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DIE SLAVJA SUBMERSA IN OSTERREICH: 
EIN UBERBLICK UND VERSUCH EINER NEUBEWERTUNG 

1. Allgemeines 
Was das slawische Lehngut Osterreichs und insbesondere Kiirntens betrifft, ist 

festzuhalten, dass es sich auf Grund linguistischer Fakten als gr6Btenteils sehr alt 
erweist, obwohl das Meiste davon erst relativ spat liberliefert wird. Doch einige sla
wische bzw. slowenische Toponyme sind urkundlich schon vor dem J ahre 1000 
belegt (u.a. in Kiirnten 6), zwischen 1000 und 1250 nimmt die Belegdichte zu. Bei 
den Personennamen werden vor 1000 150 „Slawen" genannt, nach 1000 liber 380.1 

Sie scheinen alle in lateinisch oder deutsch geschriebenen Urkunden auf. E. Kranz
mayer hat eine Reihe von Anhaltspunkten fiir die Chronologie der Ubernahme von 
Ortsnamen ins Deutsche geliefert2. In einem gr6Beren Zusammenhang entspricht 
die slawische Sprachform, die den Ortsnamen im Osten und Sliden Osterreichs (Ost
tirol, Kiirnte1' Steiermark, Salzburg-Lungau, slidliches Nieder-3 und ostliches 
Oberosterreichj zu Grunde liegt, dem „Alpenslawischen" (nach Ramovš4, Kron
steiner5 usw.) bzw. der Sprache der altslowenischen „Freisinger Denkmiiler"6, was 
auch bereits der groBe slowenische Dialektologe und Sprachhistoriker Ramovš fest
gestellt hat. Die Varianten in der deutschen Wiedergabe der slawischen Namen 
woHte er dialektologisch deuten, mir ist es aber gelungen, diese Unterschiede chro
nologisch zu erklaren, woraus folgt, dass es im hohen und spiiten Mittelalter eine 
liber Kiirnten hinausgehende weit verbreitete Gemischtsprachigkeit in Osterreich 
gab 7, was sich auch in alten Lehnwortern widerspiegelt. 8 

Diese Gemischtsprachigkeit des friihmittelalterlichen Slawentums in Osterreich 
steUt Holzer in einem sehr inhaltsreichen Beitrag recht anschaulich dar9 (s. 4.0). 
Diese Sprache weist einige Besonderheiten auf, die sich in den slowenischen Kernge
bieten nicht finden, u.a. den Ortsnamentyp auf -iče (s. 3.3) und das hiiufige Wortbil
dungselemt -nik (eingedeutscht meist -nig, s. 3.2) sowie einige W6rter10 (s. 4). Es 
erhebt sich nur die Frage, wie man diese Sprache nennen soll, „slowenisch" im heuti-

1 nach Kionsteiner 1975b: llOff. 
2 Kianzmayer 1956: Kap. V u. VI.; dazu vgl. auch Pohl 2000: 37ff. mit Lit. 
3 dazu vgl. Holzer 2001. 
4 v.a. Ramovš 1936: 23ff. 
5 v.a. Kionsteiner 1975b: 140ff. 
6 dazu vgl. zuletzt Pohl 2002a: 177ff. (mit Lit.) sowie 2002b: 53ff. (mit Lit.). 
7 worauf in letzter Zeit auch Holzer in zahlreichen Arbeiten hingewiesen hat (s. Holzer 2002a-c) 
8 zum deutsch-slawischen Sprachkontakt in bsterreich s. Pohl 1997c u. Neweklowsky 1997. 
9 Holzer 2002a. 
10 dazu schon friiher Pohl 2002a: v.a. 179 bzw. 2002b: 68f. 
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gen Sinn ist sie nicht, „alpenslawisch" ist zu allgemein, daher denke ich, der beste 

Name ware Karantanisch, da die Slavia submersa der osterreichischen Alpenlander die 

Sprache des Karantanen-Reiches warll, der ersten historischen Staatsgriindung der 

Vorfahren der heutigen Slowenen. In den Abschnitten 24 soll zunachst das Material 

prasentiert und in 5 dessen Beurteilung vorgenommen werden. 

2. Phonologisches 
Fiir das relativ hohe Alter des Sprachgutes slawischer bzw. slowenischer Herkunft 

in Osterreich spricht, dass sich bereits in den (altslowenischen) Freisinger 

Denkmalern Sprachformen finden, wie wir sie auch in der alpenslawischen Ono

mastik beobachten konnen, und zwar12: 

l. Erhalt der Nasalvokale (Freising vuensih 'vt;štichb / groBer [GLpl.]', malo
mogoncka 'malomog9šta / krank, schwach', sunt 's9tb / sind' usw.)13 (s. 2.1); 

2. urslaw. *tj > t' - k' (Freising choku 'chošt9 / will', imoki 'im9šti / habend [Ipl.]' 

usw.)14(s. 2.2); 
3. urslaw. *stj / skj / skf,i >še (Freising crisken / cristen 'krišten9 / getauft', este 'ešte 

/ noch' usw.)15 (s. 2.3); 
4. Erhalt der Lautgruppe dl (Freising modliti (ze) 'moliti (st;) / beten' usw.)16 (s. 

2.4); 
5. Fehlen des prothetischen j- (Freising este [s.o.], ego-/emu-se 'jego-/jemu-že / 

seiner / ihm' usw.)17 (s. 2.5). 
Dariiber hinaus gibt es Lautungen, die in die vorliterarische Friihzeit des alpinen 

Slawisch weisen, wie z.B. das Unterbleiben der Liquidametathese (in dt. Talggen, s. 

4.15) oder a statt o (in dt. Kraxe, s. 4.12, und eben auch in Talggen). 
2.1. Erhalt der Nasa/vokale: Der Nasal ? ist auffallend selten belegbar (z.B. BN 

Lending, Granatspitzgruppe, Osttirol < *l?dina oder -nikb 'Brachland', SN Fentsch, 

11 Zur Begrenzung s. Pohl 2002a: 184f. (mit Lit.) u. 2002b: 73, vgl. auch Holzer 2001: 50 sowie hier 4.18 samt 
Anmerkungen. 

12 Nur anhand dieser hier diskutierten 6 Punkte !assen sich eindeutige Beziehungen zwischen der Sprache 
der Freisinger Denkmiiler und den i:isterreichischen ON herstellen. Vgl. weiters: Ramovš 1936: 22, Pohl 
1996a, Cvetko-Orešnik 1989: 35ff., insb. 50, zuletzt 1996. 

13 Die Entstehung der Nasalvokale erfolgte seit dem 7. Jhdt. (Shevelov 1964: 633 u. 311ff.), vgl. auch Ramovš 
1936: 26ff. 

14 Sichere Fiille von urslaw. *dj > j kommen auBerhalb des gemischtsprachigen Gebiet Kiirntens nicht vor 
(auch in den alpenslaw. PN nicht, vgl. Kronsteiner 1975b: 137). Ein Kandidat fiir slaw. *dj ist der Name 
Colomezza (NO) < *kolo-medja 'Pfahl-grenze' mit westslaw. Entwicklung zu /kolomeza/ (Holzer 1991: Slf., 
zuletzt Bergermayer 2005: 108f.). Die in ANB 1 203 erwogene Kiirntner Entsprechung dieses Namens in 
Kiirnten (Colmez) ist unsicher, m.E. v.a. aus lautlichen Griinden, da in Kiirnten *dj> jwird (derbetreffende 
Name geht wohl eher auf *cholmbCb 'Berg, Hiigel' zuriick). - Fiir Shevelov (1964: 212) gilt nur *tj > slow. č 
- ohne auf das alpenslaw. Namenmaterial naher einzugehen. Vgl. auch Ramovš 1936: 50ff. 

15 Shevelov (1964: 213) stellt lapidar fest, dass das Ergebnis slow. šč sei (s.o. Anm. 14). - Ramovš (1936: 53) 
glaubt einen Unterschied zwischen den altslowenischen Reprasentanten von *skj/*ske,i und *stj erblicken 
zu ki:innen, doch das von ihm zitierte crisken wird auch cristen geschrieben. 

16 Die Vereinfachung der tl/dl-Gruppen > l erfolgte im 8./9. Jhdt. (Shevelov 1964: 634 u. 370ff.). Der Erhalt 
dieser Gruppen ist fiir die slaw. Dialekte von den Alpen bis zu den Karpaten (und ni:irdlich davon) charak
teristisch (Shevelov 1964: 373). Vgl. auch Ramovš 1936: 47ff. 

17 Diej-Prothese bei e- setzt mit dem 6. Jhdt., die bei a- im 8./9. Jhdt. ein (Shevelov 1964: 633 u. 634). 
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Gem. St. Marein bei Knittelfeld, St < *V{'lj-, zu *V{'ljeslavb wie u.a. altčech. Vaceslav 
'Wenzel', russ. Vjačeslav usw. 'groBeren Ruhm habend'), 9 ist sehr haufig, z.B. slaw. 
*l9ka 'feuchte Wiese' in Landschutz (FN, Gem. Matrei i.O.), Lonza (BN, Gem. Mall
nitz), Lang (2x, SN, Gem. Ferndorf und Feldkirchen), Langen (SN, Gem. St. Andra), 
Lansach (SN, Gem. WeiBenstein), Laing (SN, Gem. Spielberg bei Knittelfeld), Lang 
(SN, Gem., Leibnitz). In jiingeren slow. (also relativ spat ins Deutsche gelangten) 
Ortsnamen ist kein Nasalvokal mehr vorhanden, z.B. Laak /Loka (SN, Gem. Fer
lach). Der Erhalt der Nasalvokale widerspiegelt das Alter des Namengutes. Je friiher 
ein Name ins Deutsche gelangt ist, desto eher erscheint ein Reflex des Nasalvokales, 
iibrigens auch in PN, z.B. Zuentipolch 'Sv~tipblkb / Svatopluk usw.', Zanto / Zunducu 
'S9db(kb)' zu SQdb 'Richter' (wohl Kurzform zu einem zusammengesetzten PN)18. 
Ein besonderes Charakteristikum der Slavia submersa ist darin aber nicht zu 
erblicken19, doch es ist ein Zeugnis hoher Altertiimlichkeit, die auch alte Lehnworter 
wie Munggen ( 4.15) oder Strankerl ( 4.21) sowie Pranter ( 4.19) zeigen. 

