
Zur Bedeutun g der Aware n für die slawisch e 
Ausdehnungsbewegun g im frühe n Mittelalte r 

von 

W o l f g a n g H . F r i t z e 

I . E i n l e i t u n g 

Wen n de r Historike r zu de n Frage n de r slawischen Westausdehnun g 

Stel lun g nehme n soll, so ist er sich bewußt , da ß sein Bei t ra g n u r beschei -
de n sein kann . De r zu r Frag e s tehend e Proze ß ha t sich in schriftliche n 

Quellen , die doc h n u n einma l de n vornehmste n Quellenbereic h des Histo -
r iker s ausmachen , k a u m niedergeschlagen . Di e Aussagen, die sie ih m ge-
stat ten , beziehe n sich auf de n slawischen Siedel rau m de r frühe n römi -
sche n Kaiserzeit , un d was ih m di e ant ike n Autore n wie Tacitus , Pl iniu s 

d. Ä., P to lemäu s h ierübe r mittei len , bleib t daz u noc h unbes t imm t genug . 

Weite r kan n er sagen, da ß seit spätesten s de r Mit t e des 6. J a h r h u n d e r t s 

Böhme n von slawischer Bevölkerun g besetz t gewesen sein muß , da ß u m 

600 slawische Verbänd e an de r Saal e gestande n h a b e n un d da ß a m End e 

des 8. J a h r h u n d e r t s nordwestslawisch e Gruppe n an de r mi t t le re n un d 

un te re n Elb e in de n schriftliche n Quelle n auftauchen . Da s ist äußers t 

weni g un d zude m scho n häufi g genu g abgehandelt . 1 

Besser s teh t es mi t de r slawischen Ausdehnun g nac h Süden , au f die 

Balkanhalbinsel , von de r noc h einige s zu sagen sein wird . Hie r könne n 

wir wenigsten s de n chronologische n Ablauf e inigermaße n verfolgen , 

Haupte tappe n de s Geschehen s ausmachen . Wir wissen, da ß seit de r Zei t 

u m 500 slawische Verbänd e nebe n türkische n (Bulgaren ) an de r un te re n 

Dona u erscheine n un d scho n bald auc h Einfäll e in da s Reic h un te rneh -
men. 2 Mi t Rech t wird seit lange m — zuers t woh l von Caspa r Z e u ß — ge-

1) Aus der Forschun g seit dem End e des Zweite n Weltkrieges seien genannt : 
F . D v o r n i k : Th e Slavs. Thei r early histor y an d civilization , Bosto n 1956, 
S. 3 ff.; L. H a u p t m a n n : Di e Frühzei t der V/est -  un d Südslawen , in : 
Histori a Mundi , Bd V, Bern 1956, S. 301 ff.; H. L u d a t : Di e älteste n geschicht -
lichen Grundlage n für das deutsch-slawisch e Verhältnis , in : Da s östlich e 
Deutschland . Ein Handbuch , hrsg. v. Göttinge r Arbeitskreis, Würzbur g 1959, 
S. 127 ff.; in besondere r Breit e H. Ù o w m i a ń s k i : Początk i Polsk i [Die An-
fänge Polens] , Bd II , Warscha u 1964, passim. Vorwiegend vom archäologische n 
Quellenmateria l aus Zd . V ä ń a : Einführun g in die Frühgeschicht e der Slawen , 
Neumünste r 1970, S. 49 ff.; L. L e c i e j e w i c z : Sùowiańszczyzna zachodni a 
[Die Westslawen] (Kultur a Europ y wczesnośredniowieczne j [Die Kultu r des 
frühmittelalterliche n Europa] , Bd II) , Breslau 1976, S. 23 ff. Vgl. auch die lingui-
stisch-toponomatologische n Arbeiten von E. S c h w a r z : Da s Vordringe n der 
Slawen nac h Westen , in : Südostforschunge n 15 (1956), S. 86 ff.; d e m s . : Vor-
kelten , Kelten , Germane n un d Slawen, Tscheche n un d Deutsch e in den Sude -
tenländern , in : Bohemi a 10 (1960), S. 29 ff.; d e m s . : Di e slawische Einwande -
run g nac h Ostdeutschland , in : Jahrbuc h für fränkisch e Landesforschun g 34/35 
(Festschrif t G. Pfeiffer, 1975). 

2) L. N i e d e r l e : Vpady Slovanu na Balkan za vlady Justinianov y [Di e 
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schlossen , da ß dies früh e Erscheine n de r Slawen an de r un te re n Dona u 

in Zusammenhan g mi t de m Zusammenbruc h des Attila-Reiche s nac h 454 

s tehe n m u ß 3; offenba r sind slawische Verbänd e von de r Welle germani -
sche r u n d iranische r G r u p p e n mitgerisse n worden , die die Auflösun g de s 

Attila-Reiche s freigesetzt ha t t e un d die nac h Süden , gegen die un te r e 

Donau , drängte . 

