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Rezumat: Cucerirea Principatului autonom al Transilvaniei de către 

Habsburgi. Motivele şi mijloacele folosite 

Anexarea Transilvaniei de către Monarhia Habsburgică a reprezentat o parte 

componentă a politicii de expansiune a Curţii din Viena înspre sud-estul Europei. Fostă 

componentă a regatului medieval al Ungariei, Transilvania devine, în deceniul al patrulea 

al secolului al XVI–lea, un stat semi-independent: Principatul Transilvaniei, aflat sub 

suzeranitatea Imperiului Otoman. Odată cu sfârşitul deceniului al treilea al secolului al 

XVI–lea, împăraţii din Casa de Habsburg, în calitatea lor de moştenitori ai regilor Ungariei, 

ridică la rândul lor pretenţii dinastice la stăpânirea Transilvaniei. Sub acest aspect, poziţia 

strategică, precum şi potenţialul demografic şi economic al Transilvaniei, au avut un rol 

important pentru Curtea Vieneză. Larga paletă a metodelor folosite de Habsburgi în 

vederea instaurării stăpânirii lor asupra Transilvaniei a constat în încheierea de tratate 

diplomatice cu conducătorii Principatului transilvănean, în iniţierea de alianţe dinastice 

prin perfectarea unor proiecte de căsătorie, sau chiar în contractarea de căsătorii între 

membrii dinastiei Habsburgilor şi conducătorii Transilvaniei. De asemenea, trupele 

imperiale austriece au intervenit de câteva ori în Transilvania pentru a impune politica 

Curţii de la Viena. Prin renunţarea, în anul 1688, la suzeranitatea otomană asupra 

Transilvaniei, prin declaraţia Principelui şi a Stărilor Generale ale ţării şi prin acceptarea 

suzeranităţii Habsburgilor asupra Principatului au fost create premisele favorabile pentru 

alipirea (încorporarea) Transilvaniei la Monarhia Habsburgică. 

 

Résumé: La conquête de la Principauté autonome de la Transylvanie par les 

Habsbourg. Les motifs et les moyens utilisés 

L’annexion de la Transylvanie par la Monarchie Habsbourgeoise représenta une 

partie composante de la politique d’expansion de la Cour de Vienne vers le sud-est de 

l’Europe. Ancienne composante du royaume médiéval de l’Hongrie, la Transylvanie devint, 
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la quatrième décennie du XVI-ème siècle, un Etat semi-indépendant: la Principauté de la 

Transylvanie, qui se trouvait sous la suzeraineté de l’Empire Ottoman. Dès la fin de la 

troisième décennie du XVI-ème siècle, les empereurs habsbourgeois, en leur qualité 

d’héritiers des rois de l’Hongrie, émettent, à leur tour, des prétentions dynastiques à la 

domination de la Transylvanie. A cet égard, la position stratégique; ainsi que le potentiel 

démographique et économique de la Transylvanie jouèrent un rôle important pour la Cour 

Viennoise. La palette extrêmement diversifiée de méthodes que les Habsbourg utilisèrent en 

vue de l’installation de leur domination sur la Transylvanie consista dans la conclusion de 

traités diplomatiques avec les dirigeants de la Principauté transylvaine, l’initiation 

d’alliances dynastiques par la préparation des projets de mariage, ou même par 

l’engagement de mariages entre les membres de la dynastie des Habsbourg et les dirigeants 

de la Transylvanie. De plus, les troupes impériales autrichiennes intervinrent plusieurs fois 

dans la Transylvanie afin d’imposer la politique de la Cour de Vienne. Par la renonciation, 

l’année 1688, à la suzeraineté ottomane sur la Transylvanie, par la déclaration du Prince 

régnant et des Etats Généraux du pays et par l’acceptation de la suzeraineté des Habsbourg 

sur la Principauté on créa des prémisses favorables pour l’annexion (incorporation) de la 

Transylvanie à la Monarchie Habsbourgeoise. 

