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§. 1 .

aß in C o n s t a n t i n s  des G roßen Tagen die N ordgränze 
Ita liens noch über E m o n a  (Laibach) h in a u s ,  b is an den 
sogenannten T r o j a n e r b e r g * * )  (m an sio  in A d ra n te ) , also 
fast bis an die heutige G ränze von U n t e r s t e i e r  gelaufen, 
scheint eine längst ausgemachte Sache***). W enn  m an nun 
liest, daß eben dieser Kaiser int J a h r e  3 3 4  nach Christi 
300.000 G r ä n z - S a r m a t e n  (S a rm a ta e  l im ig a n te s ) , und 
zwar solche, die sich zu H erren  ihrer B rü d e r aufgeworfen 
hatten (S a rm atae  d o m in i) , und darum  von den eigenen 
Knechten waren vertrieben worden, in sein Reich aufgenom 
men und ihnen Wohnsitze in T hrak ien , M akedonien und

*) Diese Aussätze sind von dem ruhnNvürdig bekannten Gelehrten 
D r. F. $ ,  I .  R ic h t e r ,  getretenen Professor der Universalge
schichte am Laibachcr Lyceum, emeritirtcn U niversitäts-B iblio
thekar von Olmütz ic., in dem „Archiv für Geographie, Historie, 
S ta a ts -  und Kriegskunst, 1819" erschienen. D a  sie von beson
ders hohem Interesse für unsere Landesgeschichtc sind und besag
tes Archiv sich in nur zu wenigen Händen Hierlands vorfinden 
sollte, so kann man cs nicht Untertassen, dieser schätzbaren Arbeit 
in dem, der heimatlichen Geschichte bestimmten B la tte  den ge
bührenden Platz einzuräumen. D r , K .

**) E s gibt einen B erg und ein D orf darauf dieses Namens zwi
schen S t .  O sw ald und Franz (Trojancrberg, Trojancrdorf), wo 
viele alte Münzen und Trüm m er eines römischen O rtes gefun
den worden sind. Valvasor T . I. S .  125 versichert, er habe 
seiner Zeit viel derlei gekauft. Auch soll ein S te in  an einem 
Bauernhause jener Gegend m it der Ausschrist A tra n tin . dieß 
beurkunden.

***) Lm harts Versuch einer Geschichte von K ra in , 1. T h . S .  388, 
ganz im S inne  des unschätzbaren Hosrathes Jo rdan , de o rig i-  
n ib u s  S lav ic is  P . I I I .  p ag . 55-5- j ,

I t a l i e n  angewiesen h a b e* ); so sällhvon selbst in die Augen, 
daß man den Theil, der davon au f I t a l i e n  gekommen, do rt 
suchen müsse, wo innerhalb  des e h e m a l i g e n  Bereichs von 
I t a l i e n  S l a v e n t h u m  gefunden w ird, nämlich zwischen dem 
G o lf von T r i e s t  und der S üdgränze  Untersteierm arks, also 
auch in K r a in * * ) .  O b  n u n  gerade die K ra in er von jenen 
H e r rn -S a rm a te n  abstammen, wie L inhart I. c. es fü r gewiß 
annim m t, dürfte  sich schwer beweisen lassen, es sei denn, daß 
man im C harakter oder in der Sprache der K ra in er irgend 
einen W ahrscheinlichkcitsgrund nachweisen könnte ***). — > 
K urz, die S a rm ate  V inidi (d o m in i) , welche C onstantin der 
Große nach I t a l i e n  verpflanzte, sind zwischen dem adriatischen 
M eere und Untersteier zu suchen, und sind wahrscheinlich die 
ersten S la v en  in dieser Gegend- W a s  sie in  ihren früheren 
Wohnsitzen an der N iederdonau w a re n , S a rm a tae  oder S lav i 
lim ig an te s , G rä n z -S a rm a te n , slavische G ränzer, das hießen 
sie nun noch m it größerem Rechte in der eigenen M u n d a rt, 
K ra in i, K ra jn c i (M arkslaven). D ieser N am e blieb den S l a 
ven in K ra in  bis zur S tu n d e , während ihre Stam m sgenossen 
ringsum  bei den abendländischen Chronisten V inid i, W inden , 
bei den B izan tinern  C h r o b a t e n  (H ro v a te n ,  K roaten , 
C arv a ten , slavische T au risk e r, N o rik e r, E a r n e r )  genannt 
wurden **** *•***)) .

*) E x c e rp t ,  in  v itam  C o n s t, ad  A m m ian . M a rce li. N o v a  
e d i t .  co d . T h c o d . te s t .  A nonym o S irm o n d i, H ie ro n y m o , 
Id a tio  in  fa s tis  e t  a u c to re  v itae  C o n s t. I. 4. c . 6.

** ) C irca  C arn io liam  e t C ro a tiam . J o rd a n  d e  o r ig . S lav . 
P . I . p ag . 33. W er übrigens noch zweifelt, daß diese S a r -  
matcn S laven  waren, der lese bei demselben Jo rd an  P . I . c .  10 
den Artikel d e  S a rm a tis  ad  P o n ln m  E u x in u m  e t  d e  V e- 
n e d is  A n th is  c . 11. de  S a rm a tis  V e n e d is , besonders aber 
P ,  I I I .  p ag . 1 8 4 , ferner Linhart 1. c. S .  4 1 1 , und meine 
Geschichte der Q u a d e n ,  im Archiv für G eogr., Hist, u- 
s. w. 1816.

***) Siche des gelehrten Slaviste« K opitar Gram m atik der slavischen
Sprache in K ra in , K ärnten und S te ierm ark , Laibach 1808, 
Einleitung S .  V I, X I I I .  und S .  457. IV .

*•***) J o rd a n  1. c . P . I I I .  p ag . 102 leitet C h 0r w a t  von C a r  
und w a t y ,  und zwar weil dieß gerade am richtigsten die iu



S e i t  dem V o r d r in g e n  der H u n n e n  nach E u ropa ,  w o 
durch das  al te  Völkersystem an der D o n a u  gestört wurde, 
b is  a u f  den S t u r z  des weströinischeu Reiches ( 4 7 6 )  muffen 
die zwischen dem adriatischen M ee re  und Untersteier w ohn en 
den S la v e n  a ls  weströmische U n te r th a n en  betrachtet w erden ;  
denn obgleich die H u n n e n  aus  ih rem  W e g e  nach I t a l i e n  auch 
die heu tigen  windischen G egenden ha r t  m itgenom m en haben, 
so kehrten dennoch die hier mit fortgerissenen S la v e n  nach 
A t t i l a ' s  Rückzüge und Tode in ihre  H eim at,  und also un te r  
die Herrschaft  der W eström er zurück, und bliebe» darun ter ,  
b is  sie m it  I t a l i e n  zugleich von O d o a k e r  üb e rno m m en  w u r 
d e n * *). W o h l  aber möchten neue slavische A nköm m linge mit 
dem Reste  der H u n n e » ,  welcher nach A t t i la 's  Tode in P a n 
n o n ie n  blieb und die n o r d i s c h e n  H u n n e n  gen an n t  wurden, 
sich in den D r a u -  und S a v e - G e g e n d e n  eingesunden haben**).

A u s  O doakers  H anden  kamen eben diese S l a v e n  in 
die H änd e  der Ostgothcn ,  deren K önig Theodorich aber,  be
vor seine Herrschaft über I t a l i e n  nicht fest beg ründe t  w ar ,  
seine Aufmerksamkeit wenig a u f  die S l a v e n  an der S a v e  
u n d  D r a u  wenden konnte. D a r u m  geschah e s , daß sich 
dieselben bei der damaligen En tvö lkerung  dieser Gegenden 
leicht wei th in  b is  an  die Q u e l l e n  obiger Flüsse ausbre iten  
konnten ***).