Ob un d wie weit de r gleiche Proze ß auc h auf die slawische Westaus -
dehnun g eingewirk t hat , bleib t de m Histor ike r schwer erkennbar . Wen n 

J o r d a n e s - C a s s i o d o r noc h in de r erste n Hälft e des 6. J a h r h u n -
dert s die Weichse l als Westgrenz e de s slawischen Siedelraume s angeben 4 , 

dan n sind de m gegenübe r Zweife l angebracht . E s hande l t sich u m ein e 

Zeit , zu de r die eins t s tark e germanisch e Siedlun g zwischen Elb e u n d 

Weichse l nac h de n Ergebnisse n de r archäologische n Forschun g längst bis 

auf geringe Rest e zusammengeschrumpf t w a r 5 u n d dieses weite Gebie t 

demnac h zu r Siedlun g geradez u einlud . Jordanes-Cassiodo r werde n hie r 

unkrit isc h ä l tere n Autore n ode r Kar t enwerke n gefolgt sein. 6 

Slaweneinfäll e auf dem Balkan währen d der Herrschaf t Justinians] , in : Cesky 
Casopi s Historick y 11 (1905), S. 133 ff.; vgl. d e r s . : Slovanske Starożitnost i 
[Slawische Altertümer] , Bd II , Pra g 1906, S. 187 ff.; auch K. M ü l l e n h o f f : 
Deutsch e Altertümer , Bd II , Berlin  21906, S. 376 ff.; F . I. U s p e n s k i j : Istorij a 
vizantijskoj imperij i [Geschicht e des byzantinische n Reiches] , Bd 1/2, St. Peters -
bur g 1913, S. 463 ff.; J . K u l a k o v s k i j : Istorij a Vizantiji [Geschicht e von 
Byzanz] , Bd II , Kiev 1912, S. 218 ff.; E. S t e i n : Histoir e du Bas-Empir e II , 
Brüssel 1949, S. 106 f., 222; W. E n ß l i n : Slaveneinfälle , in : Realencyclopädi e 
der classischen Altertumswissenschaften , Bd 111/1, Stuttgar t 1927, Sp. 698; 
P. L e m e r l e : Invasion s et migration s dan s les Balkan s depui s la fin de 
repoqu e romain e jusqu'a u Vllle siecle, in : Revue Historiqu e 211 (1954), 
S. 281 ff.; H . Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), S. 252 ff. 

3) C. Z e u ß : Di e Deutsche n un d die Nachbarstämme , Münche n 1837, S. 592 ff. 
S. dazu auch unte n S. 501 f. 

4) J o r d a n e s - C a s s i o d o r : Getic a V 34, ed. Th . M o m m s e n , in : MG H 
AA V/1, Berlin 1882, p. 62. 

5) Es genüge hie r der Hinwei s auf die die neuer e Forschun g zusammenfassen -
den Ausführunge n von G. M i l d e n b e r g e r : Problem e der germanische n 
Frühgeschicht e im östliche n Mitteleuropa , in : ZfO 24 (1975), S. 500 ff., mi t Lit . 

6) So schon M ü l l e n h o f f (s. Anm . 2), S. 94. J o r d a n e s - C a s s i o d o r 
nenne n für das slawische Ethniku m dre i Ethnonym e nebeneinander , un d zwar 
in zwei verschiedene n Kapitel n der Getica : Venethi , Antes , Sclaveni . Währen d 
an der oben Anm . 4 zit. Stelle (V 34) der Nam e der Veneth i als Bezeichnun g 
des gesamte n slawischen Ethnikum s gebrauch t wird, die Name n der Ante s un d 
Sclaven i dagegen als Benennunge n von größere n slawischen Teilverbände n 
erscheinen , erweckt die Formulierun g eine s andere n Kapitel s (Get . XXII I 119, 
p. 88 s.) den Eindruck , als bezögen sich die dre i nebeneinande r genannte n 
Ethnonym e auf dre i selbständi g nebeneinande r stehend e slawische Teilver-
bände . Doc h berufen sich Jordanes-Cassiodo r an dieser Stelle ausdrücklic h auf 
das schon in V 34 übe r die slawischen Ethnonym e Gesagt e un d kläre n so die 
mißverständlich e Formulierun g von XXII I 119 im Sinn e von V34. Es schein t 
also kau m möglich , mi t einigen tschechische n un d polnische n Autore n (s. z. B. 
Ù o w m i a ń s k i , s. Anm . 1, S. 16 f.) die Angaben von Jordanes-Cassiodo r übe r 
die Weichsel als Westgrenz e der slawischen Siedlun g dadurc h zu entkräften , 
daß die Veneth i des Jordanes-Cassiodo r zu eine r westliche n Grupp e der Slawen 

32= 
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Freilic h habe n scho n Kar l M ü l l e n h o f f un d Rudol f M u c h darau f 

hingewiesen , da ß in de r germanische n Heldensag e da s slawische Elemen t 

so gut wie gan z fehl t 7 , un d de r vie lumstr i t ten e Berich t des P r o k o p 

übe r die Rückwanderun g eine r Grupp e von Heru le r n 512 nac h Skandi -
navie n von Ungar n au s mach t jedenfall s soviel deutlich , da ß es im spä-
te re n Ostdeutschlan d weite unbesiedelt e ode r n u r gan z d ü n n bevölker t e 

Gebiet e gegeben hat . 8 Aus solche n Beobachtunge n möcht e m a n de n Schlu ß 

ziehen , da ß die slawische Westbewegun g bis in da s früh e 7. J a h r h u n d e r t 

hinei n ehe r de n Charak te r eine s langsame n Nachrücken s in kleinere n 

Gruppe n gehab t hat . 