 

Abstract: The conquest of the autonomous Principality of Transylvania by the 

Habsburgs. The reasons and the methods used 

The annexation of Transylvania by the Habsburg Monarchy was a part of the Court 

of Vienna’s expansion policy towards South-East of Europe. As a former component of the 

medieval kingdom of Hungary, Transylvania becomes, in the fourth decade of the sixteenth 

century, a semi-independent state: the Principality of Transylvania, under Ottoman 

suzerainty. Since the end of the third decade of the sixteenth century, the Habsburg kings, 

as heirs of the Hungarian kings, assumed themselves dynastic pretensions to mastery 

Transylvania. In this regard, the strategic position and the economic and demographic 

potential of Transylvania had an important role for the Viennese court. The wide range of 

methods used by the Habsburgs in order to establish their dominion over Transylvania 

consisted of signing treaties with the rulers of the Principality of Transylvania, initiating 

dynastic alliances by perfecting marriage projects, or even contracting marriages between 

the members of the Habsburg dynasty and the rulers of Transylvania. Moreover, the 

Austrian imperial troops have intervened several times in Transylvania to enforce the 

policy of the Vienna Court. In 1688, by waiving the Ottoman suzerainty over Transylvania, 

by the Declaration of the Prince and the general assembly of Transylvania, and by 

accepting the Habsburg suzerainty over the Principality, the favorable premises for 

annexation (incorporation) of Transylvania to the Habsburg Monarchy were created. 
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Das Entstehen des Fürstentums Siebenbürgen 

 

Siebenbürgen war während des Mittelalters als ein Woiwodat organisiert, 

das zum Königreich Ungarn gehörte und über eine bestimmte Autonomie 

verfügte. Die Expansion des Osmanischen Reiches in Richtung Zentraleuropa, die 

im Jahr 1526 mit der Schlacht von Mohács für das ungarische Königreich endete, 

und die Ansprüche der Habsburger auf die ungarische Krone führten im Jahr 

1541 zur endgültigen Teilung des Königreichs Ungarn zwischen den beiden 

Mächten.1 In dieser politischen Machtkonstellation geriet Siebenbürgen als 

Vasallgebiet in die Einflusssphäre der Osmanen. Die Verleihung des Territoriums 

von Siebenbürgen durch Sultan Süleyman I. an den minderjährigen ungarischen 

König Johann Sigismund Szapolyai II. im Jahr 1541 war der Grundstein für das 

Entstehen des autonomen Fürstentums Siebenbürgen als eigenes Staatsgebilde. 

Im Vergleich zu der Zeit als Woiwodat wurde das Gebiet des Fürstentums durch 

den Anschluss des sogenannten Partiums („Partes regni Hungariae applicatae“; 

angeschlossene Teile des Königreichs Ungarn) mit der Genehmigung der 

Osmanen und durch die Verhandlungen mit den Habsburgern2 territorial 

                                                 
1 Zur Teilung des Königreichs Ungarn, vgl. GÜNDISCH Konrad, Die „Geistliche Universität“ 

der siebenbürgisch-sächsischen Kirchengemeinden im 15. und 16. Jahrhundert. In: Volker 
Leppin, Ulrich A. Wien (Hg.), Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen 
in der Frühen Neuzeit. (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 
66), Stuttgart 2005, S. 109; PETRITSCH Ernst D., Das osmanische Reich und 
Siebenbürgen im Reformationszeitalter. In: Volker Leppin, Ulrich A. Wien (Hg.), Kon-
fessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. (= Quellen 
und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 66), Stuttgart 2005, S. 15 ff. 

2 In dem Friedenvertrag zwischen den Osmanen und den Habsburgern aus dem Jahr  

1562 wurde auch vereinbart, dass die Teilung der Gebiete des Königreichs Ungarn, 

die nicht durch die Hohe Pforte besetzt wurden, durch die Verhandlungen zwischen 

der habsburgische Kaiser Ferdinand I. und der ungarische König Vasall der Osmanen, 

Johann Sigismund Szapolyai II., stattfinden soll. Vgl. GOOSS Roderich, Österreichische 

Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690). In: Veröffentlichungen der 

Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Bd. 9, Wien 1911, S. 168; Der Vertrag 

von Speyer, der im dem Jahr 1570 zwischen dem habsburgischen Kaiser Maximilian 

II. und Johann Sigismund Szapolyai II. geschlossen wurde, stellte die Grundlage für 

die endgültige Teilung der Gebiete des Königreichs Ungarn, die nicht durch die 

Osmanen besetzt wurden, zwischen die beiden Herrschern dar. Vgl. GOOSS Roderich, 

(1911), S. 182–200; Es geht letztendlich um die Gebiete des Königreichs Ungarn, die 

nicht durch die Osmanen besetzt wurden, und die unten der Namen Partium an dem 

Kerngebiet der Herrschaft Johann Sigismund Szapolyais II., Siebenbürgen, 

angeschlossen wurden. 
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vergrößert.3 Das Fürstentum Siebenbürgen, ein Randgebiet des Osmanischen 

