
Abb. 1. W ehranlagen des Nowgoroder Landes

1 — Steinfesten; 2 — Steinfesten in Livonien; 3 — Holz-Erdfesten; 4 — Hauptstraften

Anatoli] Kirpicnikov

STEINFESTUNGEN NORDRUSSLANDS AUS DER SICHT DER NEUEREN 

BAUTECHNISCH-ARCHAOLOGISCHEN FORSCHUNGEN

Die altrussische Kriegsbaukunst zeichnet sich durch ihre 

Eigenart aus. Aber die Forschungen der neuesten Zeit wei- 

sen immer mehr Merkmale aus, die die Fortifikation Ost- 

und Westeuropas einander naherbringen. Der Verfasser sieht 

seine Aufgabe darin, in diesem Artikel den Leser mit eini- 

gen Ergebnissen der in der UdSSR durchgefiihrten For- 

schungsarbeit bekannt zu machen, die sich auf Denkmaler 

der Kriegsbaukunst im Rutland des 9. bis 16. Jahrhunderts 

bezieht. Die befestigten Stadte im Norden des Landes kann 

man als seinen Schild aus Stein ansprechen. Das sind: Ladoga 

(jetzt Staraja Ladoga), Nowgorod, Pskow, Oreschek (jetzt 

Petrokrepost), Korela (jetzt Priosersk), Koporje, Jamgorod 

(jetzt Kingisepp), Porchow, Gdow, Ostrow, Isborsk, Welje. 

Sie wurden im Mittelalter an der nordwestlichen Grenze 

erbaut, und zwar in der fur die russische Geschichte schwer- 

sten Periode (1237—1480) des mongolisch-tatarischen Jochs. 

Eben um diese Zeit versuchten die westlichen Gegner (deut- 

sche, schwedische und danische Feudalherren), die Notlage 

des Landes zu nutzen und gewisse Teile zu erobern.

In diesen Umstanden anderte sich die ehedem passive mili- 

tarische Rolle der Stadte: einen raschen Anstieg erfuhr die 

strategische Bedeutung und die militarische Macht der Be- 

festigungen. Die Fortifikation erreichte erstmalig das Niveau 

von Kampfaufgaben, die ehedem nur in Feldschlachten ge- 

Ibst wurden. Die am Ende des 13. Jahrhunderts begonnene 

planmafiige Befestigung der nordlichen und westlichen Lan- 

desgrenzen entsprach der neuen Strategic bei der Bewertung 

von Stadtfestungen in der Verteidigung von Land und We-
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Abb. 2. Staraja Ladoga. Steinfe- 

stung mit hl. Georgs-Kirche. Ostan- 

sicht

gen. In Rutland waren die Wehrsysteme und Belagerungs- 

methoden der Gegner gut bekannt. Livonien und Nord- 

estland, das 1236 in Abhangigkeit von danischen Feudal- 

herren geriet, waren gegen Nowgorod mit Steinburgen dicht 

besat. Als Gegenmafinahme begannen auch die Russen, ihre 

Holzfestungen an der Westgrenze durch Steinfesten zu er- 

setzen. Gen Litauen dagegen waren sowohl Holz-Erd- als 

auch Steinbefestigungen gerichtet. Was aber jene Gebiete des 

Nowgoroder Landes anbelangt, die an die Furstentiimer 

Twer, Moskau u. a. grenzten, so begniigte man sich hier 

mit sparlich verstreuten Holz-Erd-„Schutzwand-Stadtchen“ 

(Abb. 1). Daraus ist leicht zu ersehen, daft die Wehrbauanla- 

gen im Nordwesten RuRlands hauptsachlich nicht gegen den 

inneren, sondern gegen den westlichen, fremdlandischen Feind 

gerichtet waren. Die Nowgoroder haben damit faktisch 

eine allrussische historische Mission auf sich genommen: sie 

haben die nordwestliche und westliche aufiere Front des 

ganzen Landes verteidigt; dabei waren sie wegen der feu- 

dalen Zersplitterung ofters auf sich selbst angewiesen, ohne 

irgendwelche Hilfe von anderen russischen Landen und Fiir- 

stentumern zu erhalten.

Der Bau von Stadtfestungen war ein weitblickender Schritt 

des Nowgoroder Reiches: es war eine sichere Sperre gegen 

feindliches Eindringen in das Innere des Landes. Rutland 

bewahrte dadurch einen freien Zutritt zur Ostsee uber den 

Newa-Flufi.

Der im Norden entfaltete Bau von Wehranlagen aus Stein 

wurde zum Merkmal der Wiedererstehung Rufilands, das 

sich aus der Asche der mongolischen Brandstatten erhob, 

und forderte die Stabilisierung seiner Grenzen. Es erwuchsen 

neue Stadte, die zu Zentren der anliegenden Gebiete war

den; Handel und Gewerbe bliihten auf, es entstanden neue 

Landwege, die der Erschliefiung der Dorfgegenden dienten. 

In die russische Staatlichkeit wurden finnischsprechende 

Stamme einbezogen.

Der Umbau der Festungen war in der Hauptsache mit dem 

Aufkommen von Feuerwaffen verbunden; auf Anregung 

des Moskauer Reiches umfafite er um die Wende zum 

16. Jahrhundert den ganzen Norden des Landes. An dieser 

Bautatigkeit nahmen neben russischen auch griechische, ita- 

lienische und deutsche Baumeister teil. Eine vollstandige 

Ausgestaltung erhielten die Artilleriewerke Moskowiens im 

ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Zu Beginn des 17. Jahr- 

hunderts gelangten die nordlichen Gebiete des Moskauer 

Reiches fur ein ganzes Jahrhundert unter schwedische Ober- 

gewalt. Im Jahre 1702 begann das Heer Peters I. mit der 

Befreiung der ureigen russischen, der Newa anliegenden Ge

biete. Es wurde der Grundstein zur Stadt Petersburg gelegt. 

Das Land fafite wieder „festen Fufi“ am Meer. Einen end- 

giiltigen Sieg errang die Sache, um derentwillen die Now

goroder ihre Stadte an den Verbindungswegen von Ost- mit 

Westeuropa errichteten.

Abb. 3. Stein- (I) und Holz-Erd-(II)Festung im 16. Jahrhundert.

Rekonstruktions-Grundrifl des Verfassers
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Abb. 4. Staraja Ladoga. Siidwall. 

Die unteren Teile der Mauer von 

1114 nach den Ausgrabungen von 

1973

In den Jahren 1968 bis 1975 unternahm die Leningrader 

Abteilung des Archaologie-Instituts der Akademie der Wis- 

senschaften der UdSSR, gemeinsam mit der Oblastabteilung 

Leningrad der allrussischen Gesellschaft zum Schutz von 

historischen und Kulturdenkmalern und mit den Lehr- und 

Restaurationsanstalten Leningrads und Pskows, erstmalig 

eine systematische Erforschung historischer Stadtfestungen 

im Gebiet Nowgorod. Grofie Hilfe leisteten uns in diesem 

Vorhaben die von Geschichtsfachleuten fiir altrussische Bau- 

kunst, insbesondere von P. Rappoport und V. Kostockin 

fruher durchgefiihrten Arbeiten1). Gleichzeitig war die neue 

Forschungsetappe mit grofiangelegten archaologischen Aus- 

grabungen verbunden. Im Ergebnis gelang es, ein komplexes 

wissenschaftliches Forschungsprogramm zu bewaltigen. Es 

wurden Festungs-, Kultus-, Wohn-, Wirtschafts-, Wege-, 

hydrotechnische und sonstige Bauten untersucht, Charakter 

und Inhalt von Kulturschichten aufgeklart, die Stadtumge- 

bungen erkundet, das Terrain der Vorstadte bestimmt. Die 

Erforschung der Stadtfestungen stiitzte sich nicht nur auf 

die archaologischen Befunde, sondern auch auf schriftliche 

einheimische und auslandische Quellen.