Ein e nich t geringe Zah l de r slawischen E thnonym e im spätere n Ost -
deutschlan d (im historische n Sinn e dieses Namens ) gehör t zu r Grupp e de r 

sogenannte n Bewohnernamen , die von eine m Landschafts - ode r F luß -
name n mi t de m Suffix -jan e abgeleite t sind (Typu s Pomor 'ane) . 9 Di e so 

benann te n Verbänd e sind — so mu ß m a n schließe n — erst währen d ihre r 

Niederlassun g ents tanden , habe n also kein e Wanderverbänd e gebilde t — 

auc h da s sprich t für langsame s Vorrücke n in rech t kleine n Gruppen. 1 0 

Anderersei t s dar f nich t übersehe n werden , da ß es in Ostdeutschlan d auc h 

einige al ter tümlich e slawische E thnonym e gibt, die auc h in andere n Teile n 

de r Slavia ver t re te n sind , wie die Name n de r Abodriten , de r Sorbe n u n d 

de r Wilzen. " Hie r habe n wir es woh l doc h mi t de n Name n größere r Wan -
derverbänd e zu tun . 

nebe n den beide n östliche n der Ante n un d Sklawene n erklär t un d im Rau m 
zwischen Ode r un d Weichsel lokalisier t werden . Da s geht ums o weniger an , als 
1. Jordanes-Cassiodo r die Weichsel als Westgrenz e gerade der Veneth i bezeich -
ne n (Get . V34), 2. Getic a XXII I 119 die Veneth i in die Nachbarschaf t der 
Gote n in Südrußlan d rücken , s. dazu L. S c h m i d t : Di e Ostgermanen , Mün -
chen  21946, S. 240. Zu r Problemati k des Namen s Veneth i s. etwa E. S c h w a r z 
in den oben Anm . 1 genannte n Abhandlungen . 

7) M ü l l e n h o f f (s. Anm . 2), 97 ff.; R. M u c h : De r germanisch e Osten in 
der Heldensage , in : Zs. für deutsche s Altertu m 57 (1920), S. 145 ff. 

8) Ausführlich e Besprechun g der Interpretationsmöglichkeite n un d der For -
sćhungsgeschicht e bei Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), S. 103 ff., der sich der in der 
deutsche n Forschun g verbreitete n Auffassung von L. S c h m i d t (s. Anm . 6), 
S. 553, nich t anschließt . 

9) Daz u nützlic h noc h imme r als Materialsammlun g I. P e r v o l f : Slavi-
sche Völkernamen , in : Archiv für slavische Philologi e 8 (1885), 1 ff. Zu der mi t 
dem Suffix -jan e gebildete n Grupp e von slawischen Bewohnername n s. E. 
E i c h 1 e r : Zu r Bedeutun g un d Verbreitun g der altsorbische n Bewohnername n 
auf -jane , in : Slavia 31 (1962), S. 361 ff.; J . S p a l : Zu den slawischen Bewoh-
nername n auf -jane , in : Leipziger Abhandlunge n zur Namenforschun g un d 
Siedlungsgeschicht e II I (1965), S. 159 ff. (dor t genann t auch eine länger e Ab-
handlun g des gleichen Autor s zu diesem Them a in tschechische r Sprache , die 
mir nich t zugänglich war) . 

10) Vgl. M. H r u s e v s k y j : Geschicht e des ukrainische n Volkes, Bd I, dt . 
Übersetzun g Leipzig 1906, S. 365. Zu m langsam vorrückende n Charakte r der 
autogene n slawischen Wanderun g s. auch die Bemerkunge n von L. N i e d e r l e : 
Slovanske starozitnost i [Slawische Altertümer] , Bd IV, Pra g 1924, S. 128, un d 
d e m s . : Zivot starych Slovanü [Die Lebensweise n der alte n Slawen] , Bd HI/1 , 
Pra g 1921, S. 13 ff. 
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I m ganze n möcht e ma n annehmen , da ß die früh e slawische Westbe -
wegun g de m zivilisatorische n Entwicklungsstand e de s slawischen Ethn i -
kums , wie er u m diese Zei t gegeben war, entsprach. 1 2 Aus eine m Berich t 

des P r o k o p müsse n wir woh l schließen , da ß die slawische Wirtschafts -
weise diese r Zei t jedenfall s zu m Tei l noc h auf de r Stuf e de r wi lden Feld -
graswirtschaf t s t and 1 3 , die als in hohe m Grad e extensiv e Weise de r 

Bodennutzun g zwar einerseit s eine n gewalt igen Raumbedar f erzeugte , 

anderersei t s abe r doc h nu r übe r länger e Ze i t räum e hinwe g wei t räumig e 

Wanderungsbewegunge n förderte . Di e Verbandsbi ldun g kannte , wie die 

Entwicklun g de r agrarische n Produkt ionstechni k es nich t ander s e rwar t e n 

läßt , im allgemeine n n u r ein e Vielzah l rech t kle ine r Verbände. 1 4 

Festzuhal te n bleib t jedoch , da ß es autogen e Fak tore n de r slawischen 

Ausdehnungsbewegun g gegeben hat . Di e Lehre , nac h de r die slawische 

Ausdehnun g im frühe n Mit telal te r ausschließlic h ode r in erste r Lini e de r 

gewaltsame n Einwirkun g asiatische r Rei ternomadenvölker , einma l de r 

Hunnen , d a n n abe r un d 'vor allem de r Awaren , auf da s slawische Ethn i -
ku m zu verdanke n sei, ist scho n auf Grun d diese r Erwägunge n zu ver-
werfen . 

