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II .
A u sb reitu n g  des C hristenthum s im  österreichischen K ü

stenlande.
( B e s c h l u ß . )

Als der h. H e r m a g o r a s  dergestalt  fo r t fuh r ,  sich zum christl. 
N a m e n  zu bekennen, ließ ihn der P r ä s e s  strecken und mir R iem en  
schlagen. D e r  H eilige  dankte G o t t  und erduldete diese P e i 
n igun g .  D e ß h a lb  ließ ihn der P r ä s e s  a u f  die T o r t u r  b r in 
g e n ,  seine B r u s t  m i t  spitzigen N ä g e ln  zerfleischen, g lühen
des Eisen aufdrücken,  die S e i t e n  abe r  m i t  L am pen  brennen.  
A ls  der greise H e ld  n u r  noch m ehr C hr is tu m  den H e r rn  
lobte und das  V o lk  zu m u r ren  a n f in g ,  ja  endlich l a u t  diese 
B e h a n d l u n g  eines Unschuldigen tade l te ,  da fürchtete S e b a -  
stus die W u t h  des V olkes  und ließ den D u l d e r  in einen 
finstern Kerker w erfen .  Aber plötzlich, a l s  der H ei l ige  zu 
beten a n f in g ,  erleuchtete sich das  G e f ä n g n i ß ,  und  ein über
a u s  ang eneh m er  G eruch  verbreitete sich a u s  demselben. A ls  
dieses der Kerkermeister P o n t i a n u s  sa h ,  fing er a n ,  sich 
zu bekehren, öffnete die T h ü r e ,  sank zu den F ü ß e n  des h. 
M ä r t y r e r s  und flehte um  V e rg eb u n g  seiner S ü n d e n .  D a  
ließ H e r m a g o r a s  den D i a c o n  F o r t u n a t u s  rufe» und  t rug  
ihm  a u f ,  nach drei täg igem Fasten  den B ekehrten  zu raufen.  
D ie se r  Kerkermeister bekannte  sich h ie rau f  frei a l s  einen 
Chris ten und n a n n t e  die heidnische» G ö t t e r  T e u fe l ,  welche 
d a s  H erz  des Menschen verhär te ten .  D a s  V olk  d r äng te  sich 
zu  dem Kerker und bekehrte sich. V i e l e ,  die d a s  Licht da r in  
sahen , konnten sich nicht davon t rennen .  A ls  dieses G  r e- 
g o r i u s ,  ein E d ler  der S t a d t ,  hörte, n a h m  er seinen zwölf
jäh r ig e » ,  vom bösen Geiste  gefolterten S o h n  und führ te  ihn 
zu dem H eil ige»  in de» Kerker.  D iese r  betete über dein K n a 
ben und machte ihn augenblicklich gesund. V a t e r  und S o h »  
bekehrten sich h ie rau f  zum C hr is ten thum e und der h. Bischof 
t a u f te  die ganze F a m i l ie  noch in selber N a c h t ,  kehrte jedoch 
wieder in d a s  G e f ä n g n iß  zurück. H i e r a u f  lagen ihm seine 
Cleriker a n ,  er möchte, da  er beschlossen, a l s  M ä r t y r e r  zu 
en d e n ,  ihnen s ta t t  seiner einen V o r s ta n d  geben ,  und er be
st imm te ihnen seinen D i a c o n  F o r t u n a t u s  zum  Fü hre r .  
A ls  dieses A le x a n d ra ,  eine v o rn eh m e ,  a b e r  seit lange  schon 
blinde W i t w e  v e r n a h m ,  ließ sie sich bei N a c h t  zum  h. H e r 
m a g o ra s  in den Kerker fü h r e n , wurde von P o n t i a n  einge
lassen, erhielt ihr Augenlicht wieder, und bekehrte sich. S i e  
und  ihr  ganzes H a u s  w urde  h ie r au f  von dem h. F o r t u n a 
tus ge tau f t .  A ls  dieß der P r ä s e s  h ö r te ,  ließ er auch diesen 
einziehen und  zu H e r m a g o r a s  in das  G e f ä n g n iß  bringen. 
D i e  W u n d e r  m ehrten  sich n u n  m it  jedem T a g e  und S e b a -  
s tu s ,  einen A ufs tand  des bekehrten V olkes  fü rch tend ,  schickte 
a u f  Z ureden  der G ö tz e n - P r ie s t e r  den H enk er  in d a s  G e 
fä n g n iß  und ließ beide am  1 2 .  J u l i  en thaup ten .  P o n t i a n ,  
der Kerkermeister, sammelte ihr B l u t  und verbarg  ihre Leich
n a m e  a n  einem sicheren O r t e ,  bis G r e g o r  und A l e x a n 

d r a ,  eingedenk der W o h l th a t e n ,  die sie em pfang en  h a t t e n ,  
die heiligen Leiber e inba lsam ir ten  und nächst der S t a d t m a u e r  
in einem Acker der A lexand ra  begruben .  D ieses  soll sich im 
" ü .  J a h r e  n.  E h .  ereignet haben .  S e i t  jener Z e i t  bis in 
d a s  drir te J a h r h u n d e r t  schweigt die Geschichte über den Z u 
stand der christlichen G em einde  A qu i le ja 's .  D i e  G lä u b ig e n  
w aren  eingeschüchtert und starben dah in .  E s  folgte» die u n 
ruhigen Zei ten  u n te r  G a l b a ,  O t h o ,  V i t e l l i u s ,  die Kriege 
m ir  den D o n a u - B a r b a r e n  u n te r  D o m i t i a n ,  T r a j a n ,  H a 
dr ian  und den A n t o n i n e r n ,  gleichsam als  wollte  der E w ig e  
das  V erge l tu ngsrech t  üben a n  dem en ta r te ten  R öm ervo lke ,  
d a f ü r ,  daß  es seine H ei l igen  so unmenschlich behandelt  ha t te .  
E rs t  im  d r i t t e n  J a h r h u n d e r t e  zeigte sich, daß  der von dem 
h. H e r m a g o r a s  und F o r t u n a t u s  ausgestreute S a m e  des h. 
E v a n g e l iu m s  W u rz e l  gegriffen und S a a t e n  getr ieben ha t te .

A n  diese D a r s te l lu n g  fügen sich folgende B e m e r k u n g e n :
U n te r  den einheimischen G ö t t e r n  des a l ten  V e n e z ie n s ,  

C a r n i e n s  und I s t r i e n s  sind der G o t t  B e l im i s  und T s c h a r -  
I n s  in doppelter H insicht  m e rk w ü rd ig ;  e in m a l ,  weil  diese 
slovenischen G ö t t e r - N a m e »  einen B e w e i s  m i t  abgeben ,  d a ß  
die a l ten  V enecer S l a v e n  w aren  ; d a s  andere M a l ,  weil  die 
orientalische Lehre von den beiden G ru n d w esen  a l les  S e y n s ,  
dem G o t t e  des Lichees und der F in s te rn iß ,  kaum viel ver
schieden seyn möchte von dem celtischen M i th r a s d ie n s t e ,  der 
später in christlicher F o r m ,  u n te r  der B e n e n n u n g  deS M a n i -  
chä ism us und P a u l i z i a n i s m u s ,  wieder auf tauch te  und durch 
das  ganze M i t t e l a l t e r  in U n g a r n ,  Oesterre ich ,  B ö h m e n  und 
M ä h r e n ,  vorzüglich a l s  B e g u a r d e n - ,  P i k a r d e n - ,  G r u b e n -  
h e im e r -G e h e im le h re  herumgespuckt har .  D e r  h. H e r m a 
g o ra s  m a g  n u n  C elte  oder S l o v e n e  gewesen seyn, so w a r  
er in dieser Lehre von einem G o t t e  des Lichtes und der 
F ins te rn iß  aufgewachsen und eignete sich d a ru m  ebensowohl 
zum  Apostel der C elten wie der S l o v e n e n ; denn diese bei
den V ölker  sind die a l ten  G ru n d e lem en te  der innerösterrei
chischen B evö lkerung .  E r  scheint daher eigentlich drei S p r a 
chen geredet zu h a b e n :  late inisch, celtisch und slovenisch. D a 
her die weite V e rb re i tu n g  seines N a m e n s .  D e n n  er  konnte 
sich den celtisch - deutschen V ölkern  im heutigen S ü d - T y r o l  
eben so verständlich m ach en ,  a l s  den S l o v e n e n  a u f  G r a d o  
und de» römische» B e a m t e n  und S o l d a t e n ,  die seiner Z e i t  
in jenen G egenden  den öffentlichen D ie n s t  versahen. D a  er 
jene heidnische G ru ndan s ich t  vom guten und bösen P r in c ip e  
k a n n te ,  und durch die G n a d e  G o t t e s  m it  dem h. E v a n g e 
l ium  vertauscht h a t t e ,  so d a r f  m a n  ihn ohne S c h e u  den ge
lehrten Apostelschülern a u s  dem griechischen H e id en th u m e  a n  
die S e i t e  setzen, obgleich er nichts Schrif t l iches  hinterlassen 
zu haben scheinc.

