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Auszug aus Urkunden über das C apitel 
von C ividale.

ie Gegend von  J d r i a  w a r  in  frü h e re r  Z e it  m it der 
Grafschaft G ö rz  in  V e rb in d u n g , u n d  stand in  politischer 
Beziehung u n te r  der H au p tm an n sch aft T  o l m e i n , in  kirch
licher unter dem C a p ite l von  C i v i d a l e ,  u n d  zw a r u n te r  
letzterem a ls  T h e il  der a lten  P f a r r e  S t .  V e i t s b e r g .  
Insofern ist folgender A u szu g  a n s  einer au th o ris trten  Abschrift 
der Rechte und  P r iv ile g ie n  des C a p ite ls  v on  C iv id ale , welche 
dem Einsender dieses durch die G ü te  des H e rrn  S t a d t 
pfarrers und D ec h an ts  J o h a n n  R  e s ch zu J d r i a  ü b e r
mittelt w u rd e , auch fü r  die Geschichte v on  K ra in  von 
Bedeutung. D a s  g en a n n te  M a n u sc rip t e n th ä lt  folgende 
Urkunden:

l .  D ie  B u l l e  d e s  P a p s t e s  C ö l e s t i n  III. vom  
24. November 1 1 9 2 , w o rin  dem C a p ite l v o n  C iv id ale  der 
Besitz der P fa r r e n  Volzana, Plez (F litsc h ) . s. Vili ( S t .  
Veitsherg) in der G rafschaft G ö rz , d an n  die P f a r r e n  s. Petri 
de Algida, Ipplis, Galliano, Orsaria, Premcriaco, Iracco, 
Faedis, Ramanzacco, Moimacco, Tollano, Prestenlo, Tau- 
nano und Rubignaco in der Landschaft F r ia u l  bestätiget 
wird. I h r  I n h a l t  ist fo lg e n d e r:

Celestinus Episcopus, Servus servorum Dei, dilectis 
siliis Praeposiio, Decano et capilulo ecclesiae Civitatensis 
salutem et apostolicam benedictionem. Ad liaec sumus in 
apostolicac Sedis specula permittente Domino constituti, ut 
ccclesiarum quicti prospiccre debeamus; et ne personae in 
eis Domino famulantes a pravorum incursibus agitentur, 
apostolicum ipsis convenit praesidium impertiri. Eapropter, 
dileeti in Domino iilii, tranquillitati vestrae providers vo- 
lentes ecclesiam vestram, personas et bona, quae imprac- 
sentiarum rationaliter possidetis, et alias posscssiones, quas 
a Ruadraginta retro annis inclusive hactenus tenuistis, sub 

^etri et nostra protections suscipimus, specials ter autem 
eeclesiam de Volzana cum capellis suis, ecclesiam de Plez 
Wimcapellis suis, ecclesiam s. V iti cum capellis suis, eccle

siam s. Petri de Algida cum capellis suis, ecclesiam de Ipplis, 
ecclesiam de Galliana, ecclesiam de O rsaria, ecclesiam de 
Premeriaco, ecclesiam de Iracco, ecclesiam de Faedis, ec
clesiam de Ramanzacco, ecclesiam de Muimacco, ecclesiam 
de Tollano, ecclesiam de Prestento, ecclesiam de Taunano, 
ecclesiam de Rubignacco, et alias in Civitate vel extra, seu 
dignitates vel libertatcs ecclesiae vestrae hactenus observa- 
ta s , sicuti eas canonice et sine controversia possidetis au- 
ctoritate vobis apostolica confirmamus, et pracsentis scripti 
patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat 
personam vestram vel bona temere perturbare, seu hanc 
paginam nostrae consirmationis et protectionis infringere, 
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atten- 
tare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei et B. B. 
Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Da
tum Romae apud s. Petrum Octava Calendas Deccmbris 
Anno MCXC, Pontificatus nostri anno secundo.

2. Das Schreiben des Patriarchen Raimundus de la 
Torre an den Gastaldio (Burgvogt) von Tolmein, Phoebus 
de la Torre, worin er demselben anzeigt, daß er die Pfarre 
T o  l i ne i n ,  sammt ihren Capellen, dem Deean und dem 
Capitel zu Cividale geschenkt habe. Gegeben zu Udine im 
Monat Ju li 1297.

3. Der Beschluß des Capitels von Cividale int Monat 
Ju li 1306, womit die Einkünfte der Vieäre von Volzana, 
s. Vi t i ,  Tolmein, Plez und Caporetto festgesetzt werden; 
zu bemerken ist, daß von den ersten beiden jeder noch einen 
Hilfspriester, von den übrigen, jeder einen Priesteramts- 
zögling (schalaris) bei sich hatte.

4. Die B u l l e  d e s  P a p s t e s  P i u s  II., gegeben 
zu Mantua am 4. Jun i 1489, mittelst welcher dem Capitel 
von Cividale die Kirchen zu Volzana, Plez, s. V i t i ,  s. 
Petri de Azida, s. Leonardi, Ipplis, Galliano, Orsaria, 
Premeriaco, Ziracco, Faedis, Remanzacco, Muimacco, 
Tollano, Prestento, Taunano, Rubignacco, Faganea und 
Rogonea ineorporirt, und die sonstigen Rechte bestätiget 
werden.



5 . D a s  Rescript des päpstlichen Legaten M arcus 
Barbo, Bischofs von T reviso, gegeben am  1 2 . M ärz 1 4 6 2 , 
w orin derselbe m it Rücksicht a u f die angeführte B u lle  des 
P apstes P iu s  II. dem C apitel d as Recht bestätiget, sich bet 
feierlichen G elegenheiten das Kreuz und die Fahnen vortragen  
zu lassen , sich der A lm utien  (eines a u f den Schu ltern  zu 
tragenden auszeichnenden Kleidungsstückes) zu bedienen, die 
V icäre und C apläne bei den untergebenen Kirchen nach 
eigenem Gntbefiudcn einzusetzen, und über dieselben die 
C ivil- und Crim inalgerichtsbarkeit auszuüben.

6 . D ie  B u l l e  d e s  P a p s t e s  P a u l  IV. vom  5 . 
S ep tem b er 1 5 5 8 , w orin derselbe dem C apitel seine Rechte 
bestätiget, darunter namentlich je n e s , die Geistlichkeit der 
S t a d t  C io id a le , so w ie die ihres D istrictcs zu S y n o d e n  
zusam m enzurufen, und über dieselbe die ordentliche G e
richtsbarkeit auszuüben.

7 . D a s  B reve des P  a p ft e s  C l e m e n s  VIII. vom  
2 0 . J än n er 1 6 0 4 , w orin sich derselbe bei Erzherzog F e r 
d i n a n d  von Jnncrösterreich darüber beklagt, daß die F rei
heit der Kirche und die Rechte des C apitels von C ividale  
durch den H auptm ann von T o lm ein  gestört werden.

8 . D a s  B reve desselben P ap stes vom  1 0 . Jän n er  
1 6 0 4 , w orin er dem apostolischen N u n tiu s H i e r o n y m u s ,  
Bischof von  A d r ia , den A uftrag g ib t, sich bei Erzherzog 
F e r d i n a n d  eben w egen obgemeldcter Beinträchtigung  
des C apitels zu verwenden.

9 . D a s  B reve des P a p s t e s  P a u l  V . vom  1 2 . 
J ä n n er  1 6 1 3 , w orin derselbe den Erzherzog F e r d i n a n d  
m a h n t, die E inkünfte, Kirchen und Zehente des C apitels  
v on  C ividale in der Hauptm annschast T o lm ein  zu wahren.