2.2. urslaw. *tj (bzw. kti) > t' -k': In Randlagen sind nur solche Lautungen greif
bar, wie u.a. Defereggen in Osttirol ( < * Dobrik'e zu einem mit dobrb 'gut' anlautenden 
PN, vgl. den alpenslaw. PN Thabricho, 8. Jhdt., d.i. *Dobriljb/-k'b)20 oder Flattach in 
Oberkarnten (Gem., zu *blalje [Lpl.], Einwohnername zu blato 'Sumpf'), ebenso in 
friih deutsch gewordenen Gebieten (wie in der Steiermark, z.B. MajJweg, Gem. Spiel
berg bei Knittelfeld < *Mešovik'e, 1295 Messbich), aber auch bei friiher Entlehnung, 
z.B. in Karnten Radweg /Radoviče (Gem. Feldkirchen < *Radovik'e) oder Pockau / 
Peče (Gem. Arnoldstein) bzw. Peggau (St, ca. 1050 Pecah, 1138 Bekach, < * Pek'e, Ein
wohnername zu slow. peč 'Fels, Ofen' < urslaw. *pektL bzw. *pelj-). Auch hier ist das 
Ortsnamengut beredter Zeuge des altslowenischen Zustandes. - Vgl. auch 3.3. 

2.3. urslaw. *stj / skj / ske,i > altslow. še > dt. šk / št (heute schk / sk / st) bzw. slow. 
šč: Diese Lautung ist v.a. im Wortbildungselement (nomina loci) slow. -išče beson
ders haufig. Wenn man das Material betrachtet, entsteht der Eindruck, Oberkarnten 
und Osttirol sowie Salzburg (v.a. Lungau) und Teile der Steiermark hatten s(ch)k, 
aber Unterkarnten und der groBere Teil der Steiermark st - Reflex alpenslawischer 
dialektologischer Verhaltnisse21. Doch vielmehr scheint es so gewesen zu sein, dass 
urspriinglich iiberall das altslow. še sehr palatal ausgesprochen wurde und in friih 
eingedeutschten Gebieten als schk iibernommen wurde wie z.B. Staniska (SN, Kals 
< *stanišce 'Standort, Lagerplatz') in Osttirol, Malesischk (FN, Gossnitz bei Heili
genblut < *molzišče 'Ort, wo man melkt; Melkerei, Melkstatte') in Karnten oder 
Patschgen (SN/FN, Gastein < *pašišce 'Weideplatz') in Salzburg. Dann ist diese Laut
gruppe in Richtung neuslow. šč hin entwickelt worden, was dann im Deutschen mit 
št wiedergegeben wurde bzw. im grossten Teil des Bairischen st ergab, daher haben 
wir z.B. Gassarest (SN, Gem. Strassburg < *kozarišce 'Ort der Ziegenhirten') in 

18 Kronsteiner 1975b: 65. 
l9 Zumal in den Jauntaler Mundarten bis heute die Nasalvokale z.T. erhalten sind (vgl. Zdovc 1972: 74ff). 
20 Zu diesem Namen vgl. Pohl 1996b: 42 u. 60 mit Lit. und anderen Erkliirungsvorschliigen. Vgl. iiberdies in 

Kiirnten den SN Dobritsch gleicher Herkunft (Gem. Friesach u. Guttaring, 930 mons Doborich). 
21 Dies habe ich voreilig in Pohl 1996a: 312f. behauptet, Ramovš (1936: 53) folgend. 
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Unterkiirnten oder Liesing (GN/SN < *lešcbnica zu lesbkb 'Haselnuss', 9./10. Jhdt. 
Liestinicha) in der Steiermark. In den meisten Kiirntner slowenischen Mundarten ist 
šč > š geworden wie z.B. Homolisch / H(o)mel(i)še (SN, Gem. St. Margareten im 
Rosental und Zell < *chomeljišce zu slow. hmelj 'Hopfen'), eine Lautung, die auch der 
Steiermark nicht fremd ist, z.B. Fladischerhof (HN, Gem Turnau, Bruck a.d. Mur < 
*blatišCe zu slow. blato 'Sumpf'). 

2.4. dl-Gruppe: Der Erhalt dieser Gruppe gilt als Charakteristikum des West
slawischen. Dadas Alpenslawische urspriinglich die Brucke zwischen dem West- und 
Siidslawischen bildete, ist es nicht verwunderlich, dass sich auf diesem Areal beide 
Ergebnisse zeigen. Noch heute zeichnet sich der Gailtaler slowenische Dialekt durch 
das Bewahren von dl aus. Sprachgeographisch ist in dieser Hinsicht das Alpensla
wische ein Ubergangsgebiet, auf dem iiberwiegend siidslawische Merkmale mit west
slawischen Zusammentreffen22. 

2.4.1. d1 bewahrt: (Osttirol) Tscharniedling (SN, Gem. Dolsach, zu *čbrnidlo 

'schwarzer Ort', slow. črn 'schwarz'), Welzelach (SN, Gem. Virgen, 1300 Welcedlach, 
Lpl. zu *velese(d)lje 'Einwohner des groBen Dorfes'); (K) Matschiedl / Močidlo (SN, 
Gem. St. Stefan a.d. Gail) u. Hart / Vočilo bzw. Ločilo (SN, Gem. Arnoldstein, ma. 
Voči(d)lo, beides 'feuchter Ort', dt. Hart 'Sumpfwald'), Pojedl (SN, Gem. Himmel
berg, 1431 Pogedl < slow. *poje(d)li 'bei der Tanne' oder *pojedlb}e 'Tannengegend'); 
(St) Elz (SN, Gem. Puch bei Weiz, 1318 Edlncz < slow. *(j)edlbnica 'Tannengegend'), 
Irdning (GN/SN, Gem., 1185 Jedenich [GN], 1140 ldinich [SN] < slow. *jedlbnika 'Tan
nenbach'), Muntschiedel (1495, abgekommener SN bei Frohnleiten, wie Matschiedl, 
s.o.); (Salzburg) Jedi (SN, Gem. Muhr, < slow.je(d)la 'Tanne'); (NO) Modelsdorf(SN, 
Gem. Emmersdorf a.d. Donau, 1184 Modelansdorf, zum slaw. PN Mod/ena o.ii.), 
Modlisch (SN, Gem. Schwarzenau, Allentsteig, 1150 Modlisse, zum slaw. PN ModliŠb 
o.ii.), Modsiedl (SN, Gem. Raabs a.d. Thaya, 1242 Motsidel, wie Matschiedl, s.o.), 
Modzidala (1067, abgekommener SN bei Marchegg, wie vor.), Edlitz (SN, Gem. 
Aspang, 1192 Edelz, zu slaw. je(d)la 'Tanne'), Odlitz (SN, Gem. Berndorf, 1395 
Edliczen, wie vor.), Edlitz (SN, Gem. Weinburg, 1072/91 Hediliz). 

2.4.2. d1 > 1 (bzw. Erhalt von d1 nicht nachweisbar): (K) Dulieb (1060-70, 
abgekommener SN bei Spittal a.d. Drau, zum slaw. Stammesnamen Dudleben), 
Motschlach (SN, Gem. Irschen, 1300 Motzlach zu slaw. *moči(d)lo 'feuchter Ort'), (St) 
Motschlach (SN, Gem. Oberaich, Bruck a.d. Mur, 1293 Moetslach zu slaw. *moči(d)lo 
'feuchter Ort'), (NO) Metzling (SN, Gem. Persenbeug, 1197 Moczelicz < sfaw. 
*močidlbce o.ii. 'feuchter Ort'). 

Zum Problem se(d)lo 'Dorf' vs. sedblo 'Sattel' (s.a. 3.4): Diese beiden Appellativa 
sind nur schwer voneinander zu trennen23. Weder sind alle in Frage kommenden 
Ortsnamen als 'Sattel' aufzufassen noch diirfte 'Dorf' besonders hiiufig sein. Mit 
einiger Wahrscheinlichkeit gehen also folgende Namen auf sedblo 'Sattel' zuriick: 

22 Siehe Karte 7 bei Mader 1986 (allerdings ungenau) fiir die Steiermark bzw. Karte 3 bei Pohl 1996a fiir 
Kiirnten und Osttirol (mit dem Fehler, Zeltschach [Nr. 102f.] nicht als 'Sattel' verzeichnet zu haben). 

23 Ramovš 1936: 47 zieht nur (wie er es schreibt) sedlo 'Sitz, Besitz' in Betracht; in einem ahnlichen Sinne 
auch Kronsteiner 1975a. Kranzmayer (1958: 255f.) wiederum will nur 'Sattel' gelten lassen. 
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(Osttirol) Zedlach (SN, Gem. Matrei i.O., 1022-39 Cetulic < slaw. *sedblik'e [Ein
wohnername] 'die am Sattel wohnen'), Zettalunitzkees (FN, Venedigergruppe, kein 
urk. Beleg < slaw. *sedblovbnica 'Sattelkees, der vom Sattel herunterkommende 
Gletscher'); (K) Zedlitzdorf (SN, Gem. Gnesau, 1281 aput Zedeltz, slow.ma. Sedlice), 
Zedlitzberg (SN, Gem. Himmelberg, 1253 Zedelz, 1267-68 Nazzedele, slow.ma. Na 
sedle), Zeltschach (2x, SN, Gem. Gurk u. Friesach, 1060-88 Zedelzach [Gurk, benach
bart SN Sattelbogen]), Zedelnig / Sedelnik (HN, 'Sattelbauer', Gem. Techelsberg); (St) 
Zitoll (SN, Gem. Deutschfeistritz, 1383 Cytol), Selzthal (SN, Gem., 1080 Edilts(c)ach, 
1100 Cede/se), Zettelbauer (HN, Krieglach, 1280-95 Cede!, 1416 im Zedel). Perner 
(wegen der Lage) Zedl und Zodl (SN, bei Radenthein) und Hohe Zolz (BN, Vordern
berg, ca. 1300 Zelczaw). 

