehen . Ein e be -
sonder e Reih e nehme n But ter , Fe t tp roduk t e un d Schinke n ein , ein e be -
sonder e Kerze n un d Wachs , ein e besonder e schließlic h die verschiedene n 

Holzerzeugnisse . I n de r Lederre ih e liegen Lederwaren : Züge l un d wei tere s 

Pferdegeschirr , in de r Pelzreih e Pelzmänte l un d Mützen . An eine m Pla t z 

sind verschieden e K r ä u t e r un d Hei l t ränk e ausgestellt , an eine m andere n 

Schlösser , Schlüssel , Nägel , wei te r Seiden - un d Goldfäden , Schmuc k für 

die Mädchen , Armbände r — alles an seine m besondere n Ort . Auch Schuhe , 

Gamaschen , Hopfen , Gerste , gesalzene r Fisch , He u un d Hafe r werde n — 

jedes an eine r bes t immte n Stell e des Markte s — verkauft . Nich t zu rede n 

von noc h vielem andere n — von Mehl , Getreid e un d andere n Gegenstän -
de n alle r Art , von de n Flickschuster n un d de n niedr ige n Läde n de r Bar -
biere . Allem ist gena u sein e Reih e zugewiesen , un d sie sind alle so vor-
trefflich un d beque m gelegen, da ß de n Käufer n jede Möglichkei t gegeben 

ist, die beste n . . . Ware n auszusuchen. " 

„I n nich t geringe m Maß e wi rd die Schönhei t de s Markte s noc h dadurc h 

vergrößert , da ß auf ih m kein e einzige Wohns tä t t e gedulde t wird , u m so 

da s in diese r Stad t gewöhnlic h tüchti g wü tend e Feue r möglichs t weit ent -
fern t zu hal ten . Deshal b wird de r Mark t auc h sorgfältig von Wächter n be -
wacht , un d diejenige n Handwerker , die mi t Feue r arbeiten , wohnen " a n 

eine m ent legenere n Ort . 

I n de r eigentliche n Mitte , de m K e r n de r Stadt , liegt schließlic h „da s be-
festigte Zarenschloß , genann t Kremlegorod.51 Fün f Tor e führe n dor t hinei n 

un d viele Ste inbaute n verleihe n ih m ein schöne s Aussehen . E s stell t in 

seine r Art ein rech t ansehnliche s Städtche n dar , da s m e h r als dreißi g Kir -
che n — die größte n sind St . Trinitatis , St . Mar iae 5 2 , St . Michaelis 5 3 , St . 

Nikola i — sowie ein Männer - 5 4 un d ein Frauenklos te r 5 5 aufweist . I m große n 

Sobo r (In  Cathedrali Bolszoij Zabor)56, d. h . de r Kirch e de r große n Ver-

51) im Original : „Eremlegorod " (Druckfehler) . 
52) Kathedral e der Verkündigun g Mari a (Blagovescenski j sobor) , die Tauf-

un d Trauungskirch e der Zaren , 1487—1489 ne u erbaut . 
53) Kathedral e des Erzengel s Michae l (Archangel'ski j sobor) , die Gruftkirch e 

der Rjurikide n un d Romanov s vor Pete r dem Großen , 1505—1509 von dem 
Mailände r Architekte n Alevisio Nov i erbaut . 

54) das Cudov-Kloste r (Kloste r der Wunder) , im Jahr e 1365 vom Metropolite n 
Aleksej gegründet . 

55) das Voznesenskij-Nonnenkloste r (Himmelfahrts-Kloster) , im Jahr e 1389 
von Evdokija , de r Gemahli n des Großfürste n Dmitri j IV. Dońskoj , gegründet . 

56) Kathedral e der Himmelfahr t Mari a (Uspenski j sobor) , die Krönungskirch e 
der Zaren , 1475—1479 von Aristotele s Fioravent i aus Bologn a erbaut . 

30' 
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Sammlung, erscheinen ein gewaltiger silberner Kronleuchter, bei dem 
eine unendliche Menge von Zweigen zu einem Kranz verbunden ist, und 
eine mit wertvollen Steinen . . . besetzte handgeschriebene Bibel bemer-
kenswert. Auf der runden Kuppel dieser Kathedrale thront ein schweres 
Kreuz aus purem Gold. Auch die anderen Kirchen haben turmähnliche 
Kuppeln, die — mit vergoldeten Metallplatten gedeckt — bei Sonnenlicht 
zwischen den Palästen glitzern und das Herz des Beschauers ob solcher 
Pracht in Entzücken versetzen." 