1 0 . D er  Auftrag Erzherzogs F e r d i n a n d  vom  2 1 . 
M a i 1 5 2 3  an E r a s m u s  v o n  D o r n b e r g ,  Verweser 
in  Strain und F riau l, auf daß derselbe die durch den H aupt
m ann von T o lm ein , M i c h a e l  N  e u n h a u s e r , versuchte 
Beeinträchtigung der Zehcnde des C ividaler C apitels hiut- 
anhalte.

1 1 . D ie  Zuschrift Erzherzogs F  e r d i n a n d . a ls  S t e l l  - 
vertrctcr des Kaisers, datirt vom  2 8 . October 1 5 2 4 , w om it 
derselbe dem C apitel von C ividale den Priester J oh an n  
Potrebujcsch a ls  V icär von T o lm ein  empfiehlt.

12. D er  richterliche Spruch  des S ta tth a lte r s  von Görz, 
H i e r o n y m u s  v o n  A t t e m s ,  verkündet am  8 . April 
1 8 3 6 , w orin derselbe den S tr e it  zwischen dem C apitel von  
C ividale und dem H auptm ann von T o lm ein , B o n a v e n 
t u r a  v o n  E ck , rücksichtlich der Zeheute und der Rechte 
über die Kirchen entscheidet.

13. D ie  gerichtliche Entscheidung des H auptm anns von  
G rad išča , N i c o l a u s  a T u r r e ,  verkündet am  2 0 . F e 
bruar 1 5 4 9 ,  w orin  derselbe dem C apitel von C ividale die 
A ufnahm e der Kirchenrcchnungeu und die Einsetzung der 
V icäre zuspricht, dagegen die In sta lla tio n  auf die T em p o 
ralien  deni H auptm anns-S tellvertreter zu T o lm ein  vorbehält.

1 4 . D e r  richterliche Spruch des H auptm anns von Görz 
F r a n z  a T u r r e ,  bekannt gegeben am  2 0 . Februar

1 5 4 9 , w orin  derselbe den S tr e it  zwischen dem Capitel uott 
C ividale und dem H auptm auns-S tellvertretcr von Tolmein, 
A n d r e a s  d' O  r z a n o , rücksichtlich der Zehente und bet 
Einmischung in Kirchcnsachen entscheidet.

1 5 . Schreiben des Erzherzogs C a r l  vom 26 . No
vember 1 5 6 9 , w orin  derselbe den H auptm ann von Tolmein, 
B o n a v e n t u r a  v o n  E ck , und dem Hauptm aim s-Stell- 
vcrtrctcr, A n d r e a s  d' O  r z o n , über den nämlichen Ge
genstand A ufträge gibt.

1 6 . Schreiben  K aisers F e r d i n a n d  II. an Caspar 
V e i t  Freiherrn von K r o n b e r g ,  datirt vom  28 . Oct. 
1 6 3 0 , w orin  derselbe befiehlt den von  der Pfarrm eugc ver
triebenen V ic ä r , N ico la u s V icentino von Kirchheim roiebet 
einzusetzen, und sich jeder Beeinträchtigung der Einkünfte 
des C ividaler C apitels zu enthalten.

1 7 . Schreiben K aisers F e r d i n a n d  II. an den Für
sten J o h a n n  U l r i c h  v o n  E g g c n b e r g ,  datirt vom 
9. A pril 1 5 3 1 ,  w orin er demselben a u sträg t, den Streit 
zwischen dem C apitel von C ividale, dann dem Besitzer von 
T o lm e in , C a s p a r  v o n  D o r n b e r g  und dem Haupt
m ann von Flitsch B. d e  G e r r a  beizulegen.

1 8 . Schreiben  Kaisers F e r d i n a n d  II. an die De- 
putirten von  G örz, dann an B. d e  G e r r a ,  Hauptmann 
zu Flitsch, über denselben Gegenstand, datirt v. 2 . M ai 1631,

1 9 . Schreiben Kaisers F e r d i n a n d  III. an die ge
heimen R äthe, datirt vom  1 6 . S ep tem b er 1 6 5 1 , worin er 
V erhaltungsregeln  rücksichtlich der durch das Capitel von 
C ividale verfügten Absetzung des P farrers von Unter-Jdria, 
A ndreas N o v a k h , und der Einsetzung des V icä rs, Antonius 
de G razia, angibt.

2 0 . Schreiben Kaisers Leopold I. an  die geheimen 
R ä th e , datirt vom  2 8 . August 1 6 5 9 ,  w orin derselbe über 
die durch P e t e r  A n t o n  C  o r o n i n i , Inhaber bet 
Hauptm annschaft T o lm e in , versuchte S tö r u n g  der Rechte 
des C apitels von C ividale spricht.

2 1 . Schreiben Kaisers L e o p o l d  I. an  die geheimen 
R ä th e , datirt vom  2 2 . S ep tem b er 1 6 6 1 ,  w orin sich der
selbe dahin ausspricht, es m ögen im österreichischen Antheile 
des P atriarchats von A quileja möglichst nur einheimische 
Priester eingesetzt werden.

2 2 . C onfirm ationsbricf Kaisers L e o p o l d  I. über alle
vorgenannten Rechte des C a p ite ls , datirt vom  13. Sep
tember 1 6 6 8 . H  i tzi n g er.

Auszug ans Urkunden des Patriarchats 
Aquileja.

(Aus Bianchi Documenti  per la Storia  del Friuli.) 

( S c h l u ß . )

6 ) K l ö s t e r  u n d  P f a r r e n  K r a i n ' s .
X X III. 1 3 2 0  (1 0 . A pril). Joannes, V icarius der Pa

triarchen , ertheilt dem Bischof E noch  von Pedena die Er
laubniß , sich von seiner D iöccse zu entfernen , und sich



den Gegenden von K ram  aufzuhalten, vorzüglich im Kloster 
der A u g u s t i n e r  E r e m i t e n  z u  L a i b a c h  und in 
Mich (Franiz, Freudenthal).

XXIV. 1331 (27. Ju n i) . D er P atriarch  Paganus schenkt 
die Pfarre S. R uperti an  der S a v e  bei Gurkfeld (zu Videm 
in Unterstciermark) m it allen Rechten an  das K l o st e r  
L a n d s t r a ß ,  welches an  den Grenzen U ngarn 's  gelegen, 
und durch die E infälle und Räubereien der U ngarn  ganz 
hembgekommcn ist.

XXV. 1320. T rem o n tan u s, ernannter P fa r re r  von 
Craymburch, welcher erst Subdiacon  w ar, erhält die D is 
pens zum Em pfange der übrigen W eihen; derselbe wird 
noch im I .  1328 a ls  P fa rre r  von K rainburg genannt.

XXVI. 1320. B ernardns von Roki, kommt a ls  P fa rre r 
von Nakel (N aklas) v o r; derselbe erhält vom Patriarchen 
Paganus im I .  1328 das B efngn iß , ein T estam ent über 
fein Vermögen zu errichten.

XXVII. 1319. D ie P fa rre  8. M artini vor C raynburch  
wird mit Rücksicht au f die G räfin  B eatrix  von G ö r; an  
Henricus von K rainburg verliehen.