Kandidaten fiir se(d)lo 'Dorf' sind zuniichst die Ortsnamen <les gemischt
sprachigen Gebietes von Kiirnten wie Zeli/ Selo (Gem. Ma. Saal), Zeli/ Sele(< Ein
wohnernamen Se/je, Gem., siidlich Ferlach), Obersielach /Sele (Gem. Volkermarkt), 
Sala/ Selo (Gem. Feistritz im Rosental), Seel /Selo (Gem. St. Margareten im Rosen
tal), Seelach /Selo (Gem. Sittersdorf), Vesielach / Vesele (< novoselje 'Neusiedler 
[Einwohnername]'). Sie sind ins Deutsche erst entlehnt worden, als der Wandel dl>l 
im Slowenischen schon abgeschlossen war. Dazu kommen nun diejenigen 
Toponyme, die relativ friih ins Deutsche entlehnt worden sind und deren Lage die 
Annahme eines 'Sattels' unwahrscheinlich erscheinen liisst: (Osttirol) Welzelach (s.o. 
2.4.1), Zottl (HN, Kals, stimmt semantisch mit *Fig 'Dorf iiberein24); (K) Zedl (2x, 
SN, Gem. Frauenstein, 1570 Potzedl und Gem. Kappel am Krappfeld, 1296 Zedlach), 
Zodl (SN, Gem. Steinfeld); Zerlach (SN, Gem., Feldbach, 1265 Cedlach, Zedlach); 
(NO) Ober-/Unter-Edlitz (SN, Gem. Thaya, 1136 de Cedelz, 1230/1400 Edlicz); 
(Oberosterreich) Ed/hoj (HN, Gem. Windhag bei Perg, 1668 Zet/hoj). 

2.5. Fehlen des prothetischen j-: Sprachgeographisch ist die Entwicklung des 
prothetischen j- vom Zentrum <les slawischen Sprachgebietes ausgegangen und an 
den Randern entweder nicht konsequent oder iiberhaupt nicht durchgefiihrt. Solche 
Randlagen sind Oberkarnten und Osttirol (letzteres durchwegs ohne j-), z.B. Arnig 
(SN, Gem. Kals) und Auernig (BN, Gem. Mallnitz), beide < slaw. *avorbnikb zu slow. 
javor 'Ahorn' gegeniiber gleichbedeutenden Jauernigg (HN, siidlich Predlitz, St) oder 
Jauring (SN/GN, Gem. Aflenz). Das benachbarteAflenz (< *ablan(bn)ica, 1025 Auel
niz) weist keinj- auf, was eindeutig in der Chronologie begriindet ist25 , wie u.a„ auch 
dt. A}3ling gegeniiber Jesenice (zu *asenb bzw. slow. jesen 'Esche') in Slowenien. Es 
liegen also chronologisch bedingte gemischte Verhaltnisse vor. 

3. Morphologisches 
3.1. bratn 'Bruder' (Freising bratra, bratria): Die beiden SN Fratres (K, Gem. Spit

tal a.d. Drau u. NO, Gem. Waldkirchen a.d. Thaya26) sind von einem auf slaw. 
*bratrb beruhenden PN abgeleitet, etwa *Bratrešb. Ein dritter Beleg liegt im SN Drat-

24 vgl. Odwarka-Pohl 1998: 125. 

25 Vgl. auch die Karte 2 bei Mader 1986. 

26 Dieses zweite Fratres (NO) kann auch ein dort recht hiiufiger genitivischer SN sein (vgl. Bergermayer 2005: 40). 
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trum vor (Gem. Klein St. Paul, K, urk. 1188-93 Fratran, 12./13. Jhdt. Vratran), das auf 
ein altes slaw. *Bratranb zuriickgeht.27 Die Form bratr- gilt als „westslawisch", wie 
auch der Erhalt der dl-Gruppe (s. 2.4), ist aber auch in den Freisinger Denkmalern 
bezeugt und somit altslowenisch bzw. karantanisch. 

3.2. -ni.k: Ein besonderes Charakteristikum der Slavia submersa Siid- und 
Siidostosterreichs bzw. des Alpenslawischen sind die zahlreichen Hof- und Familien
namen (urspr. Lagenamen) auf -nig(g) (auch -nich, -nick, nigkh, -nik und -nikch) aus 
slow. -nik, die in den dem zusammenhangenden slowenischen Sprachraum vorge
lagerten deutschsprachigen Gebieten Karntens, Osttirols, des Salzburger Lungaus 
und der Steiermark weitaus haufiger sind als im slowenischen Kerngebiet; sie kon
nen als „nordslowenisch" bezeichnet werden.28 Es ist auch heute noch produktiv, in 
der slow. Toponymie begegnet es vor allem in Haus- und (haufig davon abgeleiteten) 
Familiennamen sowie in Oronymen. 29 

Wie Hornung gezeigt hat, greift das slow. -nik-Suffix in der bair.-slaw. Kontakt
zone Karntens und Osttirols auch auf dt. Sprachmaterial liber, wodurch es zu dt.
slaw. Mischbildungen im Bereich der Hofnamen kommt. Einige von ihr in diesem 
Zusammenhang genannten Beispiele sind Eggenig (zu dt. Egge) und Waldnig (zu dt. 
Wald). Hornung kommt zu dem Schluss, dass dt. -er und slaw. -nig bis zu einem 
gewissen Grad austauschbar waren.30 Diese These kann mit zwei Beispielen aus Ost
tirol erhartet werden. Eindeutig dt. Etyma weisen die Hofnamen Albernig31 und 
Watschgernig32 auf. Bei beiden Namen tritt in den altesten Urkundenbelegen aus 
1385 die Endung -nig noch nicht auf, diese erscheint zum ersten Mal im jeweils 
zweitaltesten Beleg aus 1545, bleibt dann jedoch in den schriftlichen Dokumenten 
durchgehend bis ins 19. Jh. am Namen haften. In einem hinsichtlich seiner Sprache 
auffallend dialektnah gehaltenen Verzeichnis aus 1775 scheint Watschgernig als 
Watschernig, daneben jedoch auch als Watscher und Watschgers (G) auf, woraus 
geschlossen werden kann, dass die Endung damals offenbar bereits abgestoI3en war. 
Im selben Dokument steht fiir Albernig sowohl Albernig als auch Alber. Nicht 
auszuschlieI3en ist freilich auch, dass es sich bei der Form mit -nig um eine vom tat
sachlichen Sprachgebrauch unabhangige Kanzleiform handelt.33 Auf die erwahnte 

27 spiiter umgeformt (vgl. ANB I 273, Kranzmayer 1958: 55). 

28 Ahnlich Kranzmayer 1956: 180. Er sieht darin nicht zuletzt einen gewissen Einfluss des Dt., die-nik-Namen 
seien nach dt. Muster gebildet worden, wobei das slow. Suffix dabei dem dt. -er entspricht. Bei den meisten 
dieser Namen auf -nik handelt es sich ihm zufolge um Lage- und Beschaffenheitsnamen, welche meist iiber 
ein dt. Pendant verfiigen. - Zur Herkunft des Suffixes s. jetzt Bergmann 2002: 335. 

29 vgl. die Zusammenstellungen von dieses Suffix enthaltenden Osttiroler Namen bei Bergmann 2002: 335f. 
und Pohl 1996: 55, fiir Kiirnten bei Kranzmayer 1958: 164. - Im Slawischen des Erlaftales begegnen eben
falls Namen auf slaw. -nikb, allerdings keine Haus- bzw. Hofnamen (vgl. das Material bei Holzer 1991, ins
bes. 123). 

30 Hornung 1981: 66. Diese Austauschbarkeit wurde auch in Kleinkirchheim in Kiirnten beobachtet (vgl. 
Bergmann a.a.O.). 

3l Alber bezeichnet in weiten Teilen des bair. Gebietes, darunter auch in Tirol und Kiirnten, unterschiedliche 
Arten der Pappel (populus), vereinzelt auch der Ulme (ulmus) und Weide (salix). Vgl. WBMO I 132. 

32 Als Etymon dieses Namens ist mhd. watschar anzusehen, welches 'abgabenpflichtiges Gut' bzw. 'Abgabe 
eines solchen' bedeutete (It. Bergmann a.a.0.). 

33 so Bergmann a.a.0. 
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Austauschbarkeit von dt. -er und slaw. -nik weist auch das Nebeneinander der For
men Podawernik und Petawner ( < slaw. *Pod-avoTb-nikb 'unter dem Ahorn wohnend, 
Unterahorner') im Musterregister aus 1385 hin.34 

Insgesamt fand Bergmann in seinem Osttiroler Untersuchungsgebiet 21 Onyme, 
die das Suffix *-bnikb enthalten. Die slaw. Endung erscheint dabei im Dialekt in der 
Regel als [-ik], bei einzelnen Sprechern ist beim Verschlusslaut [-k] bisweilen eine 
Tendenz zur Affrizierung beobachtbar ([-ikx]), wohl in Analogie zu der auch in Ost
tiroler Mundarten nachweisbaren Auslautverhartung von -g zu [-kx].35 

Weitere Beispiele: Ladinig (zu slow. ledina 'Brache'), Pototschnig / Petutschnig(g) 
(slow. Potočnik 'Bacher'), Glantschnig(g) / Quantschnig (slow. Klančnik zu klanec 
'Steile; Hohlweg'), an dt. Wortstamme tretend z.B. Kogelnig u. Freithofnig.36 In Ost
tirol kommen auch romanische Wortstamme vor, z.B. in Kals Rantschnigg (zu *runca 
'Rodung' neben dem „dt." HN Rantschner und dem rom. Ranggetin(er)).37 

3.3. -iče: Auch die SN auf -iče sind typisch alpenslawisch. Die in 2.2 genannten 
Namen Defereggen, Maj3weg und Radweg / Radoviče geh6ren dem SN-Typus auf 
urslaw. *-iije an38. Dieser Namentyp bildet SN von PN, also Liebetig (Gem. Feld
kirchen, 1433 Luebetikh < *L'ubotik'e zum PN L'ubota39), etwa 'Ort des L'ubota' bzw. 
'Ort der Nachkommen des L'ubota'40. Eine Nebenform dazu ist die Kombination 
dieses Suffixes mit slaw. -ov- (-ev-), also *-ov-iije wie z.B. Maj3weg < *Mešovik'e zum 
PN *Mešb C *Mešbkb)41 • Beide Typen sind in den sogenannten „Kroatengauen" 
besonders haufig (die beiden groBten liegen im Bez. St. Veit a.d. Glan nordlich und 
sudlich des Glantales in Karnten und um Kraubath a.d. Mur im Bez. Knittelfeld in 
der Steiermark)42. Nach Miklosich43 kommt er nur im Westslawischen und west
lichen Sudslawischen vor, vgl. v.a. den skr. ON-Typus -(ov)ic 44 (der v.a. im Zentrum 
des skr. Sprachgebietes haufig ist, an den Randern, v.a. zum slow. Sprachgebiet hin, 
jedoch nicht45) und slow. -iče. Letzteres ist in SN im heutigen Osterreich ungemein 
haufig, im heutigen Slowenien aber nicht46, einer der wenigen Namen ist z.B. Tupa
liče (Gem. Kranj, 1154 Tupalich, 1377 Tupaelikch mit der auch in den alpenslaw. SN 
vorkommenden Lautung). Wir konnen also festhalten, dass slow. -iče fiir das 
Alpenslawische charakteristisch ist und jeder 20. Karntner SN (also 5%) hieher 