Dahinter liegen die Gerichts- und Verwaltungsgebäude, „die große Apo-
theke, der Palast des Patriarchen und die Häuser der anderen Hofbeamten. 
In der Mitte steht ein Glockenturm — Ivan Veliki, d. h. Ioannes Magnus 
genannt57 —, der alle übrigen niedrigeren Gebäude derart überragt, daß 
er es ohne weiteres mit den größten Glockentürmen in Europa aufnehmen 
kann." In seiner Nähe befindet sich „eine gewaltige Glocke, die teils hängt, 
teils auf einem hölzernen Podest ruht. Wegen ihres außerordentlichen Ge-
wichts von rund 320 000 Pfund versuchte man mehrmals vergeblich, sie 
über den Erdboden zu heben, doch bezahlte man ein solch verwegenes 
Vorhaben mit Menschenleben. Daraufhin gab der Zar das eidliche Ver-
sprechen, niemals mehr einen ähnlichen Versuch zu unternehmen." 

„Gleichsam als Krone all dessen dienen die weitläufigen Zarenpaläste 
(Zari palatia), deren einer — aus Stein aufgeführt — . . . durch seine ein-
malige Größe besticht." Der andere, „in dem der Herrscher aus Gesundheits-
gründen gewöhnlich im Winter wohnt, besteht aus Holz, und der dritte 
wurde mit großer Pracht ebenfalls aus Stein erbaut. . ."58 

Von dieser Stelle aus regierte damals Aleksej Micha jlovic — seit 1645 
russischer Zar — den gewaltigen Moskauer Staat, der sich von den Ufern 
des Dnepr bis an die Lena, von den Küsten des Eismeeres bis in die süd-
russische Steppe und an die Gestade des Kaspischen Meeres erstreckte. 
Als die Schlüsselfigur, deren Wohlwollen und Duldsamkeit für alle Ruß-
land-Pläne von entscheidender Bedeutung sein muß, versucht Reutenfels.ihn 
seinen Lesern als Mensch wie als Herrscher anschaulich zu beschreiben. 

Von mittlerem Wuchs und ein wenig fülligem Körper — so beginnt er 
etwa —, mit blauen Augen und einer Haarfarbe zwischen schwarz und 
rotblond, vereint Aleksej Micha jlovic in seinem Gesichtsausdruck Strenge 
und Güte, „weswegen er gewöhnlich allen Hoffnung, aber keinem und 
niemals Furcht einflößt". Sein Charakter ist in höchstem Maße lobenswert: 
seine stete Gemessenheit, sein Großmut, seine Milde, seine Keuschheit, 
seine Frömmigkeit, seine Regierungskunst und seine Aufgeschlossenheit 
gegenüber den Vorschlägen der Ausländer. „Verhältnismäßig viel be-
schäftigt er sich mit der Lektüre von Büchern (soweit das in Anbetracht 

57) im Jahre 1505 von Bon Frjasin als Wachtturm begonnen, wurde er ab 1600 
weiter aufgestockt. 

58) De Reb. Mosch., S. 114—118. 
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des bei ihne n herrschende n Li tera turmangel s möglic h ist) un d ha t au f de m 

Gebie t de r Natur - un d Staatswissenschafte n respektabl e Kenntniss e erlangt . 

Eine n große n Tei l des Tages widme t e r de r Bera tun g von Staatsangelegen -
heiten , nich t weni g Zei t auc h de m Nachsinne n übe r Frage n des Glauben s 

un d des Gottesdienstes . . ." 

