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Das Wort für „Frieden" bei den Slaven 
von Wi lhe lm L e t t e n b a u e r 

Bemerkung der Redaktion. Da es naheliegend1 war, die Untersuchung über den Frieden auch; auf das Slavische auszudehnen, so haben wir einen Slavisten gebeten, diese Untersuchung zu tibernehmen. Beim Druck standen uns aber noch nicht slavische Lettern zur Verfügung. 
In den meis ten s la vischen S p r a c h e n w i r d „Friede" mi t e i n e m W o r t wiedergegeben , 

das in der ältesten uns e r h a l t e n e n F o r m im a l tk i rchens lav . m i r elQ^rrj vor l iegt . 
Ptuss. ha t mir, u k r . myr , bulg . m i r „Friede, R u h e " s e rbokroa t . m i r ds. (vom 15. b is 
18. J h h . in Bosnien auch mijer) , tschech. mir , al t tschech. auch mier , poln. i m 15. J h h . 
n u r mir, vom 16. J h h . a n auch mier , i m Poln. is t m i r in de r B e d e u t u n g „Friede* 
gegenüber1 poköj fast völlig geschwunden , obersorb. , n i ede r so rb . m e r „Friede".1) 

Die indogerman . Wurze l des s lav . • Wor tes ist me i - , mi , „mild, weich, sanft, l i e b 
reich", dazu w i r d geste l l t a l t ind . mäyas „Labsal, F r e u d e , Lus t " . Diese Wurze l is t m i t 
t- , n- , 1- u n d r - F o r m a n t i e n wei te rgeb i lde t worden . La t . mit is , „mild, gel ind", weis t 
ein r - F o r m a n s auf, al t ir . min , „sanft, g la t t , fein" ein n - F o r m a n s . E in 1-Formans l iegt 
vo r in li tauisch me la s u n d m y l u s „lieb"- le t t . mils „lieb", a l tk i rchenslav. m i l u 
„erbarmenswert", in den slav. Sp rachen in den j ewei l s en t sp rechenden F o r m e n „lieb, 
teuer" . Beim Wor t m i r h a n d e l t es sich u m e ine Wei t e rb i ldung de r Wurze l me i - , mi , 
durch das F o r m a n s r- , w i e auch im let t . m e r s „Friede"2). Die ursprüngliche B e d e u 
tung des slav. W o r t e s ist also „Liebes, Mildes, A n g e n e h m e s " . Das h e u t e i m Poln . 
gebräuchliche poköj „Friede" b e r u h t auf u r s lav . * -koj j , ist zu stel len zu d e m zu 
-ko j j ab l au tenden a l tk i rchens lav . pocijo, pocit i „ruhen" u n d ist u r v e r w a n d t mi t la t . 
quies, quiesco, t r anqu i l l u s , nhd . Weile3). 

Die slav. S p r a c h e n h a b e n e ine Re ihe v o n Subst . , Adj . u n d Verben , die v o m Wor t 
m i r abgeleitet sind, w ie a l tk i rchens lav . sumir i t i , russ . mi r i t ' „versöhnen", rus s . 
smi ren je „Demut", bulg. s m i r ' a v a m „beruhige", tschech. m ' r i t i ds., tschech. pr^meri 
„Waffenstillstand". 

N u n ist aber in m e h r e r e n slav. Sprachen „Friede" nicht die einzige B e d e u t u n g des 
Wortes mir. I m A l t k i r c h e n s l a v . k o m m t m i r ', vjsj (all, ganz) m i r als Über
setzung des griech. xoö/Aoq „Welt, Wel ta l l " vor, i m Russ . b e d e u t e t m i r neben „Frie
den" auch „Welt, Welta l l , B a u e r n g e m e i n d e " , in welcher B e d e u t u n g das Wor t bis zu r 
Reform der russ . Or thog raph i e i m J a h r e 1917 v o m Wor t für „Friede" durch e inen 
anderen Buchs taben für i, also r e in graphisch, un te r sch ieden w u r d e ; uk r . m y r ist 
„Friede, Welt, Leu te" , alt tschech. b e d e u t e t m i r auch „Welt", diese Bedeu tung e rh ie l t 
sich in neutschech. v e s m i r „Weltall". I m älteren Poln. fehlt die B e d e u t u n g „Welt" 
für mir , das in der B e d e u t u n g „sicheres Geleit, Bürgerrecht, Ansehen" v o r k a m ; es 
bedeute t h e u t e im Poln. „Ansehen, Ehre".4) I m Serbokroa t . k o m m t a l t u n d d ia lekt . 
mir für „Welt" vor, h i e r dürfte diese B e d e u t u n g aus der Ki rchensprache st«ri*aicxi'»t 