34 vgl. Bergmann a.a.O. 
35 vgl .. Kranzmayer 1956: 79. 
36 dazu zuletzt Bergmann 2005: 150 und 200. - Bei Holzer 1991 nichts Vergleichbares. 
37 vgl. Pohl 1998: 136. 
38 -ištb bei Miklosich 1927: 118 (bzw. 1864: 2), poln. u. čech. -ice, slow. -iče (mit Apl. anstelle des Nominativs). 
39 Kronsteiner 1975b: 49 u. 1978: 150. 
4o Miklosich a.a.O. 
41 Kronsteiner 1975b: 51 u. 1978:153. 
42 Dazu zuletzt Kronsteiner 1978: insb. 150ff. u. 153 (mit Karten). 
43 1927: 118. 
44 Nach Miklosich a.a.O. sei der auslautende Vokal sekundiir abgefa!len, doch nach Popovic (1960: 439) kom· 

men auch Formen wie ·(ov)iCi, ·e vor. 
45 Vgl. Popovic 1960: 438, Karte 439 (mit Lit.). 
46 Vgl. Bezlaj 1963: 88. 
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geh6rt47. Perner ist festzustellen, dass dieser Typus nur in jenen Gebieten 

vorkommt, die vor 1200 besiedelt worden sind48 - ein Hinweis darauf, dass in jenen 

Gegenden, in denen -iče vorkommt, die slow. Besiedlung spiitestens im 12. Jhdt. 

erfolgt sein muss. Damit stimmt auch die Verbreitung dieses Typus in den 'Kroaten

gauen' (s.o.) iiberein, von denen erstmals jener um das Kiirntner Glantal 954 als 

pagus Chrouuati genannt wird. Bei diesen 'Kroatengauen' handelt es sich 

urspriinglich um halbkreisf6rmig um einen zentralen Punkt (in unserem Fali um 

Faning, slow. Baniče, Gem. Moosburg, 1053 Vaniccha < *Banik'e 'Ort eines ban, eines 

awarischen Fiirsten') angeordnete Wehrsiedlungen49 und somit um einen der 

iiltesten Zeugen alpenslawischer bzw. karantanischer Siedlungsnamengebung. 

3.4. -vs, ••• ves (vas): das alte slaw. Wort fiir 'Dorf' ist VbSb, das in den deutschen 

Namensformen immer iibersetzt wird; nur selten kommt urk. VbSb vor (in dt. oder 

lat. Kontext wie 993 Podinauuiz s.u.). Es entspricht dem lat. vitla bzw. praedium, be

zeichnet also den Einzelhof als Nukleus eines spiiteren Weilers (aus lat. villaris 'zum 

Gutshof gehorig'). Dieser Namentyp ist die „Leitform" der Besiedlungsperiode bis 

110050. Daher hat sich VbSb offensichtlich nur im slaw. Westen „eingebiirgert"51 . 

Daneben kommt aber dann auch se( d)lo 'Dorf' auf52, dieses bedeutete urspriinglich 

'Siedlung' und kommt in Č>sterreich relativ selten vor und ist von sed'blo 'Sattel' nur 

schwer zu unterscheiden (s.o. 2.4.2). In den Fiillen, wo zwischen dem Dental und l 
ein Vokal erhalten ist bzw. urkundlich bezeugt ist, wird man wohl der Bedeutung 

47 Kranzmayer 1956: 91. 
48 Kranzmayer a.a.O. 
49 Niiheres vgl. Kronsteiner 1978: 148f. (mit Lit. u. Karten). 
50 Vgl. Kranzmayer 1956: 88f. - trotz der Kritik von Kronsteiner 1975a: 14f. (mit Lit.) und Bezlaj 1963: 87. 

Dass se(d)lo das „ostslawische Wort fiir Dorf' sei (so Kranzmayer 1956: 87) ist freilich ein Irrtum. 
51 So Bezlaj 1963: 87. Er weist allerdings Kranzmayers (1956:87f.) Behauptung zuriick, wonach alle VbSb

Namen auf bairisch-iisterreichischen Einfluss zuriickzufiihren seien. Doch deren iiberwiegende Mehrzahl 
liegt auf dem Boden des mittelalterlichen Riimisch-Deutschen Reichs bzw. in dessen Vorfeld - so unrecht 
kann Kranzmayer also nicht haben. 

52 Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass slaw. VbSb im Dt. mit 'Dorf, aber se(d)lo gewiihnlich mit 
Geschiej3 (auch Schu./3) iibersetzt wird (Kranzmayer 1956: 88 Anm. 33), Grundbedeutung 'Giebelmauer, -
wand' (Eberl 1925/26: 132 u. 178, von mhd. geschie3 'Giebelseite eines Gebiiudes'), im dt. Siiden offen
sichtlich auch 'Heim o.dgl.', z.B Račje selo 'Rapelgeschie13' (Gem. Trebnje/Treffen) und Ivanje selo 'Eiben
schul3' (Gem. Cerknica/Zirknitz) im heutigen Slowenien. Auch in den nur das Grundwort se(d)lo enthal
tenden SN kommt diese Ubersetzung vor (in 4 von 33 SN in der Siidsteiermark/Štajersko [nach Blaznik 
1988: 27lff.] bzw. 19 von 53 in Krain/Kranjsko [nach Kos 1975: 536ff.]). Aus Kiirnten nennt Kranzmayer 
keine solchen Paare, mir sind derzeit auch keine bekannt. - Ein alter Kiirntner SN Gschitef3 (Gem. Bal
dramsdorf) wurde in Rosenheim umbenannt (Kranzmayer 1958: 94). 

53 Die Ablehnung von 'Sattel' seitens Bezlaj 1963: 79 und Kronsteiner 1975a: 14 („erst ab 1850" in der 
Toponymie iiblich) ist ebenso wenig berechtigt wie Kranzmayers (1958: 255f.) Bevorzugung dieses Appella
tivs gegeniiber se(d)lo 'Dorf'. Es mag sein, dass 'Sattel' in neuerer Zeit wieder sehr populiir geworden ist, 
dies schliel3t aber seinen Gebrauch im Mittelalter nicht aus. So sind z.B. in der ehemaligen Siidsteiermark 
(heute Slowenien) 5 von insgesamt 8 in Prage kommenden slow. SN ins Dt. mit 'Sattel' iibertragen belegt 
(Blaznik 1988: 269f.), in Krain/Kranjsko findet sich 1499 der Beleg Vsedli fiir eine Alm („planina pod Kam
niškim sedlom", Steiner Alpen /Kamniške Alpe, Kos 1975: 536), aber keine 'Siedlung'. Ein in Kiirnten in 
Prage kommender Ort (Zeltschach) hat als Parallele Sattelbogen neben sich (Kranzmayer 1958: 256). 
Aul3erdem nennt Eberl (1925/26: 162) ausdriicklich Sattel 'Bergsattel' als in der Toponymie iibliches 
Appellativ. Somit ist weder an dt. Sattel noch an slow. sedolo zu zweifeln. Vgl. auch den ukrain. BN Sidlo. 
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'Sattel' den Vorzug geben miissen; in allen anderen Fallen ist von Name zu Name 
zu prlifen, ob 'Dorf, Siedlung' oder 'Sattel' anzunehmen ist53. 

Nur zwei slowenische Namen mit VbSb sind friih belegt: Gosselsdorf / Goselna ves 
(1050: Goslauuis), sowie Podinauuiz (933) fiir heutiges Niederdorf (bei Horzendorf). 
Sonst werden nur die deutschen Formen liberliefert, z. B. 1106 Dobrendorf = Ebern
dorf / Dobrla ves (ma. Dobrolja bzw. Dobrilja ves, zum PN Dobrilo ). Gerade dieses 
Beispiel zeigt, dass auch der deutsche Name nur aus dem Slowenischen her ver
standlich ist, aus *Dobrenja VbSb zu einem PN Dobren, halb libersetzt zu Dobrendorf, 
liber Doberndorf mit „falsch" abgetrenntem d- (wohl vom Einwohnernamen *Dobern
dorfer > *Deberndorfer mit missverstandenem Artikel, also uminterpretiert zu [(de) 
eb~rndorfar] und weiter zu Obern- bzw. Eberndor/(1060-70 Obrundorj). Vielfach stim
men diese Namenim Deutschen und Slowenischen nicht liberein. Oftmals sind die 
diesen ON zugrunde liegenden PN unklar, da sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt 
sind (wie z.B. in Loga ves/ Augsdor.f).54Bei den meisten Namen handelt es sich um 
Ableitungen von PN, also dem Namen der Person, die mit der Grlindung des Dor
fes in irgendeiner Weise verbunden ist; sie liegen in der mittelalterlichen 
GroBkolonisation (vor 1100) begriindet und stellen einen ahd. Benennungstyp mit 
seiner slow. Entsprechung dar. Die sind alle nach dem selben Muster gebildet: im 
Deutschen sind sie Komposita, im Slowenischen Syntagmen aus einem PN + Posses
sivsuffix (meist -ja, fem. zu mask. Bildungen auf -ji) + ves (fem., ma. fiir vas), seltener 
andere Bildungen, z.B. Žamanje „Obersammelsdorr', Lancova „Lanzendorr'. Nach 
E. Kranzmayer entsprechen einander liber 90 Prozent der slow. ves-Namen bzw. 70 
Prozent der dt. -dorfNamen. In einigen slow. Namen ist das zweite Glied ves mit dem 
ersten zu einem Wort verbunden, z.B. Bilčovs „Ludmannsdorr', wohl von den 
obliquen Kasus ausgehend (lautgesetzlich hatte der gemeinslaw. Nom.-Akk. VbSb, 
Gen.-Dat.-Lok. Vbsi usw. slow. vas / ves, vsi usw. ergeben miissen und nach einem 
alten Gen. *Biljče vsi, Lok. *(v) Biljči vsi wurde ein Akk. *Biljčo-vs gebildet, der dann 
die Basis fiir die heutige Namensform geliefert hat). Einen zweiten solchen Typ 
konnten Falle wie Grabale ves „Grabalja ves/ Grabelsdorr' und Dole ves „Dolnja ves/ 
Unterdorr' (bei denen nur ves flektiert wird) reprasentieren. 