Was die Erforschung der Schbpfungen der Kriegsbaukunst 

anbetrifft, so befindet sich hier der Archaologe in einer 

schwierigen Lage: samtliche Festungen, die zur Zeit Grofi- 

Nowgorods entstanden, wurden nach ein- bis zweihundert 

Jahren, mit dem Aufkommen der Artillerie, von Grund auf 

umgebaut. Anfangs wollte es scheinen, dafi die urspriing- 

lichen Anlagen vollig verschwunden seien. Doch war das 

zum Gluck ein Trugschlufi: in grofierem oder kleinerem 

Malle waren Steinbauten verschiedener Zeit erhalten geblie- 

ben. Fast in alien erforschten Orten gelang es, sie aufzu- 

spiiren und zu identifizieren. Dem Forscher bot sich der 

Anblick einer vollig unbekannten baugeschichtlichen Epoche 

dar. Wir wissen jetzt viel besser als fruher, wie die Festun

gen des friihen und des reifen russischen Mittelalters aus- 

sahen und eingerichtet waren.

Die Erforschung hat gezeigt, dafi die in Ladoga, Oreschek, 

Korela, Koporje, Porchow, Jamgorod, sowie in Nowgorod, 

Pskow, Gdow, Ostrow und Welje aufgedeckten Wehran- 

lagen standigen Charakter trugen und im Zeitraum vom 

Ende des 9. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden 

waren. Dabei gelang eine vollstandige bzw. teilweise Aus- 

weisung und Rekonstruktion von einzelnen Bauten, aber 

auch von ganzen architektonischen Ensembles aus dem rus

sischen Mittelalter und damit eine recht detaillierte Vorstel- 

lung iiber die Entwicklung der Wehranlagen Nordrufilands, 

sowohl vor Einfiihrung der Feuerwaffen als auch in der 

Friihperiode ihres Aufkommens. Diese neue Vorstellung 

basiert auf konkreten Funden, von denen wir hier, begin- 

nend mit Staraja Ladoga, berichten wollen2).

„Rurik-Schlofi“ nannten die Romantiker des 19. Jahrhun

derts die Ruinen der Steinfestung, die sich auf der von den 

Fliissen Ladoshka und Wolchow gebildeten Landzunge be- 

fand. Doch hat sich die Vermutung, daft die Festung in die 

Zeit des legendaren Normannenfiirsten Rurik (9. Jahrhun- 

dert) gehort, leider nicht bestatigt: die Mauer mit ihren 

fiinf Tiirmen wurde am Ende des 15. Jahrhunderts errichtet 

und fiir den Einsatz von Feuerwaffen ausgelegt (Abb. 2, 3).

Im Laufe der Erforschung gelang es aber festzustellen, dafi 

den Wehrbauten des 15. Jahrhunderts friihere Verteidigungs- 

anlagen vorangingen. Als Veranlassung fiir die Unter- 

suchung der heute erhaltenen Ladoga-Feste diente eine 

Chronik-Eintragung unter dem Jahre 1114; dort heifit es, 

der Possadnik (Stadtoberhaupt) von Ladoga, Pawel, habe 

hier den Grundstein zu einer Festung „aus Stein auf einer 

Erdanhaufung“ gelegt (Abb. 4, 6). Die Bedeutung dieser Mit- 

teilung liegt darin, daft sie von der Errichtung einer Stein- 

wehr im Norden Rufilands bereits zu jener Zeit zeugt, als 

noch hunderte von Stadten durch Anlagen aus Erde und Holz 

geschiitzt wurden.

Nach dreijahriger Arbeit gelang es festzustellen, dab die 

vom Possadnik Pawel errichteten Mauern nicht verschwun

den sind: sie wurden buchstablich in eine spatere Wand ein- 

gemauert. Stellenweise sind sie fast auf ihre voile Hohe 

von 8,5 m erhalten, worin ein Teil der Brustwehr des Wehr- 

gangs einbegriffen ist. Die Ausmafie des letzteren ermbg- 

lichten den Belagerten eine freie Bewegung auf der Wehr- 

oberflache und die Fiihrung eines aktiven Verteidigungs- 

feuers wohl langs dem gesamten Umfang der Wehranlage. 

Zu den neuentdeckten einzigartigen Details gehort ein Bo- 

gengang (1,7 m breit), durch den Ladegut und Trinkwasser 

vom Wolchow-Ufer direkt in die Festung auf eine Hohe 

von 7 m gehoben werden konnten (Abb. 5). Solch eine Vor-
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Abb. 5. Staraja Ladoga. Nordteil 

der Festung von 1114. Rekonstru- 

iert vom Verfasser und E. Arapova

richtung, die bisweilen in Burgen Nord- und Mitteleuropas 

anzutreffen ist, wurde bei den Denkmalern der Alten Rus 

erstmalig ausgewiesen.

Der Fund in Ladoga ermbglicht in gewissem MaBe ein Ur- 

teil uber Hohe und Einrichtung der Wande auch bei vielen 

nicht erhaltenen Holzfestungen. Das Beispiel von Ladoga 

zeigt, dafi man in Rutland schon seit langer Zeit voll- 

wertige Wehr-Steinfestungen zu errichten verstand, die erst 

in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts allgemein not- 

wendig wurden.

Die Ausgrabungen in der Ladoga-Feste des 12. Jahrhunderts 

gingen schon zu Ende, als im Schiirfgrubensturz unerwartet 

eine Wand zum Vorschein kam, deren Flatten dieses Mai 

nicht mit Kalkmortel, sondern mit Lehm zusammengefiigt 

waren (Abb. 7). Dieses Bauwerk wurde in einer Tiefe von 

3,5 m entdeckt, konnte aber auf einer Strecke von mehr als 

45 m verfolgt werden; innen schlofi sich ein angebauter Turm 

an, dessen Innenausmafie 2,1 X 3 m betrugen. Nach den 

herabgefallenen Brocken und dem Bauschutt-Agglomerat zu 

urteilen, betrug die urspriingliche Wandhohe mindestens 2,5 

bis 2,8 m.

Die Datierung der neuentdeckten Befestigung ergibt sich aus 

den archaologischen Funden, die der anliegenden Schicht 

entnommen wurden. Darunter befinden sich Bruchstiicke 

von handgeformter, von auf der Drehscheibe nachgebesserter 

sowie von echter Tbpferkeramik. Es steht aber fest, dab 

diese Abarten von Tonware nur eine relativ kurze Zeit um 

die Wende zum 10. Jahrhundert gleichzeitig existierten. 

Einen weiteren Fingerzeig vermittelt uns der Umstand, dafi 

die Ladoga-Feste auf Festlandslehm errichtet wurde, und die 

anliegende Kulturschicht sich erst im Laufe ihrer Tatigkeit 

herausgebildet hat; daraus kann man folgern, dafi dieser 

Bau noch vor Entstehung dieser Schicht, spatestens also um 

die Wende zum 10. Jahrhundert, errichtet wurde.

Die Grabungsbefunde gestatten also den Schlufi, dab die 

zeitlich erste Festung Ladoga ein „Altersgenosse“ des Alt- 

russischen Reiches ist und mit dem Ende des 9. Jahrhunderts 

datiert werden kann; sie erhebt also den Anspruch, heute 

der alteste Steinbau aus den ersten Jahrhunderten der rus- 

sischen Geschichte zu sein. Damit erhalt das russische Stein- 

bauwesen, darunter auch der Wehrbau, ein neues, stark 

zuriickliegendes Entstehungsdatum. Die Technik der Trok- 

kenmauerung kann natiirlich nicht der Verbindung durch 

Kalkmortel ebenbiirtig sein, spricht aber vom Einsatz prin- 

zipiell neuer Baumethoden, die mit Gewinnung, Verarbei- 

tung und Verlegung von Kalkstein verbunden sind.