Reiches, war nun in Wirklichkeit zu einem Pufferstaat zwischen den Osmanen 

und den Habsburgern geworden, ein Staat mit „wandernden Grenzen“ im Westen 

und im Norden.4 

 

Die Gründe, die zur Eroberung Siebenbürgens durch  

die Habsburger geführt haben 

 

Der Anschluss von Siebenbürgen an die Habsburgische Monarchie war ein 

Teil der Expansionspolitik des Wiener Hofes in Richtung Südosteuropa, eine 

Expansion, die nach 1683 mit dem Zusammenbruch des politischen und 

militärischen Gleichgewichtes zwischen den Habsburgern und den Osmanen zu 

Gunsten des Wiener Hofes richtig losging. Die Eroberung der Gebiete des 

damaligen Königreiches Ungarn, die sich unter der direkten Herrschaft der 

Hohen Pforte befanden oder Vasallen von diesen waren, wie das Fürstentum 

Siebenbürgen, wurde vom Wiener Hof dynastisch – rechtlich begründet.  

Bei der Eroberung Siebenbürgens durch die Habsburger standen neben 

dynastisch – rechtlichen (1), auch die militärstrategischen (2) und nicht zuletzt 

die machtpragmatischen Gründe (3) im Vordergrund. 

1. Die dynastisch–rechtliche Ansprüche der Habsburger auf das 

Fürstentum Siebenbürgen beruhten auf den gegenseitigen Erbverträgen, die der 

Kaiser Maximilian I. im Jahr 1505 und 1515 in Wien Neustadt bzw. Wien mit 

                                                 
3 Das Entstehen des Fürstentums Siebenbürgen, vgl. FENEŞAN Cristina, Constituirea 

Principatului autonom al Transilvaniei [Die Gründung des autonomen Fürstentums 
Siebenbürgen]. Bukarest 1997; ANDEA Susana, Instituţiile centrale şi locale în 
Transilvania [Zentralen und lokalen Institutionen in Siebenbürgen]. In: Virgil Cândea 
(Hg.), Istoria Românilor. O epocă de înnoiri în spirit european (1601–1711/1716). 
Bukarest 2003, Vol. 5, S. 683–688; PAPP Sándor, Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und 
Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische 
Untersuchung. In: Johannes Koder (Hg.), (= Schriften der Balkan-Kommission, Bd. 42), 
Wien 2003; Das Fürstentum Siebenbürgen war der einzige Teil des ungarischen 
Königreichs, der nicht unter der direkten Verwaltung der Osmanen oder der 
Habsburger stand. In der ungarischen Geschichtsschreibung existierte die Hypothese 
des Fortbestandes von Staatsrecht und der Reichsidee Ungarns durch das 
Fürstentum Siebenbürgen. Vgl. ZACH Krista, Fürst, Landtag und Stände. Die 
verfassungsrechtliche Frage in Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert. In: Gabriel 
Adriányi u.a. (Hg.), (= Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und 
verwandte Gebiete, Bd. 11, Jahrgang 1980–1981), München 1982, S. 64.  

4 KLUETING Harm,  Reformierte Konfessionalisierung in West – und Mittelosteuropa. In: 
Volker Leppin, Ulrich A. Wien (Hg.), Konfessionsbildung und Konfessionskultur in 
Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. (= Quellen und Studien zur Geschichte des 
östlichen Europa, Bd. 66), Stuttgart 2005, S. 51. 
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dem König von Ungarn und Böhmen, Wladislaw Jagiello II., abgeschlossen hatte.5 

Nach der Niederlage des ungarischen Königreiches im Kampf von Mohács (1526) 

konnten sich die Habsburger über das gesamte ungarische Erbe, inklusive 

Siebenbürgen, in der politischen und militärischen Machtkonstellation von 

damals gegen die Osmanen nicht behaupten. 

2. Die strategische Lage Siebenbürgens war ein weiterer Grund für die 

Eroberung des Fürstentums durch die Habsburger. Die Erhaltung dieses Landes 

in der Einflusssphäre der Osmanen gefährdete das habsburgische Ungarn und 

auch die österreichischen Länder.6 Gleichzeitig hatte Siebenbürgen nicht nur für 

die Osmanen, sondern auch für den Wiener Hof eine wichtige strategische Rolle 

inne. Das Fürstentum konnte als Bastion einer möglichen weiteren Expansion 

der Habsburger in Richtung Südosten verwendet werden, außerdem konnte 

Siebenbürgen auch dem Schutz und der Konsolidierung der Herrschaft in 

Ungarn, der Vormauer des Christentums7, nach seiner Befreiung von den 

Osmanen dienen. Siebenbürgen selbst wurde noch im Jahr 1722 als eine Bastei 

gegenüber dem Wüten des eingeschworenen Feindes des christlichen Namens, das 

stärker als die übrigen gefährdet sei bezeichnet.8 Die strategische Rolle 

Siebenbürgens für die Habsburger und für die Verteidigung des habsburgischen 

Ungarns gegen die Osmanen wird seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sowohl 