A l s  aber Theodorich's T h r o n  fest stand, bewies sich die
ser große G o th e  nicht n u r  I t a l i e n ,  sondern auch den ü b r i 
gen P r o v in z e n  a ls  M enschenfreund und  väterlichen R e g e n 
ten.  E r  setzte einen gewissen F r i d i l a d  zum P r ä s e s  der 
S a v e - G e g e n d e n  (S u a v ia e  f ) : die Abgaben w urden  regn l i r t ,  
Landbau ,  Viehzucht und H and e l  au fgem u n te r t .  Schade  nu r ,  
daß diese glückliche Z e i t  von kurzer D a u e r  w a r ;  denn bald 
nach dem A nfange  des gothischen K r i e g e s ,  den Ju s t in ia n  
durch B e l is a r  führen  l ie ß ,  kamen die carnischen Gegenden ,  
a l s  in  G r o ß - D a l m a t i e n  inbegriffen,  an  das byzantinische 
Reich,  und S l a v e n  m u ß ten ,  sei es a ls  B undesgenossen ,  als 
S o ld t ru p p e n  oder a ls  U n te r th a n e n ,  fü r  J u s t i n i a n  gegen die 
G o th e n  kämpfen f f ) .

§ . 2.

E s  dü rf te  nicht bald  e tw as  S chw ier igeres  geben ,  a ls  
f ü r  jene Z e i t  den Z us tand  der D in g e  an der D r a u  und 
S a v e  in ’s K la re  zu stellen. F rü h e r e  H is to r iker ,  die da 
kritisch sein wollten ,  sind entweder ermüdet,  oder haben sich,

den carnischen Bergen  wohnenden S la v e n  bezeichnet; er will nichts 
wissen von der griechischen Hcrlcitung, H orw a t ,  nnd von der  krai- 
nischen des L inhart ,  G o r a t a n .

* )  J o r d a n  1. c .  P .  I. c .  2 2 .
* * )  I d e m .  1. c .  S a u r o m a t a c  v e r o  , q u o s  S a r m a t a s  d i x i m n s  e t  

C c m a n d r i  e t  q u i d e m  ex H u n n i s  in  p a r t e  I l l y r i c i  a d  G a s t r u m  
M a r t i n a m  s e d e s  s ib i  d a t a s  c o l u c r e .  J o r d a n  setzt dieses 
Cast rum  M a r t c n a  dahin, wo jetzt M a r b u r g  steht. Schon um 
das  J a h r  4 7 t  stieß der G othe  T h e o d e m i r  an  der S a v e  auf 
S a r m a tk n .

* * * )  I d e m  I. c .  p a g .  i4 4 -
t )  S o  deutet L in h ar t  B .  2 .  S .  84  das S u a v i a  des Cassiodor, und 

nicht ohne G ru n d ,  
t t)  Jordan 1, c. pag, 145.

wie J o h .  L u c i u s ,  der D a lm a t in e r ,  bewogen gefunden, an
statt eigentlicher Historie,  historische A bha n d lu n g e n  zu schrei
ben, und  da r in  das  V ö lkergew irr  und den Wechsel der H er r 
schaften aufzuklären.

D e r  gothische K rieg  brachte das  ganze dam alige  S ü d -  
und M i t te le u ro p a  in A u f ru h r .  Völker ,  die f r ü h e r  noch weit 
von dem byzantinischen Reiche w ohn ten ,  rücken näher,  über
schreiten die oft überschrittene D o n a u ,  und stürzen sich über 
den cu l t iv ir ten  S ü d e n .  Also die Longobarden ,  A varen  ( S l a 
ven).  S chon  gleich im zweiten J a h r e  des gothischen Krieges 
( 5 3 7  n.  C h . )  kamen M a r t i  u n s  und V a l e r i a n  mit 
1 6 0 0  R e i t e r n , deren die meisten H u n n e n ,  S l a v i n e »  und 
A n th ä  w a r e n ,  und  welche sonst ihre  Wohnsitze über der 
D o n a u  nicht weit vom  Ufer h a t t e n ,  bei dem H eere  V  e l i 
s a  r ’s an.  D ie  S l a v e n  (S la v e n i )  ließen sich vorzüglich gut 
a ls  P lä n k le r  brauchen*) .

Durch diese byzantinischen Kriegsdienste  ha t ten  die 
S l a v e »  eine M e n g e  neuer  Gegenden a u f  der südlichen D o 
nauseite kennen gelernt ,  die ihnen anstanden. E s  ist w ah r
scheinlich, daß sie diese E r f a h r u n g  ihren B r ü d e r n  jenseits 
der D o n a u  m it the i l ten ;  denn um das  J a h r  5 4 9  n .  Ch. 
setzten die S l a v e n  häufiger,  a l s  b isher ,  üb e r  den J s t e r ,  und 
streiften durch ganz J l l y r i c u m .  M uthm aß l ich  ha t  sie T o t i -  
l a s  in ’s Gebiet  der B y z a n t in e r  g e ru fen ,  um  diese zu be
schäftigen und desto leichter die Herrschaft  der G o th en  über 
I t a l i e n  Herstellen zu können**).  U nd dieses w a r  das  erste 
W a l ,  daß S l a v e n  D a lm a t i e n  verw üste ten***) .  N  a r s e s ,  
welcher den Gothenkrieg geendiget und das  gothische Reich 
zerstört h a t  ( 5 5 5  ii. C h . ) ,  nah m  eben d a rum  die Longvbar- 
d e n ,  welche schon seit 5 2 6  bis  nach P a n n o n ie n  vo rged run
gen w aren ,  und m it  E r l a u b n iß  des griechischen K aisers  dort 
Platz gegriffen h a t t e n ,  in seine Dienste. A ber  auch die 
Franken,  so theuer ihnen schon frü h e r  V  i t i g e s die N eu 
t ra l i t ä t  abgekauft h a t t e ,  g laub te»  den gothischen K rieg  be
nützen zu müssen, d rangen  bis gegen V ene tien  vor,  um sich 
m it  den Griechen in das gothische Reich zu theilen f ) .

* )  P r o c o p  a p u d  S t r i t t e r .  T .  I I .  P ,  I in  S l a v i c ,  p a g .  3 i  
erzählt, daß V a le r i a n  einige slavische M ä n n e r  bei sich gehabt, die 
sich vorzüglich darau f  verstanden, bui Feind hinter Felsen oder 
Gesträuch zu belauschen und dann zu fangen ; wie denn wirklich 
einer sein Probestück damit machte, daß er einen Gothen im An
gesichte des Lagers fing, packte, und ihn lebendig in ' s  griechische 
Lager t rug.  W ie  wurde dieses P a n d u r e n -  oder C h r o b a t e n -  
S t ü c k c h e n  nicht im vstcrrrcichischcn, im  spanischen Erbfolgckrirgc, 
im siebenjährigen Kriege bewundert und gefürchtet.

**) P ro co p . bell. Gotb. bist.  1. 3.
* * * )  L u c .  D a l m ,  d e  r e g u o  D a l m a t .  e t  G r o a t ,  p a g ,  6 5 .  Also 

nicht 4 4 9  ii. C h . ,  wie L inhar t  B .  2 .  S .  5 8  behauptet ,  indem 
er dem Kaiser Constant.  P o rp h y r ,  allzu genau nachrechnete. P ro 
cop ist gleichzeitig, Constant. P ro p h y r .  aber, da er um J ah rh n n -  
dertc später lebte, w ir f t  die Zeiten oft wunderlich durch einander, 

t )  P r o c o p .  I. 3 .  c .  3 3 .  E i c h h o r n  in seinen Bei trägen  zur Ge
schichte und Topographie des Herzogthnms K ä rn te n  gibt an,  daS 
L u r n f e l d  bei S p i t a l  sei dam als  f r ä n k i s c h  geworden. D a 
m i t  im Einklang über das nahe T i r o l ,  H o r m a y r ’s  Beiträge 
zur Geschichte des M i t t e l a l t e r s ,  und aus  ihm L a n g ,  P a l l 
h a u s e n ,  M ä n n e r t  ic.
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Demnach scheinen, da die Slaven von der Donau her ganz 
Jllyricm n bis gegen Epidaurus durchschwärmten, die Longo- 
harden in Pannonien hausten, die Franken von Westen her 
drängten, die D ra u - und Save-Gegenden m it der Schauplatz 
der Verwüstungen gewesen zu sein.