Die Errichtung des Wehrbaus in Ladoga kann man mit der 

Regierungszeit des Fiirsten Oleg des Weisen (882—912 bzw. 

922) in Verbindung setzen; dieser begann „Stadtfestungen 

zu erstellen“, um das Land zu festigen und gegen Raub- 

iiberfalle der Normannen zu schiitzen. Die Chronik, die 

diese Tatsache erwahnt, zahlt aber die neuerrichteten Wehr- 

werke nicht auf. Der Fund in Staraja Ladoga ist wohl der 

Anfang dieses Verzeichnisses und eine konkrete Verkbrpe- 

rung des ersten strategischen Befestigungsplans, den das neu- 

entstandene Reich erarbeitete, sobaid gegen Ende des 

9. Jahrhunderts sein nordlicher und siidlicher Teil vereint 

wurden.

Es ist also nicht gelungen, die sagenhafte „Rurikburg“ zu 

finden; an ihrer Stelle wurden aber drei aufeinanderfolgende 

Steinbauten aus dem 9., 12. und 15. Jahrhundert entdeckt.

Abb. 6. Staraja Ladoga. Siidwall. Mauer von 1114. Schnitt mit Re- 

konstruktionselementen. Die Mauer wurde auf der Aufschiittung 

(1) des Walls (2) errichtet

Abb. 7. Staraja Ladoga. Mauerreste aus dem 9. Jahrhundert
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Abb. 8. Grofl-Nowgorod. Grundri/l der Mauern von 1331—1334 (durch schrdge Schraffur angedeutet) tmd 1484—1499 am Wladimir-Tarm 

des K rem Is

Abb. 9. Grofl-Nowgorod. Blick auf den unteren Teil der Mauer von 

1331—1334 im Lauje der Ausgrabungen von 1981

Dieses einzigartige „Wehrbau-Museum“ wird durch einen 

Erdbau mit drei Bastionen erganzt (Abb. 3, II); er wurde 

1585—86 an der siidlichen Feldseite der Steinburg errichtet. 

Diese „Erdwehr“ (in den russischen Dokumenten „semljanoi 

gorod“ genannt) mit ihren bis auf 5 m Hohe erhaltenen Wal

len wurde erst vor kurzer Zeit erkannt. Es herrschte die Mei- 

nung, daft Rutland in der vorpetrinischen Zeit keine Bastio

nen gekannt habe. Die Erforschung der „Erdwehr“ von 

Ladoga half, diesen Irrtum richtigzustellen. In Rufiland er- 

schienen solche Wehranlagen gegen Ende des 15. Jahrhun- 

derts, nach weiteren hundert Jahren waren sie keine Selten- 

heit mehr.

Die Ausweisung und Erforschung von bastionierten Anlagen 

in Ladoga und anderen altrussischen Stadten zeugt von 

einem machtigen qualitative!! Wandel der Kriegsbaukunst 

ini spatmittelalterlichen Rutland, zur Zeit der absoluten 

Vorherrschaft von Feuerwaffen; dadurch wird der schein- 

bare Unterschied im Entwicklungsweg des Festungsbaus 

zwischen Ost- und Westeuropa aufgehoben.

Ladoga kontrollierte den wichtigsten internationalen Wasser- 

weg flufiabwarts mit dem Wolchow ins Innere des Landes. 

Im 10. Jahrhundert entstand an der Stelle, wo der Wol- 

chow-Flufi dem Ilmensee entstrbmt, die Stadt Nowgorod; 

nach Ladoga wurde sie zur zweiten Hauptstadt der „Obe- 

ren Rus“. In seinem Gebiet nahm Nowgorod geographisch 

eine zentrale Lage ein. Die zur Grenze vorgeschobenen Pro- 

vinzstadte fingen im Kriegsfall den ersten gegnerischen An- 

griff auf; dabei erhielt der „Herr Grofi-Nowgorod“ die 

nbtige Zeitspanne, um die Hauptkrafte mobil zu machen. 

In Osteuropa ist kaum noch eine Stadt zu finden, die im 

Laufe von Jahrhunderten keinen direkten feindlichen An- 

griff erlitt und sich einer solchen fur das Mittelalter unge- 

wohnlichen Unerreichbarkeit und Sicherheit erfreute. Und 

dennoch gehbrten die alten Nowgoroder im Norden zu den 

ersten, die zur Abwehr von mbglichen Uberfallen im Jahre 

1302 ihren Burgkern (detinez) in Stein zu befestigen be- 

gannen. Die Bauarbeiten zogen sich zwei Jahrhunderte hin 

und wurden in den Jahren 1484—1499 mit einem vblligen 

Umbau des Kremls zur Anpassung an den Einsatz von 

Feuerwaffen abgeschlossen. Es hatte den Anschein, als wa

ren bei dieser Rekonstruktion die Befestigungen des „detinez“ 

aus der Zeit von Nowgorods Unabhangigkeit vollig ver- 

schwunden. Doch wurde bei den Ausgrabungen in den Jah

ren 1979 und 1981 in der Uferzone des Wolchow-Flusses 

eine Wand blofigelegt, die in der Chronik unter den Jahren 

1331 —1334 erwahnt wird; sie wurde vom damaligen Staats- 

oberhaupt, dem Erzbischof (Archiepiskopus) Wassili, errich

tet3) (Abb. 8, 9). Diese Wand konnte auf einer Strecke von 

60 m verfolgt werden. Es war ein echter Wehrbau, mit einer 

Breite von ca. 2,8 m und einer erhaltengebliebenen Hohe von 

1,5 bis 2 m (urspriinglich mindestens 5 bis 6 m).

Diese neuentdeckte Wand zog sich nicht langs dem Wall hin, 

wo traditionsmafiig die Kremlbefestigungen, beginnend mit 

dem 11. Jahrhundert, errichtet wurden, sondern 20 m seit- 

warts der Krone, am Full der Erdaufschiittung — beinahe 

hart am Ufer des Wolchow-Flusses. Hier macht sich eine 

fur die Praxis jener Zeit neue Erscheinung bemerkbar: die 

Errichtung eines Wehrbaus ohne Riicksicht auf seine Hbhen- 

lage. Fur die Bauherren von Alt-Nowgorod war in diesem 

Fall nicht so sehr die Gesamthohe der Wand und der zu- 

grunde liegenden Erdaufschiittung von Belang, als ihre Nahe 

zu den Anlegestellen fur Personen- und Giiterverkehr, zum 

Wasser, das im Belagerungsfall so nbtig wird (im Kreml, 

wie auch in der ganzen Stadt, wurden aus sanitaren Erwa- 

gungen keine Brunnen gegraben). Fur jene Zeit war solch 

eine ingenieurtechnische Lbsung dreist und kiihn. Obwohl 

dieser Wehrbau 1437 abrutschte und der Zerstbrung anheim 

fiel, wurde der Versuch, die Verteidigungsanlage unabhangig 

von der Gelandeform zu gestalten, nicht vergessen. Im 

16. Jahrhundert wurden Festungen zu ebener Erde eine 

iibliche Erscheinung. Nowgorod war keine Grenz-Front- 

stadt, deshalb wurden fortifikatorische Novitaten nicht im- 

mer in erster Linie bei der Errichtung seines Befestigungs- 

ringes erprobt.