wie im Bulg., das ebenfal ls mi r für „Friede" u n d „Welt" ha t . 
Wie ist dieser e igenar t ige B e d e u t u n g s w a n d e l : F r i ede zu Welt, im Russ. auch noch 

zu Dorfgemeinde zu erklären? Dieser Wande l muß im Z u s a m m e n h a n g mit der E n t 
wicklung des Fr iedensbegr i f f s bei d e n I n d o g e r m a n e n b e t r a c h t e t w e r d e n . Das g e m e i n -
germ. a l thochdeutsche fridu, neuhochd . Fr iede, got. ga - f r ipen „versöhnen", a l t 
kirchenslav. p r i jazn j „Huld", a l t ind . priyäs „lieb" b e d e u t e t e u r s p r . den Gegensa tz 
zur Feindschaft , zu r Fehde , d i e zwischen zwei S ippen des nämlichen S t a m m e s durch 
Blutrache ausgefochten w u r d e , a l so Freundschaf t , u n d z w a r i m iSinne des zwischen 
Sippen des nämlichen S t a m m e s üblichen Rechtszus tandes , später w u r d e de r Begriff 
übertragen auf d a s gegensei t ige Verhältnis e inzelner Stämme. G a n z ähnlich w a r die 
Bedeu tungsen twick lung des s lav. mir . A u s der B e d e u t u n g „Freundschaft", d i e das 
*) Berneker, E.: Slav. etym. Wörterbuch, Heidelberg, 1908^13, H, 60 f. 2) Walide Alois: Vergleichendes Wörterbuch der idg. Sprachen, II, Berlin-Leipzig, 1927, 244. 3) Berneker, E.: SLav. etym. Wb. I, 166. «) Brückner, A.: Slownik etym. jezyka polskiego, Krakow, 338. ;>) Rjecnik hrvatskoga ili sripskoga jezika. Agram 1880 ff. VI 728. 
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Wor t in e iner sehr frühen Per iode a n g e n o m m e n h a b e n wi rd , w u r d e „Friede", d a n n 
„Friedensgemeinde, B a u e r n g e m e i n d e , Gemeindebez i rk" . 6) Es sei da rau f h ingewiesen , 
daß das Wor t für Sippe, got. sibja, im Ahd . n e b e n „Sippe" auch „Friede, Bündnis" 
bedeu t e t e — d i e S ippe w a r eben gleichzeitig der F r i edens ve rband . 

Die Tatsache, daß sich aus d e r B e d e u t u n g „Friede" in e inigen s lav . S p r a c h e n die 
B e d e u t u n g „Welt" entwickel t ha t , w i r d von e in igen Forschern 7) so gedeute t , daß 
u n t e r dem Einfluß d e s C h r i s t e n t u m s die i m F r i e d e n l ebende G e m e i n d e 
zu r Gemeinschaf t a l le r Menschen, zu r Wel t geworden sei, während a n d e r e 8) i m 
Bedeutungsübergang „Friede" zu „Welt, B a u e r n g e m e i n d e " ke ine E i n w i r k u n g des 
Chr i s t en tums sehen, d a für die He iden in Wel t u n d Dorfgemeinde e b e n n u r d i e 
j en igen erfaßt w u r d e n , die u n t e r dem mir , d e m F r i e d e n lebten. B e v o r nicht e in 
deu t ige Beweise für chris t l ichen Einfluß b e i m B e d e u t u n g s w a n d e l v o n m i r „Friede, 
Fr iedensgemeinschaf t " zu „Gemeinschaft al ler Menschen, Wel t" geb rach t w e r d e n , 
w i r d m a n die zwei te D e u t u n g für berecht ig t h a l t e n müssen. Auch i m German i schen 
is t e in eine G r u p p e von Menschen beze ichnendes W o r t zum Wor t für Wel t g e w o r 
d e n : Welt , ahd . wera l t , ge rm . w e r - a l d i (h ie rher ist zu ste l len la t . v i r , nhd . 
Wergeid , engl , wor ld) eigentl ich „Männernachwuchs, genera t io v i rorum". 9 ) 