D i e  Legenden von ihm  und seinem f rom m en  D i a c o n  
F o r t u n a r , so wie von den vier heiligen J u n g f r a u e n  sind 
a u s  P e t r i  d e  N a t a l i b u s  C a l a l o g o  S a n c t o m n , L u g d u m  
1 5 1 9 ,  ferner a u s  den A c t i s  S a n c t o r u m  H e i i s c h e n i i  a d  
1 2 .  J t i l i i  e t  3 .  S e p l e m b .  zusam m en gestellt.  S i e  en tha lten  
n ich ts ,  w a s  m it  jener Z e i t  im Widerspruch s tü n d e ; und w e r  
A ns tand  n i m m t , die S c h a u d e r  erregende G ra u sa m k e i t  der  
Neronischen T a g e  fü r  w a h r  zu ha l t en ,  der vergleiche d a m i t  
die G räuelscenen der französischen S c h rec kens ta ge ,  die D e -



porta tion der Prieste r  »ach C a je n n e , die unter der G uillo 
tine gefallenen Schlachtopfer aus den geistlichen Frauenorden, 
und er wird jenen aquilejischen F a n a t ism u s  nicht für u n 
möglich oder übertrieben halten. S e y  es übrigens auch, daß 
die italienische P h an ta s ie  zur Ausschmückung jener Gräuel-  
sccnen mitgewirkt haben möchte, die H aup tsache , da rau f  es 
eigentlich hier a n k ö m m t, bleibt jeden F a l ls  eine schätzbare 
Ueberlieferung aus so ferner Zeit. S chade  n u r ,  daß die 
meisten älteren M ä r ty re r -A c te n  durch die Ungunst der Zei t,  
so wie durch unverständigen Eifer so verunstaltet w urden, 
daß es schwer hä l t ,  das alte G old  vom späteren Zusatze zu 
sondern. E in  solcher Zusatz ist wahrscheinlich die wundervolle 
H eilung des aussätzigen Jü n g l in g s  Atulph durch den heil. 
M a r c u s , denn es gehört jenes W under  zweifelsohne in die 
spätere Gothen--Zeit.

W e r  übrigens noch zweifeln wollte., ob es zu Aquileja 
in dem ersten christlichen Ja h rhunde r te  schon Christen gege
ben, der lese die voui ehemaligen D irec tor  des k. k. A n t i 
qu itä ten- C a b in e t s ,  S t e i n b ü c h e l ,  gesammelten und in dem 
4 7 .  und 48  B a n d e  der „W iener  Jahrbücher  der Literatur" 
abgedruckten aquilejischen I n sc h r i f te n , besonders jene mit dem 
M onogram nie  der Priester  X P . , aus  den ersten J a h r h u n 
derten des Christenthums versehenen N u m m e r n ,  z. B .  jene 
uralte G rabschrif t ,  N r .  1 3 5 ,  S .  61 des A nze ige-B la t te s  
im B a n d e  47.

W ü r d i g u n g  
eines in Pesth erschienenen Werkes,

b e t i t e l t :
U rg e sch ich te  - e r  S l a v e n ,  o d e r  ü b e r  d ie  S l a v i n e n ,  

d a s  h e iß t :  P r a h l e r ,
vom trojanischen Krieg bis zu den Zeiten Kaiser Ju s t in ianus  

des Ersten.
Von Stephan Horvat,

Custos der Sjecheny'schen Reicbsbibtiothek an dem ungarischen Natianal,' 
Museum zu Pesth;

gedruckt in der von T ra t tnc r  - Kuroly'schen Buchdruckers!, 
M D C C C X L I V .

Nebst D ar legung  einiger, au f  den slavischen Völkerstamm 
sich beziehenden llntersuchungsresulta ten, au s  den ältesten 

Originalquellen geschöpft 
von PH. J .  Nrchscld,

Professor am k. f. academ. Gymnasium in Laibach.
D e r  Titel des vorbenannten Werkes bietet E r f r e u -  

l i c h e s  und —  S c h m ä h l i c h e s  zugleich. Eine U r g e 
s c h i c h t e  der S  l a v e n —  wie höchst willkommen ! —  
D ie  S l a v i n e n  —  P r a h l e r ?  D e r  S l a v e  ein P r a h l 
h a n s ? !  —  D e r  Verfasser h a t  seinem Werke den von 
J o h a n n  K o l l a r ,  wa s  die s l a v i s c h e  P r a h l - -  
s u ch t  a n b e la n g t , bei einer anderen Gelegenheit erhobe
nen Widerspruch als Anhang beigefügt. Allein dieses 
beweiset n u r , daß ihm des G egners  W or te  zu schwache 
P fe i le  für seinen unkritischen P a n z e r  gewesen. —  I n  der 
T h a t ,  w as  K o l l a r  gegen H o r v a t ' s  unlobsame Etymologie, 
deren sich derselbe zugleich zur C h a r a k t e r i s i r u n g  der

S l a v e n ,  dieser vielstämmigen, weithin die Erdfläche mit ih
ren Aesten und Zweigen überdeckenden Eiche, bedienet, einzu
wenden für gut befunden h a t ,  legt das Unrecht, dessen sich 
H o r v a t  schuldig gemacht, ohne doch den prunkenden Theil 
des, seinem Buche vorangesetzten T i t e l s ,  durch das W erk 
selbst zu rechtfertigen, nicht so an  den T a g ,  nne m an es in 
wissenschaftlicher Beziehung wohl wünschen möchte. —  K o l 
l a r  beruft sich d a ra u f ,  daß nicht nur griechische und latei
nische, sondern auch deutsche, skandinavische, italienische, ja so
gar arabische Schriftsteller den N  a t i o n a l n a m e n der S l a v e n  
durch Lob w ü r d i g e ,  E h r e n v o l l e  oder R u h m v o l l e  ( G lo 
r io s ! ,  C e l e b r e s ,  H o n o r a t i ,  L a u d a b i l e s )  übersetzen, ohne auch 
nur von weiten den S la v e n  den V o rw u rf  der P rah lere i  machen 
zu wollen, wie H o r v a t ,  indem er sagt:  „ P r a h l e r e i  ist 
auch noch jetzt der N a t i o n a l c h a r a k t e r  der S  l a v e n. 
Lassen wir ihnen die Freude, mit M il l ionen  zu prahlen. — " 
K o l l a r  behauptet ferner gelegenheitlich, daß die S l a v e n  ihre 
griechischen Benennungen (Ev^mai u. A).aQovf,t At.vtjTm oder 
Evezoi) ' )  eben so wie jene Lateinischen seit J a h rhunde r ten  gut 
gewußt haben, während H o r v a t  sagt: „N ach  den sichersten ge
schichtlichen D a te n  —  w a s  a b e r  d i e  S l a v e n  noch n i c h t  
w i s s e n  —  haben die ältesten griechischen Schriftsteller die 
S l a v e n  m it  dem Tite l  und der B enennung A l a z o n e s , 
E u ch a tae  unb I ta l io tae ,  daß h e iß t : P r a h l e r ,  belegt." Um 
dieß zu widerlege», führt K o l l a r  folgende S te l l e n  a n :  
„ S la v i  q u a s i  s o l a r e s  vel  I u m i  n o s i  v e l  m a g i s  g l o 
r i o s  i d i c u n t u r “  1 2)  —  „ T r a d u n t  e r u d i t i  v o c a b u lu m  S1 a -  
v u s  in l i n g u a  h e n e t a  f a c tu m  e s s e  a  n o  b i l i  t ä t e  
e t  c e l e b r i t a t e  g e n t i s , quae h a c  a p p e l l a t io n e  s e s e  
v o lu i t  d i s t i n g u e r e  a  S c y t h i s  e t  T a  t a r i  s “  3)  —  
„ S l a v o n i a  —  o r ig o  n o m in i s  a  S l a v a ,  i. e.  g l o r i a  
s e n  s a m a  i n s i g n i  p e t i t u m “  4)  —  „ D a l m a t i s ,  L i -  
b u r n i s ,  E p i r o t i s ,  M a c e d o n i b u s ,  B o s n e n s i b u s ,  C r o a t i s ,  
S e r b i s ,  M o l d a v i s , R a s c i i s ,  P o l o n i s , B n l g a r i s , C o s a -  
c i s , R u s s i s ,  B o je m is  , in q u c  A s ia  C i r c a s s i s ,  M in g r e -  
l i i s ,  G a r a z i t i s  p lu r im i s q u e  T u  r e i s  n o  tu m e s t ,  a  S i a -  
w a ,  h. e. c e l e b r i t a t e , g l o r i a  d e n o m in a t e s  S l a v e s , 
u t  a  S la v iš  S la v ia  d e s c e n d ! ! “  5J —  „ S la v o r u m  n o m e n  
S a  r  ni a t  i c a  l i n g u a  g l o r i o s u m  m u l t i s q u e  d e -  
c o r i b u s  o r n a t u m  s ig n i f i c a r e  d ic i tu v .“  6) —  „ D e r  
N a m e  S l a v e s  heißt so viel als  E d e l . "  7)  —  Diejeni-

1) Euchatae, Alazones, Ainetae ober Henetae. — 2) Slaven, gleich
sam S o n n e n s t r a h l e n d e  od. L i c h t vo l l e ,  ober vielmehr R u h m 
v o l l e  genannt. (Marignolla’s Gesch. P ra g , 1765.) — 3) Die Ge
lehrten überliefern uns, das Wort Slavus sey in der he n e t i s c h e n  
S p r a c h e  von der vornehmen Herkunft unb von der B e r ü h m t 
h e i t  des Volkes hergenommen, welches sich durch diese Benennung 
von den S k y t h e n  und T a t a r e n  hat u n t e r s che i de n  wollen. 
Zacharias Gacaeus (ch 1571). — 4) S l a v o n i e n  — der Ursprung 
des Namens ist von S l a v a ,  d. i. R u h m  ober a u s g e z e i c h n e t e r
R u f ,  hergenommen. Joh. Reiskius (1641 ch 1701). — 5) Den Dalma
tinern, Liburniern, Epiroten, Macedoniern, Bosniern, Croaten, 
Serviern, Moldauern, Rasciern, Polen, Bulgaren, Kosaken, Rüsten,
Böhmen, und in Asien den Cirkastiern, Mingreliern, Garaziten und
den meisten Türken ist es bekannt, daß die S l a w e n  von S l a v  a,
d. i. B e r ü h m t h e i  t ,  R u h m ,  so benannt worden seyen, so wie
so wie von den Slawen „S lav ia" herstammt. Joh. Piscatoris 
(Fischer, 1697). — 6) Der Name der S l a w e n  soll in sar  ma 
lisch er  S p r a c h e  einen R u h m v o l l e n ,  mit v i e l e n  E h r e n  
Geschmückten bedeuten. J. H. Steffens (1768;. — 7) Joach.