Überhaup t ist Aleksej Michajlovi c ein seh r f romme r Mensch . „Di e Fas te n 

beachte t er genaue r als i rgendeiner , un d die vierzigtägigen Fas te n vor 

Oster n hä l t er so s t ren g ein , da ß e r sich freiwillig selbst de s Genusse s von 

Wein un d Fisc h enthäl t . Von allen Ge t ränke n — insbesonder e abe r de m 

Wodk a (de praecipue cremati) — häl t er sich so fern , da ß e r auc h keinem , 

de r diesen Branntwei n (vinum adustum) ge t runke n hat , mi t ih m zu spreche n 

gestattet. " De n Arme n un d Gefangene n gegenübe r erweist e r sich als außer -
ordentlic h mildtätig. 5 9 

Trotzde m ist Aleksej Michajlovic , de r „sic h rech t selten auf die Land -
sitze (praedia) . . . zu r Jagd begibt" 8 0 — an sich ein e de r hauptsächlichste n 

Vergnügunge n de r Z a r e n 6 1 —, nich t allen Zers t reuunge n völlig abhold . So 

„gestat tet e er es vor einige n J a h r e n de n in Moska u lebende n Ausländern , 

ih m ein e Theatervorstel lun g (scenam saltatoriam) in Gestal t de r ,Geschicht e 

von Ahasver un d Esther ' zu geben " —• als Tragikomödi e in deutsche r Sprach e 

abgefaßt. 6 2 Den n er ha t t e von vielen Gesandte n gehört , „da ß vor de n euro -
päische n Herrscher n oft Theatervorstel lunge n . . . un d ander e Belustigun -
gen veranstal te t werden. " Deshal b „befah l er gan z überraschend , ih m da -
von . . . ein e Prob e vorzuführen. " 

„Daraufhi n w u r d e — wegen Zei tmangel s in alle r Eil e — da s Ganz e 

binne n eine r Woch e . . . inszeniert . An jede m andere n Or t auße r Moska u 

wär e es unbeding t nöti g gewesen, die Zuschaue r vor Begin n wegen de r 

schlechte n Vorbere i tun g u m Nachsich t zu bi t ten . Aber de n Russe n erschie n 

es auc h so außerordent l ic h kunstvoll , weil alles — sowoh l die neuen , ni e 

gesehene n Gewänder , de r unbekann t e Anblick de r Bühne , . . . allein da s 

Wor t aus ländisch ' wie auc h die harmonische n Kläng e de r Musi k — ohn e 

Müh e Bewunderun g hervorrief . Zwa r wollte de r Za r zunächs t die Musikin -
s t rument e als völlig neu e un d rech t profan e Ding e nich t dulden . Doc h als 

m a n ih m auseinandersetzte , da ß m a n ohn e Musi k keine n Cho r e instudiere n 

könn e . . ., stellt e e r — w e n n auc h ein weni g unge r n — alles in da s Be-
lieben de r Schauspieler. " 

59) D e Reb . Mosch. , S. 83—84. 
60) D e Reb . Mosch. , S. 84. 
61) D e Reb . Mosch. , S. 104. 
62) Hierbe i wie im folgenden handel t es sich u m die von Johan n Gottfrie d 

Gregory , Pasto r an eine r lutherische n Kirch e der Deutsche n Vorstadt , inszeniert e 
un d am 17. Okt . 1672 in Preobrażensko e veranstaltet e Vorführun g besagter 
Tragikomödie , die Reutenfel s jedoch nich t au s eigene r Anschauun g schildert , da 
er zu diesem Zeitpunk t Moska u bereit s verlassen hatte . 



470 Friedrich-Karl Proehl 

Anläßlich dieser ersten Theatervorstellung in Moskau und Rußland 
wurde auch ein Lobgedicht auf den Zaren vorgetragen, dessen Text Reu-
tenfels seinen Lesern wie folgt überliefert: 

Ist nun der gewünschte tag 
Dermahl eins erschienen, 

Das man dir zur freude mag, 
Großer Zare dienen? 

Vnser unterthaenigkeit, 
Mus Zu deinen fiissen 

Darthun ihre Schuldigkeit, 
Vnd sie dreymahl küssen. 

Gros ist zwar dein fiirstenthum, 
Das dein vvitz regieret, 

Grösser doch der tugendruhm 
So dich höher fihret. 

Dein verstandt und heldenmacht 
Kan uns zubereiten, 

Nach der langen kriegesnacht, 
Guldne friedenszeiten. 

Das gerechte Straffgericht, 
Vnd zugleich die gute, 

Machen durch ihr himmelslicht, 
Göttlich dein gemüte. 