4. Lexikalisches (Skizze eines karantanischen Glossars) 
4.0. Die Symbiose zwischen den in die alpinen Gebiete Č>sterreichs eingewan

derten Slawen und den spateren Baiern war sehr eng. Die Eingliederung des (sla
wischen) karantanischen Flirstentums in das bairische Herrschaftsgebiet wirkte sich 
auch sprachlich aus. Einerseits setzten sich die bairisch-osterreichischen Dialekte als 
lokale Verkehrssprachen immer mehr durch, andererseits hinterlieB die slawische 
Grundschicht zahlreiche Worter in der deutschen Mundart. Die meisten spezifisch 
„karantanischen" Worter sind Bergappellativa, doch daneben gibt es auch einige 
andere Worter, hauptsachlich aus dem Bereich der bauerlichen Sphare (Pflanzen 

54 vgl. Pohl 2000: 59 u. llOf. 
55 auch Lehniibersetzungen wie Fuchsling 'Eierschwammerl, Pfifferling' (wie slow. lisička zu lisica 'Fuchs', 

sonst sagt man in den bairisch-osterreichischen Mundarten neben Eierschwammerl eher Rehling oder 
Reherl) - vgl. Pohl 2004: 67 u. 202. 
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und Speisen). 55 In der verklungenen alpenslawischen Sprache gab es auch deutsches 
Wortgut - beide Sprachen bereicherten einander also gegenseitig - wie dies in allen 
gemischtsprachigen Regionen zu beobachten ist. Als Beispiel sei hier der Wortschatz, 
der die bestehenden Herrschaftsstrukturen beschreibt und der <len Kern der Unter
suchung Holzers56 zur Sprache der Slawen in bsterreich im Mittelalter darstellt. Die 
von ihm behandelten slawischen Worter reflektieren zum GroBteil speziell das Grund
herrschaftswesen im bairischen Ostland. Die Worter gehoren verschiedenen Kate
gorien an, Entlehnungen aus dem Deutschen sind losb (Terminus der Landzuteilung, 
zu dt. Los)57 und mytafb 'Mauteinnehmer' (zu mhd. mutaere), Lehniibersetzungen sind 
s!uŽbba 'Dienst (servitium)', strelbcb 'Schiitze', militarischer Terminus, geschrieben 
Stre/z o.a. und (vielleicht) poklonb 'Abgabe, Geschenk (eigentlich Verneigung58)', 
geschrieben poklon, poglon, auch pogklann; ein slawisches Lehnwort im Bairischen ist 
županb 'Vorsteher, Amtmann, Dorfrichter' ( eigentlich 'Altester'), 59 eingedeutscht Sup
pan, eventuell auch einige andere. 60 Aus dem karantanischen Bereich ware auch noch 
*kosez 'Edling (bevorrechteter Bauer, Freisasse)' Zli erwahnen.61 

Die nun folgende Liste erhebt keinen Anspruch aufVollstandigkeit62, vielmehr soll 
ein reprasentativer Querschnitt durch <len filteren bairisch-osterreichischen appella
tivischen Wortschatz slawischer Herkunft geboten werden, der die sprachgeographi
sche Stellung <les „Karantanischen" zwischen dem siidlichen (dem Typ nach alt
slowenischen) und dem westlichen (dem heutigen Čechischen nahe stehenden) Sla
wischen illustriert.63 

4.1. bbrdo '(felsiger) Berg, Anhohe; Kamro' (gemeinslaw.): Pyhrn(pass), auch Pass 
Pyhrn, an der Grenze zwischen Oberosterreich und der Steiermark, traditionell 
richtige Aussprache [pirn]64 (1146 Pirdine, 1265 mons Pirn) < *bbrdina65 (manche 
urkundliche Belege weisen auf <las Grundwort, z.B. 1239 mons Pyrdo); in Osttirol: 
Birnig (Gem. St. Veit i.D.) < *bbrdbnikb 66 - Wegen <les p-Anlautes miissen die beiden 

56 Holzer 2002 (alle Begriffe werden naher erliiutert; hier sind nicht alle angefiihrt). 
57 FN Losbnica (vgl. Holzer 2001: 75f.). 
58 analog dt. Verehrung nach Jat. honorarium (Holzer 2002: 64). 
59 naheres s. Holzer 2001: 98f. 
60 vgl. Holzer 2002: 68. 
6l zur Etymologie u.a. Bezlaj 1982: 69. Wohl tiirk.-awarischer Herkunft (so u.a. Kranzmayer 1956: 62f.), ver

wandt mit russ. kozak sowie tiirk. Kazach. 
62 weitestgehende Vollstandigheit weisen fiir ganz Osterreich die Arbeiten von Miiller 1971 und fiir Karnten 

und Osttirol Pohl 1989a und 1990 sowie 1989b: 77ff. auf, weiters fiir Osttirol Bergmann 2002, fiir den 
Karntner Kiichenbereich Pohl 2004, fiir Bergappellativa Pohl 1999. 

63 Auch das S!awische, wie es im Bereich des Erlaftales in Niederiisterreich vorkommt, ist ein Ubergangsdi
alekt zwischen dem Slowenischen und Čechischen (Holzer 2001: 119). Der siidliche Tei! dieses Gebietes 
diirfte jedenfalls zum karantanischen Fiirstentum gehiirt haben, miiglicherweise lag der Brettlbach (zu slaw. 
predelb, s. 4.18) an dessen Nordgrenze. 

64 nach Breu 1975: 227 (von Otto Back besorgt, vgl. S. XI); neuerdings setzt sich immer mehr die Adssprache 
[pYrn, pii:m o.ii.] durch, v.a. vom ORF verbreitet und auch vom "č>sterreichischen Wiirterbuch" favorisiert 
(durch Erstnennung, 39. Auflage, S. 465). 

65 Kronsteiner 1964: 70f. 
66 Pohl 1996: 40. 
67 im 8. Jhdt. nach Kranzmayer 1958: 24 sub Palten (mit weiteres Hinweisen), auch Kronsteiner 1975b: 148 

bringt einige Beispiele fiir slaw. PN mit p-. 
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Belege sehr friih ins Deutsche entlehnt worden sein, 67 denn spater wird slaw. b- durch 
ahd. v > mhd./nhd. /f/ wiedergegeben, z.B. Verditz (K). 

4.2. *chyša 'Hiitte, Haus' (gemeinslaw.) -7 dt. Keusche: das aus german. *husa
(dt. Haus) entlehne Wort bedeute auch im Slaw. 'Haus' und lautet im Slow. hiša. Es 
muss jedoch schon friih als Keusche 'kleines Bauernhaus, Achtelhube' riickentlehnt 
worden sein. Dies zeigt die alte slow. Entlehnung aus dem Deutschen (ma.) kaušlar 
'Keuschler, Bewohner einer Keusche', das ein dt. *kiiusche voraussetzt (slaw. y fiihrt 
meist iiber u > iiu zu /ai/).68 Weiters zeigt die dt. ma. Nebenform khaiksn (St) bzw. 
Kaixen (Salzburg, Oberosterreich) bei der Entwicklung von slaw. š die gleiche 
Entwicklung wie bei Kraxe (aus slaw. krošnja, 4.12, was sich auch in einigen ON fin
det (z.B. Trixen, slow. Trušnja) und gewisse Riickschliisse auf die friihmdh. Aussprache 
des sch ziehen lasst. 69 

4.3. Čblnb 'Art Kahn' (gemeinslaw.) -7 dt. Zille, Ziille: die Kahnfahrt spielte bei 
den Slawen des Mittelalters eine groBe Rolle 70; die deutsche Entsprechung kommt 
nur im ostlichen Ober- und Mitteldeutschen vor. 71 

4.4. duplo 'Hohle', in dieser Form ein eher nach Siiden weisendes Appellativ 
(kommt so im Čech. und Slowak. nicht vor,72 ist aber im Slow. u. Skr. hii.ufig): Tau
plitz73 (St, SN/FN, Gem., GB Irdning, 1321 Tauplicz, 1425 Dewplitz [mit Umlaut] < 
*duplica), Teiplberg, -bach (St, GN/SN/BN, Gem. Lannach, GB Stainz, 14. Jhdt. Deu
pel [mit erhaltenem Umlaut] < *duplbje o.a.). 

4.5. dbbrb 'Schlucht, Klamm' (gemeinslaw.; in die Osttiroler Mundart als Daber/ 
Daba entlehnt, in Ortsnamen in ganz Ost- u. Siidostosterreich verbreitet): (Osttirol) 
Daberalm, -spitz (FN/BN), Daberalm, -kees, -kogele (FN/BN), Daberkees, -tenke 
(FN/GN), Dabernigalm (FN < HN Dabernig < *d'bbrbniko 'der an der Schlucht, 
Klamm wohnt'), Dabernitzkees, -kogel (GN/BN < *d'bbrbnica)74; (K) Dobratsch / 
Dobrač (Gailtaler Alpen, auch Villacher Alpe/ Beljaščica, 1447 Dobritz < *dobračb)75 , 
Dobernitzen (SN, Gem. Kirchbach, Gailtal, 1374 Debernitz < *d'bbrbnica), Dobriach 
(SN, so seit 1369, Gem. Radenthein, 1117 Tibria < *d'bbrjach'b, Lpl. des Einwohner
namens); (St) Dobrein (Gem. Miirzsteg, 1243 Tobryn < *d'bbrina o.a.), Tobergraben 
(Hochlantschgebiet, FN zum FN/SN Tober, Gem. Passail, 1240 Dobre, 1332 Tober)76. 