gen, denen die henetische Sprache bekannt ist, halten 
gewiß dafür, daß der Name Slavi vom —- Ade l  genom
men sey. 8) — „Nom inis origo S l a v a ,  quod fand a m 
sen g l o r i  a rn geiit.i denotat, quam ilia rebus mag»is 
et praeclaris contra Romanos ac finitimos gestis com- 
paravit.“  9) Quant ä ce qui regard 1’ origine des 
S l a v e s ,  il est. certain qui leur vrai nom est S l a v e s ,  
tire  du mot SI a w  a, qui signifie en eslavon, et dans 
toutes langues qui en proviennent g l o i r e  on r e p u -  
t  a t i o n.“  10)

Bei dieser Beweisführung hat K o l l a r  keinen einzigen 
griechischen Schriftsteller citirt. Ferner beruft er sich auf 
Schriftsteller, die viele Jahr hunder t e  nach dem ersten Auf
treten der Slawen unter diesem Namen gelebt haben. Hier 
handelt es sich aber nicht darum, zu zeigen, daß die S la - 
wen z. B . im 16., 17. und 18. Jahrhunderte auch von 
auswärtigen Schriftstellern „G lorios!, Celebres, Honorati, 
Laudabiles“  genannt wurden, daß dieß eben |o, wie Eu- 
chatae, Alazones , Ain'etae oder Henetae " )  , eine bloße 
Uebersetzung des Wortes Slava sey; sondern die Fragen sind: 
„W ie nannte sich das Volk in den ältesten Zeiten selbst? 
Wie ward es von anderen Völkern genannt? Ilm die 
Beantwortung dieser Fragen müßten wir die ä l t e s t e n  
Schriftsteller angehen , und vor allen die G r i e c h e n ,  da 
diese am meisten mit dem fraglichen Volke in Berührung 
kamen, und vermöge ihrer B i ld u n g auch die verläßl ich-- 
sten Gewährsmänner seyn können. Diese werden uns un
sere Fragen d i r ec t  oder i nd i r e c t  beantworten. Sollten 
sie aber unserer Forschungslust ein unwillkommenes Schweigen 
entgegensetzen, so iverden wir uns auf p h i l o l o g i I ch e m 
Wege und durch allerlei sci en t i f i  sch e Windungen zu ei
ner leidlich haltbaren Ansicht emporarbeiten müssen. —  Zur 
vorhin angedeuteten M a n g e l h a f t i g k e i t  der Widerlegung 
gesellt sich noch der Umstand, daß K o l l a r  dem Verfasser 
der „Urgeschichte der Slaven" Uns t a t t ha f t es  eingeräumt, 
wovon ich seines Ortes reden werde. I2) Betrachten wir 
I l l y r ien , betrachten wir Ä ra  in, als eine Ader  des gro
ßen slavischen S t r o m g e b i e t e s ,  so wird das Nach
spüren nach den Qu e l l e n  sich immer als fruchtbringend 
ergeben, selbst wenn die Zeitverhältnisse dem forschenden 
Wanderer vor Erreichung des ersehnten Zieles eine unüber- 
steigliche Scheideivaud entgegen setzten. Auch Au f deckung  
von I r r t h ü m e r n  können Veranlassung zur Entdeckung

Ciaacus (1532 + 1573). — 8) Jak. Schickfuß, 1574 +  1636. — 
S) D -s Namens Ursprung ist S l a v a ,  was bei diesem Volke R u f  
oder R u h m  bezeichnet, welchen dasselbe durch seine g r o ß e n  und 
r u h m v o l l e n  Thaten gegen die Römer und die Nachbarvölker aus
geführt hat. 3- Jak. Hoffmann (1683). — 10) Was den Ursprung der 
S l a w e n  anbelangt, so ist es gewiß, daß ihr wahrer Name S l a 
we n  sey, welches im  S l a v o n i s c h e n  und allen daher stammenden 
Sprachen R u h m ,  oder e h r e n v o l l e n  R u f  bedeutet. Encyclope
die ou Dictionuaire raisonne de Sciences etc ., par une Societe 
de Gens de L c ttres , a L ivourne 1772.— 11) Von z v /o g , a X a£  f i

ve U i , a tvo g , T f f it j gloria, honor, cblcbritas, laus. (Ruhm, Ruhm

redigkeit, Prahlerei. Wurzel von aX tc£o rs ia  u. k Xk £<x> aX a  o. «X« 
im Hebr. h a la l; im  Magyar, l iä la ; Im  S law . ch\vala. — 12) Ich 
deute hier nur auf die Venennungen Euchatae, Alazones hin. —

eines anderen sichereren Weges,  zur Auffindung der 
Wahrheit dienen. Diese Ansicht hat mich bewogen, das 
oben angedeutete Werk in allen seinen Theilen sorgfältig 
zu prüfen , und. das Resultat meiner Prüfung, so wie meiner 
a nd e r we i t i ge n ,  durch dieses Unt ernehmen »oth-  
wei idig gewordenen Unt ersuchungen im Gebiete 
des Slaweuthums in diesen Blättern, und zwar: in einer 
Reihe von Aufsätzen niederzulegen. Ich werde im Verlaufe 
dieser Aufsätze vielleicht Manches a l l geme i n  für slawische 
Geschichte I n t e r e s s a n t e s ,  und zur Erklärung der Zu
stände im heutigen I l l y r i e n nicht Undienliches zur Sprache 
bringen, und so viel es die mir zu Gebote stehenden H ilfs
mittel erlauben, ins Licht zu setzen versuchen. —

Ich weiß wohl, daß die Ansichten über wi cht i g  und 
nicht  w i ch t i g ,  i nt eressant  und u n i n t e r es s a n t ,  oft 
sehr getheilt sind. So z. B . wird es Manchem ganz gleich 
gelten, ob der Baum , von welchem die Völkerschaft der 
Krainer ein Zweig ist, S l a v e ,  S t h l a b e ,  S k l a b e ,  
S k l a v e ,  S l a v i n e ,  S t h l a b i n e  u. s. f. geheißen. Was 
ersprießt mir daraus, wenn ich weiß, was z. B . Pom
mern, und die Pommern bedeutet? Pommern ist eine 
pre u ß is che Provinz, die Pommern sind deren Bewohner. 
Dieß genügt. Ganz richtig! Manchem genügt es, und kann 
es auch in Einer Beziehung genügen. Doch Andere sind 
weniger genügsam, oder müssen unter gewissen gegebenen 
Verhältnissen ihrer Genügsamkeit Schranken setzen. Und 
wie, wenn ein N a me  eiue.Art historischen W e g w e i 
sers wi rd?  Ein Name ist oft eine Ab b r e v i a t u r  für 
einen ganzen Satz, oft für mehrere Sätze. Pommern z. B . 
würd im Gechischen P o m o r a n e ,  P o m o r a  n y ,  und P o 
rn o r  j ,  P o m o r s k o  ,3) genannt. Dieß leitet uns mit 
Einem auf eine historische S  p u r , und ist nebenbei schon 
dem P h i l o l o g e n ,  nicht nur dem von Profession, sondern 
auch dem Dilettanten, jedem Gebildeten interessant. P o- 
m o r j  bedeutet überhaupt ein Land am M e e r e ,  ein Kü-  
stenlai id,  in specie die obgenannte, am Meere gelegene 
preußische Provinz. Es ist aus der, allen Slawen eigenthüm
lichen Präposition p o (eni, £<p) und dem Substaut. m o re  
zusammengesetzt, und po m o r i  heißt: a u f ti. ain Meere.  
Pomorsky (adj.) was an der See liegt, pomorske kra- 
giny See l and  u. dgl. Die P o m m e r n  l4) sind also 
die das Meer Umwohnenden ,  oder die An w oh n e r des 
Meeres ,  Das Nämliche im Kr a i n i schen:  p o m o r j e ,  
p r i m o r j e ,  das Küs t en l and ,  und in specie, P  o m-- 
m e r n , p o m o r s k i ,  p r i m o r s k  i k ii st e n ländisch. 
Was oft au sich unfruchtbare speculation scheint, kann 
in V e r  b ind n n g m i t  Än derem zu einer guten Ausbeute

13) Dus cechische f' klingt so ziemlich wie das Cg im französischen 
Worte argeiit. —- 14) Zn dem Worte Pommern ist daher ein m zu 
v ie l; allein da es einmal c o r r u m p i r t  ist und man nicht schreibt P o 
rno re  n , so mag man Pomern oder Pommern gebrauchen. Ich kann 
in Bezug auf diese meine Indifferenz nicht um hin, auf einen Rufsatz 
hinzuweilen, den ich in das „J l ly r .  B la t t , "  Jahrgang 1844, N r. 1, 
über Gratz und Grätz u. s. f. habe einrücken lassen, worin ich gezeigt 
zu haben glaube, vast alle Parteien Recht, und eben so alle Parteien 
Unrecht haben, m ithin das furchtbare Geschrei, dessen Gegenstand 
Gratz und Gratz geworden, ein Geschrei de lana caprina gewesen.



füh len .  D i e  Beschreibungen  bet" sogenannten  F a  c t i o n e n , 
wie iviv sie in M e  l a l a ,  C o n s t a n t i n  u s  u. a .  f inden ,  
möchten w ohl leicht f ü r  w ah re  O. ti i s g  tri  l i e n  angesehen 
werden. S i e  sind es anch a n  s i c h .  D och  iverde ich G e 
legenheit  h a b e n ,  zu zeigen,  daß  anch d i e s e  noch eine v or -  
t h e i l h a f t e  B  e n sitz u n g zu lassen ,  m it  ?lnderein in V e r 
bindung gebracht. —  I c h  habe m ir  hier diese B em erkun gen

e r la u b t ,  um  im vorhinein  e i n s e i t i g e n  Ansichten über 
i v i c h t i g  und u n w i c h t i g ,  i n t e r e s s a n t  und u n i n t e r 
e s s a n t  zu begegnen. S o l l t e  ich übrigens  durch meine 
V e r s u c h e  auch n u r  A nregun gen  zur B e a n t w o r t u n g  
m a n c h e r  F r a g e n  v e ra n la ß t  h a b e n ,  so werde ich m eine 
B e m ü h u n g  fü r  kein u n n ü t z e s  W a g n i ß  halten  dürfen .