Nachdem n u n Etymologie und B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g des s law. Wor te s mi r , sowei t 
es h e u t e möglich ist, k la rge leg t sind, sol len einige B e m e r k u n g e n über die russ . Dorf
gemeinschaf t — russ . m i r oder zemelna ja obscina — folgen. Die E n t s t e h u n g d ie se r 
in de r Wissenschaft viel u m s t r i t t e n e n Dorfgemeinschaf t , des Mir, ist in D u n k e l g e 
hüllt. Die Stammesverbände w a r e n z w a r während d e r frühen W a n d e r u n g e n d e r 
S l aven von den K a r p a t h e n zum Dn jep r in w e i t e m U m f a n g zerfal len, u n d die Dorf
geme inde ging über den R a h m e n e iner ve rwandtschaf t l i chen Vere in igung h i n a u s , 
doch scheint de r Mi r e ine V e r b i n d u n g zwischen be idem gewesen zu sein.10) F e l d 
gemeinschaf t w a r e ine Ku l tu r s tu fe , auf de r w o h l a l le europäischen Völker e inmal 
ges t anden sind. E ine e t w a s vorgerücktere Stufe d ieser Gemeinschaf t schi lder t T a c i -
t u s in der G e r m a n i a . Auf de r e r s t en uns b e k a n n t e n S tu fe des Mi r w a r e n die bäuer
lichen Nieder lassungen in M i r - oder Volos tgemeinden vereinigt , an d e r e n Spi tze e in 
S ta ros t oder Ältester s t and u n d die freie S e l b s t v e r w a l t u n g ha t t en . Von L a n d u m l e i -
lung , die für den u n t e r a n d e r n Verhältnissen e n t s t a n d e n e n Mir d e r späteren Zeit 
k e r n z e i c h n e n d ist, w a r dama l s noch nicht die Rede . Bis zum 13. J a h r h . k o n n t e n d ie 
B a u e r n beliebig den Wohns i tz wechseln . D a n n t r a t e n i m Leben d e r russ . B a u e r n 
g rund legende Änderungen ein. In späterer Zeit bedeu t e t de r Mir die M a r k g e n o s s e n 
schaft, die Gesamthe i t derer , die die F e l d m a r k in g e m e i n s a m e m Besi tz h a t t e n . Nach 
d e r Baue rnbe f r e iung im J a h r e 1861 erh ie l t de r Mir das Recht de r S e l b s t v e r w a l t u n g 
u n d de r freien Ger ich t sbarke i t . I m späteren Mir, de r bis zur S to lyp inschen A g r a r 
r e fo rm 1906 bes tand , gehörte das Acke r l and de r Dor fgemeinde u n d w u r d e auf G r u n d 
per iodischer Ver te i lungen (1—20 J a h r e ) den e inze lnen z u r Nu tzung zugewiesen . D e r 
Dor fgemeinde s t a n d e n meis t auch al le A r t e n von Beschränkungen bei den V e r -
fügungs- u n d Nu tzungs rech ten zu. Schon in de r 2. Hälfte des 19. J a h r h . w u r d e die 
Altertümlichkeit des Mir von Forschern bes t r i t t en u n d de r U r s p r u n g d iese r I n s t i t u 
t ion auf die spätere Zeit de r S t e u e r e r h e b u n g zurückgeführt. Auch bei den W e s t - u n d 
SüdsJawen finden sich Verkaufsbeschränkungen des unbewegl ichen E i g e n t u m s F r e m 
d e n gegenüber u n d Res te eines Zus t ands , in d e m P r i v a t e i g e n t u m a n G r u n d u n d 
Boden noch nicht v o r h a n d e n war.11) 