XXVIII. 1319. Einen de Alzein erhält die P fa rre  Lok 
auf die Präsentation des Bischofs C onrad von Freisingen.

XXIX. 1319 . Rach dem Tode des P fa r re rs  N icolaus, 
Sohn Berth old's von R eu tem burgh , wird die P fa rre  s. 
Crucis, bei L andstrost an  F ranciscus von Laibach verliehen.

XXX. 1300. T iberius wird a ls  P fa rre r  von W e i ß -  
ki rchen (A lba ecclesia) in der wiudischcn M ark g en an n t; 
er wurde später zum Bischöfe von T ertona gewählt. I m  
3. 1327 kommt Eusebius de R om agnano a ls  P fa rre r  von 
Wcißkirchen vor.

XXXI. 1319. D ie P fa rre  s. C rucis bei Scherphim - 
berch (Scharfenberg) wird dem N ay tardus, S o h n  G eorg 's 
von Vaustriz (Windisch-Feistritz) verliehen.

XXXII. 1310 (26. S ep t.) . A rtu icus deC aste llo fom m t 
als Pfarrer von Circhiniz (Zirkniz) v o r; er wurde zum 
Bischof von T reviso  erw ählt. I m  I .  1318 (29. Ju l i)  wird 
Thaddaeus de P a lu d e , früher P fa rre r  von M ansero im 
Mailändischen, a ls  P fa rre r  von C irchiniz eingesetzt; er w ar 
auch Ccmonicus von Aquileja.

XXXIII. 1318. Simon von Placentia (Piacenza) er
halt die P farre  s .  M artini von C renviz (Hreuoviz) in der 
Trichter Diöcesc.

XXXIV. 1318. N icolaus Manfmta kommt a ls  P fa rre r 
von Dornech (D orncgg) vor.

XXXV. Wichtig für die Geschichte der P fa rre n  K ram s, 
Kärntens und S tcierm arks ist die im vorbenaunten Buche 
Vol. I. S .  590  vorkommende Urkunde, in welcher der C ar
dinal Bertrandus a ls  päpstlicher Legat die Auflage der ihm

solchen zu erstattenden Gebühren nach den einzelnen

*) Aug dieser Urkunde ergibt sich ein höheres A lter für das Bestehen
des Augustinerklosters zu Laibach als  es bei Valvasor (X I. Buch,
S . 689) und bei M arian  (A u s tr ia  sa c ra  V . S .  161) zu finden. I

P fa rren  bekannt gibt. S ie  lau te t, m it Bezug au f K ram , 
folgenderm aßen:

Anno Domini MCCCXXIII. in die s. Clementis im - 
posita  suit p rocura lio  R . P a tris  I). ß e r tra n d i , titulo s. 
M arcelli p resby teri C ardinalis apostolicae sedis legati, p ro  
anno quarto  suae legationis. In C a r n io l i a  e t  M a r c h ia  
M archae LX X X V  et dimidia et denarii XXXV A quile- 
giensium novorum .

Praepositu ra  in Insula (Veldes) M archas VII. novorum . 
G oriacus (Obergörjach) M archam  dimidiam.
R adm annsdorf M archam  mediam denar. X L.
M osnach (Möschnach) Den. LX.
N akel (N aklas) III fertinos.
8. M artinas (vor K rainburg) M arch. II et mediam.
C hram burch (K rainburg) M archas IV.
8 . G eorgius ( S t .  G eorgen im Felde) D enar. XL.
M ichelstetten 
C irklach
S . Petrus (in Commeuda)
Stayn
A ych
M enguspurch (M annsburg)
M oraw ez (Moräutsch)
L aybacus
C ruciferi in L aybaco (D ie R itter des 

deutschen O rdens)
8 . V itus prope Laybachum  
C ow er (Kaicr)
L ok (Altlack)
W ipacus (Wippach)
Zirkniz 
Los (L aas)
F reunrez (Freuduiz, Frcudcnthal) 
H arlan t ( S t .  M arein)
Sylik  (S ittich)
8. V itus ( S t .  V eit bei S ittich) 
Treffen
D overnik (Döbernik)
Honcstein (Hönigstein)
8. Michael (bei Rcustadtl)
8. R upertus
N assenfuos (Obernasfcnfuß)
Alba ecclesia (Wcißkirchen)
G urkveld (Gurkfeld)
8 . C rux (bei Landstraö)

M arch. II. 
M arch. IV. 
M arch. IV. 

M arch. II et mediam 
D enar. LX. 

M archas VII. 
M archam  dimidiam 

M arch. IX.

M arch. II. et mediam. 
III fertinos. 

M arch, mediam. 
M arch. VII. 

M arch. II. 
M arch. III. 

March. II. et mediam.
M arch. III. 

M archam  unam . 
M arch. VII. 

M arch. IV. den. X L. 
M arch. II. 
M arch. II. 

M arch. I den. X L. 
D enar. X L. 

M archam  1 et mediam 
M archam  dimidiam. 

M arch. II. et med. 
III sel tenes. 

M arch, mediam.
C laustrum  in L anstrost (Kloster Landstraß) M archam  unam . 
Capella in L anstrost M arch, mediam.
8. B artholom aeus ( S t .  B arthelm ä im Felde) M archam mediam. 
Czernem el (Tfcherncml) M archam  unam et med.
A wa (M o ttlin g ?) M arch, unam.
S ich e rb u rch  (Sichelburg in der 

M ilitärgrcnze M arch, dimidiam.
8 . G eorgius (Tfchatefch) M arch, mediam.



D ieses Verzeichnis enthält offenbar nicht die vollstän
dige Z ahl aller zu jener Z eit unter dem Patriarchat von  
A gnilcja in K rain vorhandenen P fa r r e n , da unter andern 
die P farre S c h a r f e n b e r g  bereits oben genannt w ord en ; 
allein  diese P farre wurde d am als zum Archidiaconat S a n n -  
thal in Untcrstcicrmark (A rch id iacon a lu s S au n iae) gezählt, 
und wird bei diesem in der F olge a n g efü h rt: Scherfeuberch  
M archam  unam et den. X L . D ie  m it dem N am en A w a  
benannte P farre scheint w ohl keine andere zu sein a ls  
M  ö t t I i n g ; denn in Rairn. D uellii H istoria O rdinis T euf. 
kommt eine Kirche A lba oder A v v e  zwei M a l in V erbin
dung m it Tschcrncinl v o r , nämlich S .  1 0 8 :  „Bulla Pagani 
P atn a rch a e  ad A rchidiaconum  C arnioliae et M archiae prop
ter Q uerelas Fr. O ltonis Ord. T . de pecuniae sum m a im po- 
sita  ecc lesiae  in Schernend  et A lb a e ;« dann S .  7 5 :  „C as
par M ünzer et P etrus C om m endatorei D om us Teutonicorum  
L ayb aci et A v v e ,  alias T schernem l.«  V o n  den P farren  
P  ö l l a n d , G  o t t s ä) e e , R  e i f n i z , G  n t e n f  c l d und 
S t .  C a n z i a n  bei Ancrsberg geschickt im oberwähnten  
Verzeichnisse auch keine M eldung, obgleich ihr früheres B e 
stehen th eils durch andere Zeugnisse bestätiget, theils a u s  
andern G ründen verm uthet werden m u ß ; cs ist möglich, 
daß dieselben a ls  unter dem P rivatpatronate der G rafen  
von  O rtenburg und A uersberg stehend eine A usnahm e von  
der Besteuerung genossen, oder daß welche von denselben 
nur a ls  Vicariatskirche g a lt ,  und daher auch w ie andere 
C uraticn dieser Art nicht gezählt wurde. D ie  P farre  V odiz  
ist hingegen in folgender Urkunde erw ä h n t:

X X X V I. 1 3 2 9  (2 0 . J u li) .  J o a n n e s , V ica riu s des 
Patriarchen, befiehlt dem zu Udine anwesenden G regorius, 
P farrer von Y andiz (V o d iz ) , Vice-Archidiacon von Krain  
und der March, jene P farrer seines Archidiaconats, welche 
die Collcctc für den Legaten seit drei Jah ren  nicht entrichtet 
haben, alsoglcich nach seiner Rückkehr zur ungesäum ten Ab
stattung derselben strengstens zu verhalten.