So mus deine trefflichkeit 
Sich dem himmel gleichen, 

Weil dir noch zu unster zeit 
Alle müssen weichen. 

Du der Reussen helle Sonn, 
Mit dem Mond und Sternen, 

Lebet stets in höchster wonn, 
Vngliick steh von fernen! 

Herrsche lang, o himmelsfreund, 
Misgunst du must schweigen, 

Welche Gott so nahe seind, 
Müssen wol gedeigen! 

Drumb wolan mein seytenverck, 
Las dich lieblich zwingen, 

Vnd du Pyramidenberg, 
Hupfe nach dem singen!63 

Bei der Vorstellung saß der Zar direkt vor der Bühne. Die Zarin mit den 
Kindern aber betrachtete das Spiel durch ein Gitter, das sie den Blicken 
der Anwesenden entzog.64 

Überhaupt führen die Zarinnen in Moskau, so weiß Reutenfels zu be-
richten, ein streng abgesondertes Dasein, und keiner kann sich rühmen, 
irgendwo eine Zarin „mit unverhülltem Antlitz gesehen zu haben". Wenn 
sie sich gelegentlich außerhalb der Stadt begeben, dann „richtet man es 
gewöhnlich so ein, daß sie ihren Weg am frühen Morgen oder am späten 
Abend nehmen, wobei Soldaten voranreiten, die Leute, denen man unter-
wegs begegnet, in weitem Abstand halten." Aus dem gleichen Grunde suchen 
die Zarinnen außer ihrer Hauskapelle auch selten andere Kirchen auf „und 
erscheinen niemals bei den feierlichen öffentlichen Gebeten und Versamm-
lungen." 

An dieser Zurückgezogenheit ihrer Zarinnen wollen die Moskowiter 
auch nichts geändert wissen. „Denn als die jetzige Zarin (Zariza)", die zu 
einem freieren Lebensstil neigt, „bei ihrer ersten Ausfahrt das Fenster ihrer 
Kutsche etwas öffnete, konnten sie sich gar nicht genug verwundern. Man 

63) De Reb. Mosch., S. 106—107. 
64) De Reb. Mosch., S. 105. 
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ließ ih r eine n entsprechende n Wink zukommen , un d sie gab willig un d ein -
sichti g de m tief im Volk verwurzel te n Vorurtei l nach. " 

Trot z diese r Hinderniss e zeigt sich Reutenfel s in de r Lage , ein e gewisse 

Vorstel lun g von de r Erscheinun g Natal j a Ki r i l lovnas 6 ä zu vermi t te ln ; 

„den n wir h a t t e n zufällig da s Glück , sie noc h als Mädche n zweima l in 

Moska u zu sehen . Sie ist ein e F r a u in b lühende m Alter , von relat i v große r 

Statur , m i t hervorstechende n b raune n Augen un d eine m angenehme n 

Gesichtsausdruck . Ih r Antli t z ist rundlich , die S t i r n bre i t un d hoch , die 

ganze Figu r hübsc h un d die Gliedmaße n wohlproportioniert . Ihr e St imm e 

klingt angenehm , un d sie verfügt übe r seh r feine Manieren. " 6 6 

Di e Zar i n Natalj a war die zweite F r a u von Aleksej Michajlovic . Den n 

nac h de r T raue r u m sein e 1669 vers torben e erst e G a t t i n 6 7 „beschlo ß er , 

zu m zweite n Ma l zu heiraten , un d befah l deshal b allen wegen ih re r Schön -
hei t bekann te n Jungf rauen " — die Moskaue r Zare n lehne n es grundsätz -
lich ab, ih r e „Gemahl i n be i de n Ausländer n zu suchen " —, „sic h be i Arta -
mo n Sergeevic (apu d Artemonem Sergevicz)es zu versammel n . . . Als alle 

beisamme n waren , be t ra t de r Za r durc h ein e geheim e Pfort e Artamon s Hau s 

un d betrachtet e von eine m Versteck au s da s auffallen d schöne , wen n auc h 

keineswegs kriegerisch e weiblich e Hee r — nich t nu r im Hinblic k auf da s 

Äußere , sonder n auc h hinsichtlic h de r geistigen Eigenschafte n un d des Be-
nehmens . Un d als sie einzel n an de m Fensterchen , durc h das er schaute , 

vorbeidefilierten , überzeugt e e r sich sorgfältig durc h Augenschein , was an 

ihre r Schönhei t künstlic h un d was natürl ic h war. " 