                                                 
5 Vgl. ZÖLLNER Erich, Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien–

München 1990, S. 154 f., 160 ff. und 165; GÜNDISCH Konrad, Siebenbürgen und die 
Siebenbürger Sachsen. In: Wilfried Schlau (Hg.), (= Studienbuchreihe der Stiftung 
Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 8), München 1998, S. 75; VOCELKA Karl, Geschichte 
Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München 2003, S. 98; ZACH KRISTA, 
Politische Ursachen und Motive der Konfessionalisierung in Siebenbürgen. In: Volker 
Leppin, Ulrich A. Wien (Hg.), Konfessionsbildung und Konfessionskultur in 
Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. (= Quellen und Studien zur Geschichte des 
östlichen Europa, Bd. 66), Stuttgart 2005, S. 63. 

6  Aus Siebenbürgen konnte die rechte Flanke der osmanischen Armee im Fall einer 
Offensive der Hohen Pforte in Richtung Zentraleuropa durch die ungarische Ebene 
gesichert werden; Die strategische Bedeutung Siebenbürgens für die Herrschaft der 
Osmanen in Ungarn, im Banat und in den Fürstentümern Walachei und Moldau 
wurde von den osmanischen Sultanen, Würdenträgern, Diplomaten und Chronisten 
sowie auch von den ausländischen Botschaftern in Konstantinopel (Istanbul) bis ins 
17. Jahrhundert hinein betont. Vgl. FENEŞAN Cristina, (1997), S. 128–131.  

7 Vgl. MAYER Theodor, Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. In: Josef 
Fleckenstein, Heinz Stoob (Hg.), Sigmaringen 1980, S. 97 f.  

8  KUTSCHERA Rolf, Landtag und Gubernium in Siebenbürgen 1688–1869. In: Paul Philippi 
(Hg.), (= Studia Transylvanica, Ergänzungsbände des Siebenbürgischen Archivs, Bd. 
11), Köln–Wien 1985, S. 347; Siebenbürgen wurde auch als „am meisten ausgeliefertes 
Bollwerk“ (Vgl. TRÓCSÁNYI Zsolt, MISKOLCZY Ambrus, Siebenbürgen im 
Habsburgerreich. Das lange 18. Jahrhundert (1711–1830). In: Béla Köpeczi (Hg.), Kurze 
Geschichte Siebenbürgens. Budapest 1990, S. 407) gegen die Osmanen bezeichnet. 
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durch verschiedene siebenbürgische Politiker, Beamte und Gelehrte, sowie 

durch die habsburgischen Staatsmännern und Militär betont.9  

3. Die machtpragmatischen Gründe für die Eroberung Siebenbürgens 

durch die Habsburger bestanden in der allgemeinen Bedeutung für die 

europäischen Mächte der Frühneuzeit im Erwerb neuer Gebiete, deren 

materielle, finanzielle und menschliche Ressourcen der Steigerung ihrer 

politischen, militärischen und wirtschaftlich – finanziellen Kraft dienen sollten. 

Diese Ressourcen wurden im Kampf um die Hegemonie in Europa als 

Druckmittel eingesetzt. Was Siebenbürgen betrifft, verfügte das Land neben 

reichen Bodenschätzen (Gold, Silber, Salz) auch über ein nicht unbedeutendes 

demographisches Potenzial, das für die Habsburger als Steuerzahler, als 

Arbeitskräfte und nicht zuletzt als Rekrutenreservoir nützlich sein konnte. 

 

Die Methoden, die die Habsburger verwendet haben,  

um Siebenbürgen zu erobern 

 

Die Bestrebungen des Wiener Hofes nach einer Besetzung Siebenbürgens 

hörten auch nach dem Misserfolg in den 1530er und 40er Jahren nicht auf, 

sondern sie gingen weiter. Das Spektrum der verwendeten Methoden war breit, 

es reichte von diplomatischen Verhandlungen (1), über die Betreibung einer 

dynastischen Heiratspolitik (2) und bis hin zu militärischen Interventionen (3). 