Im Jahre 1352 baten die Nowgoroder Bojaren und das ge- 

meine Volk demiitigst ihren Herrn, den bereits erwahnten 

Archiepiskopus Wassili, er mbge, wie die Chronik lautet, 

„nach Orechow kommen und dort Tiirme erbauen — und 

er kam und erbaute die Tiirme"4). Die „Steinstadt“ Ore-
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Abb. 10. Oreschek. Grundrifi der Festung

1 und 2 — Grabungen von 1968 bis 1975; 3 — Mauern von 1352; 4 — Graben vor der Festung von 1352; 5 — Mauern von 1410; 6 — Mau

ern von 1410 (Rekonstruktion). Die Mauern aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts sind nicht markiert

schek, die in kurzer Zeit auf einer Insel am Ausflufi der 

Newa entstand (in Holz wurde sie bereits 1323 errichtet), 

wurde die zweite (nach Ladoga) Befestigung, die nach We

sten, quasi entgegen den fremdlandischen Handelskarawa- 

nen, vorgeschoben war. Die ungewbhnliche Bitte des ganzen 

Nowgoroder Volkes und die Anteilnahme des Oberhaupts 

der Nowgoroder Republik in eigener Person verliehen dem 

Bau von Oreschek einen aufierordentlichen Charakter. Es ist 

deshalb kein Zufall, dafi die Oreschek-Feste des Jahres 1352 

die im Norden des Landes erste Steinfestung zu sein scheint, 

die mit mehreren Tiirmen (kostry) bewehrt war5). Mbg- 

licherweise begann gerade von Oreschek in Rutland eine 

intensive Verbreitung von vieltiirmigen Steinwehrbauten, 

die fur jene Zeit neu waren. An den fur die russischen 

Lande strategisch wichtigen Newa-Ufern wurde eine Forti- 

fikationstechnik eingesetzt, die nach zwei bis drei Jahr- 

zehnten allgemein notwendig wurde und das gesamte Ver- 

teidigungssystem zu aktivieren gestattete.

Die Befestigung aus dem Jahre 1352 ist auf der Erdober- 

flache nicht erhalten geblieben, wurde aber wider Erwarten 

bei den Ausgrabungen in den Jahren 1969—70 im Insel- 

zentrum entdeckt (Abb. 10). Die Wand war 2,7 bis 3,3 m dick 

und ist bis zu einer Hbhe von 2,5 m erhalten. Das Mauerwerk 

besteht aus Feldsteinen mit ausgleichenden Plattenzwischen- 

lagen und Kalkmortelbindung. Es gelang auch, Teile zweier 

Tiirme aufzudecken: eines Torturms in der Wandmitte (Abb. 

11) und eines Eckturms (urspriinglich waren es offensichtlich 

mehr). Die Tiirme scheinen so verteilt gewesen zu sein, dafi 

sie ein Flankenfeuer langs den Wanden gewahrleisteten.

Im Grundrifi war die Befestigung vierkantig,. mit einer 

Flache von 90 X 100 m (Abb. 12). In seiner Regelmafiigkeit 

erinnert Oreschek von 1352 an die Burgen einiger baltischer 

Lander. Bis zu diesem Fund wollte es scheien, dafi die Befesti- 

gungsanlagen Rufilands in ihrer Eigenart nichts gemeinsames 

mit den auslandischen Wehrbauten haben. Die neuentdeckte 

Feste von Oreschek, ebenso wie auch andere Funde6), zwin- 

gen, diese Meinung zu andern. Richtiger ist die Behauptung, 

dafi die Baumeister in der Zeit der aktiven Kriegsbautatig- 

keit aus Stein nicht umhin konnten, einige dem gesamten 

Baltikum gemeinsame Wehrbauformen zu nutzen; ein Bei- 

spiel dafiir ist die Regelmafiigkeit im Grundrifi dieser Bau-

Abb. 11. Oreschek. Fufi des Torturms. Ostansicht
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Abb. 12 Oreschek. Festung von 

1352. Rekonstruiert durch E. Ara

pova, V. Kildjusevskij und den 

Verfasser

ten. Es mull prazisiert werden, dafi Festungen mit einem 

trapezfbrmigen bzw. rechteckigen Grundrifi, der eine Feuer- 

fiihrung sowohl an einer Seite als auch an mehreren Seiten 

ermbglichte, in Rufiland sporadisch, beginnend mit dem 10. 

und bis ins 16. Jahrhundert, gebaut wurden.

Bei alien Vergleichen ist die unzweifelhafte Eigenart der Be- 

festigungen in Oreschek hervorzuheben, die sich im Fehlen 

des Bergfrieds und der an die Wande anstofienden offent- 

lichen und Wohnbauten auBerte. Im grofien ganzen war die 

Festung von 1352 ein Werk, in dem lokale und fremd- 

landische bautechnische Errungenschaften und Traditionen 

vereint waren. Nebenbei sei bemerkt, dafi das Terrain von 

Oreschek im 14. Jahrhundert an die 130 Hauser mit ca. 

400 Einwohnern faBte.

Ebenso wie in Oreschek, haben freigeborene militarisierte 

Ansiedler aus Nowgorod um das Jahr 1300 auf einer klei- 

nen Insel des Wuoksa-Flusses die Festung Korela als nord- 

westlichste Stadt des Nowgoroder Landes gegriindet. Dieses 

Inselchen (Korelskij gorodok), das spater „Alte Festung11 

genannt wurde, war von Blockhausern ausgefiillt und rings- 

herum von einer Holzwand umgeben. Seine Flache betrug 

6000 m2; es wurde von ca. 300 Menschen bewohnt, wobei 

Karelier und Russen Seite an Seite lebten. Die Grabungs- 

funde enthalten Erzeugnisse, die Vertretern beider, wohl 

gleichberechtigter Gemeinden gehorten.

Die Erbauung dieser Festung verhinderte die Eroberung 

des lagodaseitigen Kareliens durch die Schweden und be- 

wahrte den auBerst wichtigen Handelsweg uber den Ladoga- 

see zur finnischen Seenplatte in russischer Hand.

Nach Angaben der Chronik unter dem Jahre 1364 hat der 

Possadnik (Stadtoberhaupt) Jakow auf der Brandstatte des 

durch eine groBe Feuersbrunst vernichteten „Stadtchens Ko

rela11 einen Steinturm errichtet. Dieser Turm war zweifels- 

ohne ein Bestandteil der Holzwand auf der Insel. In jener 

Zeit wurden Einturm-Festungen in verschiedenen Teilen 

Europas gebaut. Auch die Stadtfestung auf der Wuoksa ist 

keine Ausnahme. Es wurde angenommen, dafi der auf der 

(jetzt mit dem Festland fast vollig verschmolzenen) Insel 

existierende massive, zweigeschossige Runde Turm altrussi- 

scher Herkunft sei. Aus schwedischen Archivdokumenten hat 

es sich jedoch herausgestellt, dafi diesen Turm in den Jahren 

1582—85 der Kriegsbaumeister Jakob van Stendel errichtet 

hatte. Es war die Zeit der ersten Eroberung der Stadt durch 

die Schweden (1580—1597). Die Identifikation des schwe

dischen Turms war ein Ansporn fiir die Suche nach einem 

alteren Bau russischer Herkunft. Die Entdeckung eines sol- 

chen Turms, der sich in unmittelbarer Nahe vom schwedi

schen Turm befand, war eine Uberraschung der archaologi- 

schen Grabungen von 1972. Die unteren Teile des Turms 

wurden in der Erdaufschiittung der bastionaren Befestigun- 

gen entdeckt und erreichten langs den Achsen 7,2 X 9,5 m 

(Abb. 14). Zur Front war der Turm mit seiner Halbrundung 

zugewandt; dadurch wurde eine Langsbestreichung mit Eta- 

genfeuer aus alien vermuteten drei bis vier Stockwerken des 

Baus mbglich. Die 1,45 m dicken Wande des Turms sind 

bis auf eine Hbhe von 1,6 m erhalten. Das war also der 

erste in den nordrussischen Landen bloBgelegte, gesondert 

stehende Turm und der alteste Steinbau der heutigen Stadt 

Priosersk, Oblast Leningrad.