Die S laven, die sonst als friedliche Nomaden an der 
Donau ihre Heerden weideten, waren in  Gesellschaft kriege
rischer Völker selbst kriegerisch geworden, und dienten um 
Geld oder Land. A ls  die Langobarden 868 zur Eroberung 
Oberitaliens auszogen, waren Slaven ihre Bundesgenossen, 
und zwar namentlich Slaven an der S a v e *).

Der Longobarden Sitze nahmen die Avaren ein, und 
die Slaven wurden ihre Bundesgenossen oder vielmehr die 
Avantgarde der Avaren. Der slavische Charakter war durch 
diese Raubzüge so verwildert, daß sie, wenn nur die Halste 
wahr ist, was die Byzantiner von ihren Grausamkeiten er
zählen, m it Recht die wildesten Barbaren genannt werden 
konnten **).

Anderer S eits  hatten die Slaven, die man seit frühe
rer Zeit als Sarmaten kennt, zwischen der M u r, Save und 
Drau jetzt ein hartes Loos.

Entweder mußten sic das Joch der Franken, oder den 
Tribut an die Longobarden, oder die Tyrannei der Avaren 
sich gefallen lassen; denn zwischen diesen Völkern saßen sie 
eingeengt. I n  der Regel hätte» die Slaven, welche in  dem 
ehemaligen Ita lie n  zwischen dem G o lf von Triest und Nu- 
tersieier wohnten, zu F riau l gehört. Denn cs steht zu ver
muthen, daß die Longobarden zuvörderst alles Land oeeupir- 
ten, was sonst von A l t - I ta l ie n  den Gothen gehört hatte. 
Auch ist Cäsar, der steierische Annalist, ganz dieser 9)1ei= 
nung***). A lle in dieß hinderte nicht, daß die Avaren diese 
ihre slavischen Nachbar» auf ihren Streifzügen gegen Baiern 
zur Vorhuth gebrauchten. Daher liest man, daß der Baiern- 
hcrzog Tasstllo (895 n. CH.) in das Land der Slaven ein
drang und einen großen Sieg erfocht f ) .  Dieses V o rd rin 
gen der Baiern nöthigte Avaren und Longobarden zu engem 
Bündnisse (5 9 9 ), dem zu Folge die zwischen ihnen wohnen
den Slaven beiden Nationen als H ilfstruppen dienen mußten.

§. 3.

I n  dieser Lage finden w ir die Slaven des heutigen 
Jnnerösterreichs bei Fredegar, dem Zeitgenossen K . P ipins, 
und daher viel Glauben verdienend.

*) Gert um esL tune A lbo in  multos secum ex diversis, quas 
vcl a lii reges, vel ipse ceperat, gentibus ad Ita lia m ad- 
duxisse , Gupidas , Bulgaros , S a r m a L a s , Pannonios, 
S u a v o s ,  Noricos, Paul. Diac. 1. 2. c, 26.

* * )  3 ii  J l l y r i j n  und Thrakien lagen die Erschlagenen „»begraben her- 
uni, als ob die Pest gewüthet hätte. W e r den S laven  a u f diesen 

S trc ifz iigen  in  die Hände siel, wurde nicht m it  dem Schwerte ge
lobtet. sondern bei den Schamtheilen an spitzige P fäh le  gespießt, 

oder an P fäh le  gebunden und m it  K n itte ln  todt geschlagen, oder 

m it dem nicht fortzubringenden V ieh  zugleich verbrannt. P ro c o p . 
de bell. G otli. 1. 3. c. 38.

* * * )  Ann ales S tyriae pag 261.
t )  Paul. Diac. 1. 4. c. 7.

Dieser Geschichtsschreiber macht die erste Meldung von 
einer w in d is c h e n  M a r k ,  nicht als ob sie schon im  siebenten 
Jahrhunderte benanden hätte, sondern nur als des Windischen 
Landes, das später die Windische M ark bildete.

Ueberhaupt müssen die Historiker, welche die Geschichte 
des windischen Landes studireu, wohl bemerken, daß die w in - 
dischen Slaven nun allmählig bei den abendländischen Anna
listen C a r  en t a n i ,  bei den Byzantinern aber C h r o b a t i  
heißen. Ohne diese leitenbe Idee w ird man sonst schwerlich 
die morgenländischen Nachrichten m it den abendländischen ver
einigen können*).

Aus dem Carantaner Lande der abendländischen S eri- 
benten, so wie aus dem Chrobatia der Byzantiner entwickelt 
sich in der Folge die w i n d i s c h e  M a r k .

N u r das Schicksal der windischen Slaven zu Anfang 
des siebenten JahrhunderteS schildert Fredegar auf eine höchst 
traurige W e ise **): „S ie  mußten in der Schlacht gewöhnlich 
voraus kämpfen, während die Avaren ruhten, und, wurden 
sie besiegt, die Schlacht m it den Avaren ausis neue beginnen, 
daher sie auch B ifu lc i, doppelte Lastträger ** *) genannt w ur
den. W ar Friede, so pflegten die Hunnen den W in te r gern 
unter den Slaven zuzubringen, wo sie dann gewöhnlich m it 
den Weibern und Töchtern der Slaven zu Bette gingen; des 
Tributes und anderer Bedrückungen nicht zu gedenken."

W ie denn die Avaren nie einen Vertrag gehalten, so 
geschah es auch den Longobarden. I m  Jahre 611 fielen sie 
sammt den Slaven in's Friaul'sche. Der Herzog G isu lf blieb 
gegen sie. F o r u m j u l i  i selbst wurde in Asche gelegt, 
und überall schrecklich gewirthschaftet f ) .  W er möchte noch 
zweifeln, daß K ra in  unter dem Joche der Avaren gewesen?

Slaven halfen aber auch den Avaren das heutige Croa- 
tien und Dalmatien zu einer Ze it erobern, da Kaiser H e- 
r a c l i u s ,  weil er gegen die Perser beschäftiget w ar, es 
nicht hindern konnte und die Longobarden es nicht hindern 
wollten, weil ihnen daran gelegen war, die griechische H err
schaft aus ihrer Nähe zu entfernen f f ) .

Es scheint aber diese Besitznahme Croatiens und D a l
matiens durch die Avaren nicht von Dauer gewesen zu sein; 
denn bald darauf bemächtigten sich Chrobaten, d. i. ein Stamm 
derjenigen Slaven, die G r o ß -  oder W e i ß - CH r o b a t i  en 
(das ungetanste) bewohnte», beider Länder, zwar nicht ohne 
Widerstand von Seite der Avaren, aber doch nach einem 
Kriege von einigen Jahren f f f ) .

* )  Dieß lehrt Jordan de orig. Slav. P. I  pag i4 g  ff. , dessen 
Meinung hierin sehr gewichtig ist.

* * )  B ibi. yet. Patr. T . X I.  (Lugd. 1677) c. 48 pag. 821. 
* * * )  Nicht auch vielleicht deßwegen, weil sic zwei Nationen, den Lan

gobarden und Avaren kriegspflichtig waren? 
f )  Mehr hierüber Bei Paul D iac. i.  4. c. 3g , bei Bauzer und 

Anderen.
f f )  V idcutes Abares, pulcherrim am  esse banc terrain (D a l

matian!) sedes i l l ic  posuerunt. Const. Porpli. apud S tr it 
te!' in  Croat, ad ann. 610 et Lu c  Dalm . de regno Dalrn* 
et Croat, pag. 6g.

f f f )  Const. Porp, 1, c. anno Cb, 610— 641.