„Ohn e Zögern " erwähl t e sich de r Za r dabe i Natalj a Kiri l lovn a (Nataliam 
Kyrillovnam) zu r neue n Lebensgefährtin . Lang e wußt e Natalj a nicht s von 

ihre m Glück , „bi s de r Za r einige Woche n späte r in de r F rüh e einige Bojare n 

— begleite t von eine r kleine n Abteilun g Reitere i un d Trompeter n — mi t 

Hofkutsche n zu m Hau s Ar t amons 6 9 schickte. " Hie r lag die neuerwähl t e 

Brau t „i n völliger Unkenntni s dessen , was ih r bevorstand , in tiefem Schlaf . 

Di e Bote n (Paranymphi),  die Ar tamo n von de m vom Zare n erteil te n ehren -
vollen Auftra g Mittei lun g machten , bate n . . . dringend , sie baldmög -
lichst . . . mi t de r Brau t in de n Palas t zu entlassen . Artamon , de r sich de m 

Willen des Zare n — zuma l eine m so großmütige n — nich t widersetze n 

konnte , weckte Natalj a un d erklär t e ih r die Absicht des Zaren , de r sie . . . 

ohn e Zöger n zust immte. " 

Daraufhi n „wurd e sie schnel l in fürstlich e Gewände r gekleidet , die m a n 

au s de m Palas t mitgebrach t ha t te , dami t sie da s Volk prunkvol l angeta n 

sah , un d bracht e sie mi t eine r kleine n Scha r ihre r Diener inne n in da s Schlo ß 

65) Natalj a Kirillovn a Naryśkina , Mutte r Peter s des Großen . 
66) D e Reb . Mosch. , S. 96—98. 
67) Marj a Il'inisn a Miloslavskaja, gest. 4. Mär z 1669 (a. St.) . 
68) Artamo n Sergeevic Matveev , vgl. Anm . 47. 
69) Natalj a Kirillovn a lebte als Pflegetochte r im Hau s A. S. Matveevs . 
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(in Basilicam). Diese Gewänder, die mi t wertvollen Steinen besetzt waren, 
waren so schwer, daß sie noch einige Tage später klagte, ihr habe es fast 
die Glieder zerbrochen. Bei ihrer Ankunft begab sie sich sofort mi t dem 
Zaren in die Kirche, wo in Anwesenhei t n u r weniger nahestehender Per -
sonen vor dem Hofgeistlichen die gegenseitigen Treueversprechen gewech-
selt wurden.7 0 Und nur die vornehmsten Persönlichkeiten wurden im Ver-
laufe einiger Tage an prächtigen Tafeln glänzend bewirtet ."7 1 

Wie die Zarinnen, so werden auch die Zarenkinder peinlich von jeder 
Berührung mi t der Öffentlichkeit ferngehalten und „leben in den inneren 
Gemächern des Palastes, wohin n iemand außer denjenigen Personen ein-
zudringen wagt, un te r derer Obhut sie stehen . . . Nur der Carevic (qui 
Patri futurus successor), d.h. der designierte Thronfolger, darf sich mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres (die Russen werden in diesem Alter 
mündig) dem Volk zeigen." 

Diese Erziehung der Zarenkinder „in Abgeschlossenheit und Enge, in 
sitzender Lebensweise" ha t jedoch ihre großen Schattenseiten. Denn „in-
folge der geschwächten Körper" ist sie in vielen Fällen „die Ursache ihrer 
sehr schweren Erkrankungen" . So fiel auch der älteste Sohn Aleksej 
Alekseevic „keiner anderen bösen Krankhei t als . . . dem Mangel an Be-
wegung und Tätigkeit zum Opfer72 — diesem erfrischenden Balsam und 
Lebenselixier für alle Dinge in der Natur." 