I I . A w a r e n u n d s l a w i s c h e A u s d e h n u n g s b e w e g u n g 

i n d e r F o r s c h u n g 

Es handel t sich freilich u m ein e alt e Lehre : scho n Caspa r Z e u ß h a t sie 

vertreten. 1 5 Inde m Zeu ß auf die Analogie des Vorganges, wie er ih m sich 

darstellte , zu de m Einwirke n de r Hunne n auf die germanische n Völker-
verschiebunge n hinwies , ließ e r auc h scho n ein e nich t unwesentlich e 

11) Zu diesen Name n Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), 50 ff. 
12) Vgl. N i e d e r 1 e , Zivot (s. Anm . 10). 
13) P r o c . C a e s a r . : Bellum Gothicu m II I 14, ed. J . H a u r y , Proc . Cae -

sar., Oper a omni a II , 1905, p. 358. Daz u etwa N i e d e r l e , Zivot (s. Anm . 10), 
S. 16 ff.; H. Ù o w m i a ń s k i : Podstaw y gospodarcz e formowani a się państ w 
sùowiańskich [Wirtschaftlich e Grundlage n der Entstehun g der slawischen Staa -
ten] , Warscha u 1953, S. 138 ff. Vgl. aber die vorsichtige n Formulierunge n 
von J. H e r r m a n n : Siedlung , Wirtschaf t un d Gesellschaf t der slawischen 
Stämm e zwischen Oder/Neiß e un d Elbe , Berlin(-Ost ) 1968, S. 78 ff., un d d e m s . 
in : Die Slawen in Deutschland . Ein Handbuch , hrsg. von J. H e r r m a n n , 
Berlin(-Ost ) 1970, S. 49 f f. Etwa im gleichen Sinn e Z. K u r n a t o w s k a : 
Sùowiańszczyzna poùudniowa [Die Südslawen ] (Kultur a Europ y wczesnośrednio -
wieczne j [Die Kultu r des frühmittelalterliche n Europa] , Bd III) , Breslau 1977, 
S. 54 ff. Dagege n nimm t L. L e c i e j e w i c z (s. Anm . 1), S. 69 ff., ein e Einfeld -
wirtschaf t an . 

14) Ein Überblic k bei W. (H. ) F r i t z e : Untersuchunge n zur frühslawische n 
un d frühfränkische n Geschicht e bis ins 7. Jh. , phil . Diss. (masch. ) Marbur g 1952, 
S. 29 ff. Vgl. auch K. W a c h o w s k i : Sùowiańszczyzna zachodni a [Die West-
slawen], Warscha u 1903, Neudruc k Pose n 1950, passim, der auch die frühe n 
Südslawen behandelt ; K u r n a t o w s k a (s. Anm . 13), S. 78 ff. 

15) Z e u ß , Di e Deutsche n (s. Anm . 3), S. 605: „zu den Züge n der Wende n 
gaben die von Osten vordringende n Awaren den ersten Anstoß" . Zeu ß ver-
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Grundlag e de r ganze n Lehr e erkennen . Sein e — n u r knap p umrissen e — 

Thes e wurd e in de r Folg e imme r wiede r diskutiert , ohn e d a ß sich ein 

Konsen s einstelle n wollte . Ein e sachlich e Behandlun g de s ganze n Fragen -
komplexe s wurd e oft durc h die Neigun g behindert , i h n un te r de m Ge -
sichtspunk t na t ionale r Ansprüch e un d Rival i täte n de r Modern e zu be -
trachten . Es schein t angebracht , einige Haup tpunk t e de r Diskussio n in die 

Erinnerun g zurückzurufen . 

Da ß diejenige n Forscher , di e die Uransässigkei t ode r doc h ein e bis in 

die Zei t u m Christ i Gebur t zurückreichend e Siedlun g de r Slawen westlich 

de r Weichse l u n d südlic h de r Karpa te n l eh r t e n —• an ihre r Spitz e Pave l 

Joze f S a f a f i k 1 6 —, sich nich t mi t Zeu ß einverstande n erkläre n konnten , 

vers teh t sich. Aber auc h Anhänge r de r Lehr e rezente r slawischer Einwan -
de run g in die genannte n Gebiet e äußer te n sich skeptisc h ode r ablehnend . 