1. Zum diplomatischen Weg gehörten die Verträge, die die Habsburger im 

Laufe der Zeit zuerst mit den ungarischen Königen Vasallen der Osmanen und 

später mit den siebenbürgischen Fürsten geschlossen hatten (a), die Vereinba-

rungen der Habsburger mit manchen siebenbürgischen Hochwürdenträgern (b)  

und nicht zuletzt die Friedensverträge, die die Habsburger mit dem 

Suzeränmacht des Fürstentums Siebenbürgen, dem Osmanischen Reich, 

geschlossen haben (c). 

a) Diese Kategorie der Verträge zielte in erster Linie auf die direkte 

Sicherung der dynastischen Rechte der Habsburger in Siebenbürgen. Dazu 

gehörten die Verträge, in denen die ungarischen Könige, Vasallen der Osmanen, 

und die siebenbürgischen Fürsten Siebenbürgen nach ihrem Ableben ohne 

männliche Nachkommen den Habsburgern zusprachen10, und jene Verträge, in 

                                                 
9 Vgl. FENEŞAN Cristina, (1997), S. 122–131; KUTSCHERA Rolf, (1985), S. 1 und 8; Der 

habsburgische General Caraffa schrieb am Ende des 17. Jahrhunderts: „... den eine 
unläugbare Wahrheit ist ' s auch, daß ohne Siebenbürgen Ungarn nicht zu zwingen ist“. 
Vgl. KUTSCHERA Rolf, (1985), S. 8.  

10 Es geht um den Vertrag von Oradea (Großwardein / Nagyvárad),1538, zwischen der 
ungarische König Vasall der Osmanen, Johann Szapolyai I., und der Habsburger 
Ferdinand I. (Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 68; BARTA Gábor, Die Anfänge des 
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denen die ungarischen Könige, Vasallen der Osmanen, und die siebenbürgischen 

Fürsten zu Gunsten der Habsburger gleich auf ihren Thron verzichteten.11 In 

beiden Fällen der Verträge wurden den ungarischen Königen, Vasallen der 

Osmanen und den siebenbürgischen Fürsten als Ersatz Territorien in der 

Habsburgischen Monarchie und auch Geldentschädigungen zugesprochen.12 Zu 

der Kategorie von Verträgen sind auch jene zuzuordnen, die zwischen dem 

siebenbürgischen Fürsten Michael Apafi I. und Kaiser Leopold I. nach 1683 

geschlossen wurden.13 Die siegreichen Feldzüge der habsburgischen Truppen 

                                                                                                                                
Fürstentums und erste Krisen (1526–1606). In: Béla Köpeczi (Hg.), Kurze Geschichte 
Siebenbürgens. Budapest 1990, S. 248), weiter um den Vertrag von Speyer (1570) zwischen 
der ungarische König Vasall der Osmanen, Johann Sigismund Szapolyai II., und der Kaiser 
Maximilian II. (Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 188 f.; BARTA Gábor, (1990), S. 257; PAPP 
Sándor, (2003), S. 73) und um den Vertrag von Prag (1595) zwischen der siebenbürgische 
Fürst Sigismund  Báthory und der Kaiser Rudolf II. Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 218–235.  

11 Es geht um die Verträge von Gilău (Gela / Gyalu), 1541 (Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 90–
95; PAPP Sándor, (2003), S. 60) und von Alba Iulia (Weißenburg, Karlsburg / 
Gyulafehérvár), 1551 (Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 114–119; BARTA Gábor, (1990), S. 
254; FENEŞAN Cristina, (1997), S. 146 f.; PAPP Sándor, (2003), S. 61 f.), beide geschlossen 
zwischen die Königin Isabella, die Witwe des ungarischen Königs Vasall der Osmanen, 
Johann Szapolyai I., und der Habsburger Ferdinand I., und um die Verträge, die von 1597 
und bis 1602 zwischen der siebenbürgischen Fürst Sigismund Bathory und der Kaiser 
Rudolf II. geschlossen wurden. Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 235–241; 257–261 und 264–
275; BARTA Gábor, (1990), S. 296 ff.; ARENS Meinolf, Habsburg und Siebenbürgen 1600–
1605. Gewaltsame Eingliederungsversuche eines Ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen 
Frühabsolutistischen Reichsverband. In: Paul Philippi u.a. (Hg.), (= Studia Transylvanica, 
Ergänzungsbände zum Siebenbürgischen Archiv, Bd. 27), Köln–Weimar–Wien 2001.  

12 Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 118 f., 188 f., 239 und 261; BARTA Gábor, (1990), S. 248 und 
253; ARENS Meinolf,  (2001), S. 77 f.;  PAPP Sándor, (2003), S. 60 f. 