4.6. gazb (m.) und gazb (f.) (slow. gaz [m. u. f.]77) 'Uber-, Durchgang; ausge
tretener Weg durch den Schnee', pregazb 'Ubergang' (ein nur im Siidslaw. vorkom-

68 vgl. Ramovš 1936: 37. 
69 vgl. u.a. Lessiak 1910/1983: 260, zuletzt Holzer 2001: 54 Anm. 160 (mit weiteren Beispielen). 
70 Holzer 2002: 389. 
71 Kluge 2002: 1012 (anders Lessiak 1910/1983: 257f.). 
72 nach Šmilauer 1970: 58. 
73 Mader 1986: 98 bringt diesen Namen mit slaw. toplb 'warm' in Zusammenhang. Doch dort sind keine war

men Quellen o.dgl., vielmehr Sandsteinhohlen, die namengebend waren, wie dies Finsterwalder 1971: 22 
gezeigt hat. 

74 alle Beispiele nach Pohl 1996b: 41. 
75 Pohl 1985: 63. 
76 Lochner 1997: 132. - Fern bleibt Dobra (NO), vgl. Bergermayer 2005: 60. 
77 Pleteršnik II 208. 
78 Vgl. ESSJa 6: lllf. 
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mendes Wort, moglicherweise aus dem thrakischen Substrat78) in Pyhrgas (BN, 
Gem. Spital am Pyhrn, 1650 Purgas, 1669/1762 Pir-/Pyrgas, vgl. den am FuB des 
Berges liegenden FN Pyhrgasgatterl, Ubergang vom Ennstal nach Norden, westlich 
an den Haller Mauern vorbei, nach Spital am Pyhrn bzw. Windischgarsten, daher 
Deutung 'Ubergang' sehr wahrscheinlich79, eingedeutscht wohl noch vor der Li
quidametathese, daher < *per-gazb). In Karnten gesellt sich der SN Wigasnitz, slow. 
Vijasce oder Vigasce, ma. Vigazice (Gem. Eisenkappel-Vellach) hinzu, wohl ein 'Ort, 
der groBe Teile des Jahres nur liber Schneepfade erreicht werden kann'80. 

4.7. glazb 'Stein, Fels, Rollstein' (kommt sonst nur im West- u. Ostslaw. sowie im 
Bulgarischen vor, daher ein mit dem Westslaw. gemeinsames Charakteristikum des 
Alpenslaw. wie u.a. der Erhalt der d/-Gruppe im Gailtaler Dialekt) in Graslitzen (BN, 
Gailtaler Alpen, 1524 Glasitzen, 1713-17 Clasitzen, Gliisitzen) < *glazica81, weiters Glos
bach (NO, Gem. Kilb)82. 

4.8. gorica 'kleiner Berg, Biihel, Bichl' (dieses gemeinslaw. Wort, Diminutiv zu 
gora 'Berg', ist hinsichtlich seiner Bedeutung fiir den slow. u. skr. Sprachraum ty
pisch; im Westslaw. steht es fiir 'Torf' oder 'Waldchen'83; daher ist es kein Zufall, 
dass der nordlichste ON mit gorica im Siiden von Niederosterreich liegt: Gortschach 
(GB Gloggnitz, 1297 de Gothsa, 1306 Gortsach, abgekommen, heute St. Christof, 
Gem. Prigglitz84), u.a. in Salzburg Gerzkopf (BN, Gem. St. Martin im Pongau) oder 
in der Steiermark Goritz (heute SN, Gem. Parschlug, Bruck a.d. Mur; 1307, 1353 
Goeritz), desgleichen Goritz in Oberosterreich (SN, Gem. NuBbach, Bez. Kirchdorf, 
1299 Goertz, und BN im Tal der Krummen Steyrling 1531Goritzstain,1787 -berg). In 
Karnten v.a. als SN (Einwohnername im Lpl.) Gortschach (5x) bzw. Goritschach 
(lOx), im Slow. Goriče (insg. 9x). 

4.9. gričh 'Hiigel, Steile, Anhohe' (alte, nur im Siidslaw. begegnende Ableitung 
von gora85): Gritsch (BN, Gem. Assling, Osttirol), Gritschbuhel (BN, Gem. Zederhaus, 
Salzburg), Gritschenberg (Gem. Niederoblarn, St, 1341 Gritschenperg), Gritschenhohe 
(Gem. St. Kathrein am Hauenstein, St, ca. 1600 Gritschenberg, HN Gritsch). 

4.10. južina 'Mittagessen' (gemeinslaw.) -7 dt. Jause 'kleiner Imbiss, Zwischen
mahlzeit'; zusammen mit Jausenstation ist dieses Wort zu einem Parade-Austriazis
mus geworden. Entlehnt aus slow. južina 'Mittagessen', welche Bedeutung Jause 
heute noch im Karntner Lesachtal hat; die Jause selbst wird im Karntner Sloweni
schen (heute) malajužina 'kleines Mittagessen' genannt, in Karnten meist [mawžna] 
ausgesprochen. Das Unterbleiben des Umlautes im Deutschen wird durch die 
Nebenform slow. južna erklart86, doch lokal kommt Umlaut vor, z.B. in der 

79 so Lochner 1985: 12, mit Vorbehalt Kronsteiner 1980: 225. 
80 Kranzmayer 1958: 245. 
81 Pohl 1985: 65, zuletzt Pohl 2002b: 75. 
82 Bergermayer 2005: 79f. 
83 ESSJa 7: 45. 
84 Bergermayer 2005: 83. 
85 Vgl. ESSJa 7:128. 
86 Pleteršnik I 375, Steinhauser 1978: 122 
87 Hornung 2002: 521. 
88 vgl. Steinhauser 1978: 120f. 
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Gottschee / Kočevje (Jaischn87). Eine Entlehnung aus dem Čech. oder Slowak. 
kommt aus lautgeschichtlichen und sachlichen Griinden nicht in Frage.88 

4.11. koper 'Dill, Gurkenkraut, (auch) Kamille, Biirenwurz' (gemeinslaw.) -7 dt. 
Koper und koprc 'Fenchel; Sophienrauke': In Kiirnten ist Koper ein gangiges Wort 
fiir den Dill, 89 koprc findet sich als Gopritz in Osttirol mit spezialisierter Bedeutung, 
z.B. 'Madaun (Ligusticum mutellina)', dessen Blatter tatsiichlich an die des Dills 
erinnern90, ahnlich ein Almfutterkraut in der Lautung [kuprits] in Oberkarnten 
(Moll tal). 91 

4.12. *krosno92 neben *krosna 'Riickentrage (meist aus Holz, auch geflochten als 
Korb)' (gemeinslaw.) -7Kraxe (Krachse): friih entlehnt noch in der alten slaw. Lau
tung *krašna,93 dem Vorganger von slow. krošnja (da das Wort im Čech. krosna 
lautet, muss es altslowenischer Herkunft sein94).95 Zur Wiedergabe des slaw. š mit 
chs s.o. 4.2; friihslaw. a statt o findet sich auch in einigen anderen friihen Entlehnun
gen,96 vgl. z.B. den urkundlichen Beleg Astaruuiza fiir heutiges Hoch-osterwitz. 

4.13. k.yselica 'Sauerliches' (gemeinslaw.) -7 dt. Gaislitz: Die alte bauerliche 
Speise Gaislitz findet sich bei Lexer97 unter dem Eintrag geislaz, -!iz (m.) bzw. geislazn 
(f.) 'Speise aus Hafermehl' (Moll-, Drautal, Unterkiirnten). Eine genaue Beschrei
bung dieser Speise bietet Hornung98 fiir Kals (Osttirol), wo diese Speise giii(z)lit./3 
lautet und ein saurer, fettloser Haferbrei ist, der in erstarrtem Zustand kalt gegessen 
wird. Auch hier haben wir ein altes slawisches Lehnwort vor uns, das schon in mit
telhochdeutscher Zeit belegt ist: gfs(e)litz(e) (m., f.) 'breiartige Speise'99 und auf slaw. 
*kyselica beruht100. Im Stift St. Florian bei Linz wird diese Speise schon im 12. Jhdt. 
als giselitz zitiertlOl und scheint weit verbreitet gewesen zu sein. Wie bei den Talggen 
gibt es auch bei dieser Speise einen Bezug zum Russischen. Dort wird zwar nicht die 
Form *kyselica verwendet, sondern kisel' (aus *kyselb), was nach dem Dahl'schen 
Worterbuch ein Brei aus Hafer, Gerste und Weizenmehl ist, der warm gestellt und 
gesauert wird. Urkundlich ist diese Speise bereits 997 belegt102. 

Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass die Worter (und Sachen) Talggen, 
Munggen und Gaislitz zwar eindeutig slawischer Herkunft sind, aber bei unseren 

89 vgl. u.a. Pohl 2000: 362. 
90 Bergmann 2005: 105. 
91 Hornung 1973: 112. 
92 so ESSJa 13:13. 
93 Holzer (2001: 54 Anm. 160) setzt *krašfzjii an. 
94 Steinhauser 1978: 126 u. Anm. 530 (mit Lit.), weiters vgl. Bezlaj 1982: 100, Snoj 1997: 278. 
95 vgl. auch Pohl 1989: 259 mit Lit. 
96 weitere Beispiele bei Ramovš 1936: 39. 
97 Lexer 1862: 112. 
98 Hornung 1964: 79. 
99 Lexer 1983: 73. Auch bei Schmeller (1/2:952) als die Geislitze 'eine geringe Speise' / der Geislitz 

'Haferbrei' enthalten. 
lOO im siidbairischen Raum eher aus altem slow. kiselica (heute meist 'Sauerampfer'), in anderen 

Gegenden auch aus tschech. kyselice 'Siiuerliches' herleitbar (wofiir sich Hornung 1964:79 
ausspricht). 

101 vgl. Rhamm 1909: 215. 
102 Rhamm 1909: 220. 
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heutigen slawischen Nachbarn nicht mehr vorkommen, wohl aber bei den Russen. 
Daraus kann man schlieBen, dass bei den alten Slawen der Hafer eine sehi groBe 
Rolle gespielt hat, was bei den Russen (und Finnen) im Osten und bei den 
Alpenslawen im Westen noch lange erhalten geblieben ist, auch zu einer Zeit, als 
man in den Alpen schon langst deutsch sprach. Daher sind die Lautformen dieser 
Speisen auch aus slawistischer Sicht sehr altertiimlich und sie werfen ein interes
santes Licht auf die Kulturgeschichte des Essens. 