So sah Gusta v S t r a k o s c h - G r a s s m a n n da s entscheidend e Ereigni s 

für de n Verlau f de r slawischen Ausdehnun g nich t i m Erscheine n de r 

Awaren , sonder n im Zerfal l des Attila-Reiches ; de n Awaren e rkann t e 

diese r Gelehrt e ein e Bedeutun g für die frühslawisch e Geschicht e nu r 

insofer n zu, als di e politisch e Herrschaft , die sie übe r die berei t s vor 

ih re m Auftrete n weit nac h Westen vorgedrungene n Slawen gewannen , 

diese von de r okzidentale n Kul tu rwel t abget renn t hä t te . 1 7 Auf die Wir-
kung , die da s End e de s Hunnenreiche s auf die slawische Ausdehnun g aus -
geüb t habe , ha t t e n f rühe r scho n Z e u ß se lbe r 1 8 u n d nac h i h m Rober t 

R ö s 1 e r " hingewiesen , de r die Roll e de r Awaren in diesem Vorgan g 

„z u de n vielen unaufgehell te n P u n k t e n in diesen Völkerverschiebungen " 

zählte , wen n er auc h generel l de r awarische n Reichsgründun g in Ungar n 

ein e erheblich e Bedeutun g auc h für d i e slawische Ausbrei tun g zuschrieb. 2 0 

Eine n de m Röslersehe n n a h verwandte n S tandpunk t n a h m Adolf B a c h -
m a n n ein. 2 1 

Kar l M ü l l e n h o f f , de r Zeu ß im wesentliche n zust immt e u n d dessen 

Thes e nähe r ausführte , schränkt e diese doc h auc h wiede r ein , inde m er 

sie n u r für bes t immt e Tei l räum e de r slawischen Ausdehnun g gelten las-
sen wollte. 2 2 Ähnlic h äußer t e sich etwa auc h Kazimier z W a c h o w s k i 2 3 , 

gleicht diesen Vorgang ebend a mi t der Einwirkun g der Hunne n auf die Ger -
manen . Im Widerspruc h zu dieser Äußerun g steh t seine S. 592 ff. vorgetragen e 
Lehre , nac h der die vor dem Erscheine n der Awaren in Europ a einsetzend e 
slawische Bewegung auf den Zusammenbruc h des Hunnen-Reiche s zurück -
zuführe n sei (s. o. Anm . 3). 

16) P . J . S c h a f a r i k (Safafik) : Slawische Alterthümer , Bde I, II , dt . Über -
setzun g Leipzig 1844. 

17) Geschicht e de r Deutsche n in Österreich-Ungarn , Bd I, Wien 1895, 293 ff. 
Vgl. dazu jetzt Ù o w m i a ń s k i (s. Anm. 1), S. 228 ff. 

18) Siehe oben Anm . 3 un d Anm . 15. 
19) Übe r den Zeitpunk t de r slawischen Ansiedlun g an der untere n Donau , in : 

Sitzungsbericht e der Wiene r Akad. der Wiss., phil.-hist . Classe 73 (1873), S. 77 ff. 
20) Ebenda , S. 93. 
21) Geschicht e Böhmens , Bd I, Goth a 1899, S. 62 ff. Nu r für die Ausdehnun g 

der Slawen bis an die Saale schreib t Bachman n den Awaren eine maßgeblich e 
Bedeutun g zu. 
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de r zwar die Bedeutun g de r Awaren für die von ihne n beherrschte n 

Völker rech t hoc h einschätzte , ihr e Einwirkun g auf die slawische Aus-
dehnun g abe r anscheinen d im wesentliche n auf de n Balka n un d di e Ost -
alpe n begrenz t sah . Di e Einwanderun g de r Slawen in Ungar n u n d de r 

Tschechoslowake i dagegen setzt e Wachowsk i ebens o wie vor ih m Bach -
man n un d bald nac h i h m Vaclav N o v o t n y * * vor da s Erscheine n de r 

Awaren . Ander e Forscher , als dere n älteste r woh l Bed a D u d i k 2 5 zu 

nenne n ist, mein te n aber , gerad e di e slawische Einwanderun g in Ungar n 

un d de r Tschechoslowake i au f awarisch e Einwirkun g zurückführe n zu 

sollen . I n de r deutsche n Forschun g ha t diese Auffassung auc h heu t e noc h 

namhaf t e Anhänger , währen d sie von polnische n u n d tschechische n Ge -
lehr te n gewöhnlic h best r i t te n wird. 2 6 

I n enge m Zusammenhan g mi t de r Frag e nac h de r Bedeutun g de r Awa-
re n für die slawische Ausbrei tun g steh t die nac h de m Wesen de r awarisch -
slawischen Beziehungen . Mi t bemerkenswer te r Klarhe i t ha t de n K e r n 

diese r zweite n Frag e berei t s Bed a D u d i k erkannt , als e r die auf diese m 

Feld e zu beobachtende n Einzelerscheinunge n au s de r ethnosoziologische n 

Grundsi tua t io n ableitete , die sich ergab in de r geschichtliche n Begegnun g 

eine s Rei ternomadenvolke s mi t bäuerl iche n Gruppe n von weni g ent -
wickelte r soziale r u n d staatliche r Organisation. 2 7 Dami t w ar ein eigentlic h 

wissenschaftliche r In terpre ta t ionsansa t z gewonnen , d e r zude m geeigne t 

schien , nat ional e Hemmunge n in de r Bet rachtun g des ganze n Komplexe s 

zu beseitigen , inde m er da s von de r Wissenschaf t des 19. J a h r h u n d e r t s so 

gern angezogen e ethnocharakterologisch e Pr inzi p au s de r In te rpre ta t io n 

de r awarisch-slawische n Beziehunge n heraushiel t . Gerad e diese r wissen-
schaftlic h k a u m zu fassende , allen vorwissenschaftlichen , emotiona l be -
s t immte n Urtei le n preisgegeben e Fak to r spielt e e in e bedeutend e Roll e 

in de r s t a r k vergröbernde n un d mi t Hilf e eine r unzulässige n Verallge-
meinerun g bes t immte r Einzelerscheinunge n übers te igernde n Skizze , die 