Ich k e h r e zum H a u p t t h e m a , dem diese Zei len gewidme t s ind, zurück, z u m W o r t für 
F r i e d e n bei den S l a v e n u n d weise in e inigen Wor ten auf h e r v o r r a g e n d e Ges ta l t en i m 
Geis tes leben de r S l a v e n hin, für die der Begriff des F r i edens von b e s o n d e r e r B e 
d e u t u n g war . 

I n den e r s t en J a h r h u n d e r t e n de r russ ischen Geistesgeschichte t r i t t u n s ein Sproß 
des Geschlechts de r R ju r iks entgegen, dessen S innen u n d Trach ten auf den F r i e d e n 
ger ichte t ist: V l a d i m i r M o n o m a c h , geb. 1053, Fürst von K i e w 1113—1125. 
Se ine l i te rar ischen Werke , e ine „Belehrung", ein Brief a n den Fürsten Oleg u n d e in 
Gebet sind in d e r a l t russ i schen Nes torchronik u n t e r d e m J a h r e 1096 e inge t r agen . 
6) Schräder, O.: Reallexikon -der idg. Altertumskunde, 2. Aufl., Berlin-Leipzig, 1917—1923, I, 650. *) Schräder, O.: Reall. der idg. Altertumskunde. I, 650, Berneker, Slay. etym. Wb., II, 60 f. 8) Brückner, A.: Slownik etym. jezyka polskiego, Krakow. 338. 9) Maurer, Fr. und Stroh Fr.: Deutsche Wortgeschichte, Berlin, 1943, I, 18. 10) Pares, Bernard: A History of Russia, Washington, 1944, 119 f. *J) Schräder, O.: Reallexikon der idg. Altertumskunde, I, 11. Stählin, K.: Geschichte Rußlands von den Anfängen bis zur Gegenwart, I, Berlin-Leipzig, 1923, 111 ff. v. Dietze, Constantin, Stolypinsche Agrarreform und Feldgemeinschaft. Osteuropa-Institut Breslau, Leipzig, Berlin 1920, 28. 
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Se in pol i t isches Ziel w a r das friedliche Z u s a m m e n l e b e n de r Teilfürsten u n d de r g e 
m e i n s a m e K a m p f gegen d e n äußeren Feind , die Polovzer . Das W e r k Vlad imi r M o n o 
machs is t das e r s t e russ ische l i terar ische D e n k m a l , das aus ganz indiv iduel le r 
Ge i s t e sha l t ung h e r a u s nach e inem k l a r e n P l a n v o n e ine r b e d e u t e n d e n Persönlichkeit 
geschr ieben w o r d e n ist. Besonders nachdruckl ich, in einfachen, k l a r e n W o r t e n l eg t 
V l a d i m i r im Brief an Oleg seine Grundsätze zur Auf rech te rha l tung des F r i edens dar , 
d ie vor a l l em auf dem V e r z i c h t a u f R a c h e b e r u h e n . Der Brief ist nach e ine r 
Schlacht geschrieben, in de r der Sohn Monomachs , Iz jas lav, gefal len ist. V lad imi r 
v e r z e i h t dem Oleg die Schu ld a m Tode des Sohnes , b i t te t ihn, die Fehde , die d e n 
T o d des Sohnes ve ru r sach t ha t , zu be reuen . E r fährt fort : „Versöhnen u n d v e r 
t r a g e n w i r u n s ! . . . I ch b in d i r nicht feindlich gesinnt , auch nicht Rächer seines 
T o d e s . . . A b e r darüber verständige dich n u n mi t uns . . . . W e n n n u n e iner v o n 
euch nicht das Gute wil l , auch nicht F r i eden den Chr i s t en wünscht, so möge G o t t 
s e i n e r Seele in j e n e r Wel t den F r i eden nicht zu sehen geben. Nicht gezwungen 
sp reche ich zu dir, auch ke ine Not t r e ib t mich an, Got t sei gelobt , du wi r s t selbst d a 
v o n hören: abe r die Seele ist mi r t e u r e r a ls al les in der W e l t . . ." So schrieb V lad i 
m i r Monomach im J a h r e 1096.12) 