*



Und wiederum ein Theil derjenigen Chrobaten, die 
nach Dalmatien gekommen waren, besetzte J lly rienm  und 
Pannonien. Auch diese hatten ihren Fürsten, der aber nur 
Freundschaft halber einen Gesandten an den Fürsten von 

Chrobatien schickte *).
Demnach scheinen diese C h r o b a t e n ,  weil sie in 

D a l m a t i e n  (sensu strietissim o) keinen Platz mehr hatten, 

zurück über die S a v e  gegangen zu sein, und sich im Save- 
Pannonien zwischen der D ran und Save angesiedelt zu haben. 
Nordwärts an sie schlossen sich die Avarcn, nordwestlich fan
den sie schon S laven , die ans früherer Z e it da wohnten. 
Diese neue Bevölkerung m it Chrobaten setzt S t r i t t e r  gleich
fa lls zwischen 610 und 641, oder in die Regierungszeit des 

Kaisers Herarlius.
S o  lautet also die Bevölkerungsgeschichte des heutigen 

windischcn Landes m it Slaven.

§. 4.

D ie Avareu blieben nicht in F r ia u l,  das sie 611 ge
plündert hatten; denn man liest bei Pau l Diaeon I. 4. c. 40, 
daß sich die entflohenen Söhne des erschlagenen Herzogs 
Gisnls, nämlich T a  so und C a c o ,  des Herzogthums F riau l 
nicht nur wieder bemächtigten, sondern auch sogar das sla
vische G a i l t h a l  eroberten**), welches seitdem bis ans den 
Herzog Ratchis (7 4 4 ) den Langobarden T ribu t zahlte.

Dieß konnten die Friaulischen Brüder um so leichter, 
als gleichzeitig (6 1 1 ) die Slaven, die zunächst an Bajoarien 
wohnten, gegen Ga r i b a l d ,  den Sohn Tassilo's, zu kämpfen 
hatten, den sie auch bei Jnnichen, im heutigen T iro l ,  be

siegten ***).
Es frägt sich nun, wie standen die Gränzen der F ran

ken, der Longobarden und der Avarcn mit das Jah r 612 

nach Ch. ?
I m  Vorhergehenden wurde gezeigt, daß die D rau- 

und Save-Länder, wohl auch die an der rechten M u r, vom 
Ursprünge dieser Flüsse bis zu ihrer M ündung, folglich alles 
Land etwa von Leoben bis an die Seestädte Is triens den 
Slaven gehörte, die entweder seit früherer Z e it, wie in Krain 
und um M arburg da wohnten, oder sich bei dem große» 
Slavenergusse ans Großchrobatien (jenseits der Donau aus 
dem heutigen Böhmen, M ähren, Polen) nach dem heutigen 
Dalmatien und Croatien verpflanzt hatten, womit die Longo-

* )  C onst. P o rp , a 'u d  S t r i t te r  in  C ro a t, pag. 3 g l sammt bet 
Anmerkung i )  : A t  a C h ro b a tis  , q u i D a lm a tian ! venerun t, 
pa rs quaedam secessit e t I l ly r ic u m  a tquc  Pannoniam  
o c c u p a v it , habebantque c tiam  ip s i p r in c ip o m  Supremum, 
q u i ad C brobatiae  tau tum  p r in c ip e m  a m ic itia c  ergo lega- 
tionern  m itte b a t. W er war aber dieser p rinceps C brobatiae , 
an welchen die Slaven in Pannonien Gesandte schickten, der dal
matische Chrobaten-Herzog oder der in  Großchrobatien? Noch 
unzuverlässiger und dunkler w ird Const. Porph. in der Folge, 
wie weiter unten gezeigt werden soll.

* » )  S o  w il l  L inhart B . 2. S .  127, obwohl di- Deutung Z e llia 's  
ein wenig gewagt und gekünstelt ist, und sich m it Cäsar in  am tal. 
S ty ria e  eben sowohl aus C illca  anwenden ließe.

* * * )  F redegar 1. 4. c. sti.

harden sehr zufrieden waren, weil dadurch, so lange die dal
matischen und croatischen Slaven selbstständig blieben, den 
Byzantinern der Landweg nach Ita lie n  gesperrt war.

Zwischen G  r o ß ch r o b a t i c n und dem h e u t i g e n  
C r o a t i e n  tut p a n n o n i s che n F l a c h l a n d e ,  rechts und 
links der D o n a u ,  hausten die A v a r c n  in ihren Ringe».
—  B o r ihnen in den Gebirgsthälern des mittleren R ori- 
eumS wohnten Slaven bis nach Jnnichen h ine in , entweder 
l  o n g o b a r d i s ch e Unterthanen, wie die K  a r n i e l e r oder 
G a i l  t h a l  e r * ) ,  oder den A  v a r e n  zinsbar und m it ihnen 
verbündet, von der C n l p  bis an die M u r .

Bedenkt man, daß der Avare nichts baute, sondern sich 
von den Unterjochten füttern ließ, so ist begreiflich, daß die 
Slaven, die den Avarcn zunächst wohnten, m it Früchten und 
Vieh zinsen mußten, die Entfernteren aber wenigstens B un
desgenossen waren. Das Slavenvolk erscheint anfangs überall 
als ein harmloses Nomadenvolk, das dem Wasser nachzog, 
also sich durch alle Thäler schlängelte, welche die Save, Drau 
und M u r durchfließen, ja ,  diese Flüsse gleichsam bis zum 
Ursprünge aufwärts verfolgte.

Niemand vermag für jene Z e it nur beiläufig die P o
pulation der Slaven und Avaren anzugeben; aber wenn die 
Slaven sich bisher geduldig von Avaren tyrannisiren lassen 
mußten, so lag dieß zum Theil in der Oertlichkeit und VolkS- 
thümlichkeit der Slaven.

M an denke sich, wie schwer eS w a r, die Slaven von 
der C n lp , vom tirolischen A gnnt oder Jnnichen, Windlsch- 
M a tra i und Windisch - Garsten irgendwo ans einem Hansen 
zu vereinigen, bei der getrennten Verfassung nach Stämmen 
und Thälern zu vereinigen?

W ie fremd werden sich nicht schon die Bewohner be
nachbarter Thäler, als z. B . des Gailthales und Oberkrainö?
—  W ie  fremd mußten sich dcninach die S laven an der Cnlp 
und jene an der M u r werden? —  Dagegen nun denke man 
sich die Avaren immer in eoneentrirter S te llu n g , immer im 
Lager, und bereit, in das nächste beste Thal einzustürzen und 
die Vereinzelten dergestalt zu ihrem W illen  zu zwingen. 
M an bedenke ferner den höheren Grad von Rohheit bei den 
Avaren (geborenen Soldaten und Räubern), und man wird 
begreiflich finden, warum die Slaven in den ersten Zeiten 
diesen furchtbaren Nachbarn nachgeben mußten. Aber, wie 
alles Böse den Keim seiner Vernichtung schon in sich trägt, 
so war es auch hier. D ie viehischen Kränkungen der Avaren 
mußten endlich die slavische Geduld ermüden, und es mußte 
endlich auf Abschüttlung des Joches gedacht werden. Daß 
dieß wirklich geschehen, berichtet Fredegar auf folgende A rt:

»D ie Söhne der Avaren (Hunnen steht int Terte), 
„welche diese m it den Weibern und Töchtern der Slaven 
„gezeugt, konnten die Bosheit und Unterdrückung ihrer Väter 
„nicht mehr ertragen; sie sagten sich von der Herrschaft der 
„Avaren los und erregten einen Aufstand. Gerade damals

* )  Ob auch die Krainer zwischen der Culp und Save, und die Winden 
zwischen der D rau und Save? wage ich nicht zu behaupte», so 
wahrscheinlich m ir's vorkommt.



war ein Mensch aus Franken*), ans dem Dorfe Senonagus > drucken: die W inden waren zur Genugthuung und zur Frcund-
„nüt mehreren seiner Gesellen im wendischen Lande; er schloß 
„sich an das Heer der Rebellen an, und siehe da, sie erfoch
te n  solche Vortheile über die Avaren, dgß cS zu verwun
de rn  war, und eine große Menge derselben vom Schwerte 
„der Winden umkam. A ls  die W inden die Brauchbarkeit 
„des S a m o  sahen, erwählten sie ihn zum Könige über sich, 
„wo er dann fün f und dreißig Jahre glücklich regiert hat. 
„Unter seiner Regierung haben die W inden in vielen Schlach
te n  gegen die Avaren gefochten, aber durch seinen Rath 
„und seine Geschicklichkeit sind sie stets Sieger geblieben**)."