In den 1580er Jahren weitete sich die Stadt an der Wuoksa 

und erfaBte die benachbarte Spasski-Insel und die anliegen- 

den Flufiufer. Das „Stadtchen Korela11 oder die sogenannte 

Alte Festung wurde zum Kreml, erganzt durch einige Vor- 

stadte; diese befanden sich auf der Spasski-Insel sowie an 

beiden Ufern des Wuoksa-Flusses (Abb. 13). Befestigt war nur 

ein Vorstadt-Teil, und zwar auf der Spasski-Insel. Nach den 

im schwedischen Staats- und Kongl. Kriegsarchiv aufbewahr- 

ten und dem Verfasser freundlichst zur Verfiigung gestellten 

Planen von Korela (Kexholm) aus den 1630er Jahren zu
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Abb. 13. Korda im 16. Jahrhundert. Lageplan der „Alten Festung" (I), der Spasski-Insel (II) und der Festland-Vorstadte (III bis VI). Re- 

konstruktion des Verfassers

1 — Vorstadtgrenzen; 2 — Wege; 3 — Kirchen; 4 — Stromschnellen; 3 — urspriinglicher Siedlungsort urn 1300

urteilen, war die Spasski-Insel von Erdkurtinen und 5 Ba- 

stionen umgeben. Es entstand die Uberzeugung, dafi die 

schwedischen Plane ein russisches Wehrwerk darstellen, das 

im dritten Viertel des 16. Jahrhunderts, gleichzeitig mit der 

neuverstarkten „Alten Festung", erbaut wurde. Die Wahr- 

scheinlichkeit einer solchen Annahme beruht darauf, dafi die 

Schweden in der Periode von 1611 bis 1710, als sie sich zum 

zweiten Mai Korelas bemachtigt hatten, keinen grundlegen- 

den Umbau der Verteidigungsanlagen vornahmen. Auch die 

Toponymik der einzelnen Festungsteile auf der Spasski- 

Insel, die im Laufe des 17. Jahrhunderts erhalten blieb, 

bestatigt ihre russische Herkunft. Heute kann man behaup- 

ten, dafi in Korela, ebenso wie in Ladoga, eine „Erdstadt“ 

errichtet wurde, die in ihren Grundziigen bis auf unsere 

Zeit erhalten geblieben ist.

Die erste ausdrucksvolle Bewertung der beiden befestigten 

Inseln von Korela wurde von einem Zeitgenossen ausge- 

sprochen. Der Feldherr De la Gardie schrieb am 7. Novem

ber 1580 an Kbnig Johann III. direkt aus dem Feldlager 

der Korela belagernden Schweden, dafi es „eine starke Fe

stung und eine wiinschenswerte Wehr fiir Konig und Staat 

(Schweden — A.K.) sei, da diese Stelle von der Natur selbst 

so befestigt sei, daft sie nie erstiirmt, sondern nur durch 

Hunger, Feuer oder Verrat erobert werden konne"7).

Einer der Landwege fiihrte aus Nowgorod in das brotreiche 

Vod-Land und endete in Koporje. Diese Ortschaft diente 

lange Zeit als Zentrum fiir den Schutz der Siidkiiste des 

Finnischen Meerbusens und fiir die Nowgoroder Gebiets- 

verwaltung.

Erstmalig wird Koporje im Jahre 1240 erwahnt; 1280 er- 

richtete hier Furst Dmitri, der Sohn von Alexander Newski, 

eine Steinfestung statt der friiheren Holzfestung. Es ist be- 

merkenswert, daft es die erste Wehranlage aus Stein in 

Nordrufiland war, die in der Zeit des Mongolenjochs er

richtet wurde. Der erwahnte Bau wurde aber bald zerstort; 

die Chronik berichtet aber, dal? die Nowgoroder im Jahre 

1297 „eine Burg Koporje aus Stein errichteten“s). Dieses 

Mai handelte es sich nicht um eine Residenz im Privatbesitz, 

sondern um eine staatliche Festung des Nowgoroder Landes. 

Leider bricht hier die Chronik ihren Bericht uber den Bau 

von Koporje ab. Erst in der letzten Zeit gelang es aufgrund 

einer dendrochronologischen Analyse der Verstrebungs- 

Schnitte genau festzustellen, dal? diese Nowgoroder Festung 

eben in den Jahren 1520—1525 wesentlich umgebaut und 

dem Geschiitzfeuer angepafit wurde (Abb. 15). Die Baumei- 

ster haben aber keine Anderungen am sturmfesten siidlichen 

und siidbstlichen Teil der Festung (Gesamtlange fast 200 m) 

vorgenommen; er war bereits 1297 errichtet worden. Deshalb 

ist dieser Teil stellenweise ganzlich erhalten geblieben, wo- 

durch eine Beurteilung der urspriinglichen Festungseinrichtung 

mbglich wird. Ein detailliertes Studium dieses Festungsab- 

schnitts wurde durch die archaologische und bautechnische 

Erforschung gefordert, die unter Leitung von Dr. O. 

Ovsjannikov durchgefiihrt wurde, und an der auch der Ver- 

fasser dieses Berichts teilgenommen hat. Die mehr als 2 m 

dicke Wand erreichte (unter Einbeschlufi der Brustwehr fiir 

die Schiitzen) eine Hbhe von 7,5 m (Abb. 16, 5). Im Grund- 

ril? ist sie in mehrere leicht gewolbte Abschnitte unterteilt; 

ihre Abschliisse stofien an den Wehrbau aus den Jahren 

1520—1525 (Abb. 16). Im letzten Drittel des 14. Jahrhun

derts wurde die Wand von 1297 aufgestockt und erreichte 

im Durchschnitt eine Hbhe von 10 m. Hier aul?erte sich das 

Bestreben, die Hbhe des Schiitzen-Wehrgangs zu vergrbfiern. 

Am Ful?e der beschriebenen Wand wurde ein gewblbter Ge- 

heimgang entdeckt, der fiber die Hiigelbbschung zum Wasser 

fiihrt. Er wurde im Felsgestein ausgestemmt (Abb. 16, 6). 

Beim Umbau der Festung im 16. Jahrhundert wurde dieser 

Gang vernachlassigt und durch einen anderen an der Nord- 

seite ersetzt. Dieser blol?gelegte Geheimgang entstand zwei- 

felsohne gleichzeitig mit der Wand von 1297 und gilt heute 

als alteste Wasserversorgungsquelle fiir eine auf einer Anhbhe 

stehende Festung.
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Abb. 14. Korela. „Alte Festung". Grundrifi der Tiirme von 1364 

(1) und 1582—85 (4). Mit 2, 3, 5, 6, 7 sind Mauerungen aus dem 

15. bis 19. Jahrhundert vermerkt

Der von O. Ovsjannikov geleiteten Expedition ist es ge- 

gliickt, Teile der Wand von 1297 dort zu entdecken, wo sie 

nicht erwartet wurde, und zwar an der Nordseite der Fe- 

stung. Es hat sich herausgestellt, dab die Baumeister des 

16. Jahrhunderts nicht das alte Fundament ausnutzten, son- 

dern ihre Anlage etwas vorgeschoben zur Hiigelbbschung 

verlegten. So gerieten die Reste der alten Wand ins Innere 

des Festungshofes und ermoglichten nach den Ausgrabungen 

eine fast vollkommene Vorstellung liber den Befestigungs- 

plan von 1297. An einer Stelle dieser Wand wurde ein Ab- 

satz entdeckt, der eine Wendeltreppe beherbergte. Nach 

franzbsischen Entsprechungen9) zu urteilen, fiihrte solch eine 

Treppe zu einer (erkerartigen) Eckscharte, die ein Flanken- 

feuer ermoglichte. Es ist vielleicht die in der russischen 

Stein-Wehrbaukunst erste Vorrichtung, die als Vorlaufer 

des Flankenturms angesehen werden kann. Flankierungs- 

vorrichtungen wurden beim Bau von nordeuropaischen Fe- 

stungen im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts eingefiihrt. 