Aus diesem Vorfall ha t m a n neuerdings die Konsequenzen gezogen und 
achtet n u n m e h r auf diese Seite der Erziehung. So üben sich die Kinder 
jetzt „täglich zu bes t immten Zeiten in verschiedenen Spielen", in Reiten 
und Bogenschießen. „Im Winter baut m a n ihnen schräg abfallende Holz-
gerüste (declivia quaedam thentra ex ligno) und bepackt sie mit Schnee. Von 
ihnen sausen sie schnell und mit Leichtigkeit auf einem Schlitten oder in 
einem Basttrog (alveolo corticeo) herab, die sie mit einem Stock lenken." 

Tanzen, Faus tkämpfe (pugillatoria) und andere in Europa verbrei te te 
Dinge sind ihnen nicht erlaubt. Dafür „spielen sie täglich — und zwar sehr 
gut — Schach (Schachmati, ut vocant) und schulen da ran ihren Verstand." 
Mit den allgemeinbildenden Wissenschaften befassen sie sich nicht — 
„außer einem allgemeinen kurzen politischen Überblick. Denn die Lehrer 
unterr ichten sie n u r im Lesen, Schreiben und Rechnen und machen sie mit 
der Lage des eigenen Landes und der anderen benachbar ten Mächte be-
kann t — was m a n von ihnen e rwar ten kann und was m a n von ihnen 
befürchten muß." Das Hauptaugenmerk in der Erziehung ist darauf ge-
richtet, „daß die Kinder die Sprache und Sit ten ihrer verschiedenen Unter -

70) Die Ehe wurde am 22. Jan. 1671 (a. St.) geschlossen. 
71) De Reb. Mosch., S. 94—95. 
72) Der Tod des Thronfolgers Aleksej Alekseevic (1654—1670) wurde damals 

von dem Aufrührer Stenka Razin politisch ausgemünzt. 
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ist zwischen Adel und Geistlichkeit aufgeteilt), wird dem Zaren nicht nur 
Brotgetreide, Honig, Vieh und vieles andere dieser Art geliefert, sondern 
auch gewaltige Mengen gemünzten Geldes. Von den allgemeinen Lasten, 
die er je nach Gutdünken allein vergrößert oder verringert, verschaffen 
dem Zaren insbesondere deren zwei Einkünfte — das Tjaglo (Tagla), das 
im ganzen Staat von jedem Maß Mehl76 erhoben wird, und die Podat' (Podat), 
das ist eine jährliche Leistung, die von allen Untertanen ohne Ausnahme 
je nach der Größe des Vermögens gezahlt wird, obwohl in einem so großen 
Land bedeutend mehr Geld aus den Hafenzöllen und den sog. konfiszier-
ten Waren einkommt . . . Darüber hinaus wird aus den Kabaken, d. h. 
den Schänken, in denen im ganzen Staat allein der Fürst Bier (cerevisiam), 
Met (mulsum) und Branntwein verkauft", ein Gewinn gezogen, dessen Höhe 
nur schwer zu bestimmen ist. 

„Eine erhebliche tägliche Einnahme erbringen auch die öffentlichen Bä-
der, die er allein überall unterhält, da das individuelle Baden bei den 
Moskowitern nicht nur zur Sitte, sondern sogar zum Gesetz geworden 
ist, so daß jeder von ihnen wenigstens zwei- bis dreimal in der Woche das 
Bad besucht. Noch mehr Gewinn zieht er jedoch aus dem ständigen Mo-
nopol, mit jeder Art Ware zu handeln, und dem ihm eigenen Recht, als 
erster kaufen und verkaufen zu dürfen, weiter daraus, daß die Staatskasse 
sowohl die Hälfte der Geldstrafen bei Kriminalverfahren als auch den 
zehnten Teil von allen anderen Gerichtssporteln erhält, vom Verkauf der 
aus der Tatarei (ex Tataria) eingeführten Pferde und schließlich aus dem 
Ukaz (edictum), der nicht die Einfuhr, wohl aber die Ausfuhr von Geld aus 
dem Staat verbietet — alles dies erbringt ein ungeheures Einkommen." " 