7 . N a c h t r a g .

X X X V II. 1 2 6 5 . Grenzberichtigung im windischen 
Lande, wornach es sich zeigt, daß die Grenze zwischen Krain  
und dem G ebiete von A quilcja durch die von Zirkniz gegen  
P la n in a  sich ziehenden B erge (S liu n iz a  oder J au orn ik ?)  
gebildet wird. (D r. Kandier. Indicazion i par le  c o se  stör, 
del L itorale.)

X X X V III. 1 3 2 5 . Grenzberichtigung in Istrien; wischen 
Albrecht, G ra f von M ottlin g  und M itterburg. dem P a tr ia r 
chen R aim und von A quileja und der Republik V enedig, 
unter Leitung des M arkgrafen W ilh e lm , G eneralcapitän  
von F r ia u l, Istr ien  und K rain. (ß a u zer  —  A rkiv za  pov. 
ju g o s l. kn. II. S .  2 3 2 , im slavischen Text.)

H i tz i n g e r.

Die Filia!- nnd Wallfahrtskirche St. 
Primi und Felicia«! bei Stein.

Beschrieben von A n t o n  J e l l o u s c h e k .

An betn Rücken der nördlich von der S ta d t  Stein 
gelegenen A lp en , eine M eile  von dieser S t a d t ,  nnd eine 
halbe M eile von der Localie S trc in e , erhebt sich schon seit 
Jahrhunderten die in mancher B eziehung sehr interessante 
Kirche der heil. P r im u s und F e lic ia n u s , gewöhnlich mir 
des heil. P r im u s  genannt, welche eine Filialkirche der Pfarre 
S te in  und zugleich eine W allfahrtskirche is t , von welcher 
der bekannte krainische T opograph  und Geschichtsschreiber 
J o h a n n  Wcichard Freiherr v . V a l v a s o r  in seiner „Ehre 
des H erzogthum s K rain", VIII. Buche, S e i t e  8 1 1 , bei der 
A ufzählung der Filialkirchen der P farre S t e in  erwähnt. 
D ie  Kirchtage daselbst finden an fü nf S o n n ta g e n  des Jahres, 
nämlich au drei nach einander folgenden S o n n ta g en  in der 
Fasten, am  zweiten S o n n ta g e  nach Ostern und am Sonn
tage nach heil. P eter  und P a u l ,  sowie auch am  9. Juni, 
a ls  am  Festtage der heil. P r im u s  und F elic ian u s Statt. 
W enn auch diese Kirche ziemlich hoch am  B erge gelegen ist, 
so ist doch der Z u gan g  zu derselben nicht allzu beschwerlich, 
und es lohnt wahrlich der M ühe, diesen Punkt zu besuchen. 
S ch o n  die herrliche Fernsicht, der Ueberblick gegen Süden, 
w o sich a u f mehreren Q uadratm eilen  die S ta d t  Laibach und 
S t e in ,  so w ie auch mehrere D örfer und Kirchen befinden, 
dann der Lauf des bei S tr c in e  gegen S t e in  zu fließenden 
Baches Fcistritz, ladet zum Besuche ein. D er  Kunstfreund 
und Archäolog findet zudem au dieser Kirche mehrere in
teressante A lterthüm er, deren m an w ohl nur an wenigen 
Kirchen K raiu 's finden dürfte.

E s  ist nicht m eine Absicht, mich hier in eine Natur- 
schilderung einzulassen, ich w ill nur der bemerkenswerthen 
Alterthümer erw ähnen , und ans diese die Aufmerksamkeit 
hinlenken.

S ch on  der Anblick dieser —  seit der im Jahre 1850 
stattgefnndcnen W iederherstellung —  im  guten Stande be
findlichen Kirche, und besonders der an derselben angebrach
te n , m it gothischen V erzierungen versehenen Fenster, laßt 
verm uthen, daß diese Kirche schon vor mehreren Jahrhun
derten erbaut worden sei. D ie  Länge derselben beträgt bei
läufig 16 Klafter, die B reite aber 4 — 5 K lafter. D ie innere 
H alle ist durch 3 runde steinerne, bei 2  S ch u h  im Durch
messer haltende P fe iler  in 2  Sch iffe getheilt, deren Wöl
bungen ganz nach gothischer B a u a r t verziert sind. In  der 
W ölbung des S ch iffes  zrir linken H and ist die Jahreszahl 
1 4 7 2  angebracht, und zu dieser Z eit m ag w ohl auch diese 
Kirche erbaut worden sein.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die an den beide» 
innern S citcn w än d en  angebrachten Fresco-M alereien, welche, 
w ie m an bei Vergleichung derselben m it andern derartige» 
F resco-M alereien  entnehmen k an n , —  w ohl auch zur Zell 
der Erbauung der Kirche verfertiget worden waren, nun aber



durch bic im I .  1592 und besonders im I .  1840 erfolgte 
Wiederherstellung, leider! Lhcilweise verstümmelt erscheinen, 
doch aber noch immer einer besondern Aufmerksamkeit würdig 
sind. Die Seitcnwand zur linken Seite enthält zwei große 
bildliche Darstellungen, nämlich: die heiligen 3 Könige, und 
die Fürbitte der von den beiden heiligen M ärtyrern Primus 
und Fclicianus umgebenen heil, Jungfrau M aria  bei ihrem 
Sohne Jesus, um Verschonung von den im  rückwärtigen 
Felde bildlich dargestellten Landplagen. D as erstgenannte 
Gemälde enthält nebst dem Jesuskinde noch 36 Personen fast 
in Lebensgröße. Dem von der heil. M a ria  und dem heil. 
Josef umgebenen Jesuskinde, bringt der vom Pferde herabgc- 
stiegcnc heil. Caspar, in gebückter S te llung , Gold zum Ge
schenke dar. Der zunächst hinter ihm Stehende aus seinem 
Gefolge hält eine blaue Fahne empor, an welcher ein Halb
mond und ein S tern angebracht sind. Die heil. Melchior und 
Balthasar, m it den darzubringenden Geschenken in Händen, 
scheu, jeder von einem zahlreichen Gefolge umgeben, noch zu 
Pferde. Ans diesem Gefolge sind besonders neben dem heil. 
Melchior zwei F iguren, deren eine der andern ■—  die einen

geflüchteten geistlichen und weltlichen Beherrschern, vom Jahre 
1659, ist am Hochaltare der S t. Josefs-Kirche in der Pfarre 
Preßcr aufgestellt.)