Nach dem beschriebenen Detail in Koporje zu urteilen, 

wurde diese kriegstechnische Novitat in der Nowgoroder 

Rus um die gleiche Zeit ausgenutzt.

Das dicht am Finnischen Meerbusen gelegene Koporje war 

ein ungeniigender Schutz gegen die livonischen Ritter an 

der Westgrenze. Deshalb errichteten die Nowgoroder im 

Jahre 1384 an der Handelsmagistrale zwischen Nowgorod 

und Narva die neue Steinfeste Jamgorod am Ufer des Luga- 

Flusses (der Chronist vermerkt mit Erstaunen, daft dafiir 

blofi 33 Tage benotigt wurden)10). Bald wurde dieser neu- 

eingerichtete Vorposten zum wichtigsten Stiitzpunkt an der 

Grenze zwischen Nowgorod und Livonien. Einige Jahr- 

zehnte sparer hatten die Jamgoroder starke Angriffe der 

livonischen Truppen abzuwehren. 1443 haben die Verteidi- 

ger der Stadt wahrend einer Belagerung ein grofies feind- 

liches Geschiitz durch einen treffenden Schufi beschadigt. Der 

Chronist vermerkt diese niedagewesene Tatsache als ver- 

wunderliches Zeugnis eines zielsicheren Artilleriebeschusses 

von der Stadtmauer aus.

Im Jahre 1448 haben die Nowgoroder die Festung restauriert 

und erweitert. Das weitere Schicksal der Luga-Stadt ist 

liickenhaft bekannt und wirkt befremdend. Wir wissen, dafi 

im Jahre 1703, als das Heer Peters I. Jamgorod von den 

Schweden befreite, diese Feste eine Vierturmburg darstellte. 

Es war die Zeit des Nordischen Krieges, und deshalb schiit- 

teten die Soldaten, nach einer Zeichnung des Zaren, langs 

den alten Mauern eiligst eine Erdfestung (fortecija) mit 

4 Bastionen auf (von denen zwei noch heute zu sehen sind). 

Im Jahre 1781 wurden die baufalligen steinernen Teile der 

Festung dem Erdboden gleichgemacht. Es hatte den An- 

schein, als sei das mittelalterliche Jamgorod spurlos ver- 

schwunden.

Die Vorstellung von den Ausmafien und dem Schicksal der 

alten Festung hat sich sogleich geandert, als es uns gelang, 

die schwedischen Jamgorod-Plane aus dem Kongl. Kriegs- 

archiv in Stockholm zu bekommen. Aus diesen Zeichnungen 

haben wir mit Erstaunen ersehen, dafi die Burg nur der 

Kreml der Festung gewesen war, die ein viel grofieres Ter

rain einnahm und 9 Tiirme zahlte (Abb. 18). Das Ratsel der 

entschwundenen Festung an der Luga haben ungewollt die 

Schweden selbst eingefadelt. Im Jahre 1682 haben sie einen 

bedeutenden Teil der Aufienmauern und 5 Tiirme in die 

Luft gesprengt.

Bei den Ausgrabungen haben die Archaologen unter der 

Erde die unteren Teile der Mauern, die Fundamente von 

zwei Rundtiirmen und ein Tor zur Kernburg entdeckt (eben 

sie war es, die 1781 niedergerissen wurde). Erhalten geblie- 

ben sind Treppenstufen, Schiefischarten, Eingiinge zu den 

Tiirmen. Samtliche Bauwerke gehoren in die Wende zum

Abb. 15. Siidostansicht von Kopor

je mit Einfahrt
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Abb. 16. Koporje im 16. Jahrhun

dert. Grundri/1 der Festung mit 

Markierung der bloflgelegten und 

trassierten Mauer von 1297 (1 bis 

3) und der gleichen Mauer an den 

Stellen, wo sie bis zu ihrer vollen 

Hohe erhalten ist (4), die Stelle, 

wo die Hohe der urspriinglichen 

und der aufgestockten Wand zu se- 

hen ist (5), sowie abwdrts fiihrende 

Geheimgdnge zur Wasserversorgung 

(6,7)

16. Jahrhundert. An eine friihere Zeit erinnern die Ruinen 

eines Michael-Festungstempels mit einer Apsis und vier 

Pfeilern; er scheint gleichzeitig mit der urspriinglichen Fe- 

stung von 1384 erbaut zu sein. Allerdings sind die Spuren 

der letzteren bisher noch nicht entdeckt, eines jedoch unter- 

liegt keinem Zweifel: die Baumeister des Moskauer Reiches 

errichteten die neue Festung auf der Stelle der Befestigungen 

aus der Nowgoroder Zeit (Abb. 17). Aber auch das, was heute 

im Park am Luga-Ufer gefunden wurde, geniigt fur die Be- 

hauptung: fur die Geschichte der russischen Kultur ist ein 

einzigartiger Festungskomplex mit einer Flache von fast 

4 ha wiedergewonnen worden.

Eine besondere Betrachtung verdienen die neuen Festungs- 

forschungen in den Westbezirken des Nowgoroder Reiches, 

die sich im 14. Jahrhundert als selbstandiges Pskower Land 

abgesondert hatten. Wir wollen hier einige Vorergebnisse 

vermerken11).

Die Steinfesten des Pskower Landes waren nach dem Bei- 

spiel von Nowgorod an den wichtigsten, nach Pskow fiih- 

renden Strafien angeordnet12). Die Pskower hatten aber 

lifter als die Nowgoroder unter feindlichen Einfallen zu 

leiden. Sie fingen als erste die Angriffe Litauens und der 

livonischen Deutschen auf und behiiteten gleichzeitig den 

grofiten Teil der Westgrenze der Nowgoroder Rus. Dieser 

Umstand aufierte sich in der lokalen Kriegsbautechnik mit 

ihren Vervollkommnungen und der erhbhten Empfanglich- 

keit fur Neuerungen der Kriegswehrtechnik, Taktik und 

Fortifikation.