13  Es handelt sich dabei um das Übereinkommen von Dumbrăveni (Elisabethstadt / Ebesfalva), 
1685, und um die Verträge von Wien („Tractatus Hallerianus“), 1686, und von Blaj 
(Blasendorf / Balázsfalva), 1687. Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 858–914; PRODAN David, 
Instaurarea regimului austriac în Transilvania [Der Beginn der habsburgischen Herrschaft in 
Siebenbürgen]. In: Oţetea A. u.a. (Hg.), Istoria României. Feudalismul dezvoltat în secolul al 
XVII- lea şi la începutul secolului al XVIII- lea. Destrămarea feudalismului şi formarea relaţiilor 
capitaliste. Bukarest 1964, Vol. 3, S. 226–229; KUTSCHERA Rolf, (1985), S. 2 ff.; ROTH W. 
Paul, Das Diploma Leopoldinum, Vorgeschichte, Bestimmungen. In: Roth W. Paul (Hg.), 
Beiträge zur Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte Siebenbürgens, Schwedens und der 
Steiermark. Graz, 2001, S. 136 f.; ANDEA Susana, ANDEA Avram, Transilvania în timpul lui 
Mihai I Apafi [Siebenbürgen in der Zeit der Herrschaft Michael Apafis I.]. In: Virgil Cândea 
(Hg.), Istoria Românilor. O epocă de înnoiri în spirit european (1601–1711/1716), Bukarest 
2003, Vol. 5, S. 356–362; MAGYARI Andrei, Începutul regimului habsburgic în Transilvania şi 
mişcarea adversă a lui Francisc Rákóczi al II – lea [Der Beginn der habsburgischen 
Herrschaft in Siebenbürgen und der antihabsburgische Aufstand unter der Führung von 
Francisc Rákóczis II.]. In: Virgil Cândea (Hg.), Istoria Românilor. O epocă de înnoiri în spirit 
european (1601–1711/1716). Bukarest 2003, Vol. 5, S. 370 ff. 
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gegen die Osmanen und die militärische Bedrohung Siebenbürgens durch die 

habsburgische Armee ermöglichte dem Wiener Hof die Verschärfung von dessen 

Bedingungen. Konkret geht es um die Bedingungen, die die unmittelbare 

Unterordnung und die Anschließung Siebenbürgens an die Habsburgische 

Monarchie Schritt für Schritt vorbereiteten. 

b) Die Abkommen, die die Habsburger mit manchen siebenbürgischen 

Hochwürdenträgern im Geheimen geschlossen hatten, sahen die Unterstützung 

und Beteiligung der Letzteren für persönliche Vorteile am erleichterten Erwerb 

Siebenbürgens durch den Wiener Hof vor.14  

c) Die Versuche der Habsburger die Herrschaft über Siebenbürgen auch 

auf diplomatischem Wege durch Verhandlungen mit der Suzeränmacht des 

Fürstentums, dem Osmanischen Reich, zu erreichen, hatten mehr als eineinhalb 

Jahrhunderte lang keinen Erfolg gehabt. In dem Friedensvertrag mit der Hohen 

Pforte von Satu Mare (Sathmar / Szatmárnémeti), (1565) mussten die 

Habsburger sogar auf ihren Ansprüchen betreffend die Herrschaft Sieben-

bürgens verzichten.15 Die Diplomatie der Habsburger erreichte erst im dem 

Friedensvertag von Karlowitz (1699) den Erfolg. Die Hohe Pforte müsste auch 

„de jure“ eine Situation anerkennen, die schon „de facto“ existierte: Die 

Besetzung von Siebenbürgen durch die habsburgischen Truppen. Die Osmanen 

verzichten im Friedensvertag von Karlowitz auf ihre Herrschaft über Sieben-

bürgen und gaben ihre Zustimmung für die Eingliederung des Fürstentums in 

das Länderkonglomerat der Habsburger.16 

                                                 
14 Es geht um das Abkommen von Nyírbátor, 1549, zwischen der Statthalter Siebenbürgens, 

Georg Martinuzzi, und der Vertreter des Habsburger Ferdinand I. (Vgl. GOOSS Roderich, 
(1911), S. 110–115; BARTA Gábor, (1990), S. 253 f.; FENEŞAN Cristina, (1997), S. 141; PAPP 
Sándor, (2003), S. 61), und um das Sonderabkommen von Cârţişoara (Oberkerz / 
Kerczisora, Kercisóra), 1685, zwischen der kaiserliche Delegierten, Pater Antidus Dunod, 
und Teleki, der „allmächtigen Minister“ des Fürsten Michael Apafi I. Vgl. GOOSS Roderich, 
(1911), S. 864; Vgl. auch PRODAN David, (1964), S. 227.  