„Das einzige Ziel, nach dem der gesamte russische Staat einhellig strebt, 
ist — der Ruhm des Zaren, sein Vorteil und Wohlergehen, was auch 
durch äußerste Strenge erreicht wird und schärfsten Gesetzen unterl iegt . . . 
So erlauben sie ihren Untertanen nicht, Reisen zu unternehmen, eine Ehe 
mit Ausländern einzugehen und . . . sich dem Studium der Wissenschaften 
(humanarum artium studia) wie der sittlichen Vervollkommnung (cultu-
ramque animorum) zu widmen." Auf der gleichen Ebene liegt das Verbot, 
„über den Glauben zu disputieren oder sich mit Reden an das Volk in den 
Kirchen zu wenden. So halten die Priester in Moskau das Volk im Glauben, 
daß der Zar nichts außer dem Willen Gottes tue und daß es Gott unbedingt 
wohlgefällig sei, die Befehle des Zaren bis zum Lebensende zu befolgen." 78 

So weit unser Auszug aus Reutenfels' „De Rebus Moschoviticis", der in 
seinem bescheidenen Umfang einen Teil des Berichts eines Kurländers 

76) A. I. Stankevic übersetzt hier mit „cetverik" (ein Maß von 24 1 Inhalt). 
77) De Reb. Mosch., S. 135—137. 
78) De Reb. Mosch., S. 124—125. 
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über das Moskau der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wiedergeben 
sollte. In der Schilderung vieler Einzelheiten ausführlicher als Olearius, der 
ein Menschenalter früher in Moskau weilte, deckt sich Reutenfels' Beschrei-
bung der russischen Zustände seiner Zeit in vielem noch mit den Beobach-
tungen seines bekannten Vorgängers. Der mittelalterliche, halborientalische, 
altrussische Charakter der russischen Hauptstadt, die ganze altrussische Ge-
danken- und Empfindungswelt waren auch während seines Aufenthaltes 
durchaus noch sichtbar und lebendig. Hinter dieser Mauer des Altherge-
brachten aber werden bei Reutenfels bereits Züge sichtbar, die auf Neues 
weisen, wie z. B. die ständige Erwähnung einer größeren Anzahl von Stein-
bauten, die Einrichtung eines Hoftheaters, gewisse Veränderungen in der 
Erziehung der Zarenkinder u. a. m. Insofern ist die Reutenfelssche Schilde-
rung eine der frühen ausländischen Quellen für jene beginnende Verwand-
lung Rußlands, die sich gewöhnlich mit dem Namen Peters des Großen 
verknüpft. 

Was sein Werk „De Rebus Moschoviticis" darüber hinaus noch auszeich-
net, ist sein Bemühen, dem westeuropäischen Leser eine ihm reichlich 
fremde Welt in ihrer Andersartigkeit vor Augen zu führen und sie — und 
das erscheint uns für diesen Bericht bezeichnend zu sein — in ihrem Eigen-
wert gelten zu lassen. Denn Reutenfels meidet weitgehend jenen Stand-
punkt westlicher Überheblichkeit, der eine ganze Reihe anderer Schilde-
rungen kennzeichnet. Auf diese Weise verleiht er seiner Beschreibung Ruß-
lands am Vorabend der petrinischen Epoche den Charakter einer informa-
tiven Schrift besonderen Ranges, der gelegentliche Mißverständnisse nur 
geringen Abbruch tun. 

Insofern scheint sich uns V. N. B o c k a r e v mit seiner Auffassung, daß 
Reutenfels' Schrift neben den Werken eines Olearius und Mayerberg zu den 
bedeutendsten ausländischen Rußlandberichten des 17. Jahrhunderts ge-
hört n, gar nicht so weit von der Wahrheit zu entfernen. Nicht zuletzt diese 
Einschätzung war einer der Gründe, weswegen wir mit diesem Beitrag den 
Versuch unternehmen, Reutenfels' „De Rebus Moschoviticis" der unver-
dienten Vergessenheit zu entreißen. Um dabei nicht nur beim Inhalt zu blei-
ben, sondern auch einen hinreichenden Eindruck von der streckenweise recht 
lebendigen und anschaulichen Schilderung, von der Vermischung von Ge-
sehenem und Gehörtem, kurz, vom Charakter dieser Quelle zu vermitteln, 
haben wir mit Absicht dem Kurländer so viel wie möglich selbst das Wort 
erteilt. 

79) V. N. Bocka rev (vgl. Anm. 6), S. 13. 