4.14. lanež (slow.) 'Bergriicken, Kamm, Grat (der schwer zu iibersteigen ist)'103. 
Die Herkunft des Wortes aus einer Ableitung von slow. lani 'voriges Jahr' erscheint 
moglich, vgl. das Paar dt. Ferner - rom. vedretta, beide 'Altschnee', von lat. vetus 
'alt'104. Das dt. Ferner hangt mit Firn 'vorjahriger Schnee', mhd. virne, vern(et) 'im 
vorigen Jahr' zusammen, vgl. auch bair. ferten 'ds.'. Es konnte also eine siidalpine 
rom.-dt.-slow. semantische Gleichung vorliegen wie dies u.a. auch bei 'Dachboden' 
(siidbair. Unterdach, sfow. podstrešje, furl. sotet - rom. subtum tectum 'unter dem 
Dach') und 'Friihling' (siidbair. Auswart, slow. ma. vigred, furl. inšude - rom. (*in-) 
exitus 'Ausgang') der Fall ist. Wenn diese hier vorgeschlagene Deutung richtig ist, 
ware die Grundbedeutung von slow. lanež 'mit Firn iiberzogener Bergriicken oder 
Kamm, Gletscher', die sich mit dem Riickgang der Vergletscherung zu 'schwer zu 
iiberwindender Bergriicken usw.' gewandelt hat. Das Appellativ kommt auch zwei 
Mal in Slowenien in den Kamniške in Savinjske Alpe/ Steiner und Sanntaler Alpen vor, 
wo man sich vorstellen kann, dass bei kalterem Klima der Firn lange liegen blieb. 
Zwei Namen in Karnten: Wainasch / Vajnež (BN, Karawanken, wohl aus *lanjež > 
ma. lajnaž [wajn;:)ž]l05) und Lanischeck, -kees (BN/GN, Ankogelgruppe). 

4.15. mQka 'Mehl' (gemeinslaw.) und *taJkiina 'Hafermehl' (west- u. ostslaw.?) -7 
dt. Munggen und Talggen: Unter diesen beiden Bezeichnungen versteht man ein 
uraltes bauerliches Vollkornnahrungsmittel106 - mit Hafer. Lexer verzeichnet diese 
beiden Worter als talk, talgge m. 'Hafergriitze' (Drauta1)107 und munkn, munggn f. 
'eine Nationalspeise aus Hafer- und Gerstenmehl; (auch) kleines Stiick Brot (Feld
kirchen)'l08. Hornung109 verzeichnet die Munggn als Molltaler Friihstiicksspeise, 
genauer werden von ihr aber beide Worter, die im Grunde genommen dieselbe 
Speise bezeichnen, so110 beschrieben: Munkn 'Altkarntner Nationalspeise aus Hafer
' Gersten- und Bohnenschrot, der gekocht, getrocknet und dann gemahlen aufue
wahrt wird, um fallweise mit heiBem Wasser angeriihrt zu werden'; Talggn 'Hafer-, 
Gersten- und Bohnenschrot, gekocht, getrocknet und dann gemahlen', auch fiir 
zerkleinerte und getrocknete Birnen verwendet. Man findet in Karnten den Aus
druck Talggen v.a. im Nockgebiet, Munggen im Lesach- und Molltal.111 

103 so Badjura 1953:75, er nennt auch lanževica und bedauert, dass dieses Wort bei Pleteršnik fehlt. 
104 Krahzmayer 1968:11. 
105 vgl. bei Pleteršnik I 499 Formen wie /anjski 'vorjahrig', lanjščak 'vorjahriges (Haus-) Tier' usw. 
106 vgl. Pohl 2004: 32ff. mit Lit. 
107 Lexer 1862: 51. 
l08 Lexer 1862: 193. 
109 Hornung 1968: 181. 
110 Hornung 1966: 174 u. 176. 
111 Naheres zu diesen Speisen zuletzt Pohl 2004: 32ff. 
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Beide Worter, Munggen wie Talggen, sind aus dem frtihen Mittelalter 
tiberkommene Worter. Das Wort Munggen ist ein frtihslowenisches Lehnwort (aus 
slaw. *mQka 'Mehl', slow. moka). Ein ebenso hohes Alter mtissen die Talggen haben, 
die auf einem urslaw. *talkuna (woraus russ. tolokn6 'Art Hafergrtitze', ins Finnische 
als talkkuna entlehnt, schon im finnischen Nationalepos Kalevala bezeugt112) 
beruhen, was ein frtihslow. *talkno bzw. slow. *tlakno (vgl. poln. tlokno 'Speise aus 
Hafermehl, heiBem Wasser und Milch') ergeben hatte mtissen.113 Wahrscheinlich 
handelt es sich um ein slawisches Erbwort, zur Wurzel *talk- 'stoBen, (zer)stampfen' 
in russ. toloč'/tolkat', zur Bedeutung vgl. auch im Keltischen u.a. kymr. („Welsh") 
talch 'granum contritum' ('geschrotetes/gemahlenes Kom') bzw. 'Bruchsttick, 
Mahlkorn', altkorn. talch 'Kleie'114. Das Wort muss also sehr frtih ins Deutsche 
gelangt sein (spatestens zur Zeit der sogenannten slawischen „Liquidametathese", 
die in den slawischen Einzelsprachen zur Umstellung von *talk- zu tlak-/tlok-jtolok
geftihrt hat, also etwa im 9. Jhdt.). Die Talggen sind in bsterreich weit verbreitet, 
auBer in Karnten und Osttirol auch im Salzburger Lungau und Teilen der Steier
mark (s.a. 4.13). - Davon zu trennen sind allerdings die Wiener (auch nieder- und 
oberosterreichischen) Dalken aus Germteig („Bohmische Dalken")115. 

4.16. oblica 'Rtibe' (slow.) -7 dt. Obli'tzen: Ein weiteres slowenisches Reliktwort in 
Oberkarnten und Osttirol (Defereggen-, Iseltal) ist Oblitzen 'weiBe Rtibe' (aus slow. 
ma. oblica 'gesottene oder gebratene Rtibe')116. 

4.17. pograd 'Gertist an der Wand, das als Gestell dient; Pritsche' (slow.) -7 dt. 
Pograte (f.)117: ins Deutsche entlehnt meist mit der Bedeutung 'Gemeinschaftslager 
in Holzknecht- und Almhtitten; einfache Schlafstelle; erhohte Abstellflache, Zwi
schenboden'; verbreitet v.a. im Stidosten bsterreichs. Wie alt die Entlehnung ist, 
Iasst sich nicht feststellen, aber da das Wort auch in der seit dem 13. Jhdt bestehen
den, von Osttirol aus besiedelten Sprachinsel Pladen / Sappada vorkommt118, muss 
dies relativ frtih erfolgt sein119. 

112 Rhamm 1909: 219. 
113 worauf schon Ramovš 1936: 25 hinweist. 
114 vgl. Pohl 2004: 34 mit Lit. Nach Kranzmayer 1949: 459, zuletzt WBMO IV 506, stamme das Wort letzten 

Endes aus dem Mongolischen und sei iiber die Awaren in unseren Bereich gelangt, was man zwar nicht 
ganz ausschlieJ3en kann, aber fiir diese friihe Zeit nicht sehr wahrscheinlich und dariiber hinaus laut
geschichtlich bedenklich ist, wie iibrigens auch die Ansicht, dass ungar. tarhonya 'Art Teigreis, Eiergrau
pen' damit zusammenhiingt (Kranzmayer 1949: 460, Rhamm 1909: 221 Anm.). 

115 die auf einem anderen slaw. Wort beruhen (tschech. dolek 'Vertiefung'), vgl. Kranzmayer 1949: 459, 
WBMO IV 505f., zu!etzt Hornung 2002: 221. - Beide Worter vermengt bei Schmeller I/1: 505. 

116 vgl. Hornung 1964: 77 u. 159, Lexer 1862: 200. 
117 WBMO III 559 (Varianten Pogate, Grat). 
118 vg!. Hornung 1992: 106f. 
119 bevor die ersten slowenischen Holzarbeiter das Wort auch nach Salzburg (ins Salzkammergut) brachten 

(vgl. Bezlaj 1995: 74). 
120 so Holzer 1991: 50. 
121 Šmilauer 1970: 54, Badjura 1953: 105. - Nicht immer leicht zu trennen von: dolb 'Tal', dolina 'breites Tal' 

(Šmilauer 1970: 54, Badjura 1953: 204f.), predolb 'Pass, Bergiibergang (wortl. Zwischental)' (s.o. (pre)del"b; 
kommt auch in SN vor, z.B. Dolina u. Dellach, mehrmals K), z.B. Dolinzaalpe (K) - GN Dolinzabach < 
*dolinica (Pohl 2001: 52); Pridou/Predol (K, Pohl 1984, 36); Pretul(alpe) (St, 1289 Predul; K.ronsteiner 1964: 
68); Pretal- (Mader 1986, 77). 

122 Steinhauser 1932: 9 
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4.18. predelb 'Wasserscheide120, Pass' (zu gemeinslaw. delb 'Berg(riicken), 
Gebirgszug'l21, kommt auch in SN vor, z.B. Predi, K, und Predlitz, St, bekannter BN 
au.Berhalb č>sterreichs Predi! [SLO/I]), z.B. Brettl (N, 1220-40 Predel122); Pretal (St), 
Pretalsattel, -berg (St, Predazl23). Das Wort predelb konnte oft auch 'Grenze' bedeuten 
und markierte 5 oder 6 Mal die Grenzen <les alten Karantanien (Brettl(bach), Predi!, 
Prietal usw.)124. 

4.19. *p(r)~tro (n.) bzw. *p(r)~tra (f.) 'Art Gestell aus Brettern' (gemeinslaw.) -7 
dt. P(r)anter, Gepater usw.125, im Slow. petre (f.pl.) 'Brettergeriist zur Aufbewahrung 
von Stroh oder Heu in Stallungen, Scheunen u.dgl.', petro 'Heuboden'126, in Karn
ten ma. peter (m.) 'Oberboden der Scheune'l27, patar / pqtral28 (auch in anderen 
slaw. Sprachen belegbar, z.B. čech., slowak. patra, osorb. pfatr)129. Dieses (v.a. im 
Siidbairischen - ohne Nord- und Siidtirol - verbreitete) Wort ist zu der Zeit ins 
Deutsche entlehnt worden, als der Nasalvokal noch nicht vollstiindig geschwunden 
war, denn wir finden Formen mit und ohne -n-, die Bedeutung stimmt mit der heuti
gen slowenischen iiberein. Die haufigsten Varianten sind Pater, Gepater, auch 
Gepranter (meist mit [a], selten [a]). 