H i e r muß auch die f r i e d e n s t i f t e n d e Tätigkeit de r Bischöfe u n d Metropol i ten 
d e r s lavischen Länder erwähnt werden . Sie können h ie r n icht alle im e inze lnen auf
gezählt w e r d e n , w ie sie als geistl iche Väter die ewig h a d e r n d e n Fürsten zur E i n 
t r a c h t m a h n t e n , wie sie die wi ld auf f l ammenden Leidenschaf ten eindämmten u n d 
d ie S t r e i t e n d e n versöhnten, wie sie Friedensverträge v e r m i t t e l t e n u n d bes iegel ten , 
o d e r Blutvergießen und Kr iege ve rh inde r t en , h ie r in ge t reu der Tradi t ion , welche seit 
den T a g e n der Urk i rche als b e s o n d e r e Aufgabe des Bischofs die F r i e d e n s v e r m i t t l u n g 
a n s a h . F r i e d e n zwischen Ost u n d West herbeizuführen, w a r das L e b e n s w e r k des 
Met ropo l i t en u n d späteren K a r d i n a l s I s i d o r von K i j ew l s ) . Se inen S t a n d p u n k t 
l eg te e r schon auf dem Konzi l von Basel 1434 d a r : Über t ausend J a h r e h a b e F r i e d e 
u n d E in t r ach t in der Ki rche geherrscht , dann sei auf Anst i f ten des Fürsten al ler 
Boshe i t die Zwie t rach t e n t b r a n n t , aus Gründen, die m a n nicht bi l l igen könne u n d die 
wi rk l i ch nicht so schwerwiegende seien, daß sie be ide Teile ernst l ich berührten. 
Ursache der T r e n n u n g sei nichts als St re i t sucht . I n ehr l icher F r e u d e r ichtete Is idor 
d a h e r nach Abschluß de r F lo r en t i ne r Union 1439 eine Botschaft von Budapes t aus an. 
se ine Glaubensbrüder, in der e r sie e r m a h n t e , n u n alles S innen u n d Trach ten auf 
F r i e d e n u n d Einigkei t der Chr i s t en in Ost u n d West zu r ich ten u n d sich gegensei t ig 
mi t V e r t r a u e n u n d Liebe zu b e h a n d e l n . 

We i t e r sei genann t J . A. C o m e n i u s (1592—1670), de r l e t z t e , Bischof de r böh
mischen Brüdergemeinde, de r große Denke r u n d Dichter , de r mi t d e m Titel „magi-
s t e r g e n t i u m " geehr t w u r d e , de r die G r u n d l a g e n für d e n späteren französischen 
Enzyklopädismus geschaffen ha t , de r gefeierte Pädagoge. Das Ziel, dem die Pläne 
des Comenius zur Ve rbes se rung der Welt dienen, erfüllt in r a t i ona l em Gedankenf lug 
u n d in schwärmerischen Visionen die Seele dieses Denkers . Es ist das Urbi ld des 
b e s s e r e n Zei ta l ters , in dem die menschl ichen Dinge im idealen Zus tand sind: das 
sanf te , ruh ige , brüderliche Leben vol ler Einsicht in die W u n d e r der Wissenschaft , 
des Kosmos , Gottes — eine un ive r sa le K u l t u r de r Geister ." Der ve rbes se r t e S t a n d 
d e r drei von ihm un te r sch iedenen Lebensgebie te , der Poli t ik, Religion, Wissenschaft , 
e r s t e h t in der Vors te l lung des saecu lum p a c a t u m , re l igiosum, i l l umina tum, im 
W u n s c h t r a u m eines bef r iedeten , f rommen, e r leuchte ten Zei ta l te rs . Auch e r träumt, 
w i e die paracels is t i schen Kre i se des 16. u n d 17. Jhh . , von dem saecu lum ve re a u r e u m , 
das e r d a n n schildert in Gleichnissen aus dem bibl ischen Vors te l lungskre is des S a b 
b a t s der Kirche, der Got tess tad t Zion, des einen H i r t en u n d der e inen Herde . 14) 