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

V E R Z E I C H N I S «
d e r

vom historischen Provinzial-Vereine für Krain im Laufe des Jahres 1 8 4 6
e r w o r b e n e n  G e g e n s t ä n d e .

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

9 ? r .  3 5 .  V o m  H errn  W i l h e l m  M a c k ,  k. k. B e -  
zirksconnnissär in G u rk fe ld :

g g )  A n .: Im p. C. Gal.  V al.  M a x im ia n u s  P .  F .  A u g .  
Belorberter K o p f ; Ben.: E in  G en ius  mit  deni FüU- 
horue; Umschrift unkenntlich. —  V o m  Kaiser C. G a le -  
r i u s  Val.  M a x im ia n u s  A r m e n ta r i u s .  3 0 5 — 311 n. CH.

h h )  A n .: Imp. L ie in iu s  P . F .  A u g .  Belorberter K o p f ; 
Ben. : Soli In v ie to  C om iti .  D e r  stehende S o n n e n g o t t  
mit einer Kugel in der linken H a n d ; d a rneben : R . F .  
U n t e n : R  * Q. —  3 0 7  —  3 2 4  n. Ch.

ii)  A n .: Im p .  L ie .  L ie in iu s .  P .  F .  A u g .  Belorberter 
K o p f ; t t « « . : V ic to r i a « .  L e t a e .  P r in c .  P e r p .  Zwei 
Siegesgötkinen halten gemeinschaftlich ober einem G e 
stelle ein S ch i ld ,  dessen I n sc h r i f t :  V o t .  P .  R .  Un
ten : A s is

к к )  E ine ähnliche.
11) An. : L ie in iu s  N o b .  C a e s .  Belorberter K o p f ; R eu .: 

V o t .  V. in einem Lorberkranze; dessen Umschrift: C a e -  
s a r u in  N o s t r o r u m .  U n te n : . . . —  V o m  Cäsar Lici- 
nius dem Jü n g e rn .  3 1 7  —  3 2 6  n. CH.

m m  —  o o )  Au. .- Kopf Kaisers Constantin des Großen 
m it  dessen gewöhnlicher Umschrif t; Reu. .- Entweder : 
G lo r ia  E x e r c i t u s  (2  S tücke)  ; o d e r : J o v i  C o n s e r 
v a t o r ! .  ( J u p i t e r  stehend mit der Victoriola und einem 
S p ie ß e ,  1 S tück )  ; od e r : P r o v i d e n t i a e  A u g g .  (3  
S tü c k e ) ; oder: Soli I n v ic lo  C o m i t i  (1 S t ü c k ) ; o d e r : 
V ic t o r i a e .  L e t a e .  P r in c .  P e r p .  (1 S t ü c k ) ; oder: V o -  
t i s  X X . C o n s la r i t in i .  A u g .  (1 S tück )  ; oder: die Vic-  
toriola (1 S tück) .

w w  —  z z )  A n .. U r b s  R o m a .  D ie  mit einem Helme 
bedeckte R o m a  ; Ren.: E ine W ölf in ,  Zwillinge säugend. 
Alle vier S tücke aus der Regierungszeit Constantins 
des G roßen.

а а а )  An. : J u l .  C r i s p u s .  N o b .  C a e s .  D e r  Cäsar Crispus 
mit dem Lorberkranze; Ben. : R e a la  T r a n q u i l i t a s .  
E ine S ä u l e  m it  der I n sc h r i f t :  V o t  is X X . Obe» eine 
Kugel und darüber drei S te r n e .

b b b )  A n.: C o n s t a n l i n u s  J u n .  INob. C. Belorberter K opf;  
B en.: V o t .  X. in einem Lorberkranze. Umschrift: C a e -  
s a ru r n  N o s t r o r u m .

c c c )  An. : F .  L .  C o n s ta n s .  N o b .  C a e s .  Belorberter 
K o p f ; Ben.: G lo r ia  E x e r c i t u s .  Eine S t a n d a r t e  mit 
zwei S o ld a te n .

d d d ,  e e e )  An. : C o n s ta n s .  P .  F .  A u g .  Belorberter 
Kopf ; Ren.: E n tw e d e r : G lo r ia  E x e r c i t u s  (toie oben), 
oder : V ic to r i a e  DD. A u g g g .  N N .

fff) A n.: F .  L .  Ju l .  C o n s ta n s .  P .  F .  A u g .  K opf mit 
D i a d e m ; Ren : Umschrift unkenntlich. Zwei S t a n d a r 
ten , zu deren jeder S e i t e  ein S o ld a t .

g g g  —  p p p )  A n .: D. NI. C o n s t a n t i n s  P .  F .  A u g .  
Kopf mit D i a d e m ; Ren.: F e l .  T e m p .  R e p a r a t i o .  
Verschiedenartige P rä g e n .

q q q )  A e . : D. N . V a le n s  P .  F .  A ug .  Kopf mit D ia d e m ; 
Ren. : S e c u r i t a s  R e ip u b l i c a e .  D ie  stehende S ie g e s 
göttin.

r r r  —  t t t )  A n .: 11. N. V a le n t in ia n u s  P .  F .  A u g .  Kopf 
mit D iadem  ; Ren.: E n tw e d e r : G lo r ia  R o m a n o r u m ,  
oder : S e c u r i t a s  R e ip u b l i c a e .

u u u )  A u .: I). N . G r a t i a n u s  P .  F .  A u g .  Kopf m it  D i a 
dem ; R eu.: S e c u r i t a s  R e ip u b l i c a e .  U n te n : A s isc i .

v v v )  A n .: D. N. T h e o d o s i u s  P .  F .  A u g .  Kopf mit 
D i a d e m ; R en.: V o t .  V . M u l t .  X .  in einem Lorber
kranze.

w w w )  45 unkenntliche M ünzen .
A uger  diesen zahlreichen M ü n z e n  verdank t  der hist. V e re in  der 

G ü te  und S o r g f a l t  des H e r r n  Geschenkgebers auch noch die in 
N r .  3  der M i t th e i lu n g e n  vom 1. M ä r z  l. I .  bekann t  gemachte 
Beschreibung und Zeichnung d e r ,  in  den R u in e n  von N ov iodu -  
n u m  geschehenen A u s g r a b u n g e n , so wie auch m ehrere  daselbst 
Vorgefundene Gegenstände,  a l s :  ein S tü ck  ant iken  Esierichs, 
eine E rz k u g e l ,  eine lhöne rne  R ö h r e  und  eine a n t ik e ,  sehr g u t  
erhal tene  Schnel lwage.  F ü r  die Ueberkommung al ler  dieser,  
sämmtlich in den R u in e n  von N o v io d u n u m  vorgefundenen G e 
genstände,  sieht sich die D i rec t io n  z u m  besonderen D anke  v e r 
pflichtet.

N r .  36 .  Folgende W e r k e :
a )  Geschichte des Zosimus. Uebersetzt von S eybo ld  und 

Heyler. 8. F rankfu r t  am  M a i n , 1802 .
b )  Benedict  F ranz H erm a n n 's  Reisen durch Oesterreich, 

S te y e rm a r k ,  K ärn te n ,  K ra in ,  I t a l i e n ,  T y r o l ,  S a l z 
burg und B a i e r n , im I .  17 8 0 .  8 .  W i e n , 1781 .

c )  J l ly r ie»  und D a lm a t ie n ,  oder: S i t t e n ,  Gebrauche 
und Trachten der I l ly r i e r  und D a lm a t ie r .  M i t  36 
Kupfern. Aus dem Französische» des B r e to n ,  übersetzt 
von J a n u s  P a n u o n iu s .  2 B ände .  12. P e s th ,  18 1 6 .

<I) Deutsch-sloveuisches und slovenisch - deutsches H a n d 
wörterbuch von Anton J o h a n u  M urko . 2 B ände .  8. 
G rä tz ,  1833 .

e )  R o l l in s  römische Historie von E rbauung  der S t a d t  
R o m  bis au f  die S chlach t bei Aktium. 14 B ände .  8. 
Leipzig, 1739 .



f )  D . Anton Büschnig's Erdbeschreibung. 10 Bände. 8. 
Schaffhausen, 1766 —  1768.

g ) Historische und geographische Gemälde, oder Charak
teristiken merkwürdiger Personen und Darstellungen 
wichtiger Begebenheiten, nebst Schilderungen neu ent
deckter oder näher untersuchter Länder und Völker. 
Von I .  B . Schütz. 12 Bände m it Kupfern. 8. 
W ien, 1811.

h> Raimondi D iie llii h is to ria  ord in is equitum  Teu- 
ton icorum  H ospita lis 8. M ariae V . H ieroso lym i- 
tani. F o l. Viennae A us triae , 1727.

i)  Uebersicht der Fortschritte neuester Erfindungen ünd 
Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufac
ture« und Handwerken. Herausgegeben von G. C. B . 
Busch. 15 Bände, m it vielen Kupfertafeln. 8. Erfurt, 
1799 —  1812.

k) Einer löbl. Landschaft des Herzogthums Krain neu 
errichtete Executionsordnung unter Kaiserin M aria  
Theresia. Fol. Laibach, i  777.

l )  Bruderschafts - Ordnung für die bürgerl. G o ld -, S i l 
ber- und Galanterie-Arbeiter im Herzogthume Krain. 
ddo. 21. J u li 1775. Fol.

in ) Beitrage zur Geschichte des souverainen Johaniter- 
Ordens. Von August Schilling. 8. W ien , 1845.

n) Vollständiges Taschenwörterbuch für Fremdnamen und 
Fremdwörter, von Dr. Franz Pichler. 2 Bände. 8. 
Pesth, 1844.

o) Pefm e Valentina Vodnika. 12. V ’ L jtib lian i. 1840.
p) Triest und seine Umgebungen, von I .  Kollmann. 