§. 5.
Die Befreiung der windischen Slaven von der T yran

nei der Avaren da tirt sich vom Jahre 624. Einige Jahre 
möchten wohl hingegangen sein, bis die Avaren sich genöthigt 
sahen, die Unabhängigkeit der windischen Nation anzuerkennen.

I m  Jahre 629 wurden die W i n d e n  gegen ihren 
Willen in einen gefährlichen Kampf m it den aust rasi scken 
F r a n k e n  verwickelt. König D a g o b e r t  versprach (fidu- 
c ia lile r), sich die Avaren und Slaven zu unterwerfen***). 
Kampflustige Franken (eben solche, als Samo m it seinen Gesel
len gewesen) hatten für König Dagoberts Rechnung (6 2 9 ) Beute 
unter den windischen Slaven gemacht, d. h . : sie zum Kriege 
gereizt. Diese, im Vertrauen auf ihres Königs Macht und 
Einsicht, vielleicht auch auf der Avaren Beistand (beim ein 
Bündnis? m it diesen nach errungener Unabhängigkeit gegen 
den gemeinschaftlichen Feind, die Franken, ist nichts so Un- 
glaublicheö), erschlugen die fränkischen Geschäftemacher (Nego
tia tes). Dagobert forderte Genugthuung in harten Ans

* )  Der A nonym , du convcrs. C a ra n lan o r, nennt ihn zwar einen 
S l a v e n ,  aber er scheint, den F r e d c g a r  vor sich, diesen haben 
verbessern wollen, nicht als wäre Samo von G e b u r t  ein 
S l a v e  gewesen, sondern weil er sich unter den S l a v e n  n a 
t i o n a l  i s i  r t  hatte.

* * )  Es ist dem Verfasser nicht entgangen, was H r. P c l z e l  im 1. B . 
der Abhandlungen einer Privatgesellschaft u. s. w . , dann in seiner 
kurzgefaßten Geschichte der Böhmen über S a m o  geschrieben, eben 
so wenig, als daß Linhart aus Achtung und Freundschaft für die 
norddeutschen Slavistcn Pclzel's Behauptungen beigetreten ist. 
Aber gegenwärtige Beiträge befassen sich m it der Geschichte der 
W i n d e n ,  und Fredegar ist die Hanptgnellc, was den Samo be
tr iff t. Darum  begnügt sich der Verfasser, geleitet von des H rn . 
Hofraths Jordan O rig . S la v ., Fredcgarn, so fern er von Winden 
schreibt, wörtlich zu benutzen, ohne deßhalb entscheiden zu wollen, 
ob Samo ein geborener Slave, sorbischer Nation (die Südslaven 
hatten auch ihre Sorben), oder ein f r ä n k i s c h e r  G l ü c k s r i t t e r  
war, der m it seinem Geleite kriegerische Beschäftigung suchte und 
sic bei den Winden fand. L inhart selbst gibt zu, daß nego tium , 
negotiant bei Fredcgar kriegerische Geschäfte bedeutet (B . 2. 
S . 132). D ie Eitelkeit, F r e m d e »  nichts verdanken zu wollen, 
und ans eigenen Kräften Alles zu sein, dürfte in dieser histori
sche» Streitfrage, wie so o ft im  Leben, der schlichten Wahrheit 
nachthcilig gewesen sein. S c n o n a g u S  ist kein slavischer O rt, 
so wenig als S c n o n c n  und B o r b c t o m a g n S  slavische Benen
nungen sind.

* * * )  Es verdient angemerkt zu werden, daß Fredegar die, welche er 
c. 48 C h u n o S  nennt, nun A v a r o s  schreibt.

schuft m it den Franken geneigt, aber sie beantworteten hurte 
W orte m it entschlossenen *).

Demnach ließ Dagobert seine ganze austrasische Macht 
in drei Heersäulen gegen Samo und die Winden aufbrechen. 
Den rechten Flügel bildeten die Longobarden, welche Dago
bert durch Bestechung an sich gezogen hatte, und diese w irk
ten gegen K ra in . D ie Alemannen waren die m ittlere Heeres
säule, unter dem Feldherrn R o b e r t  oder Chrodebert. Beide 
Abtheilungen siegten und schleppten viele Slaven als Gefan
gene fort. D ie Anstrasier oder die eigentlichen Franken 
stritten bei der B urg  V o g a s t * * )  drei Tage hinter einander. 
A lle in  hier war die Ueberlegenheit auf der Seite der W in 
den; Dagoberts Heer l i t t  von dem fressenden Schwerte der
selben also, daß die Mehrzahl der Franken die Flucht ergriff, 
Zelte und Habseligkeiten im Stiche ließ und in die Heimat 
zurück kehrte. D ie W inden wurden hierauf so kühn, daß sie 
den Franken bis nach Thüringen nachsetzten und in der Nähe 
des Frankenlandes herum wütheten. Selbst der Sorbenherzog 
D e r  v a n  verließ die fränkische P a rte i, und schloß sich an 
den siegreichen Samo an.

stilles dieses trug sich in den Jahren 629 und 630 
zu. Erst Siegbert, Dagoberts S o h n , als er zum V erw a l
ter (R ector) Australiens bestellt wurde, wehrte dem weiteren 
Vordringen der W inden im Frankenlande ***).

Da Samo 36 Jahre regiert haben soll, so waren die 
W inden ein geordneter Staatskörper bis 663. Uebrigens 
mögen die verschiedenen windischen Thäler und Gegenden 
dennoch ihre Woywodeu und Zupane gehabt haben. Also 
macht Fredegar beim Jahre 630 Meldung ch) von 9000 bu l
garischen Familien, welche durch die Avaren aus Pannonien 
vertrieben, bei den Franken Schutz suchten. Dagobert wies 
sie an die B a ie rn , gab aber heimlich Befehl, sie in einer 
Nacht zu ermorden. Sieben Hundert Familien entkamen 
dieser Blutvesper und retteten sich nach der w i n d i s c h e n  
M a r k  zum Herzog V  a l  d u ch.

* )  Q tiando qu idem  vos servos p ro f ite m in i esse Dux et. nos 
ejus sumus c a n e s ,  ideo e a , quae vos u e q u itc r co n tra  
ejus g e tit is  vo lun ta te m  u t in u t ile s  fa m u li, nob is  fre que n 
te r co n ce d itu r m ors ibus ipsa u ic is c i. Fredegar. a p ud . 
S choculeben C a ru io l. a n tiq . pag. 344.