Constant i n v. H ö f 1 e r von de r e rs te n de r von ih m aufgestellte n „Per io -
de n de r slawischen Geschichte " gab. 2 8 Bru ta l e Verknechtun g d e r „ge -

22) M ü l l e n h o f f (s. Anm . 2), S. 102. Vgl. aber auch Müllenhoff s entgegen -
stehend e Äußerunge n S. 90, S. 92 ff., S. 100 ff., S. 376 ff. 

23) W a c h o w s k i i(s. Anm . 14), S. 6 ff., 33 ff. 
24) V. N o v o t n y : Ceske dejiny [Tschechisch e Geschichte] , Bd 1/1, Pra g 1912, 

S. 198 ff 
25) B. D u d i k : Dejin y Morav y [Geschicht e Mährens] , Bd I, Pra g 21875, S. 40. 

Vgl. auch J . L i p p e r t : Socialgeschicht e Böhmen s in vorhussitische r Zeit , Bd I, 
Pra g 1896, S. 122 ff. 

26) So H . L u d a t (s. Anm . 1), S. 143, der sowohl den Hunne n wie den 
Awaren eine n entscheidende n Einflu ß auf die slawische Ausdehnungsbewegun g 
zuschreibt . Ähnlic h M. U h 1 i r z : Handbuc h der Geschicht e Österreich-Ungarns , 
Bd I, Graz , Wien  21963, S. 177. Vgl. auch die oben Anm . 1 genannte n Arbeiten 
von E. S c h w a r z . Dagege n aber Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), S. 299 ff.; 
D v o r n i k (s. Anm . 1); L. H a v 1 i k : Velka Morav a a stredoevropst i Slovan e 
[Großmähre n un d die Slawen in Mitteleuropa] , Pra g 1964, S. 169 ff. 

27) Sieh e Anm . 25. 
28) C. v. H ö f 1 e r : Di e Epoche n der slavischen Geschicht e bis zum Jahr e 
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schichtslosen" u n d zu eigener Staatsbi ldung unfähigen Masse slawischer 
Kleinstverbände durch Hunnen und Awaren sind nach Höfler die beher r -
schenden Kennzeichen dieser 'slawischen Frühzeit . Ererb ter Haß gegen 
Germanen und Deutsche ließ die Slawen das turkotatar ische Joch der 
Einfügung in die abendländische Kul turwel t vorziehen, u m mit Hilfe der 
turkotatar ischen Herren einerseits „an aviten Zuständen festzuhalten" 
und „alles Nichtslawische so lange wie möglich fernzuhalten", anderer-
seits „hinter den zurückweichenden Deutschen sich ins Endlose auszu-
brei ten und zu vermehren, die Germanen so viel wie möglich einzuengen.29 

Höflers Urteil : „In der S taa tenbegründung liegt de r Hauptunterschied 
zwischen den germanischen und slawischen Völkern" 30, kennzeichnet das 
ethnocharakterologische Interpretat ionsprinzip, das Höfler ebenso zu 
Grunde legte wie vor ihm etwa Frant isek P a l a c k y — nur mit ganz 
anderen Wertakzenten und deshalb auch mit ganz anderem Ergebnis. 

Sonderbarerweise war es ein Forscher tschechischer Nationali tät , der — 
freilich von ande ren Voraussetzungen ausgehend — Höflers im höchsten 
Grade einseitiger Auffassung weitere Geltung verschaffte. In dem Bilde, 
das J a n P e i s k e r von der slawischen Frühzei t entworfen hat, finden 
sich wesentliche Grundzüge der Höflerschen Darstel lung wieder: die 
slawische Unfähigkeit zu politischer Organisation, die grausame Ver-
knechtung der Slawen besonders durch turkotatarische, aber auch — hier 
weicht Peisker von Höfler ab — durch germanische Völker, deren ungün-
stige Folgen für die slawische kul turel le Entwicklung und — im hier ge-
gebenen Zusammenhang vor allem wichtig — die entscheidende Bedeu-
tung besonders der Awaren für die 'slawische Ausbrei tung. Es fehlt bei 
Peisker nu r Höflers Behauptung eines ural ten slawischen Deutschen-
hasses. Gewisse von ihm gemachte sozialgeschichtliche Beobachtungen 
ha t ten Peisker un te r dem Einfluß der ethnosoziologisch-wirtschaftsge-
schichtlichen Theorien von Richard H i l d e b r a n d 3 1 zu der Annahme 
einer alten sozialen Zweischichtung der Slawen in eine viehzüchtende 
Ober- und eine bäuerliche Unterschicht geführt; er e rk lär te diese von ihm 
vermute te Erscheinung mi t einer al ten Überschichtung der Slawen durch 
viehzüchtende Völker, teils Germanen, teils Turkota taren, für die ihm 
auch sprachgeschichtliche Gegebenhei ten zu sprechen schienen.32 Der 
ethnosoziologische Ansatz Dudiks kehr t h ie r also wieder, wird aber in 
schematisierender Vereinfachung verzerr t . Später verknüpfte Peisker 
diese seine Thesen mit Beobachtungen und Kombinat ionen des Orien-
tal isten Joseph M a r q u a r t " zum awarisch-slawischen Verhäl tnis im 
6. J ah rhunde r t ; die slawische Ausbrei tung sah er jetzt bewirk t im wesent-

1526, in: Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wiss., phil.-hist. Classe 97 
(1881), S. 824 ff. 