12. Agram.
q) Handbuch des in Oesterreich geltenden Eherechtes, 

von Thomas Dolliner. 2 Bände. 8. Wien und Triest, 
1813.

r )  D eg li A m fitea tri. M i t  vielen Kupfern. 8. Verona, 
1728.

s) Noreja. Taschenbuch kärntnerischer Sagen, von S . 
M . Mayer. 12. Klagenfurt. 1837.

t )  Carinthia. Jahrgang 1828, complett. 4. Klagenfurt.
u ) N r. 1 —  26 des Anhanges der „Laibacher Zeitung" 

vom I .  1807.
V ) Sammlung historischer Volkslieder, von Dr. O. L. B . 

W olf. 8. S tu ttg a rt und Tübingen, 1830.
w )  Codex des französischen Criminalprozesses. 8. S traß 

burg und P a ris , 1809.
X ) Handbuch für Friedensrichter und Maires im Gerichts

und Polizeiverfahren. 8. Straßburg.
y ) Geschichte des morgenlandischen Kaiserthums, von Le 

Beau. 22 Bände. 8. Leipzig, 1765.
z) P . Montfaucon's griechische und römische Alterthümer. 

M i t  Kupfern. Fol. Nürnberg, 1757.
aa) Lazari von Schwendi's Kriegsdiscours. 8. Dresden, 

1676.
bb) Briefe eines französischen Offiziers vom I .  1800. 

8. Leipzig, 1803.
cc) Discours über den Zustand der neueuropäischen S ta a 

ten, von D . N . Gundling. 2 Bände. 4. Frankfurt, 
1734.

dd) Annus m illesim iis m onaslerii Ossiacensis. Aue- 
lo re  Josephe W allner. 4. C lagenfurti 1766.

ee) Wöchentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain. 
Auf das 1775ste Jahr. 8. Laibach.

f f )  Historische Beschreibung der weltberühmten kaiserlichen 
Hauptstadt Wien zu Oesterreich, von Wolfgang Lacius, 
übersetzt von M . Henricum Abcrmann. 4. Wien.

g g ) Ein Wabrhafftige und erschröckliche neuwe zeytung, 
W ie der Türk ist den 28. M a rc iji für die S ta tt  
Mcdlingn gezogen und eingenommen hat. 4. 1578. 
M i t  einem Holzschnitt.

hh ) Versuch einer historischen Beschreibung aller ehema
ligen und jetzt üblichen W ehr- und Waffenarten, von 
Johann Christian Handel. 3 Bände. 8. Halle, 1802.

i i )  Wagner's Ansichten von Krain. 7 Hefte.
k k )  Pesmi k ra jnsk iga  naröda. 4. und 5. Heft. 8. 

Laibach, 1841 und 1844.
11) Ein Beitrag zum Verständniß der römischen S te in- 

inschriften. 8. P ra g , 1844.
mm) Das römische Norikum , oder Oesterreich, Steyer- 

mark, Salzburg, Kärnten und Krain unter den Rö
mern, von A. Albert Muchar. 2 Bände mit 2 Kar
ten. 8. Grätz, 1825.

nn') Kaiser Josevb II. und seine Z e it ; von Dr. Carl 
Ramshorn. M i t  10 Stahlstichen. 8. Leipzig, 1845.

oo) Ja ta lien , wie es wirklich is t; von Gustav Nikolai. 
2 Bände. 8. Leipzig, 1834.

pp) Denkwürdigkeiten aus der Geschichte Oesterreichs, von 
Carl Horst. 2 Bände. 8. W ien, 1830.

qq) Neu vermehrtes, historisch und geographisches all
gemeines Lexikon. D ritte  Auflage. 6 Bände. Fol. B a 
sel, 1742.

r r )  D ie Kirche des h. V ig ilius und ihre H ir te n , ober 
Geschichte der Bischöfe und des Bisthums von Trient. 
2 Bände. 8. Botzen, 1825.

N r. 37. Folgende Silbermünzen:

a) '/g Reichsthaler von Anton, Könige von Sachsen. 1829.
b) Fünf Groschen und zwar: 2 vom Kaiser Ferdinand III. 

1643 und 1644, und 3 vom Erzherzoge Ferdinand 
C arl, Regenten von Tyrol. 1642 , 1660 und 1662.

N r. 38. Vom Herrn S  i g m u n d A n t o n ,  Freiherrn 
von C i r h e i m ,  k. k. Gubernial-Accessisten:

a) Abschieds - Erinnerung S r .  Excellenz, des jubilirten 
Herrn Landes-Gouverneurs, Joseph Camillo Freiherrn 
von Schmidburg zc. zc., ddo. Wien am 27. December 
1840.

b) Einen Sigillabdruck m it dem Wappen der freiherrl. 
Familie Marenzi von Mareuzfeld und Schönegg.

c) Einen detto m it dem Wappen der adeligen Familie 
von Cirian.

d) Rede, gehalten von S r . fürstl. Gnaden dem hochwür
digsten Herrn Fürstbischöfe von Laibach zc. zc., Anton 
Alois W o lf, bei Gelegenheit der feierlichen Fahnemveihe 
zu Laibach am 24. September 1845.

N r. 39. Folgende Manuskripte:

a) Verzeichnis; der, bei dein in Laibach im I .  1821 ab
gehaltenen Congreffe anwesend gewesenen allerhöchsten 
und hohen Personen, nebst ihrer damaligen Wohnung. 
Folio.

b) Peter Pau l G lavar, Weltpriester, Herr der Herrschaft 
Landspreis zc : Eine icizzirte Lebensbeschreibung von J o 
seph Heinrich S tra til. 4.

N r. 40. Folgende Silbermünzen:

a) Ein 15 kr. Stück von Carl Grafen von Lichtenstein, 
Bischöfe von Olmütz, 1694.

b) Ein detto von Wolfgang Grafen v. Schrattenbach, 
Bischöfe von Olmütz, 1716.



c) Ein 6 Er. Stück von Johann Casimir, Könige von 
Pohlen, 1666.

d) Ein detto von Sylv ins Friedlich, Fürsten von M ü n 
sterberg-Öls, 1674.

e) Ein Groschen von S igism und, Grafen von Tyro l, 
(1439 —  1490); ein de lto  von Sigismund U I. , 
Könige von Pohlen, 1623; ein d e tto , von Ludwig 
Grafen von S to llberg, 1565 ; ein detto von Herr
mann Adolf, Grafen zu H ohen-So lm s, 1612; ein 
de tto , von Johann Georg, Markgrafen von B ran
denburg ; ein desto von Johann Friedrich, M ark
grafen von Brandenburg, 1682; ein detto vom Erz
herzoge Sigismund Franz, Regenten von Tyrol, 1665; 
ein detto von S ylv ins Friedrich, Fürsten von M ü n 
sterberg -Ö ls , 1677 ; ein detto , von Christian Ullrich 
d e tto , 1698 ; ein detto von Carl Friedrich, de tto , 
1705 ; ein d e tto , von den drei Brüdern: Georg, 
Ludwig und Christian, Herzogen von Schlesien, Lieg- 
niz rc., 1658 ; ein detto voin Herzoge Georg, d e tto , 
1661 ; ein detto vom Herzoge Ludwig, de tto , 1661 ; 
ein detto vom Herzoge Christian, d e tto , 1668 ; ein 
detto vom Kaiser Karl V I. ,  1713.

f )  Ein Zwanziger, von Joseph N ik la s , Fürsten von 
Windischgrätz, 1777.

g )  Ein Conventions - Zwanziger von M a r ia , Landgräfin 
von Hessen, Gräfin von Hanau - Lichtenberg, 1764.

h) Ein Zwanziger von Ernst, Herzog von Sachsen-Co
burg-G otha, 1836.

i)  Ein Fünfzehner von der Kaiserin M aria  Theresia, 
als Königin von Ungarn, m it dem Frauenbilde, 1746.

N r. 41. Vom Herrn S i m o n  H e i  ma n n  in Lai
bach, folgende Münzen :

A. J  n S i l b e r :

a) Ein Groschen von Gabriel B a th o ri, Fürsten von 
Siebenbürgen, 1610.