I m J a h r e 1863 b e g a n n de r russische Dichter Leo T o l s t o j , dama l s ein fast v e r 
gessener Schrif tstel ler , die Arbe i t an se inem Meis te rwerk , dem R o m a n „Vojna i mi r" , 
„Krieg u n d Fr ieden" . 1869 w a r d a s W e r k vol lendet , in dem das Rußland der J a h r e 
1805 bis 1812 in prach tvo l len Bi ldern darges te l l t ist. Wi r wissen a b e r h e u t e aus de r 
En ts tehungsgesch ich te dieses R o m a n s , daß Tolstoj ursprünglich ga r nicht beabs ich t ig t 
12) Trautmann, R,: Die altruss. Nestorchronik, Leipzig. 1931, XXI f., 206 ff. Tschizewskij, Dimitrlj: Geschichte der altruss. Literatur im 11., 12. und 13. Jahrh., Frankfurt a. M. 1948, .158, 162 f. ") Mercati G., Scritti d'Isidoro ü Cardinale Ruteno, Roma 1926; Ziegler A., Isidore de Kiev, apötre de l'Unlon florentine, in: Irenikon XIII (1936) 393—410; ders., Die Union des Konzils von Florenz i. d. russ. Kirche, Würzburg, 1938. **) v. Waltershausen, Bodo Sartorius: Der Weltverbesserer Johannes Arnos Comenius. Ein hißtor. Porträt. In ..Deutsche Viertel.iiahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte". Rrg. Kluckhohn und Rothacker, Halle-Saale. 20 Jhrg., 1942, 4. Heft, 452—466. 
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h a t t e , die kr ieger i schen Ere ignisse j ene r J a h r e so b r e i t zu schildern, w ie es in s e inem 
W e r k schließlich geschehen ist . E r ha t t e , als er an die Niederschr i f t des R o m a n s ging, 
ke inen ausgearbe i t e t en P l a n seines Werkes . Sogar das Wor t „Krieg" i m Ti te l w u r d e 
e r s t i m Laufe de r Arbe i t a m R o m a n hinzugefügt, wobe i ursprünglich die In t e r e s sen 
des „Friedens" überwogen. U n d e r s t a l s e ine Reihe von Bi lde rn des F r i e d e n s g e 
schaffen waren , b e g a n n sich in Tolstojs Werk das Bild des Kr ieges abzuze ichnen . 
E r s t im März 1865 schält sich b e i m Dichter e in b e s t i m m t e s Verhältnis zu Napoleon 
u n d A l e x a n d e r I. h e r a u s , von denen in den e r s t en Konzep t en des R o m a n s noch gar 
nicht d ie Rede w a r . Ers t i m Frühjahr 1866 s t and der „Vaterländische Kr i eg" im 
Mi t t e lpunk t de r A u f m e r k s a m k e i t des Dichters , h a t a l le rd ings d a n n die O b e r h a n d 
über d e n F r i eden gewonnen , die ursprünglich gewählte F o r m des R o m a n s w u r d e 
geändert, u n d schließlich e n t s t a n d die endgültige F o r m des Werks mi t se iner e i g e n 
a r t igen Ve rb indung de r Bi lder des F r i edens u n d des Krieges.15) 
iß) Sklovsikij, Viktor: (Material i Stil' v. romane Lva Tolstogo „Vojna i mir". Moskva 1928. 