29) Ebenda, S. 828. 
30) Ebenda, S. 826. 
31) R. H i 1 d e b r a n d : Recht und Sitte auf verschiedenen wirtschaftlichen 

Kulturstufen, Bd I, Jena 1896. 
32) J. P e i s k e r : Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und 

Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung, in: VSWG 3 (1905), S. 187 ff. 
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liehe n durc h die awarisch e Politik , die im Interess e de r Sicherun g ihre s 

weite n Herrschaftsgebiete s slawische S tammesverbänd e in bru ta ls te r 

Weise gespreng t u n d die Spl i t tergruppe n an weit voneinande r ent fernte n 

Orte n angesetz t hä t te . Weite r abe r führ t e Peiske r nebe n de m ethno -
soziologische n auc h da s ethnocharakterologisch e In terpre ta t ionspr inzi p in 

seine Lehr e ein . Da s Ents tehe n de r ethnosoziologische n Situatio n de r 

Überschichtun g e rk lä r t e e r mi t gewissen, von ih m angenommene n Züge n 

des slawischen „Volkscharakters " un d diese wiederu m au s de n n a t ü r -
liche n Bedingunge n de r von ih m un te r d e m Einflu ß des Paläobotaniker s 

Józe f R o s t a f i ń s k i 3 4 in Polesie n (Polessje ) lokalisierte n slawischen 

Urheimat ; de r Slawe ist ih m „Soh n un d P roduk t seine r Wiege, de r 

Sümpf e Polesiens". 3 5 So ents tan d ein zweifellos eindrucksvolle s Lehr -
gebäud e von bemerkenswer te r innere r Geschlossenhei t un d Folgerichtig -
keit , de m Peisker s Bei tra g zu r „Cambridg e Medieva l History " weite Ver-
bre i tun g un d Anerkennun g außerhal b de r engere n Fachwissenschaf t de r 

slawischen Al te r tumskund e verschaffte. 3 6 

Unte r de n Fachgenosse n ist Peisker s Lehr e freilich alsbald auf scharfe n 

Widerspruc h gestoßen , obgleich es an Gefolgsleute n auc h hie r nich t gan z 

gefehlt hat. 3 7 Richtet e sich die Kri t i k zunächs t gegen die sozial-  un d 

sprachgeschichtliche n Grundlage n de r Peiskersche n These n  38, so ist nac h 

de m letzte n Krieg e auc h Peisker s — bzw. Marquar t s — In te rpre ta t io n 

de r schriftliche n Quelle n zu m awarisch-slawische n Verhäl tni s eine r kr i t i -
sche n Revision unterzoge n worden ; ein e Reih e von Bei t räge n zu r Erstel -
lun g eine s neue n Bilde s de r geschichtliche n Beziehunge n zwischen Awa-
re n u n d Slawen liegen vor. 39 Zumindes t die überspi tzt e Formul ierung , in 

33) Osteuropäisch e un d ostasiatisch e Strei f züge, Leipzig 1903, Neudruc k Darm -
stad t 1961, S. 127 f., 146 ff. 

34) J . R o s t a f i ń s k i : O pierwotnyc h siedzibach i gospodarstwi e Sùowian 
w przedhistorycznyc h czasach [Übe r die ursprüngliche n Sitze un d die Wirt-
schaftsweise der Slawen in vorgeschichtliche r Zeit ] (Sprawozd . Akad. Um . w 
Krakowi e 13, Nr . 3), Kraka u 1908. 

35) J . P e i s k e r : Neu e Grundlage n der slawischen Altertumskunde , Stutt -
gart 1910, S. 5. 

36) J . P e i s k e r : Th e expansio n of th e Slavs, in : Cambridg e Medieva l 
History , Bd II , Cambridg e 1913, S. 418 ff. Vgl. auch d e n s . : Kdo byli nas i 
pfedkove i co jsme po nich v sobe zdedili ? [Wer waren unser e Vorfahre n un d 
was habe n wir von ihne n geerbt?] , Pra g 1921. 

37) So der slowenisch e Historike r L. H a u p t m a n n in mehrere n Abhand -
lungen , zuletz t noc h in : Histori a Mund i (s. Anm . 1). Ferne r der Tschech e J . 
B i d l o : Dejin y Slovanstva [Geschicht e der Slawen] , Pra g 21928, S. 25 ff. 