B. I  n K u p f e r :

b) Ein zwei Bajocehi - Stück der fern. Republik.
c) Ein halber Bajoceho von Papst P ius V I. ,  1788.
d) Ein detto von P ius V I I I . , 1816.
e) Ein detto von Leo X I I . , 1824.
f )  Ein Kreuzer von Ferdinand, Churfürsten von S alz

burg, 1805.
g ) Ein Pfennig von Churbaiern, 1766.
h ) Zwei detto vom Königreiche Barern, 1825
i)  Ein detto von d e tto , 1839.
k )  Ein französischer Sous von Ludwig X V .
l)  E in V ie rtl d e tto , von Ludwig X V I.
m ) Ein Centime der französischen Republik.
n) Ein griech. X  Lepta-Stück, 1836.
o) Ein detto V  Lepta, 1833.
p) Ein detto II Lepta, 1834.
q) Ein Soldo von Napoleon, als König von Ita lie n , 

1813.
r )  D rei C entesim i, 1810.
s) Ein Cen tešimo , 1813.
t )  D rei polnische G ross i, 1794.
u) Ein Grosz vom Herzogthume Warschau, 1813.
v ) Ein preussischer H e lle r, 1780.
X) D rei detto Pfennige, 1801.
y ) Ein drei Centesimi - Stück, vom Königreiche S a r

dinien, 1826.
z) Ein S k illing  Species vom Königreiche Schweden, 1820,

aa) Eine Poltura  vom Königreiche Ungarn, 1763. 
bb) Ein D ritte l detto von de tto , 1763. 
cc) Ein Centesimo vom Königreiche Westphalen, 1812. 
dd) Ein Pfennig Augsburger S tadtm ünz, 1821. 
ee) Ein Halb-Kreuzer vom Großherzogthume Baden, 1814. 
f f )  Zwei Pfennig Scheidemünze vom Herzogthume B raun

schweig Lüneburg, 1828. -
g g ) Ein V ier P fennig-S tück vom Herzogthume Sach

sen-Coburg-G otha/ 1810. 
h li) Ein halber detto von desto, 1800. 
i i)  Ein Soldo der Grafschaft Görz, 1733. 
k k )  Ein halber detto von detto , 1791.
11) Ein halber Kreuzer von Churhessen, 1830. 
mm) Ein Pfennig von der Landgrafschaft Hessen - Darm 

stadt, 1806.
nn) Ein H a lb -S tü be r, Jülich - und Bergische Landmünz, 

1786.
00) Ein drei P fenn ig ' Stück von C hur-M a inz , 1760. 
pp) Ein Halb - Kreuzer vom Herzogthume Nassau, 1811. 
qq) Ein drei Pfennig - Stück vom Fürstenthume Reiß-

P lauen-Greitz, 1831.
r r )  Ein und ein Halb-Pfennig Scheidemünze von detto, 

1792.
ss) Ein drei P fennig-S tück von der S tad t Rostock, 1747. 
t . t , uu) Zwei Einhalb Pfennig - Stücke vom Herzogthume 

Sachsen-Meiningen, 1758. 1828. 
vv ) Ein ein Viertel Kreuzer-Stück von detto , 1823. 
w w )  Ein Kreuzer von der S ta d t U lm , 1772.
XX) Ein zwei Pfennig - Stück vom Großherzogthume 

Sachsen-Weimar und Eisenach, 1792. 
yy) Ein P fennig-S tück vom Bischume Würzburg, 1792. 
zz) Eine kleine Kupfermünze von Batavia und eine 

chinesische Münze.

N r. 42. Durch Einwechslung erworbene Silbermünzen:

a) Ein Scudo, Papst Gregor X V I. ,  1835.
b) Einen Thaler, Carl Felix, König v. Sardinien, 1826.
c) Ein Viertel - Drachme, O tto , König von Griechen

land , 1834.
d) Ein drei Batzen-Stück des Cantons Basel, 1809.
e) Ein S ix  Pens - Stück von V ic to ria , Königin von 

England, 1840.
f )  Ein Viertel Lira - Stück von P a rm a , 1815.
g ) Ein Guldenstück von M axim ilian Gandolf, Erzbischof 

von Salzburg, 1668.
h) Ein Thaler von S igm und, Grafen von Schratten- 

bach, Erzbischof von Salzburg, 1763.
1) M eda ille , Kaiser Franz I I . , für die ausgezeichneten 

Freiwilligen des Aufgebotes vom Jahre 1797.
k )  Geschiehtsthaler, König Ludwig I. von Baiern, auf 

den Zollverein m it Preußen, Sachsen, Hessen und 
Thüringen, 1833.

l) Ein Doppelthaler, Friedrich Wilhelm IV., König von 
Preußen. Zollvereinsmünze, 1841.

m) Ein Doppelthaler, Ludwig I I . ,  Herzog von Hessen. 
Zollvereinsmünze, 1840.

n) E in  2/3 Reichsthaler-Stück von Johann Friedrich, 
Markgrafen von Brandenburg, Burggrafen von N ürn
berg, 1677.

N r. 43. Vom Herrn F e r d i n a n d  S c h m i d t ,  Han
delsmann in Laibach: Ein Manuscript des Anton Urbas, 
vom Jahre 1809.



N i'. 44. Vom Herr» Lor enz  Kosch i er ,  k. k. P ro 
vinz. Staatsbuchhaltungs - O ffiz ia l: die silberne Denkmünze 
auf die S r i  Majestät Kaiser Ferdinand 1. am 14. Jun i 
1835 zu Wien geleistete Huldigung; An. : Ferdinand I. 
A ustria : Im perator!. Belorberter Kop f ; Ren. : Eine Krone, 
zu deren beiden Seiten der Wahlspruch: Recta T u e ri. —  
Unten : Fides Ab. Austria . Praestita. V indob. X IV . Jun. 
M D C C C X X X V.

N r. 45. Vom Herrn J o s e p h  S c h r e y  Edlen v. 
R e d l w e r t h ,  k. k. jub. Cameral- und Kriegs-Zahlmeister 
in Laibach:

a) Patent Kaiser Karl V I., dto. Gratz 26. März 1740, 
wodurch die Pflanzung von Maulbeerbäumen im Her- 
zogthume K ra in , Behufs der Einführung der Seiden- 
cultur, nachdrücklich anbefohlen wird.

b) Patent der Kaiserin M aria  Theresia, ddo. Laibach 
am 6. März 1748; vermög welchem sich alle, aus der 
Gefangenschaft bei christliche» Mächten entflohenen 
Kriegslente wieder zu ihren Regimentern persönlich zu 
stellen haben.

c) Verordnung der Kaiserin M aria  Theresia, ddo. Wien 
am 4. August 1774,  betreffend die Rechnungslegung 
des Cameral-Zahlmeisters in Laibach. O r i g i n a l .

d) Instruction über die Beschwerde im Steuerfache, ddo. 
Laibach am 24. März 1811. Deutsch, französisch und 
italienisch.

e) Ceremonie! bei der am 4. October 1814 in Laibach 
S ta t t  gefundenen Huldigung der illyr. Provinzen.

0  Abschrift des Hofdecrets vom 18. Jun i 1819, Z. 
18369 , betreffend die Austrocknung des Laibacher 
Morastes.

g ) Programm über die feierliche Enthüllung des zu Lai
bach in der P rula errichteten Denkmals am 17. J u li 
1829 ; dann Abschriften zweier bei dieser Gelegenheit 
gehaltenen Reden, und zwei Exemplare der dabei in 
deutscher und krainischer Sprache abgesungenen Hymne.

h) Uebersicht der k. k. Ambraser-Sammlung. Von Alois 
Prim iffer. 8. W ien, 1827.

j)  Ordnung der Züge bei den Feierlichkeiten der Erbhul
digung im Herzogthume Oesterreich unter der Enns 
am 13. Ju n i 1835.

k )  Statuten der kaufmännischen Bildungsanstalt in Lai
bach. 4. Laibach, 1834.

l)  Eine Lithographie.

N r. 46. Vom Herrn S i m o n  H e i  m a n n ,  Han
delsmann in Laibach:

a) Die Krönungsmünze Ferdinand IV ., Kaiser's Ferdi
nand III. ältesten Sohnes, als deutschen Königes, ddo. 
18. Ju n i M D L II I ,  m it dessen Wahlspruche: Pro Deo 
et Populo.

b ) Ein Groschen von Albert Herzoge von Wallenstein 
und Friedland, 1628.

N r. 47. Vom Herrn P e t e r  P a g l i a r u c c i  R it
ter von Kieselstein, k. k. Gubernial - Concipist: eine Wap
pentafel der gräflichen Familie von Lamberg.

N r. 48. Vom Herrn C a r l  K h e r n ,  k. k. Came
ra l-Bezirks-Verw altungs-O ffic ia l: eine Silbermünze (H a lf 
D im e) der vereinigten Staaten von Nordamerika.

N r. 49. Folgende Münzen in K upfer:

a) A n . : T i. Caesar D iv i. Aug. F . August. Imp. V II. 
Bloßer Ko p f ; Ren.: Pont. M axim . T rib u n . Potest. 
X X III. I n  der M itte  S. C. Vom Kaiser T ib e r iu s , 
n. CH. 21.

b) A e . : T i.  Claudius Caesar Aug. P. M . T r . P. 
Imp. Bloßer K o p f; Reo.: D ie einherschreitende Pal
la s , m it einem Spieße und Schilde, zu deren beiden 
Seiten 8. C. Vom Kaiser T ib . Claudius I . ,  n. CH. 41.

c) An . : Bloßer Kopf des Kaisers Comodus ; Ren. : Eine 
sitzende Figur m it einem Füllhorne. 8. C. n. CH. 180 
—  192.

d) A n . : Imp. M axim inianus P. F . Aug. Gekrönter 
K o p f; Ren.: I n  einem Kranze V ot. X X . Vom Kai
ser M axim inianus H ercu ieus, ti. CH. 285 —  306.

e) A n . : D. N. Constaris P. F . Aug. Köpf mit D ia 
dem ; Ren. : G loria  E xerc itus . Zwei bewaffnete S o l
daten um eine Standarte stehend, n. CH. 337 —  350.

f )  A n . : D. IN!.. Constantins Jun. Nob. C. Bloßer 
Kopf, rückwärts A . ; Ren : Fel. Temp. Reparatio. 
Der gerüstete Kaiser, einen feindlichen Reiter nieder
stoßend. Unten : A, 8. I. 8. Vom Caesar Constan
tins G a ins, n. CH. 351 —  354. S e l t e n .

g ) A n . : D. N. Julianus Nob. Caes. Bloßer Kop f ; 
Ren.: Fel. Temp. Reparatio. Der gerüstete Cäsar, 
einen feindlichen Reiter niederstoßend. Von Julianus II. 
A postata , als Caesar, n. CH. 355 — 360.

h) A n . : D. N. Theodosius. P. F. Aug. Kopf m it 
Diadem und Perlen ; R en.: Reparatio Rei pub. 
Der gerüstete Kaiser, stehend, m it der Victoriola in 
der linken Hand, und mit der rechten eine auf dem 
Boden knieende Weibsperson aufrichtend. Vom S. Theo
dosius I . ,  n. Ch. 379 —  395. Eine übrigens un
kenntliche Münze.

i)  F l. Magnus Clemens M axim us, Gegenkaiser des 
Gratianus und Theodosius I. ,  n. CH. 383 —  388.

k )  An . : D. N. Theodosius F . Aug. Kopf m it D ia 
dem und Perlen ; Ren. : Vot. X X . M u lt. X X X  Vom 
orientalischen Kaiser Theodos. I I . , n. CH. 4 0 8 —  450.