* * )  Um dieses C astrum  Vogaslensc handelt sich 'd eben. D ie 
böhmischen Historiker wollen damit VoitSbcrg im  Vvigtlande an
gedeutet wissen, während schon Lojius und dann auch Jordan das 
Voitsberg unweit Gratz in Steiermark dafür annimmt. Obwohl 
nichts gefährlicher ist, nie g l e i c h z e i t i g e  oder m ö g l i chs t  n a h e  
Quellen m it den so verschiedenen Meinungen, Muthmaßungen 
und Zweifeln der neueren und neuesten zu vermischen und so fü r 
K e i n e n  ein unbefangenes U rtheil m itzubringen, erlaubt doch 
dem Jnncrösterrcicher das Schwankende in  den Quellen, auf jener 
B u r g  und auf S a m o ,  bis auf Weiteres zu bestehen? Wichtige 
W orte hierüber, wiewohl entgegensetzten Sinnes, in der me is t e r 
h a f t e n  Recension der Sch n e l lc  loschen Geschichte im I I I .  Bande 
der Jahrbücher der L iteratur.

* * * )  A im o  I. 4 . c. 26 . 

t )  L  9 - c . 71 .



Samo starb im hohen M te r und hinterließ 22 Söhne 
und 15 Töchter, die er m it 12 Weibern gezeugt hatte, 
.Kinder genug, um den windische» Slaven Vorsteher zu ge
be». —  Aber die Geschichte meldet nichts von ihnen, ein 
sicheres Zeichen, daß die W inden vom fränkischen Joche frei 
waren. ■—  Aber auch die byzantinischen Quellen, Constant. 
P orphyr, ausgenommen, melden nichts über die Chrobaten. 
—  W as aber den Constant. Porph. betrifft, so muß hier der 
Grundsatz festgestellt werden, da ß  e r ,  a ls  e in  u m  3 0 0  
J a h r e  s p ä t e r e r  Z e u g e ,  v o n  d e n  C h r o b a t e n ,  
d i e  n i c h t  b y z a n t i n i s c h e r  H e r r s c h a f t  w a r e n ,  
u n d  so l a n g e  s i e  n i c h t  i n  i r g e n d  e i n e  W e c h s e l 
w i r k u n g  m i t  B y z a n z  t r a t e n ,  n u r  so v i e l  be
w e i s e n  k a n n ,  a l s  si ch w e g e n  d e r  N o t o r i e t ä t  
n i c h t  i g n o r  i  r  e n l i e ß .

Diese Bemerkung fä llt von selbst in die Augen, wenn man 
bei S t r i t t e r  das Wenige liest, was Constant. 6 1 0 — 641 
son Chrobaten erzählt. B on  der M itte  des siebenten bis 
über die Hälfte deS neunten Jahrhundertes schweigt er ganz; 
erst m it dem Jahre 867 fangen die chrobatischen Nachrichten 
wieder an. Sehr begreiflich. S o lange Byzanz gegen Perser 

und Araber zu streiten hatte, verloren die byzantinischen Ge
schichtschreiber das Slavenland ganz aus den Augen, und 
nu r einige verworrene Daten blieben auf dem Wege der 
T rad ition  im  Gedächtnisse. Also berichtet Const. Porph. den 
A b fa ll der Chrobaten von den Franken. Aber wie oft sind 
nicht die Chrobaten, d. h. die slavischen Gebirgsvölker in 
Croatien und Karantanien, seit 610 abgefallen? —

Der einzige Nutzen also, der sich fü r gegenwärtige B e i
träge ans Constant. Porphyr, erg ib t, ist dieser, daß man, 
was er gut wissen konnte, die Ansiedlung der Slaven in 
Croatien und Dalmatien unter Heraclius, und die Taufe 
wenigstens der dalmatinischen Slaven durch römische Geistliche 
um dieselbe Zeit, endlich den A b fa ll eben dieser Slaven von 
Len Byzantinern nach Heraclius Tode daraus lernt. Was 
er sonst von den Verhältnisse» der Chrobaten m it den Fran
ken erzählt, muß mit den Berichten abendländischer Historiker 
möglichst in Nebereinstimmung gebracht werden, wie es denn 
auch im  V erlau f dieser Beiträge geschehen soll.

F ü r jetzt ist genug zu wissen, daß auch die croatjschen 
Slaven nach Heraclius Tode ihre Freiheit wieder erhalten, 
und dem römischen Papste versprochen hatten: „niemals frem
des Gebiet m it Waffen anzufallen, sondern den Frieden zu 
halten m it Allen, die ihn w o llen*).«

Es waren aber diese christlichen Puncte folgende: jVona 
(9?in ), Bclogradum  (Zara veechia), Belitz in (Belina), Scar- 
dona (S crad in ), Chlebena (H liuno ), Stölpum (S tulpa), Tenen 
(K n in ), C o ri (K a rin ), Claboca (K lapaz).

§- 6.

Fast ein ganzes Jahrhundert also waren die S l a v e n  
J n n e r ö s t e r r e i c h s  sich selbst übe r l as s en ,  regierten sich

* )  C ons t. P o rp h , apud S tr it te r  in  C ro a t, pag* 3g4.

nach Herkömmlichkeit und eigenen Gesetzen, entwanden sich 
der ursprünglichen W ildheit, trieben Viehzucht, Landbau und 
Gewerbe zur Lebensnothdurft und LebenSbeguemlichkeit, opfer
ten ihren Götzen, führten vielleicht auch noch Kriege gegen 
Avaren und Longobarden; aber keine Feder hat dieß beschrie
ben. N u r daraus, wie man die Slaven in der M itte  des 
a c h te n  Jahrhunderts aus mageren Nachrichten fränkischer 
Chronisten kennen lernt, läßt sich ein Schluß auf das Jahr
hundert rückwärts machen. Z w ar läßt uns Paulus Diaconus 
zuweilen einen Blick thun in die dem f r i a u l i s c h e n  Lande 
zunächst gelegene s l a v i s c h e  Umgegend: also berichteter 
für das Jah r 664 einen fehlgeschlagenen Versuch der Ka- 
r a n t a n e r ,  F r i a u l  zu  e r o b e r n ;  fü r 705 einen Sieg 
der S l a v e n  gegen den f r  i a u l  i sch en Herzog F e rd u lf ,  
und fü r 718 eine schreckliche Niederlage der Slaven durch 
den Herzog P e m m o  bei Lo  u r a n a  in I s t r i e n ;  für 
735 eine E m p ö r u n g  der Carnier oder K a r n i o l e r  we
gen des nach F riau l zu zahlenden T ribu tes; auch dämmert 
aus der S a l z b u r g e r  Kirchengeschichte einiges Licht auf 
das Slavenvolk in Junerösterreich herüber bei Gelegenheit 
der Missionsreise des heil. R u p e r t  durch daS windische 
Land (zwischen 695 und 7 0 8 ); aber was ist dieß alles für 
ein Behelf zur Geschichte der innerösterreichischen Slaven in 
der letzten Hälfte des siebenten und der ersten Hälfte des 
achten Jahrhunderts ! —  Demnach bleibt die Geschichte des 
Windenlandes während dieser Z e it ein leeres, wüstes Feld 
fü r den Diplomatiker, ein weiter Tummelplatz fü r windische 
Romane und MährcheN.

Für die Unterjochung eines Theiles der heidnischen 
Karantaner durch die F r a n k e n  geht wieder einiges histo
risches Licht über das slavische Jnnerösterreich auf, und dieses 
bringt vorzüglich der viel genannte und noch immer zu wenig 
bekannte und erklärte U n b e k a n n t e  v o n  d e r  V  c k e h- 
r u n g  der Bajoarier und Karantaner zur christlichen R e li
g io n * ) ,  eine S ch rift, die es wohl verdiente, wie H a j e k  
von G e l a s i u s  D o b n e r ,  durch einen innerösterreichischen 
Gelehrten commentirt zu werden, der, wie de Luc, den Weg 
Hannibals über die Alpen gesucht, m it dem Anonymus in 
der Hand die O rte  bereiste, welche in dieser S chrift verzeich
net sind, und sie, gleich vertraut m it dem alten De u t s c h  
der B a j o a r i e r ,  wie m it dem w i n  d i  scheu Dialecte, 
nach genauer Untersuchung der Localität, nach sorgsamer Ein
hebung der O r t s  traditionen und etwa noch vorhandener 
Documente nachzuweisen strebte.