15  Vgl. GÜNDISCH Konrad, (1998), S. 81.  
16 Vgl. MORIZ Angeli v., Feldzüge gegen die Türken 1697–1698 und der Karlowitzer Friede 1699. 

In: Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs- Archives (Hg.), Feldzüge des Prinzen 
Eugen von Savoyen. Nach den Feld-Acten und anderen authentischen Quellen. Wien 1876, 
Serie I., Band II, S. 297 und 301 f.; MÜLLER GEORG, Die Türkenherrschaft in Siebenbürgen. 
Verfassungsrechtliches Verhältnis Siebenbürgens zur Pforte 1541–1688. In: 
Südosteuropäisches Forschungsinstitut, Hermannstadt–Sibiu 1923, S. 7; Die Hohe Pforte 
verzichtete aber nicht einfach so auf ihre Herrschaft über Siebenbürgen. Während der 
Verhandlungen von Karlowitz machten die Osmanen zwei Vorschläge in der folgenden 
Reihenfolge: Erstens: Siebenbürgen blieb weiter ein autonomes Fürstentum unter der 
Suzeränität der Hohen Pforte. Zweitens: Siebenbürgen wird an die Habsburgische 
Monarchie abgetreten. Dafür müssen die Habsburger den Osmanen aber einen jährlichen 
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2. Die Habsburger versuchten Siebenbürgen unter ihren Einfluss zu 

bringen auch durch die Betreibung einer dynastischen Heiratspolitik mit den 

ungarischen Königen, welche Vasallen der Osmanen waren, und mit den 

siebenbürgischen Fürsten – ein Schritt in Richtung Erwerb des Fürstentums.17 

3. In ihren Bestrebungen, Siebenbürgen zu erobern, führten die 

Habsburger, als die politische und militärische Konjunktur günstig für sie war, 

neben diplomatischen Verhandlungen auch militärische Interventionen durch. 

Bis zur endgültigen Eroberung Siebenbürgens am Ende des 17. Jahrhunderts 

marschierten die habsburgischen Truppen im Fürstentum mehrmals ein und 

besetzten es ganz oder Teile davon.18 Bei der endgültigen Eingliederung 

Siebenbürgens in die Monarchie spielten die habsburgischen Truppen eine 

wichtige Rolle. Um ihre Macht zu demonstrieren, rückten sie zwischen 1685 und 

1688 mehrmals im Fürstentum ein19, und unter ihrem Druck wurden das 

                                                                                                                                
Tribut bezahlen. Beiden Vorschläge wurden aber von den christlichen Mächten nicht 
akzeptiert. Vgl. MORIZ Angeli v., (1876), S. 297 f. 

17 Es geht um die in dem Vertrag von Speyer (1570) vereinbarte Möglichkeit einer 
Eheschließung zwischen der ungarischen König Vasall der Osmanen, Johann Sigismund 
Szapolyais II., und eine habsburgische Prinzessin (Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 68 f. und 
188 f.), und um die im Jahr 1595 durchgeführte Eheschließung zwischen der 
siebenbürgische Fürst Sigismund Bathory und die Habsburgerin Maria Christina. Vgl. 
GOOSS Roderich, (1911), S. 226 und 235–241; ZLEPKO Dmytro, Die letzten Báthorys (1575–
1613) und die Reformation in Siebenbürgen. In: Gabriel Adriányi u.a. (Hg.), (= Ungarn - 
Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, Bd. 11), München 1982, 
S. 131; BARTA Gábor, (1990), S. 296; WINKELBAUER Thomas, Ständefreiheit und 
Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im Konfessionellen Zeitalter. In: 
Herwig Wolfram (Hg.), Österreichische Geschichte 1522–1699. Wien 2003, Teil I, S. 144.  