N r. 50. Folgende Werke:

a) D ie deutschen Alpen, von Adolph Schaubach. 2 Bände.
' 8. Jena, 1845.

b) S ir  Humphry Davy's tröstende Worte eines N a tu r
forschers. Nach der dritten Ausgabe verdeutscht von Cl 
Fr. Ph. v. M artins. 8. Nürnberg, 1839.

c) Geschichte des deutschen Volkes und des deutschen Lan
des, von Dr. Carl Wilhelm Böttiger. 16. S tu t t
gart, 1845. 1. —  8. Theil.

d) Topographia Ducatus Carnioliae Modernae. Von 
Johann Weinhardt Valvasor Wangensberg. O.ner-Fol. 
1679. M i t  316 Kupfern.

e) Fürst Clemens Metternich und sein Ze ita lte r, von 
D r. Wilhelm Binder. 8. Schaffhausen, 1845.

f )  Populäre Mythologie oder Götterlehre aller Völker, 
von Fr. N ork, 16. S tu tg a rt, 1845. 10 Theile.

g ) Neues historisch - biographisches Handwörterbuch, von 
Johann Gottfried Grohmann. 7 Bände. 8. Leipzig, 
1796.

(Fortsetzung folgt . )

Dr uck  v o n  I g n a z  A l o i s  E d l e n  v. K l e i n m a y r .
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N ebst D arlegu n g  ein iger, au f den slavischen Völkerstamm  
sich beziehenden Untersuchungsresultate, au s den ältesten 

O riginalguellen geschöpft 
uon PH. 3 .  Nechseid,

Professor am k. k. academ. Gymnasium in Laibach. 
( F o r t s e t z u n g . )

§. 1 . Verfasser beginnt sein W erk m it einer S t e l 
le au s dem gemeinnützigen Werke I o h .  G o t t h i l f  S t r i t -  
t e r 's, betitelt: M e m o r ia e  p o p u lo r m n , o litn  ad D an u b iu m , 
P oti tum  E u x in u m , P a liim  M a e o t ie le in , C a u c a su m , M a re  
C a sp iu in  e t  h id e  m a g is  ad S e p te m tr io n e s  in co len tiu m  
e tc .  —  D e r  H au p tin h a lt dieser S t e l l e ,  in so fern er hie- 
her geh ört, ist folgender: » D a S  Geschlecht der S l a v e n  
scheinet den R öm ern vor den letzten Jahren  deö fünften  
Jahrhundertes n. Chr. G . nicht einm al dem N am en  nach 
bekannt gewesen zu seyn; unter J u s t i n i a n u s  I. R egie
rung ')  hat es die römische» P rovinzen zu beunruhigen und 
m it Feuer und S ch w ert zu verheeren angefangen ."

§. 2 . I n  diesem §. wird der B eh auptung S t r i t t e r ' s  
B e ifa ll  geschenkt, iveil in Europa vor dem Ende des fü nf
ten Jahrhundertes kein s l a v i s c h e s  V olk  unter der B en en 
nung S l a v i n e n  zu finden sey. H o r v a t  übernim mt hier 
mehr die R o lle  des K ritikers, a ls die des S ch riftste llers, und 
den ganz einfachen S a t z : » V o r  dem Ende des fünften J a h r 
hundertes ist kein V olk  unter der B en ennu ng S l a v i n e n  
zu fin d en , wie alle jene erfahren h a b en , die sich m it dem 
S tu d iu m  der slavischen Geschichte befassen, darunter S c r  ir 
rer"  —  um gibt der Verfasser m it so viel U n n ü t z e m ,  daß 
dam it fast zivei Druckseiten ausgefüllt werden. N u n  zieht 
er über die » l ä c h e r l i c h e n "  B em ühungen u n w i s s e n d e r  
s l a v i  n i scher Schriftsteller l o s ,  die m ittelst verschiedener

einfältigen W o r t f o r s c h u n g e n  bald die T h r a c i e r ,  bald 
die J l l u r e n ,  bald die S a r m a t e n  und J a z y g e r ,  bald 
die G e t e n  und P a n n o n i e r  zu S l a v i n e n  machen w ol
len. —  E s  ist allerdings eine gar mißliche S a c h e , wenn bei 
historischen Forschungen die E t y m o l o g i e  sich der Leitung 
und B eg leitu ng der Geschichte entschlagend, eine s e l b  st- 
s t ä n d i g e  W irthschaft treibt, zumal wenn sie jede mögliche 
T o n ä h n l i c h k e i t  zur B a s is  ihrer Gebäude nim m t. a)

1) Circa 522 n. Ch. G. — 2) Von den 22 verschiedenen, aus r e i n  
e t y m o l o g i s c h e m  Boden entsprossenen, oder durch T o n ä h nl i ch-  
keit veranlaßten, von Phantasie und Bequemlichkeitsliebe genährten 
und herangezogenen Geschichten der W e n d e n s t ä m m e ,  wie sie in 
Ludw.  2U b r. G e b h a r d i ' s  „Geschichte aller W e n d i s c h - S l a v i 
schen Staaten (s. die Vorrede I. 93., p. 19) vorkommen, möge hier fol
gende als erbauliches Muster dienen: S l a v u s ,  ein Abkömmling des 
a s s y r i s c h e n  Monarchen N i m r o d ,  vom J a n ,  I a p h e t ' s  E n 
kel, von dem a l l e  S l a v e n  herstammen, hatte einen So h n ,  der 
sich in I l l y r i e n  niederließ, sich nur den H e r r n  oder P a n  hieß, 
P a n n o n i e n  bevölkerte und drei Söhne: Lech, R  u s und Czech 
zeugte. Diese wurden Stifter der p o l n i s c h e n ,  r u s s i s c h e n  und 
b ö h mi s c h e n  Völkerschaften, zur Zeit des Königs A h a s v e r u s .  
N i m r o d  hatte schon einige sla .viscke Stämme als Kn e c h t e  be
handelt, daher ihr Land von den G a l l i e r n  S e r  v i a  genannt wur
de, obgleich es nach dem ersten Könige, S a  r  b a n ,  S e r b i e n  hieß. 
Schon die Königin des Morgenlandes zu S a b a ,  oder an der S a u ,  
vertheilte ihre europäischen Länder unter ihre S öhne , daher eines
dieser Reiche D a l m a t i e n  oder D a l a  m a c z (dabat m a t e r ..........
die Mutter  gab's) genannt ist. Der Name eines anderen Reiches, 
R a m a ,  kam vom Feldgeschrei R a m !  (vulnera. . . . Wunden) so 
wie der Name von P o l e n ,  vom P o l o  a r c t i c o  und vom Gränz- 
fchlosse P o l a n ;  C a s s u b i e n  von H u b a  (eine Falte),  weil die 
Einwohner weite Kleider mit vielen Falten trugen; D r e w n a n e  
oder Ho l c z s t e  (Holstein), worin Lübeck. Hamburg und Bremen liegt, 
von dichten Wäldern und vom T r a w  a -F lu ß ;  K ä r n t e n ,  dessen 
Einwohner C z e r n c h a n e  heißen, von A k a n i t a  (Canalia), und 
W l r a n e (Hungarn), vom Flusse W t r a  bei Przemislav. DieW tra-  
nen kamen mit dem Lunnen-Könige A t t i l a  nach Pannonien, nann
ten sich a II i n i s ,  H u n  g a r e n ,  erhielten aber, da viele S l a v e n  
sich zu ihnen gesellten, den Namen W a n d a l e n .  Der Römer G r a  c- 
c hus ,  d. i. Crack,  ein lechischer W o i w o d e ,  hatte lange zuvor 
C r a k o w  erbaut, und eine seiner Descendenten, die Königin W a n 
da ,  verschaffte der We i c h s e l ,  weil sie in selbiger ertrank, den N a
men W anda, und den daran wohnenden Slaven den Namen der 
Wandalen. Lest ko,  ein König der Lech i t e n  in Polen, tödrete den 
römischen Triumvir C r a s s u s ,  und besiegte den J u l i u s  C ä s a r .  
Cäsar erhielt nachher seine Freundschaft, und gab ihm seine Schwe
ster J u l i a  zur Gemahlin, welche in ihrem Lande.stheile das Schloß 
J u l i u s  oder L e b u s , und J u l i a  oder W o l i n erbaute, u s. w. 
(Aus B o g u p h a l u s ,  einem der ältesten p o l n .  Geschichtschreiber. 
S .  de Sommersberg Silesiacarum rerum scriptores T. II., p. 19.)— 
G e b h a r di sagt, diese Erzählung verdiene bemerkt zu werden, weil 
sie zeige, zu welchem Unsinn die auf bloße Etymologie und Wörter
bildung gegründeten Muthmaßungen leiten können. Denn daß hier eine 
Menge c h r o n o l o g i s c h e r  und h i s t o r i s c h e r  S c h n i t z e r  aufein-