Den Siidwestbezirk des Pskower Landes beschiitzte die Fe

stung Welje (Abb. 19). Leider berichtet die Chronik nichts 

liber den Bau dieser Feste, die sich auf einem Berg zwischen 

zwei Seen befand. Diese Bauwerk (mit den Ausmafien 70 X 

260 m) erwies sich als recht eigenartig. Seine Befestigungsele- 

mente waren teils aus Holz und Erde, teils aus Stein. Die 

letzteren wurden noch im 18. Jahrhundert, zum Zweck der 

Steinverwendung, bis auf die Erdoberflache abgebaut. Und 

nun gelang es uniangst, die unteren Teile der Mauern von 

Welje mit Hilfe von einzelnen Schiirfungen auf einer Strecke 

von 295 m zu verfolgen. Es wurden dabei Reste von drei 

Mauertiirmen entdeckt, von denen der eine ein Torturm war: 

er kronte den sanften Bergabhang. Der zweite war ein Scha- 

lenturm in der Mauermitte; er besafi keine vierte Innenwand, 

sondern war nach dem Festungshof hin offen (Abb. 20). Solche 

halboffenen Wehranlagen waren in der mittelalterlichen Rus 

bisher nicht bekannt; in Zentral- und Siideuropa waren sie 

dagegen keine Seltenheit. Es heifit, dafi die „Offenheit“ der 

Tiirme einem Verrat der Schutzbesatzung vorbeuge, da die 

Krieger stets vor den Augen der Ihrigen seien. Solch eine 

Erklarung wird kaum auf Welje zu beziehen sein. Es ist 

wohl richtiger, diese bautechnische Eigenart auf den „Duk- 

tus“ eines angereisten Stadtebau-Artels zuriickzufiihren. Zu- 

dem haben die Tiirme in Welje einen rechteckigen Grundrifi, 

was in anderen Stadten des Pskower Landes nicht anzu- 

treffen ist. Ausgehend von archaologischen und bautechni- 

schen Merkmalen, kann man die Bauzeit der siidwestlichsten 

Festung des Pskower Landes auf das Ende des 14. bis Mitte 

des 15. Jahrhunderts ansetzen.

An der siidlichen, nach Pskow fiihrenden Magistrale befand 

sich die Stadt Ostrow. Leider fehlen in den Quellen jegliche 

Angaben liber den Bau von Wehranlagen und der Ortschaft 

selbst, die bereits im 14. Jahrhundert existierte. Zudem wur

den die auf der Insel des Welikaja-Flusses erhaltengebliebe- 

nen Mauern und Tiirme dieser Befestigungsanlage wahrend 

des GroBen Vaterlandischen Krieges fast vollig zerstbrt, 

ohne zuvor erforscht zu werden. Nun wird die Geschichte 

dieser Feste auf archaologischem Wege rekonstruiert. Es hat 

sich herausgestellt, daft die unteren Teile der Festung langs 

ihrem gesamten Umfang von 950 m in der Erde erhalten 

geblieben sind. Wahrend der Ausgrabungen wurden Reste 

eines kleineren, gesondert stehenden Steinturms entdeckt, 

der im 14. Jahrhundert errichtet wurde. Damals war Ostrow 

noch eine Einturmfestung.

Im Laufe des 15. Jahrhunderts wird hier eine stattliche, 

vieltiirmige Steinanlage errichtet; spatestens urn 1500 wer

den auf der Ostseite der Festung zwei Rundtiirme gebaut. 

Neben ihnen haben die Baumeister einen Geheimkanal ge- 

flihrt und durch ihn das Fliifichen Ropotucha nach innen 

geleitet, um die Garnison mit Wasser zu versorgen. Es ge

lang auch, einen Brunnen innerhalb der Mauer zu entdecken, 

der liber dem Lauf dieses Fllifichens angeordnet war. Im 

Ergebnis wurde erstmalig der Grundrifi einer scheinbar fur 

immer verschwundenen Anlage zuverlassig aufgenommen; 

zu Beginn des 16. Jahrhunderts zahlte sie fiinf Tiirme, zu 

deren einem ein gangartiger, gebrochener Burgweg fiihrte 

(in der Chronik „sachab“ genannt).

Auf dem Wege von Pskow zur livonischen Stadt Narva er-
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Abb. 17. Die Festung von Jamgo- 

rod im 16.—17. Jahrhundert. Re- 

konstruiert dur ch E. Arapova und 

den Verfasser

Abb. 18. Jamgorod im 16. Jahr

hundert. Grundri.fi der Festung mit 

Markierung der 1971 erforschten 

Mauerung (1') und der Grabungen 

(V

wahnt die Chronik, im Zusammenhang mit den Ereignissen 

des 14. Jahrhunderts, die Stadt Gdow, die sick in einer 

Entfernung von 3 km von der Kiiste des Peipussees (Cudskoe 

©zero) befindet. In den Jahren 1431 —143413) wurde sie 

durch Steinmauern mit drei Tiirmen umgeben; ins Innere 

fiihrten zwei schlau angelegte gangartige Burgwege (sachab). 

Der machtige Wehrbau von Gdow, zusammengefiigt aus 

Feldsteinen und Flatten, mit einer Hohe bis zu 5,5 m und 

einer Breite von 5 m, ist nur teilweise erhalten (Abb. 21). Die 

oberen Teile samtlicher Tiirme und Burgwege sind verloren- 

gegangen, die unteren aber wurden noch im 17. Jahrhundert 

mit Erde zugeschiittet. Heutzutage sind es Hiigel, auf denen 

im Winter Rutschbahnen des Stadtparks eingerichtet werden. 

Es geniigte, die Rasenschicht abzuheben, um festzustellen: 

die Hiigel beherbergen eine alte Mauerung, deren Hbhe 

bisweilen an ein zweistbckiges Haus heranreicht.

Bei den Ausgrabungen wurden ungewohnliche Baulichkeiten 

blofigelegt (Abb. 22). In der Westecke der Festung (mit einer 

Flache von 150 X 250 m) wurde der Pskow-Turm ausgewie- 

sen; er ragt nicht, wie iiblich, aus der Mauer heraus, sondern 

ist zum Hof gerichtet (Abb. 22, 1). Erhalten ist sein Erdge- 

schofi mit einem Durchmesser von 8,5 m; unter seinem Fun

dament wurde ein durch die Erde gefiihrter Horchgang ent- 

deckt. Er diente fiir geheime Ausfalle aus der Festung und 

zum Abhbren von Minierarbeiten der Belagerer. Es handelt 

sich um den ersten archaologisch erwiesenen runden, nicht- 

flankierenden Turm im Norden Rufilands. Offensichtlich war 

er nicht nur fiir den Wehr-, sondern auch fiir den Wachtdienst 

bestimmt. Von einem anderen Rundturm (Petelinskaja, Abb. 

22, 4), der aber aus der aufieren Mauerumrandung heraus- 

ragt, sind zwei Stockwerke (6 m) erhalten (urspriinglich 

waren es vier). Das ist der erste, genau mit dem Jahr 1431 

datierte runde Turm der Nordlichen Rus. In ihrer Gesamt- 

heit besitzen die Tiirme und die um die Mitte des 15. Jahr

hunderts an die Mauern von Gdow angebauten Burgwege 

(Abb. 22, 2, 5) dank ihrer genauen Datierung und der Kon- 

struktionsmerkmale, gleichsam die Bedeutung eines Eich- 

mafies bei der Beurteilung von Festungsbauten des russischen 

Mittelalters, oder, genauer genommen, der beginnenden Ver- 

breitung von Feuerwaffen (Ende des 14. bis Mitte des 15. 

Jahrhunderts).

Die Steinfestungen des Pskower Landes14), die im Siiden, 

Norden und Westen existierten, beschiitzten nicht nur das 

entfernte Vorgelande der Landeshauptstadt Pskow, sondern 

sicherten auch in hohem Mafie die Unbezwingbarkeit und 

unabhangige Entwicklung des gesamten Gebietes.
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Abb. 19. Welje. Erdburg. W estansicht

Die Erforschung der Wehranlagen der Nordlichen Rus resti- 

tuierte quasi aus dem Nichtsein das russische Bau- und 

Kulturerbe. Die prazedenzlose Errichtung der ersten Stein- 

feste am Ende des 9. Jahrhunderts an der Ladoga, die un- 

gewbhnliche Verteidigungsanlage aus dem Anfang des 

12. Jahrhunderts an der gleichen Ladoga, der Ubergang zur 

aktiven Steinwehr-Bautatigkeit wahrend des mongolischen 

Jochs (Koporje, Nowgorod, Pskow), im Eiltempo errichtete 

militarisierte Grenz-Posten (Oreschek, Korda, Porchow), 

der Bau einer Vielturm-Festung des 14. Jahrhunderts in 

Oreschek, die Schaffung, spatestens in der ersten Halfte des 

15. Jahrhunderts, von machtigen Stadtfestungen an den 

Westgrenzen der Rus (in erster Linie Pskow, dann Welje, 

Ostrow, Isborsk, Gdow), der Ubergang zur Bautatigkeit der 

Feuerwaffen-Periode (Jamgorod, Koporje sowie die Stadte 

des Pskow-Landes), die Einrichtung von bastionierten „Erd- 

stadten" — alle diese fortifikatorischen Vorhaben hat die 

mittelalterliche Rus mit dem gleichen erfinderischen Elan 

und auf dem gleichen technischen Niveau wie die fiihrenden 

europaischen Staaten bewerkstelligt.