18 Die Habsburger beherrschten zwischen 1529 und 1536 mit der Hilfe ihrer siebenbürgischen 
Anhänger Teile des Fürstentums. Vgl. BARTA Gábor, (1990), S. 245 ff.; Als Folge der 
Abdankung der ungarischen Königin Isabella und ihres minderjähriges Sohnes, Johan 
Sigismund Szapolyai II., zum Gunsten der Habsburger befand sich Siebenbürgen zwischen 
1551 und 1556 im Besitz des Wiener Hofes. Vgl. PAPP Sándor, (2003), S. 61 f.; Der Wiener 
Hof  beherrschte zwischen 1598 und 1605 nach wiederholten Verzichten des Fürsten 
Sigismund Bathory auf dem siebenbürgischen Thron zum Gunsten der Habsburger mit 
Unterbrechungen wieder das ganze Fürstentum. Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 235–241 
und 257–280; ARENS Meinolf, (2001); Die habsburgischen Truppen befanden sich 
zwischen 1661 und 1664 in manchen Städten und Festungen Siebenbürgens. Vgl. GOOSS 
Roderich, (1911), S. 824–832; ROTH Harald, Die Rolle Siebenbürgens im habsburgisch-
osmanischen Konflikt 1663/64. In: „Siebenbürgische Semesterblätter”, Drittes Jahr, Heft 1, 
München 1989, S. 86; ANDEA Susana, ANDEA Avram, Principatul Transilvaniei in vremea 
Rákóczeştilor [Das Fürstentum Siebenbürgen in der Zeit unter der Herrschaft der Fürsten 
aus der Dynastie Rákóczi]. In: Virgil Cândea (Hg.), Istoria Românilor. O epocă de înnoiri în 
spirit european (1601–1711/1716). Bukarest 2003, Vol. 5, S. 200 f.; ANDEA Susana, ANDEA 
Avram, (2003), Transilvania în timpul …, S. 347 f. 

19 Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 865 f.; KUTSCHERA Rolf, (1985), S. 2 f.; ANDEA Susana, 
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Übereinkommen von Dumbrăveni (1685) und die Verträge von Wien (1686) und 

von Blaj (1687) unterzeichnet. Durch die Verträge von Wien und Blaj und durch 

die Deklaration der Vertreter des Fürsten Michael Apafi I. und der 

siebenbürgischen Ständen sowie der wichtigen Würdenträger des Landes vom 9. 

Mai 1688 – die kurz danach am 13. Mai auch vom siebenbürgischen Landtag 

bestätigt wurde – verpflichtete sich Siebenbürgen, die habsburgischen Truppen 

in wichtigen strategischen Städten und Festungen des Landes aufzunehmen und 

auch zu versorgen.20 Auf diese Weise wurde die militärische Besetzung des 

Fürstentums Siebenbürgen von den Habsburgern durchgeführt und vollendet: 

Die Habsburger fassten im Land festen Fuß. Die weiteren Schritte des Wiener 

Hofes zielten auf die Integration Siebenbürgens in der Monarchie. 

 

Schlussfolgerungen 

 

Die Eingliederung Siebenbürgens in die Habsburgische Monarchie war ein 

Teil der Expansionspolitik des Wiener Hofes in Richtung Südosteuropa. 

Siebenbürgen, Teil des mittelalterlichen Königreichs Ungarn, entwickelte sich in 

den 1540er Jahren zu einem eigenen Staatsgebilde, das Fürstentum Sieben-

bürgen, das unter osmanischer Herrschaft stand. Die Habsburger als Erben der 

ungarischen Könige erhoben schon am Ende der 1520er-Jahre dynastische 

Ansprüche auf die Herrschaft über Siebenbürgen. Auch militärstrategische und 

machtpragmatische Gründe spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Palette der 

Methoden, durch die Habsburger Siebenbürgen unter ihre Herrschaft zu bringen 

versuchten, war breit und sie reichte von der Schließung von Verträgen mit den 

siebenbürgischen Herrschern, über die Betreibung einer dynastischen Heirats-

politik zwischen den Habsburgern und den siebenbürgischen Herrschern und 

bis zu militärischen Interventionen der habsburgischen Truppen ins 

Fürstentum. Durch den Verzicht des siebenbürgischen Fürsten und der Stände 

des Landes auf die osmanische Herrschaft im Jahr 1688 und durch die Annahme 

der habsburgischen Oberhoheit wurde der Weg für die endgültigen 

Eingliederung Siebenbürgens in der Habsburgischen Monarchie freigemacht. 

 

 

                                                                                                                                
ANDEA Avram, (2003), Transilvania în timpul …, S. 359; MAGYARI Andrei, (2003), S. 370 f.  

20 Vgl. GOOSS Roderich, (1911), S. 858–909; PRODAN David, (1964), S. 226–229; KUTSCHERA 
Rolf, (1985), S. 3 f. und 319–324; ANDEA Susana, ANDEA Avram, (2003), Transilvania în 
timpul …, S. 359; MAGYARI Andrei, (2003), S. 371.  