Von diesen vorerwähnten Wandgemälden gegenüber zur 
rechten Seite sind am vordem gothischen Fenster die Namen 
der Evangelisten Johannes und M atthäus, am zweiten oder 
mittleren der Evangelisten Lucas und M arcus, m it ihren 
Attributen, und am dritten oder rückwärtigen Fenster der 
deutsche einköpfige Reichsadler in schwarzer Farbe, m it dem 
österreichischen Wappen an der Brust, und das Wappen von 
Krain —  nämlich ein blauer Adler, m it einem weiß und roth 
gewürfelten Halbmonde an der Brust —  angebracht. Nuten 
an der Wand sind Begebenheiten aus dem Leben der heiligen 
Jungfrau M a ria  und deren Eltern angebracht, auch sieht 
man den unter einer Stiege liegenden hl. Alexius.

D ie hölzerne Kanzel, an welcher man die vier Evange
listen aufgezeichnet sieht, ist vom Jahre 1742.

Der Hochaltar und die zwei Seitcnaltäre sind m it höl
zernem und vergoldetem Schnitzwerke geziert. I n  der W öl-

Dudclsack in Händen hält, aus einem ziemlich großen Gefäße bung über dem Hochaltare zur linken Seite erblickt man das 
Wein cingicßt, und sechs M ohren, welche das Gefolge des gekannte Monogramm Kaisers Friedrich IV., die 5 Buch- 
heil. Balthasar ausmachen, bemerkenswerth. —  Am vordem ! staben: A. E. 1. O. V . , zur rechten Seite aber die W orte : 
Gemälde sind im Hintertheile einige Landplagen, a ls : Seu- Jesus Nazarams Rex Judaeorum, m it der Jahreszahl 1534. 
chm, Hungersnoth, Feuersbrünste, Gefechte und Uebcrschwem- ,Der linke, der hl. Radegunde gewidmete Seitenaltar ist vom 
ttumgett bemerkenswerth. Im  vordem Felde sieht man die Jahre MDC55 (sic), der rechte Seitenaltar des hl. Laurentius 
heil. Jungfrau im blauen weiten Kleide, zu deren rechten aber vom Jahre 1656.
Hand und ihr Kleid anfassend, den heil. M ärtyrer Prim us im | Noch ist rückwärts vor deni Chore ein mit G ittern um- 
rothen, und zur linken Hand, ebenfalls ihr Kleid anfassend, schlosscucr, in der Kirche freistehender A lta r der hl. Prim us 
dm heil. M ärtyrer Felicianus im gelben und grünen Kleide, und Fclicianus, respective bereu Grabstätte; es ist aber da- 
Maria erscheint hier in bittender S tellung vor Jesu, welcher selbst unter dem Hochaltar nur ein kleiner, durch ein starkes 
kniend und gezeichnet durch seine Wunden an der linken Seite/eisernes G itter verwahrter S a rg  zu sehen, in welchem sich
,imb an Händen und Füßen, den über ihm in den Wolken 
schwebenden Gott Vater um Gnade zu bitten scheint, welche

angeblich die Reliquien beider Heiligen bcsindcn sollen.

An dem rückwärtigen runden Pfeiler ist die Abbildung 
ihm fiir den von Plagen heimgesuchten Landstrich auch wie- m  ^  P^m us -  welcher in der linken Hand ein zu Boden 
erfahrt, indem der himmlische Vater in der S tellring abge-j Schwert, in der rechten einen Palmzweig empor

bildet ist, wie er m it der rechten Hand das Schwert in die j V __yom ^
Scheide steckt. Unter dem ausgebreiteten blauen Kleide der ; , ‘ L , .
heil. Jungfrau M aria  sieht ma,r zur rechten Hand -  nämlich V o r dem Sertenaltare der hl. Radeg.rnde hangt erne

Wischen ihr und dem hl. M ärtyrer Primus, beit Papst S ixtus
große hölzerne, m it Vergoldungen gezierte Tafel vom Jahre

IT. mit bn b m f,*n  p-piMch-u firn,,, am Haupt- im ,,b 16?2 ' ™. “ f 24 » ' btJ" /  “ f ""
iti. -  t im , m it feinem H u i- lebe» ,,, Gatblnai im rath-,,. I®™6“  f »”  b“ ' « f ' ‘  *  “
„„b bei, Laibach-, Bischof S iM m u u b  am, S am im ,, i * ”  W »  « < -  * •  * * * • .  » * « *

i der unter der Regierung des roimfchcn Kasiers M iM m m us
Herculeus, gegen Ende des dritten Jahrhundertes, durch meh-

>»it der bischöflichen M itra  am Haupte und einem geöffneten 
ûchc in Händen, im grünen Kleivc. Z n r linken Seite der 

heil. Jungfrau M a r ia , nämlich zwischen ihr und dem heil. 
Märtyrer Feliciauus, sieht man den damaligen Kaiser Fried
rich IV. mit dem Barte, im rothen M antel und m it einer her
zoglichen Krone am Haupte, vor ihm znr rechten Seite den 
Ugendlichcn Erzherzog und nachmaligen Kaiser Maxim ilian 
*■' im violettfarbigen Kleide und mit langen Kopfhaaren; 
rückwärts erscheint deren Gefolge.

(Ein gleichartiges Gemälde der heil. Jungfrau M aria  
mit ausgebreitetem Mantel und mit den unter ihren Schutz

rcrc Jahre fortbestandcnen zehnten großen Christenverfol
gung, auf Befehl des Promotns, Stavtpflcgers zu Nomen- 
tonum, im Gebiete der Sabiner —  nach vielfältigen grausa
men Martern enthauptet worden sind.

I n  dem von der Kirche getrennten Thurme hängen drei 
Glocken; die größte hat zu Folge der an derselben vorhande
nen Inschriften ein Gewicht von 19 Centncrn und 40 Pfund, 
und wurde im Jahre 1703 m it einem Kostenaufwande von 
1135 Gulden beigeschafft; —  die mittlere ist vom 1 . 1491



und 8 Centner schwer, die kleinere, im Gewichte von 5 C tr. 
und ohne Zweifel auch wenigstens so a lt a ls  die mittlere, ent
h ä lt die N am en der vier Evangelisten und die W o r te : Ave 
M aria G ratia  plena —  *).

D i e
Lage mehrerer Römerstädte in Kram 

und in den Nachbarländern **)♦
Won H itz in g e r .

M anche Punkte a u s  der alten G eografie K ra ins find 
bereits durch Schönlebcn 's, V alvasor's und L inhart's  U nter
suchungen bestim m t, manche derselben sind auch schon in 
diesen B lä tte rn  besprochen oder richtiger gestellt worden. Doch 
bedarf noch M ehreres genauerer A ufklärung und festerer B e
stimmung ; selbst das bisher Gefundene ist noch zu wenig in 
weiteren Kreisen bekannt, und Anderes w ird ohne G rund  in 
den Bereich von K ra in  gezogen. Vorstehender Aufsatz m ag 
n u n  einige neuere Untersuchungen über die Nömcrstädtc 
K ra ins zur weitern Kenntniß bringen, nebstbei auch schon von 
Andern V orgebrachtes wieder ins Andenken rufen. Z u r Ver- 
deutlichuug des Aufsatzes wird eine lithografische B eilage a n 
geschlossen w erden , welche die Gegenden K ra ins au s  der 
Römcrzeit in dreifacher D arstellung enthält, nämlich nach der 
heutigen Landkartenform, nach der Peutinger'schen T afel und 
nach der G eografie des P tolem aeus; angeschlossen ist ein klei
ner P la n  von Aemona.