N a c h  Vorausschickung einer S t e l l e  a u s  P r i s o n s  
TI l i e  t o r ,  f rag t  der V e r f a s s e r : „ W i e  kann m an  also be- 
h a u p te n ,  T h r a c i e n  und D a l m a t i e n  sehen sch'on zu Z e i 
ten des P r i s o n s  von S l a v e n  be'wohnt gew esen ?"  —  
H o r v ü t  beobachtet h i e r , so wie in seinem ganzen Werke, 
eine tade lnsw erthe  Weise in Benü tzung  der C i ta te  au s  den 
g r i e c h i s c h e n  S c h r i f t s t e l le rn :  er gibt sie .nämlich in einer 
l a t e i n i s c h e n  Uebersetzung (in jener ,  die sich in der A u s
gabe des c o r p u s  s c r i p t o r n m  H i s t o r i a e  B y z a n t i n a e  c o n -  
s i l io  B. G. K i e b u h r i i  C. F. i n s t i t u t a  f ind e t) ,  der er noch 
eine andere in der M u t te rsp rache  gegenüber s te l l t , welche 
letztere oft wenig S o r g f a l t  zeigt und hie und da m it  einer 
willkührlichen, n u r  zu den Ansichten des Verfassers  passenden, 
in K la m m e rn  eingeschlossenen A uslegung begleitet ist, obgleich 
m an  gestehen m u ß ,  daß auch die l a t e i n i s c h e  U ebertra- 
gung ihre Schw achen  ha t .  3)  —  I c h  gebe hier die ange
deutete S t e l l e  nach dem griechischen O rig ina le  übersetzt:  
„ W ä h r e n d  ich nun  da weilte und vor der U m friedung der 
W o h n u n g  (des Onegesius)  hin und her g ing ,  kam J e m a n d ,  
den ich nach seiner skythischen Kleidung fü r  einen B a r b a r e n  
hielt,  a u f  mich zu, und grüßte  mich in hellenischer S p r a c h e  ss), 
indem er sag te :  „ X m o t ! ‘ ■—■ so daß  ich mich w und er te ,  
daß ein skythischer M a n n  griechisch sprach. D e n n  da sie ein 
M i s c h l i n g s v o l k  sind, so ist bei ihnen ,  außer  ihrer e i g e 
n e n  barbarischen S p r a c h e ,  entweder die der U n n c n  oder 
die der G o t h e n  in E h ren  5) ,  oder auch die der A u s o -  
n i e r ,  bei denen nämlich,  die im V erkehr m it  den R ö m e r n  
stehen 6) ,  und nicht leicht spricht einer von ihnen griechisch, 
außer  solche, welche sie a u s  T h rac ien  oder dem S e e i l ly r i -  
cum (küstenländischen J l l y r i c u m )  a ls  G efangene  weggeführt  
h a b e n ; doch diese sind fü r  einen ihnen B egegnenden  leicht 
zu erkennen an  de» zerrissenen Kleidern und a n  dem ver
wilderten Aussehen ihres Kopfes ( ih rer  H a a r e ) .  D iese r  aber

ander gethürmt seyn, sey keine Folge der Unges ch i ck l i chke i t  des 
V e r f a s s e r s ,  sondern des M a n g e l s  der h i s t o r i s c h e n  H i l f s 
m i t t e l  und Vorarbeitungen. der im dreizehnten Jahrhunderte ein
trat. Neuere Geschichtschreiber, die sie besaßen und benutzten, seyn 
vorsichtiger verfahren, und haben eben das geleistet, was er, oder ha
ben ihren Lesern eine mö g l i c h e  für eine w a h r e  Geschichte gege
ben. — Ich werde später zeigen, wie H o r v ä t  in den nämlichen 
Fehler verfallen ist, der, nach seinem Ausdruck, die s l a v i n i s c h e n  
Schriftsteller ,,l ach e r l i c he  macht,  Schriftsteller, in deren Reihe 
unter vielen anderen Männern von Ruf auch de J o r d a n ,  und der 
gewiß sehr schätzenswerthe K. G. A n t o n  gehören. — 3) Es ist da
her immer verwerflich, Uebersetzungen als Grundlagen historischer Ar
beiten zu gebrauchen. — 4) AlurQißovxi ds fioi . . . .  tiqogeX- 
'O'cov r ig ........... 'ElXrjvtxri aCTTa^srai iis cpcovij wird in Nie
buhr  gegeben durch : Itaque tempus mihi terenti . . . .  progressus 
nescio q u i s ..........Graeca voce me salutavit. Dieß ist nicht ge
nau , obgleich es der Sache hier keinen Eintrag thut. — 5) Das 
^vyxXvSsg yan ovrsg nnoi zi] acpBZsgrt ßaoßagm yhaaaij  

I bI qvgiv ri ziqv Ovvvar zrjv Fnz'Ocov r/ xcu zrjv Avaoviwv 
etc. finOet sich in der Niebuhr'schcn Ausgabe so übersetzt: ex variis 
gentibus commixti, barbaricam linguam colunt, sive H minor um . 
sive Golhorum aut etiam Romanam. — Hiebei ist die Construction des 
„Ttnog zr; aytzeori ßagß. yXcoaai]“ nicht gehörig berücksichtigt 
worden. Nach dieser Uebersetzung wäre nur von d r e i  Sprachen, nach 
der von mir gegebenen hingegen von v i e r  Sprachen die Rede, was 

, in historischer Beziehung ein wichtiger Unterschied ist. Wir werden 
später noch ein Mal auf diese Stelle zurück kommen. — 6) Hier sind 
die Weströmer zu verstehen, nicht, wie gewöhnlich in den Byzanti-

sah a n s  wie ein des W oh l leb ens  genießender S k y t h e ;  denn 
er ivar g u t  gekleidet,  und h a t te  daß H a a r  ru nd  herum ge
schoren. ' ' i V (.• , : v

A us  dieser S t e l l e  n u n  zieht H. den S c h l u ß ,  daß we
der in T h r a c i e n  noch in D a l m a t i e n  zur Zeit  des 
P r i s e n s  S l a v e n  gew ohnt  haben .  —  O b  S l a v e n  in T h r a 
cien seßhaft w a r e n , oder wenigstens m i t  ihren S c h w ä r m e n  
wie eine änstretei ide und sich miedet' verlierende F lu th  über
schwemmt h a t t e n , konnte P r i s o n s  a l lerdings wi s sen, da er 
selbst ein T h rac ie r  w ar .  Allein er sagt ja n irg en d s ,  daß in 
T hrac ien  keine S l a v e n  w o h n t e n , und w enn er sich w u n 
der t ,  daß ein S k y t h e  i hn g r i e c h i s c h  a n red e t ,  und wenn 
er sagt ,  daß  un te r  den S k y t h e n  n u r  die G e fange nen  a n s  
T h r a c i e n  oder -a u s  dem k ü s s e n  l a u  d i s c h b n  J l l y r i -  
c u m  g r i e c h i s c h  sprechen, so,.ist h ie raus  n u r  abzuneh m en ,  
daß  in T h r a c i e n  und J l l y r i e n  g r i e c h i s c h  gesprochen 
wurde 7) ,  welcher U m stand  das  V orhandenseyn  der S l a 
v e n  in T h rac ien  zur Z e i t  des P r i s c u s  keineswegs unzu
lässig macht. H ä u f t e n  denn nicht auch G o t h e n  m itten  
un ter  den G r i e c h e u , vornehmlich in T h r a c i e n ?

I n  dem ganzen W erke  H — s herrschet bald U n V o l l 
s t ä n d i g k e i t ,  bald U e b e r f ü  l l t  h e i  t , überall  aber U n 
o r d n u n g  in S a c h e n ,  W o r t e n  und D a rs te l lun g .  S o  wer
den hier die Leser f r a g e n : W o  kam denn betn „ in  T h r a 
c i e n  und insbesondere in der S t a d t  P a n i u m  gebornen,  
noch im I .  4 7 1  n. CH. G .  am  Leben gewesenen, vielgelehr
ten P r i s c u s  R h e t o r "  ein g r i e c h i s c h  redender S k y t h e  
in den W u r f ,  und bei welcher G e le g e n h e i t ? D u r c h  die B e 
a n tw o r tu n g  dieser F ra g e  ist die deutlichere Einsicht in die 
S a c h e  selbst bedingt.  I c h  werde hier das  M a n g e lh a f t e  er
gänzen und zugleich einige M o m e n t e  a u s  dem Leben die
ses so ausgezeichneten und fü r  die B ea rb e i tu n g  mehrerer,  a u f  
die S l a v e n  s t a m m e  sich beziehenden Geschichtsfragen so 
wichtigen Schrif ts te l le rs  he rausheb en ,  eines M a n n e s ,  der 
auch wegen seines unm it te lbaren  V erkehres m it  A t t i l a  
interessant erscheinen m uß .

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

B e i t r ä g e
zur Mrcheugeschichte iU iü its  unit - e s  österreichischen 

M tsteiilniides.
Von Dr. Theo!. Franz Ioh. Ri cht er .

III.
D er h. M a x im u s, B ischof von Aemona.

D i e  Kriege der R ö m e r  m it  den B a r b a r e n  an  der D o 
n a u  dürften der A usbre itung  des C hr is ten thum s im Küsten
lande eben nicht förderlich gewesen seyn. A ls  aber nach ge
schlossenem Frieden m i t  den M a rk o m a n n e n  u n te r  C o m m o -  
d u s  friedlichere T a g e  kam en ,  da scheint das  E vange l iu m  von 
Aqnileja au s  wieder eifriger und erfolgreicher in die N a c h 
barschaft getragen worden zu seyn, und namentl ich zu A e -  
m o n a  (L a ibach) ,  C i l ly ,  S i s c i a ,  kurz zwischen der D r a u  
und S a v e ,  W u rze l  gefaß t  zu haben.  Beweise dessen sind

rtern, die Oströmer, oder Hellenen. — 7) Worauf wir uns im Ver
lauf dieser Aufsätze zu berufen Gelegenheit haben werden.