N un, diesem Ungenannten zu Folge sollen die Avaren 
bald nach Samo's Tode wieder feindlich über die Karantaner 
hergefallen sein. B o r u t h ,  der Herzog in Karantanien sah

*) Der Anonym us de convers. C aran tanorum  ist gleichsam die 
Apostelgeschichte bcs slavischen Jnnerösterreichs. Der Anonymus 
ist aber auch eine Strcitschrist, oder vielmehr eine Apologie der 
Salzburger Diöccsanrechte gegen die Eingriffe bed S la v e n - Apo
stels M ethod. Darum ist darin alles gesagt, was von S a lz
burg aus für das Christenthum in Carantanien und den Nach
barländern geschehen ist, und darum ist das Werk so wichtig.



nicht sobald das avarische Heer anrücken, als er auch schon 
Eilboten nach Vaiern schickte und um H ilfe  bat. Die Baiern 
kamen, vertrieben die Avaren, stellten die Sicherheit wieder 
her, und unterwarfen nicht nur die K a ra n ta n e r  S la v e n , 
sondern auch ihre N a c h b a r n  der Herrschaft des f r ä n k i 
schen K ö n i g s .  S ie  nahmen deßhalb auch Geißeln m it 
nach Baiern, worunter ein Sohn des B o r u t h ,  m it Namen 
K a r ast, den der Vater nach c h r i s t l i c h e r  S itte  zu er
ziehen und ihn zum Christen zu machen bat, wie es denn auch 
geschehen ist. E in Gleiches begehrte er auch für seines B ru 
ders Sohn K  e t h u m a r. Nach dem Tode des B oru th  (75 0 ) 
schickten die Baiern auf fränkischen Befehl den zum Christen 
gewordenen K  a r  a st den Slaven zurück, die ihn begehrt hatten, 
und diese machten ihn zu ihrem Herzoge. A lle in  Karast starb 
schon das dritte Jah r darauf. Darunr wurde ihnen auf Be
fehl des Königs P ip in  auch der zum Christen gemachte 
K e t h u m a r  nach ihrem Begehren zurückgeschickt (754 ). D ie
ser hatte den Lupus ( W o lf ) , einen in Salzburg geweihten 
Priester, zum Erzieher gehabt, und hatte ihn gern m it in 
die Heimath nach Karantanien genommen. W e il aber Lupus 
zugleich die Seelsorge in C h i e m s e e  (das auch Auua, Augia 
genannt w ird) zu besorgen h a tte *), so gab er ihm seinen 
Neffen M a j o r a n  m it, einen ebenfalls schon ordinirten Geist
lichen. A ls  Taufpathe hatte Lupus dem jungen karantani- 
schen Fürsten die Pflicht eingeschärft, seine Andacht immer 
im Kloster zu Salzburg zu verrichten. —

Kethumar wurde von seinen Völkern m it Freude em- 
pfangen und zum Herzoge erhoben. Sein Gewissensrath 
Majoran (der aber auch zugleich als Missionär in Karanta- 
uieit angesehen werden muß) erinnerte ihn fleißig an das 
gethane Versprechen, und Kethumar verrichtete, so lange er 
lebte, jährlich seine Andacht zu Salzburg im K loster**).

Nach einiger Ze it (7 6 0 ) ersuchte der Karantanerherzog 
Kethumar den Bischof V i r g i l ,  nach Karantanien zu kommen, 
und die bekehrten Slaven im Glauben zu stärken (zu firmen). 
Allein V irg iliu s  war verhindert, selbst zu kommen, schickte aber 
seinen (wahrscheinlich W eih - oder Land- oder C hor-) Bischof 
Modestus,  welcher die Karantaner unterrichten sollte; ferner 
seine Priester W a t o  (B a to ), R e g i n b e r t ,  K o z h a r  (Gotzart, 
Conthar, Günther?) und den L a t i n  nebst dem Diacan R i 
chard (nach P. Eichhorn, Eberhard) und andern Clerikern m it 
der Vollmacht, Kirchen und Geistliche zu weihen nach eanoni- 
schen Gesetzen, fich aber nichts zu erlauben, was den Verord
nungen der heil. Väter entgegen wäre. Diese also kamen zu 
den Karantaniern, weihten die Kirche zu M a r i a  S a a l ,  eine 
andere zu T i b u r n i a ,  einer S tadt int Thale U n d r im ä , und 
noch in mehreren anderen O rten , und Modestus blieb daselbst 
djs an sein Ende.

* )  Also scheint sie Humar in  Chiemsee erzogen worben zu sein? —
* * )  Dadurch also bahnte sich die Salzburger Geistlichkeit den Weg 

in die inncrösterreichischen Slaoenländcr. M a jo ran  dürfte schon 
windisch gesprochen haben, und fähige vornehme Winden dürsten 
allmälig in die Klosterschulc nach S t .  P e t e r  in  Salzburg oder 
nach Oss i ach  gezogen worden sein, die hernach ihren Landsleu
ten das Christenthum in  ihrer Landessprache beibrachten.

E in  Fremder hat in der Regel gar keine S tim m e, wenn 
es steh darum handelt, alte Loralitäten historisch auszumitteln. 
Aber man braucht sich in der Gegend des kärntnischen Solfeldes 
(Saalfeldes?) nur ein wenig umzusehen, und das Gesehene m it 
den lehrreichen Aufsätzen des ehrwürdigen P . Eichhorn in der 
Carinthia und in seinen Beiträgen zur Geschichte und Topo
graphie Kärntens zusammen zu halten, so werden sich folgende 
Wahrheiten als historisch unbestreitbar erweisen:

S o wie der heil. Rupert die alten verfallenen und über
wachsenen Ruinen Juvaviens aufsuchte und dort das Licht des 
christlichen Glaubens wieder anzündete, wo es in der Völker
wanderung erloschen, also wirkte der Bischof Mod es t us  in  
Kärnten bei den Ruinen des römischen Flavium Solvense, tmt 
so mehr, da sich die Karantaner Herzoge gleichfalls hart an 
diesen römischen Ruinen ihren Wohnsitz gewählt hatten, wie 
K a r n b u r g  am Ulrichsberge, und die urkundliche civitas Ca- 
ranlana der kärntnische Herzogstuhl gerade über m it der von 
dem gelehrten Slavisten, U r b a n  J a r n i k ,  gedeuteten Insch rift 
zur Genüge beweisen ( H ö r m a y e r s  histor. Taschenbuch fü r 
1812. Die treffliche C a r in th ia ) .  Es mußte den Karantaner 
Herzogen wegen der eigenen Beguemlichkeit und wegen der 
Sicherheit des neuen Cultus daran gelegen sein, die Haupt
kirche des Landes in ihrer Nähe zu haben. — ■ Darum könnte 
nur ein Hyperkritiker noch zweifeln, daß das heutige M a r i a 
saal  die äl teste slavische Kirche in Jnnerösterreich zu nennen 
ist; M ariasaal, wo eben der erste windische Bischof Modestus 
begraben liegt. Was die zweite Kirche in L ibu rn ia  c iv ita ie  
sua ad Undrimas betrifft, so ist es eben so gewiß, daß die alte 
T e u r n i a  tut Lurnfelde, einst aq u i l e j i s c he r  Diöees, und 
schon int sechsten Jahrhunderte (zu Ende des gothischen K rie 
ges einmal f ränki sch) ,  gemeint sei. Desto unsicherer siebt es 
m it U iid fiina  oder Undrinae. Denn liest man nach der neuen 
Ausgabe seu ad U ndrim as, so muß Teurnia Sei Undrimas, 
und umgekehrt, gesucht werden. Dann aber dürfte man nicht, 
wie Linhart auf seiner Karte der windischen Lande, gemäß der 
Juvavia gethan, das Udrimer Thal zwischen die Gurk und 
Glan, zwischen Mariasaal und S t. V e it setzen, sondern in die 
Nähe von Villach oder Treven, wie P . Eichhorn andeutet. 
Liest man aber, wie Jordan , civita te sua ad Undrim as, und 
macht zwischen sua und ad einen Beistrich, so steht es frei, das 
Undrima hinzuzusetzen, wo es die Tradition in der Juvavia  
haben w ill,  aber dann haben w ir anstatt zwe i ,  drei genannte 
Kirchen tut Windenlande von Modestus. N u r die O rig in a l-  
handschrift könnte hier entscheiden, und da steht dahin, ob der 
Schreiber fich nicht verschrieben; denn daß die Copisten solcher 
Fehler fähig sind, ist nur zu bekannt. Wäre denn nicht mög
lich, daß der Unbekannte das u n t e r e  D r a u t h a l  gemeint 
hätte? —  Nach seinem, des Modestus, Tode (natürlichem oder 
gewaltsamem?) ersuchte Kethumar neuerdings den V irg il,  nach 
Karantanien zu kommen.