* )  M öge diese Beschreibung der schenswcrthcn Kirche der h l. P r im u s  
und FclicianuS  an  de» S te in e r  A lp en , auch andere am  Lande 

' w ohnhafte M itg lied e r des historischen V ereins zn ähnlichen B e 
schreibungen von sehcnswcrthcn Kirchen oder sonstigen Gebäuden 
anspornen, oder möchten dieselben hiedurch v eran laß t werden, eine 
oder die andere in t Lande befindliche und wegen ih rer a lte rth üm - 
lichcn B a u a r t ,  oder wegen der an  derselben vorkommenden K unst- 
arbeiten  schcnSwerthc Kirche dem historischen V ereine f ü r  K ra in  
—  B e h u fs  der nachträglich anzustellenden dießfälligcn entsprechen
den Nachforschungen —  wenigstens n u r  nam entlich anzugeben, 
indem m an m it w ahrem  V ergnügen derartige B e iträ g e  fü r die 
„M itth e ilu n g en "  aufnehm en, und stch sowohl in  dem einen a ls  
in  dem andern  F a lle  zum besondern D anke verpflichtet fühlen 
w ird. K l u n .

* * )  D e r gelehrte und unermüdliche Geschichtsforscher P e t.  H i t z i n g e r  
h a t zu dem obigen Aufsätze auch drei K a r te n : „ K r a i n  z u r  
R ö m e r z c i t "  —  und zw ar a ) nach der P e u tin g e r 'sc h e n  T afe l, 
b )  nach der Geografie des P to le m a e u s  und c )  nach dem S ta n d 
punkte der b is jetzt erzielten R esu lta te  in dieser F rag e  —  einge
sendet, welche sobald a ls  möglich lith o g ra fir t de» „ M itth e ilu n g en "  
werden beigegcbcn werden. —  Diese K a rten  werden auch zur A uf
hellung der F rag e  über den m o n s  C e t i u s  und m o u s  
C a r v a n c a s  beitragen. I n  dem obigen Aufsatze h a t  H i t z i n 
g e r  die F rag e  über die Lage von A e m o n a  allseitig  beleuchtet, 
die G ründe  fü r P r a e to r iu m  L a to v ic o r u m  b e i  T r e f f e n  ge
n au e r e rö rtert, mehrere irrig  zu K ra in  gezogene R öm crstädtc a u s 
geschieden, vorzüglich aber S a n t ic u m  auf ganz neuer G rund lage  
w i e d e r  f ü r  K r a i n  v i n d i c i r t ,  gegenüber den dießfälligcn 
B ehau p tu ng en  in  K ärn ten . B e i dem ganzen Aufsätze ist P to l e -

1 . A e m o n a .

M a n  sollte g lau b e n , die Lage der alten pannonischen 
S ta d t  A em ona (es gab auch ein istrianisches Aemona ober 
A em onia bei C ittanova) sei doch schon so festgestellt, daß 
darüber keine Ungewißheit m ehr vorw alten könne. Dessen
ungeachtet stehen in dem neuen , f ü r  d ie  G ym nasien  
b e s t im m te n  H a n d b u c h e  d e r  G e o g r a f i e  v o n  O ester
re ic h , bei der Beschreibung L aibach 's, die W orte : „Diese 
S ta d t  ist w ahrscheinlich an  der S te lle  des römischen Aemona 
erbau t." Also, m uß m an  sich hier denken, ist cs noch nicht 
ganz ausgemacht, daß A em ona an der S te lle  dcS heutigen 
Laibach gestanden sei!

E s  mögen hier zuerst die von Schönleben in seiner 
S chrift „A em ona v ind ica ta«  vorgebrachten Gründe kurz 
wiederholt werden. Z uerst sind es die Zeugnisse der alten 
G eografen. S tra b o  h a t zw ar nicht die Lage von Aemona 
bestimmt, jedoch den L auf des Flusses N auportu s, an wel
chem Aem ona gelegen w a r , genug deutlich angegeben. Er 
schreibt näm lich, daß die W aren  von Aquileja über den Berg 
O cra , den niedrigsten T heil der julischen A lpen , bis znm 
N auportus gebracht, dann ans diesem schiffbaren Flusse und 
weiter au f der S a v e  b is S cgesta  verführt w urden 1). Pliniiis 
zählt Aemona zuerst allgem ein zu den S tä d te n  Pannoniens, 
sodann bezeichnet er die Lage dieser S ta d t  genauer, da er 
schreibt, daß der F luß  N aup o rtu s zwischen Aemona und den 
Alpen entspringe, und m it der S a v e  stch verein ige2). Ver
gleicht m an diese Angaben m it der Beschaffenheit der Gegen
den K ra in s , so kann m an den F luß  N auportu s in dem Lai
bachflusse nicht verkennen, so wie m an Aem ona auch nicht an
derw ärts  a ls  bei der heutigen S ta d t  Laibach zu suchen stch 
veran laß t finden ivird. Nach P tolem aeus w ar Aemona eine 
pannonische S ta d t ,  gewissermaßen von den Grenzen Italiens 
umschlossen, und unterhalb  N oricum s gelegen 3). Diese Lage

m a e i G c o g r a p h ia  und die T a b u la  P e u t in g e r ia n a  mit finer 
V ollständigkeit und G enauigkeit benützt w orden, wie bisher Hier
lan d s noch n ie m a ls ; da m an cs leider gewöhnlich bequemer ge
funden h a t ,  Schönleben und V alv aso r zu crccrpiren, a ls  auf die 
letzten Q u elle»  zurückzugehen. K lun .

*) O cra  a u tem  p a r s  e s t  A lpiutn h u m i l l im a , qua  ad Carnos 
a c c c d u n t , e t  p e r  qu am  ab  Aquile ja  c u r r ib u s  portantur 
m erces  ad locum , cui n o m en  P a m p o r tu m ,  i te r  stadiorud 
non u l t r a  C C C C ; h inc  (luvio ad I s t r u m  e t  ad silas ei 
regiones d e v e h u n t u r ; P a m p o r tu m  ( N a u p o r tu s )  enim fluvio 
a l lu i tu r  nav igab il i  , ex I l ly r ico  d e c u r r e n te  e t  in Savum 
e x c u n t e , i ta q u e  facile  Seges l ic am  in P anuouiam  et ad 
T au risco s  d e v e h u n tu r .  (S t r a b o  l ib . V.)

$) lü d e  g land ifera  P a n n o n i a e ; —  in ca coloniae Aemona, 
Sisc ia .  (P l in .  1. I I I .  c. 28.)  D e c e p to s  c r e d o , quon iad  
Argo navis f lumine in  m are  A dr ia l icum  descendit.  Hu- 
m eris  t r an sv ec tam  Alpes d i l igen l io res  t r a d u n t .  Subiisse 
au tem  I s t r o , de in  S a v o , de in  N a i ip o r to , cui nomen ex 
ea causa es t ,  i n t e r  A cm onam  e t  Alpes e.xoiienti. (Pli“.

I. I I I .  c. 22.)
8)  I n t r a  I ta l ia m  su b  N or ico  ( j u x a  de I ta l ia g V710 ro 

N oqi'/.ov) Pannon iae  i te ru m  civitas Aemona. (Ptolem.
I I .  c. 14.)



pojjt ganz wohl au f die Gegend von Laibach; denn cs ist nicht 
weit von den julischeu A lpen , der alten  Grenze I ta l ie n s  
gegen Pannonien, und jedenfalls südlich vom alten Noriknm, 
mag man übrigens die Grenze desselben am  A nsgange des 
Verges Cetius, am  Kahlenbcrgc ob Laibach, oder in den Alpen 
ob Stein suchen.