Aufgrund der Erforschung der nordrussischen Wehrbauten 

aus Stein kamen wir zum Schlufi, daft ihre Errichtung eine 

eminente kulturtechnische Leistung jener Zeit gewesen ist, 

die zur Starkung der Wehrfahigkeit des ganzen Landes bei- 

trug. Um diese Zeit begann man, die Holzwehren durch 

Steinbauten zu ersetzen, und es begann eine neue Periode, 

die mit der Entwicklung von standigen kriegsbautechnischen 

Anlagen verbunden war. Es sind zusatzliche Tatsachen nach- 

gewiesen worden; sie zeugen davon, dafi eine grundlegende 

Wandlung des Verteidigungssystems von bewohnten Orten 

eben um die Wende zum 16. Jahrhundert vor sich ging und 

mit der Verbreitung von Feuerwaffen verbunden war. Wie 

man sich iiberzeugen kann, begann man machtige Geschiitz- 

tiirme zu bauen, dickere und hbhere Mauern zu errichten, 

die mit SchieBscharten fur Etagenfeuer versehen waren.

Die durchgefiihrte Forschungsarbeit gestattet die SchluB- 

folgerung, daft um die Wende zum 16. Jahrhundert die

Abb. 20. Welje. Unterer Tell des Siidostturms. Blick von Osten

Abb. 21. Gdow. Ostwand der Festung
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Abb. 22. Gdow. Grimdrijl der Festung mit Markierung (a) der 1978 blofigelegten Telle 

1, 3, 4, 6 — Tiirme; 2, 5 — Burgwege (sachaby)

bereits zur Zeit von GrolS-Nowgorod begonnene Beweh- 

rung der Stadtfestungen im wesentlichen abgeschlossen wird; 

dadurch wird die sudwestliche und westliche Grenze des 

Moskauer Reiches zuverlassig gesichert.

Heutzutage werden in den historischen Stadtfestungen Nord- 

rufilands Restaurierungsarbeiten durchgefiihrt, die unzwei- 

felhaft zur Ausweisung und musealen Schaustellung von 

neuentdeckten Denkmalern der „Kriegsarchitektur“ bei- 

tragen werden.

Dr. Anatoli] Kirpicnikov, Leningrad 

Ubersetzt von L. Dimenstein

Anmerkungen

Die angefiihrte Quellenliteratur ist in russischer Sprache geschrie- 

ben [auBer 7) und 9)].

’) Rappoport, P., Essays zur Geschichte der Kriegsbaukunst der 

nordostlichen und nordwestlichen Rus im 10. bis 15. Jahr- 

hundert. Moskau-Leningrad 1961; Kostockin, V., Russische 

Wehrbaukunst vom Ende des 13. bis zum Beginn des 16. Jahr- 

hunderts. Moskau 1962.
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Ladoga und Perejaslawl-Jushny, die altesten Steinfestungen 

RuBlands. Kulturdenkmaler. Neue Entdeckungen (KDNE). 

Jahrbuch 1977, Moskau, 1977, S. 417 ff.; ders.: Bastionsartige 

Festungen im mittelalterlichen Rutland. KDNE, Jahrbuch 

1978, Leningrad, 1979, S. 471 ff.; ders.: Die neuentdeckte 

Steinfestung Ladoga des 9.—10. Jahrhunderts. KDNE, Jahr

buch 1979, Leningrad, 1980, S. 441 ff.; ders.: Der Turm des 

Stadtoberhaupts Jakow in der mittelalterlichen Korela. Sam- 

melband „Die alte Rus und die Slawen", Moskau, 1978, 

S. 352 ff.; ders.: Das alte Oreschek. Leningrad, 1980; Kir

picnikov, A., Ovsjannikov, O., Koporje laut neuen Ergebnis- 

sen von bautechnisch-archaologischen Forschungen. Sowjetische 

Archaologie. 1979, 3, S. 103 ff. — In der Leningrader Abtei- 

lung des Verlags „Nauka“ befindet sich im Druck meine Mo

nographic ..Steinfestungen des Nowgoroder Landes".

3) Erste Nowgoroder Chronik. Moskau-Leningrad, 1950, S. 99—

100, 343 und 345.

4) Ebd., S. 100.

5) Es ist vorlaufig unbekannt, ob die Steinfestungen, die vor 

1352 in Nordrufiland erbaut wurden, aufier den Tortiirmen 

auch Eck- und Mauertiirme besafien. In Chronik-Mitteilungen 

liber die Errichtung von Steinfesten werden aufier den Tor- 

tiirmen keine anderen gesondert erwahnt.

6) In seinen Einzelheiten ist Oreschek am ehesten mit der 1342 

im Gebiet der Sewernaja Dwina erbauten Festung Orlez zu 

vergleichen. — Ovsjannikov, O., Ein Steinkreml des 14. Jahr

hunderts im Unterlauf der Sewernaja Dwina. Kurze Mittei- 

lungen des archaologischen Instituts der Akademie der Wissen- 

schaften der UdSSR, 1976, Lief. 132, S. 114 bis 117, Abb. 1,2.

') Handlingar rorande Skandinaviens historia, t. 36, Stockholm 

1855, p. 245.

8) Erste Sophien-Chronik. — Vollsammlung der russischen Chro- 

niken, Bd. V. Sankt Petersburg 1851, S. 202.

s) Viollet-le-Duc, E., Dictionnaire raisonne de 1’architecture 

Franjaise du XI siecle au XVI. t. VII, Paris 1875, p. 336, 

fig. 18; p. 337.

10) Erste Nowgoroder Chronik, S. 379.

*') Vergl.: Archiiologische Entdeckungen (AE) 1975. Moskau, 1976, 

S. 19, 20; AE 1976. Moskau, 1977, S. 15, 16; AE 1978. Mos

kau, 1979, S. 13, 14.

12) In diesem kurzen Bericht besteht keine Moglichkeit, die Er- 

gebnisse der bautechnisch-archaologischen Arbeiten in Pskow 

darzulegen, ebenso wie in Porchow, das von den Nowgorodern 

1387 in Stein errichtet wurde.

13) Pskower Chroniken. Lief. 2, Moskau 1955, S. 125 und Lief. 1, 

Moskau-Leningrad 1941, S. 41.

14) Wir iibergehen hier die Holz-Erd-Festungen, die auf dem 

Territorium des Nowgoroder und des Pskower Landes exi- 

stierten. Im Gebiet Pskows wurden sie im 15. Jahrhundert un- 

ter starkem Einflufi der Steinfestungen gebaut. Sie wurden 

von P. Rappoport und in letzter Zeit von M. Vasiljev unter- 

sucht (s. Vasiljev, M., Entwicklungsetappen der Verteidigung 

an der Grenze von Litauen und Pskow im 13. bis 16. Jahr

hundert. Autorreferat liber eine Kandidaten-Dissertation, Le

ningrad 1979).
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