4.20. stodon 'Felsgrund, (diirftiger und seichter) Ackerboden auf felsigem 
Grund; steil aufragender, felsiger Berg' (bes. verbreitet im Alpenraum, aber auch im 
Westslaw.130): Stoder(tal) (SN, Gem., Oberosterreich, 1467 im Stoder, heute: Vorder
/Hinterstoder), hier liegt die erste Bedeutung zugrunde131 ; Stador (BN, .Gailtaler 
Alpen), Gstoder [št6udg] (BN, Salzburg/ St), Stoderzinken (BN, Gem. Grobming, St), 
Stadurz (BN, Gem. Wildalpen, St, 1454-64 Staducz < *stodorbcb). 

4.21. *str~kb (m.) bzw. *strl!,ka (f.) 'Schote' -7 dt. Strankerl (genauer Stranggelein) 
[štrankgle, Plural -lan] griine Bohne, Fisole (Phaesolus vulgaris); typisch fiir Karnten, 
hier allgemein iiblich, auch in der geschriebenen Sprache, < friihslow. *strqkb (bzw. 
*strqka) '(Bohnen-) Schote', modem slow. strok 'Hiilse, Schote'. Sehr friih entlehnt, 
jedenfalls friiher als Munggen (s. 4.15), <las noch <len Lautwandel urslaw. / friihsfow. 
q zu altslow. Q mitgemacht hat. Die heute allein iibliche Diminutivform setzt ein 
deutsches mundartliches Grundwort *štranka 'Bohnenschote' voraus132, dem 

123 Kronsteiner 1964: 67, Lochner 1985: 21 
124 Holzer 1997: 94f., zuletzt 2001: 50, Bergermayer 2005: 194. - Im Bairischen entspricht dem slow. predelb 

das Appellativ Gschaid (zu scheiden, vgl. u.a. Holzer 2001: 50 mit Lit.), einmal als Grenzpunkt Karan
taniens bzw. seines Nachfolgers, des alten Herzogtums Kiirnten, belegt: Karintscheide (spiiter dann Lan
desgrenze zur Steiermark, s. ANB 1 582). Einen weiteren Grenzpunkt markiert der Pockaubach (um 1000 
in Paca, 1352 aqua Poka), der semantisch eine Wasserscheide bezeichnet (Holzer 2001: 86, ANB 1 122). 

125 Ansiitze nach WBMO II 245f. 
126 Pleteršnik II 32f. 
127 Karničar 1990: 207. 
128 Zdovc 1972: 71 u. 80. 
129 niihere Angaben Bezlaj 1995: 32. 
130 Vgl. Bezlaj 1995: 338 s.v. studor. 

131 Finsterwalder 1971: 26 mit Lit. 
132 vgl. Lessiak 1903: 153. - An Versuchen, das Wort german. zu deuten, hat es nicht gefehlt (u.a. bei Lexer 

1862: 243 u. Schmeller II/1: 817, die es mit deutsch Strang in Zusammenhang brachten). 
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Synonym von Strankerl, etwa [p6anšadl], liegt jedoch Bohn(en)scheidel (und nicht 
schote) zugrunde. 

4.22. *tatk:Un.a s. mQka (4.15) 
4.23. *topenica 'Erwarmtes, Erhitztes' (gemeinslaw.) -7 dt. Topanitz: ein altes 

slaw. Reliktwort, u.a. in Kals (Osttirol), eine Speise, die Hornungl33 als wenig 
schmackhafte trockene Bahschnitten (Art Toast) beschreibt und was auf ein slaw . 

. *topenica (zu topel 'warm', topiti 'erwarmen, zum Schmelzen bringen (von Metall); 
(gemeinslaw. auch) heizen', im Slowak. topenica) zuriickgehen diirfte.134 

5.ZusaDl.lll.enfassung 
Sprachgeographisch steht das Slawische des ehemaligen karantanischen Fiirsten

tums zwischen dem Vorlaufer des (heutigen) Slowenischen im Siiden und dem des 
(heutigen) Čechischen im Norden, stellt also dialektologisch ein Ubergangsgebiet 
zwischen dem slawischen Nordwesten und Siidwesten dar, worauf u.a. die weit in 
den Siiden reichende d/-lsoglosse (2.4) hindeutet sowie einige Lexeme, die teils fiir 
den Norden (z.B. glazo, 4.7), teils aber auch fiir den Siiden (z.B. gričb, 4.9) charak
teristisch sind. Zu ahnlichen Schliissen kommt auch Holzerl35 beziiglich der Slavia 
submersa im Erlaftal (NO), die sich v.a. in einem Punkt jedoch deutlich von unserem 
Untersuchungsgebiet abhebt: wahrend im Erlaftal die Entwicklung von urslaw. *tj > 
c fiihrt, istim „Karantanischen" das Ergebnis zunachst t' bzw. k', im Deutschen in 
der Regel durch /k/ wiedergegeben, z.B. Lonitz (NO, < * Lochynicž)l36 gegeniiber 
Maj3weg (St, < *Mešovik'e, 2.2 u. 3.3), ·spater dann slow. č (z.B. Radweg/ Radoviče, K). 

Es erscheint also berechtigt, von einem karantanischen Slawisch zu sprechen, das 
sich im Laufe des Friihmittelalters als Ubergang zwischen dem spateren Čechischen 
im Norden und Slowenischen im Siiden herausgebildet hat. Viele altertiimliche For
men kommenjenem Sprachzustand nahe, den man „urslawisch" nennt (z.B. kurzes 
a statt o, 4.12 oder Unterbleiben der Liquidametathese, 4.22), doch im Laufe der 
Zeit nimmt das Sprachmaterial (im Siiden zunehmend) immer mehr die Ziige an, 
wie sie fiir die heutigen Dialekte Karntens typisch sind. In (relativ) friih 
eingedeutschten Gebieten haben sich vielfach alte (urslawische) Formen erhalten 
(z.B. das Fehlen der j-Prothese, 2.5). Dieses „Karantanisch" entspricht im GroBen 
und Ganzen gesehen zwar dem traditionellen „Alpenslawischen" (nach Ramovš), 
grenzt es aber dennoch auf das alte Karantanien ein. Literarisch ist dieses Ktlran
tanisch in den altslowenischen „Freisinger Denkmalern /Brižinski spomeniki" iiber
liefert, zu deren Sprache die alten slowenischen Lehnworter im Deutschen und das 
Namengut slawischer Herkunft eine auffallende Mfinitat haben. Daher ist das 
„Karantanische" wie auch das Erlaftaler Slawische und Plattenseeslawische137 einer 
der gemeinslawischen Dialekte des Mittelalters, dessen Siidrand spater in die 

133 Hornung 1964: 79. 
134 Miiller 1971: 173 
135 2001: 119. 
136 Holzer 2001: 74. 
137 vgL Holzer 2001: 119 mit Lit. 
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slowenische Glotto- und Ethnogenese einbezogen worden ist, wobei sich einige 
Eigenheiten bis heute bewahrt haben. 
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Ahkil'rzungen (in Auswahl) 

(auBer allgemein bekannte Abkiirzungen und Sprachbezeichnungen, 
bei <len nur die Silbe ... isch fehlt) 

A Akkusativ 
Bez. Bezirk 
BN Bergname 
D Dativ 
dt., Dt. deutsch, Deutsch 
FN Flurname 
G Genitiv 
GB Gerichtsbezirk 
Gem. Gemeinde 
GN Gewiissername 
HN Hof- bzw. Hausname 
1 Instrumental 
idg. indogermanisch 
K Kiirnten 
L Lokativ 
lat. lateinisch 
ma. mundartlich 
mhd. mittelhochdeutsch 
NO Niederosterreich 
ON Ortsname 
ONf 6sterreichische 

Namenforschung 
(Zeitschrift) 

pl. Plural 
PN Personenname 
rom. romanisch 
sg. Singular 
skr. serbisch und kroatisch (einschlieBlich bosnisch) 
slow. slowenisch 
SN Siedlungsname 
St Steiermark 
urk. urkundlich 
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Povzetek 
SLAVJA SUBMERSA V AVSTRIJI: PREGLED IN POSKUS PREVREDNOTENJA 

Slovanska jezikovna oblika kot podlaga krajevnih imen na vzhodu in jugu Avstrije (Vzhodna 
Tirolska, Koroška, avstrijska štajerska, Salzburg-Lungau, južni del Spodnje Avstrije ter vzhodni 
del Gornje Avstrije) ustreza "alpski slovanščini" oz. jeziku staroslovanskih "Brižinskih spomenikov". 
Nemške variante slovanskih imen je v glavnem mogoče razložiti kronološko, iz česar sledi, da je v 
Avstriji v visokem in poznem srednjem veku preko okvirov Koroške vladala močno razširjena slo
vansko-nemška jezikovna mešanica, kar se odraža tudi v starih izposojenkah. To jezikovno mešanico 
slovanstva v Avstriji zgodnjega srednjega veka so dovolj nazorno prikazali že drugi avtorji v zelo vse
binskih prispevkih. Ta jezik izkazuje nekatere posebnosti, ki jih v (današnjih) matičnih slovenskih 
področjih ni najti, med drugim tip krajevnega imena na -iče (glej 3.3) in pogost besedotvorni element 
-nik (najčešče -nig v nemškem prevodu, glej 3.2) kakor tudi nekaj besed (glej 4). Zastavlja se vpraša
nje, kako naj bi tajezik poimenovali, "slovenščina" v današnjem smislu to ni, "alpska slovanščina" je 
preveč splošno, zato menim, da bi bilo najboljše ime karantanščina, ker je bila Slavia submersa 
avstrijskih alpskih dežel jezik (slovanskega) Karantanskega kraljestva, prve zgodovinske državne tvorbe 
prednikov današnjih Slovencev. V razdelkih 24 bo gradivo najprej predstavljeno in v 5. razdelku oce
njeno. "Karantanščina" tvori jezikovno geografsk? prehod od današnje slovenščine na jugu k 
zahodnoslovansko obarvani "erlaftalski slovanščini" (na Spodnjem Avstrijskem) na severu, največ 
skupnega ima z jezikom "Brižinskih spomenikov" inje predstavljala eno staroslovenskih narečij. 
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