Unter den alten  Historikern berichtet H erodiaim s über 
den Zug des K aisers M axim inus a n s  P ann o n ien  gegen 
Italien, dag derselbe, nachdem er das an  der Grenze J ta -  
liens befindliche waldige G ebirge überstiegen, läng s einer 
Ebene zur ersten italischen S ta v t ,  welche Aemona hieß, ge
kommen, sodann gleich gegen die Alpen gerückt, und nachdem 
er dieselben ohne Anstand übersetzt, in den O r t  C astra  ge
langt, und endlich vor A quileja  angekommen sei. Nach dieser 
Beschreibung kann m an Aemona wohl nirgends anders a ls  
Inder Ebene bei Laibach suchen; die veränderte S te llu n g  der 
Grenze I ta lie n s  d arf nicht befremden, da das Itinerarium  
Hierosolymitanmn die Grenze I ta l ie n s  zwischen Aemona und 
Celeja, an den B erg  A drans setzt 4). A nderw ärts schreibt 
Zosiinus über den Z ug  des G othenkönigs Alarich gegen I t a 
lien, wo derselbe bei A em ona ein Lager geschlagen, daß diese 
Stadt zwischen O berpannonien  und Noriknm gestanden sei. 
Diese Worte sind ganz m it dem Berichte des P to len iäu s  in 
Uebereinstimmung 5). Auch die Lobrede des P acalus aus den 
Triumps des K aisers Theodosius über den T y ran n en  M axi- 
mus laßt in der Schilderung des siegreichen Z uges desselben 
Kaisers die Lage der S ta d t  deutlich erkennen, da zuerst die 
Schlacht bei S isc ia , dann  der Einzug in die S ta d t  Aemona, 
endlich der U ntergang des M axim us zu A quileja beschrieben, 
und Aemona eine am  Fuße der Alpen gelegene S ta d t  ge
nannt wird 6).

*) Maximinus, postquam  ad I t a l i a e  f i n e s  pervenit,  prae- 
missis spuculatoribus, qui explorarent, an uilae in Alpium 
convallibus atque densissimis silvis insidiae deli tescerent, 
ipse i n  p l a n u m  deductis mili tibus,  jubet  armatorum 
aaies quadrato agmine inccdere. — U bi  autem totam 
planitiem servatis ordinibus transmiserunt,  ad primam 
Italiae urbem perventum est,  quae H e m  o n a  ab iueolis 
vocatur. —  Cumque uoctem transegissent partim  intra 
patentes communesque omnibus domos partim in pla- 
nitie ip s a , sta tim  sole Oriente ad A l p e s  accesseruut.  
— Posteaquam vero sine impedimento superatis Aipibus 
in C a s t r a  d e scen d e rau t , lacti scilicet omnes restaura- 
tis animis vitulabautur, (Herodian. üb .  VII.) — A e m o n a  
X m. p. Mutatio ad Q uartum  decimura XIII ,  Manaio 
Hadrante. F i n e s  I t a l i a e  e t  N o r i c i  XIII. Mutatio 
äd Madias XIII .  C e l e j a  (It inerar .  Hierosol.)

) Alaricus reliutis E p i r i s , superatisqiic angustiis , quae e 
t'annonia trans itum ad Venetos impediuut,  apud Emonam 
Castra locav it , quae urbs inter  Pannoniam superiorem 
et Noricum sita est. (Zosimus 1. V. c. 29.)

) Testis est S i sc ia , testis pulcherrimus amne contlictus.
Nee pia Aemona cunctautius, ubi te aObre uuntiatum, 

impulsis eflfusa portis  obviam provolav it ; velut illa civil as 
a longa obsidione respirans quod eam tyranuus Aipibus 
objaceutem tanquam belli limen attriverat.  —  Iba t  iute-

E in  ferneres Zeugniß geben die alten  Itineraria  oder 
Rciscbeschreibnngen; nach diesen erscheint Aemona etw as m ehr 
a ls  aus halbem W ege von Aquileja gegen Celeja oder C M . 
I m  Itinerarium  Antonini erscheinen a ls  Zwischenstationen 
von A quileja gegen A em ona die O rte  ad Frigiduni, bei Hei- 
dcnschast, und L o n g a tico , Loitsch; zwischen Aemona und 
Celeja ist die S ta t io n  A drans bei T ro ja n a  angeführt. I m  
Itinerarium  H ierosolym itanum  stehen aus dem W ege von 
A quileja nach Aemona die O r t e : ad Undecimum, bei G ra 
dišča, ad Fornulos, bei Ccrnizza, C a s tra , Heidenschast, ad 
Pyrtiin, Hruschiza aus der Höhe der Alpen, Longaticum  und ad 
Nonum, bei O berla ibach ; zwischen Aem ona und Celeja sind 
die S ta t io n e n : ad Q uartum decim urn, bei M annsbnrg , H a- 
d rans, bei T ro ja n a  an der steierischen Grenze, und ad Medias 
bei F ran z  oder G om ilsko. Endlich die Peutingcr'sche T a fe l 
kennt zwischen A quileja und Aem ona die S ta n d o r te : Pons 
Sontii, zwischen G ö r; und G rad išča , fluvio frigido, am  Hn- 
bclflusse bei Heidenschast, in Alpe Ju lia, Hruschiza, L ongati
cum und N auportus, O berlaibach; von Aemona gegen Celeja 
ha t dieselbe die S ta tio n e n  Savo fluvio, der S aveü b erg ang  ob 
Zwischenwässern, ad P iib licanos, bei Kraxen, und A drans. 
D ie in verkleinertem M aßstabe beigefügte Abbildung dieser 
T a fe l zeigt die Lage von A em ona dem Auge hinlänglich 
deutlich an  7).

D a s  bestimmteste Zeugniß a b e r , daß Aemona eben an  
der S te lle  der heutigen S ta d t  Laibach gestanden sei, geben 
daselbst aufgefundene Römersteine m it dem N am en A em ona. 
Schönleben füh rt a u s  seiner Z eit deren drei an , von denen 
der erste gegenw ärtig sick) in  W ien am  Eingänge des M u 
seums eingem auert befindet. E s  sind folgende Inschriften 
d a ran  zu lesen:

1) M. TITIO M. F.
CL. TI. BARBIO 

TITIANO 
DECVRIONI 
EMONA ET

>  l e g .~1l~a d iv t r ic .
ITEM LEG. X. FRETENS.

HASTATO IN COH. I.
LEG. II. TRAIAN.

EX CORNICVLAR.
PR. PR.

LARTIA VERA FILIO
PlISIMO L. D. D. v .

rim Maximus , ae te post  tergarcspectans in modum 
amentis a ttouitus avolabat; — ipso quo agitabatur metu 
alligaius in oppidum Aquilcjcuse seuiet  ipse praecipitat .  
(Pacat, in panegyr.)