(Fortsetzung fo lg t.)



Z w e i

fur Laibach interessante Briefe
des h. Hieronymus *).

I n  den Werken des Kirchenvaters H ie r o n y m u s  kom
men zwei Briefe v o r , welche nach den Andeutungen der besse
ren A usgaben, namentlich jener von V a l l a r s i u s  **), auf 
Personen gerichtet sind, deren Wohnsitz das alte A em o n a , der 
S tam m ort des heutigen Laibach, war. Beide Briefe zeigen an, 
-a ß  in Aemona zu jener Z eit das klösterliche Leben bereits hei
misch war. D er erste B rief hat die Aufschrift: ad Virgines 
A em onenses, oder nach andern Handschriften Hemonenses 
<die Lesart Hermonenses verwirft V allarsius, da es am Hor
m on wohl keine Frauenklöster gab, und Hieronymus damals 
m it dem O riente noch in keiner Verbindung stand). D er zweite 
B rie f  lautet: ad Antonium m onachum ; und der genannte 
Herausgeber merkt unten an: in eadem nrbe Aemona. Beide 
B riefe verdienen mehr gekannt zu sein, und folgen hier im Ur
te x t, nach der Ausgabe des V allarsius:

E p is to la  8. H ie ro n y m iX . ad V irg in e s  A em oneses.
Chartae exiguitas indicium solitudjnis est, et idcirco 

longum sermonem drevi spatio coarctavi, Qiiia et vobiscum 
' volebam prolixius Ioqui, et angustia schedulae cogebat ta- 
cerc. Nunc igitur ingenio est victa pauperies. Minutne 
quidem litterae, sed confabulatio longa est. Et tarnen in 
hoc necessitatis articulo animadvertite caritatem, tum nec 
penuria scriptionis valuerit prohibere me scribere. Yos 
autem ignoscite obsecro dolenti. Dico enim laesus, dico 
lacrimans, ne unum quidem apicem, toties vobis tribuenti 
officium praestitistis. Scio, quia nulla communio luci et 
tenebris est, nulla cum ancillis Lei peccatori societas. At- 
tamen et meretrix Domino pedes lacrimis lavit, et de domi- 
norum micis canes edunt. Et ipse Salvator non venit jus- 
tos vocare, sed peccalores. Non egent sani medico. Et 
magis vult poenitcntiam peccatoris, quam mortem. Et er- 
rantem oviculam suis humeris refert. Et prodigum filium 
revertentem excipit laetus pater. Ouin potius apostolus 
a i t : Nolite judicare ante tempus. Tu enim, quis es, qui 
alienum servum judices ? Suo domino stat aut cadit. Et 
qui stat, videat ne cadat. Et invicem onera vestra portate. 
Aliter, sorores carissimae, hominum livor, aliter Christus 
judicat. Non eadem est sententia tribunalis ejus, et ariguli 
susurronum. Multae hominibus viae videntur justae, quae 
postca reperientur pravae. Et in teslaceis vasculis thesau
rus saepe reconditur. Petrmn ter negantem amarae in suum 
ocum reslituere lacrimae. Cui plus demittitur, plus amat. 

De toto grege siletur, et ob unius morbidae pecudis salu- 
tem angeli laetantur in coelo. Quod sj Cui videtur indignum,

*) Dieser beiden Briefe erwähnen L in h a r t  und K o p ita r .
**) S. Hieronymi opera om nia , ed. Vallarsius XI. toni. fol

Veronae i  734— 1742.

audiat a Domino: Amice, si ego bonus sum, quare oculus 
tuus nequam est.

Epistola XII. Ad Antonium monachum.
Dominus noster humilitatis magister, disceptantibus 

de dignitate discipulis unum apprehendit e parvulis dicens: 
Quiqumque vestrum non suer it conversus sicut infans, non 
potest introire in regnum coelorum: Quod ne tan turn do- 
cere nec facere videretur, implevit cxemplo, dum discipulo- 
rum pedes la vat, dum traditorem osculo excipit, dum loqui
tur cum Samaritana, dum ad pedes sibi sedente Maria de 
coelorum disputat regno, dum ab inferis resurgens primiim 
mulierculis apparel. Satanas autem ex angelico fastigio 
non aliain ob causam, nisi ob contrariam humilitati super- 
biam ruit. Et judaicus populus primas cathedras et saluta- 
tiones in foro vendicans, depufato antea in stylum situlae 
gentium populo succedcnte, deletus est. Contra sophistas 
quoque saeculi et sapientes mundi Petrus et Jacobus pisca- 
tores mittuntur. Cujus rei causa scriptura a it: Sup er bis 
Deus resistit, humilibus dat gratiam. Vide fra ter, quale 
malum sit, quod adversarium habeat Dcum. Ob quod et 
in evangelio farisaeus arrogans spernitur, et humilis publi- 
canus auditur. Decern jam, ni sailor, epistolas, plen as tarn 
officii quam precum misi, cum tu ne mu quidem facere di- 
gnaris, et Domino loquente cum servis, frater cum fratre 
non loqueris. Nimis, inquies, contumeliose. Credo mihi, 
nisi styli verecundia prohiberet, tanta laesus ingererem, ut 
inciperes mihi rescribere, vel iratus. Sed quoniam et irasci 
hominis est, et injuriam non facere Christiani: ad antiquum 
morem revertens rursus precor, ut et diligentem te diligas, 
et conserve sermonem conversus impartiaris. Yale in 
Domino.

V e r z e i c h n i ß
d e r

vom historischen Vereine für firnin erworbene« 
Gegenstände

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

N r. 77 . Vom H errn J a c o b  S e v e r ,  Doctor der Medici» 
und Chirurgie, und f. k. Regimentsarzte in Laibach, fol
gende Bücher:
a )  Milano e il suo T errito rio . Tomo I, 1844. M it vie

len schönen Abbildungen und einem P lane  der Stadt 
M ailand. 8.

b ) Milano e il suo T errito rio . Tomo II, 1844. M it vie
len schönen Abbildungen und mit einer, das Gebiet vou 
M ailand darstellenden Landkarte. 8.

c) A lti della Šesta Riunione degli Scienziati Italian! tenuta 
in Milano nel Settem bre del 1844. Milano 1845. 4. 
M it einer geologischen Karte der In s e l Corsica.
Die Vereins - Direction sieht sich verpflichtet, dem Hrn- 

Eeschenkgeber für dieses schön ausgestattete unb werthvolle 
Geschenk den verbindlichsten Dank auszudrücken.

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

Druck von Jgn. v. fileinmayr 86 Fedor Bamberg in Laibach.