’)  M an  Vergleiche darüber die in diesen „M ittheilungen" vorgekom
menen Aussätze „D ie Nömerstraßcn in K rain", und die „R öm er
straße über die julischen Alpen und deren Befestigung." (J a h rg . 
1854. S .  4  und 81).
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Außer diesen Beweisen lassen sich au s des Ptolemaeus 
Geografie noch andere Zeugnisse fü r die Lage von Aemona 
anführen, die nämlich au s der Angabe der Längen- und B rei
tengrade, sodann au s dem Unterschiede der M ittagszeit im 
Vergleich gegen A lexandria erfolgen. Nach diesem G eogra
fen hatte A quileja 3 4 °  0 ' Länge und 4 8 "  0 ' Breite, T erges- 
tum 3 4 "  3 0 ' und 4 4 °  8 5 ',  Aemona 3 6 "  0 ' und 4 8 "  20 ', 
Celeja 37° 0 ' 4 5 °  3 0 ';  dazu h a t das westliche Ende des 
M ons Cetius die nämliche Lage m it Aemona 36° 0 ' und 
4 8 °  2 0 '. Allerdings ist diese Bestimmung der geografischen 
Länge und B reite nicht so genau und richtig, a ls  die Angabe 
eines heutigen Erdbeschreibcrs; jedoch gibt sie wenigstens ein 
beiläufiges V erhältniß der Entfernungen dieser S tä d te  von 
einander a n , und m an findet Aemona auch nach diesen B e
stimmungen au f etw as mehr a ls  der H älfte W eges zwischen 
Aquileja und Celeja. Ferner bestimmt Ptolem aeus den 
Unterschied der M ittagszeit im Vergleich m it A lexandria bei 
A quileja auf 1 S t .  45 M . , bei Aemona auf 1 S t .  3 4  M „ 
bei Pataviurn oder Petovio au f 1 S t .  30 M . Auch diese 
Angabe gibt einen, wenn and) weniger genauen A nhalts
punkt fü r die Bestimmung der Lage von Aemona, welches 
darnach wohl weiter von Aquileja a ls  von Petovio liegen 
m ü ß te ; doch kann auch die Leseart minder richtig se in8).

( F o r t s e t z u n g  f o l g t . )

8) Intra  Italiam vero sub Norico Pannoniae Herum civilas 
A e m o n a  36" — ' 45° 20' ("H/xcovu . . . fis / ) .  
A q u i l e j a  colonia 34° —■' 45° —' (bic griechische Ausgabe 
von Robbe hat jedenfalls weniger richtig: J 'x o v ä r j t u  . . .  I d  
L' fts). T e r g e s t u m  colonia 34° 30' 44° 55' (TtQys$ov  
U  L' f id  L' iß ' . C e l e j a  37° - '  45° 30' ( K ü s i a  
fis £ ') .  Ptolem. 1. II. c. 13. 14. I. III. c. 1.) —  A q u i 

l e j a  iongissimum diem habet horarum 15 et mediae,  
et dis ta t  ab Alexandria hora l 8/, (w p ß  «  L' d ) .  Aemona 
iongissimum diem habet horarum 1 */3 , et d is ta t  ab Ale
xandria hora 15"/,„  (caQCi ä  L’i s ) .  Pataviurn habet lon- 
gissimum diem horarum 15SV,0, ct distat  ab Alexandria 
hora  1V, ( wqcc ä  L’j .  (Ptolem. 1. VIII,  c. 7. 8.)

Beiträge zur Literatur,
betreffend Krain's Geschichte, Topografie und Statistik.
(S c h o n  die Uebcrschrift bezeugt, daß in diesen Zeilen Vollständigkeit nicht 
angestrebt wird und  auch nicht angestrebt werden ra n n .  Dagegen glaube 
ich Genauigkeit so ziemlich sicher verbürgen zn können. I c h  werde diese 
S a m m l u n g  von Zei t  zu Z e i t  fortsetzen; cs wäre  aber dankcnswcrth, wenn 
auch A n d e r e  M i t the i lu ng en  fü r  diese R u b r ik  machen mochten, die alle 
in der nämlichen R u m m e r i r i in g  fortgesetzt werden könnten. E s  eignen sich 
für  diese Rubr ik  1.  alle J o u r n a l a r t i k e l ,  welche geeignet sind, über 
die Geschichte, Geographie  und S ta t i s t ik  K r a i n ' s  Licht zu Wcrbrcittn; 
2 .  ferner W e r k e ,  wo derlei ausschließend oder n u r  nebenbei behandelt 
w i rd ,  und in diesem letztem F a l le  erscheint die Be ifügung  der Seitenzahl 
besonders wünschcnswerth, vorzüglich wenn oft n u r  ein P a a r  —  glitt 

vielleicht s e h r  g e w i c h t i g e  Z e i l e n  von K r a i n  handeln!) 
( F o r t s e t z u n g . )

M a n u scr ip t der k. k . H oflnbliothck  in  W ien.
343. Nomina dom inorum  et nobilium in privilegio quo Fri-

dericus IV. C arniolae nova insignia concessit ob 
fidelem operam  šibi ab ipsis in obsidione sua inside- 
lium suorum  Civium Yiennensium a. 1462 , Prostitam, 
Cod. chart, s. XVI. Fol.

344 . Vcrzcichuiö der alten adeligen Fam ilien des Herzog
thum s K rain  au s  dem Arä)iv von S ittid ). Cod. chart, 
s. XVII. Fol.

345. C hronicon Labacense ab a. 1402  ad a. 1563 cum alia
chronica m iscella. (S chw and. Report. II. 4 .)

346. C hronicon L abacense usque ad a. 1616  german. Cod,
saec. XVII. (Schw and. R epert. II. 3 .)

347. Freudenthal C artusiae in C arnioliae Brevis descriptio 
et necrologium . Cod. chart, s. XVII. Fol. (Schwand, 
R epert. V. 119 .)

348 . Freudenthal C artusiae in Carnioliae liber tradutionum. 
Cod. memb. s. XIII. et partin  XIV. 4. (ibid. V. 125.)

349 . Friedrich IV. O rdnung und Entscheidung zwischen seine» 
Landlentcn, der P rä la ten , des Adels, der Bürger mit) 
Gemeinden in S te te r ,  K ärnten und K rain. 1440. 
Cod. chart, saec. XVII. Fol. (ibid. II. 167.)

350. Labacensium  episcoporum  serio r ab anno fundationis
1463 usque ad undecimum episcopum Ottonem comi- 
tem de Bucheim. Cod. chart, s. XVI. Fol. (ibid.III. 123.)

351. C atalogus Sanctorum  ad Pannoniam  Carnioliam et 
Istriam  spectantium . Cod. chart, s. XVI. Fol. (ibid. 
III. 16.)

352. Beschreibung des Cistercieuser-Klosters S ittid ) tu Krni» 
sammt dessen P rä la te n . B om  J .  1136 bis 1688. Cod. 
chart, s. XVII. Fol. (ibid. 111. 16 .)

353. Vallis Jacosae  (F reudenthal) m onasterii C artus in Car
nioliae fundationis coniirm ationes cum  catalogo Prio- 
rum  ejusdem a prim o P rio re  a. 1255 usque ad a. 
1652. Fol. _________

354 . Jllnstrirte  geogr. B ilder au s Oesterreid) von I .  WeiW 
und F . K örner. 2. Bd. 1856, enthält B ilder aus Tirol, 
K ärnten, K r a i n ,  Is trien , Venedig und Lombardie. 
1 fl. 30 fr.

3 55 . J .  J .  Hämisch. Ueber die alterthümliche S itte  der w
gcbiude bei Deutschen, S l a v e n  und Litthauer. PrG 
1855. 8. .

356. „V alvasor." Von D r. Klun. „Aufmerksame" 18-)», 
N r. 36 , 37.

(Fortsetzung fo lgt .)

Druck von Jgn. v. Kleinmayr 8t Fedor Bamberg in Laibach.