38) Genann t seien L. N i e d e r l e : J . Peisker s Neu e Grundlage n der slavi-
schen Altertumskunde , in : Archiv für slavische Philologi e 31 (1910), S. 569 ff.; 
d e r s . : De s theorie s nouvelle s de J. Peiske r sur les ancien s Slaves, in : Revu e 
des etude s slaves 2 (1922), S. 19 ff.; J . J a n k o : O praveku slovanskem [Übe r 
die slawische Urzeit] , Pra g 1912; A. D o p s c h : Di e älter e Wirtschafts - un d 
Sozialgeschicht e der Alpenslawen , Weima r 1909. 

39) Genann t seien G. L a b u d a : Pierswsze państw o sùowiańskie. Państw o 
Samon a [Da s erste slawische Staatswesen . Da s Samo-Reich] , Pose n 1949, 
S. 148 ff.; B. G r a f e n a u e r : Razmerj e me d Slovan i in Obr i do obleganja 
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de r Peiske r seine Lehr e vorgetrage n hat , dar f heu t e als überhol t gelten . 

Di e Gerechtigkei t gebiete t aber , auc h die Verdienst e hervorzuheben , die 

sich Peisker s überau s einseitig e Darste l lun g de r slawischen Frühgeschicht e 

doc h erworbe n hat . Peiske r ha t neu e Gesichtspunkte , neu e Quel lengrup -
pen , neu e Methode n in die Forschun g eingeführt , e r ha t , u m mi t Vatrosla v 

J a g i ć zu reden , „gegenübe r de r einstige n romantisc h kl ingende n Schil -
derun g de r sozusagen paradiesische n Zus tänd e de r Urs lawe n [.. .] ein[en ] 

entschiedenefn ] Schrit t nac h vorwär t s zu r rea lere n Auffassung d e r Ding e 

de s slawischen Al te r tums " ge t an 4 0 , er ha t schließlic h de n Ansto ß zu eine r 

fruchtbare n un d er t ragreiche n Diskussio n gegeben , di e auc h heu t e noc h 

nich t abgeschlosse n ist. 
Freilic h befinde t sich die Forschun g heu t e in eine r andere n Lage als 

Peiske r un d sein e zeitgenössische n Kri t iker . Abgesehen davon , da ß ander e 

geschichtstheoretisch e Lehre n sich gelten d gemach t haben , sind auc h in 

zunehmende m Maß e neu e Quel lengruppe n erschlosse n worden . De r prä -
historische n Archäologi e ist es besonder s seit de m letzte n Krieg e gelun -
gen, in de r Best immun g u n d zeitliche n Fixierun g de r lang e u n e r k a n n t 

gebliebene n frühe n slawischen Sachkul tu r wesentlich e Fortschri t t e zu 

erzielen ; auc h zu r Erhel lun g de r awarisch-slawische n Beziehunge n stell t e 

sie umfangreiche s neue s Quel lenmater ia l bereit . Von diesen neuen , noc h 

im Ents tehe n begriffene n Grundlage n au s gilt es, ein neue s Bild von Ver-
lau f un d Forme n de r slawischen Ausdehnungsbewegun g zu erstellen . An 

diese r Arbei t werde n abe r auc h die ä l tere n Diszipline n weite r tei lzuneh -
me n haben , nich t zuletz t auc h die Histori e im engere n Sinne , die die von 

de n schriftliche n Quelle n gebotene n Möglichkeite n de r Erkenntn i s au f 

diesem Gebie t noc h nich t ausgeschöpf t ha t . Sie wird dabe i gewiß de n 

ethnosoziologische n Grundcharak te r de s awarisch-slawische n Verhäl tnis -
ses als eine r Symbios e von zentra l organisier te n Rei te rnomade n einerseit s 

un d e ine r Vielzah l nu r locke r verbundene r bäuerl iche r Kle inverbänd e 

Carigrad a (626) in njegova gospodarske-druźben e podlag e [Die Beziehunge n 
zwischen Slawen un d Awaren bis zur Belagerun g von Konstantinope l 626 un d 
ihr e wirtschaftlich-soziale n Grundlagen] , in : Zgodovinsk i Casopi s 9 (1955), S. 
145 ff.; d e r s . : Di e Beziehunge n der Slawen zu den Awaren un d ihr e wirt-
schaftlich-soziale n Grundlage n bis zur Belagerun g von Konstantinopel , in : 
Riassunt i delle communicazion i VII , Comitat o Internazional e di Scienz e Sto -
riche , Ro m 1955, S. 174 ff.; F r i t z e , Untersuchunge n (s. Anm . 14), S. 20 ff.; 
B. Z a s t e r o v a : Beitra g zur Diskussio n übe r den Charakte r der Beziehunge n 
zwischen Slawen un d Awaren, in : Actes du Xl le Congre s Internationa l 
d'etude s byzantines , Bd II , Belgrad 1964, S. 241 ff.; Ù o w m i a ń s k i (Anm . 
1), S. 340 ff., S. 387 ff., dessen Ergebnisse n Vf. nu r teilweise zustimme n kann . 
An Unklarheite n leiden die Ausführunge n von A. A v e n a r i u s : Di e Awaren 
in Europa , Preßbur g 1974, S. 85 ff. Noc h imme r zu beachte n sind die knappe n 
Ausführunge n von U s p e n s k i j (s. Anm . 2), S. 471 f., die anscheinen d kau m 
auf die Forschun g eingewirkt haben . Unzulänglic h dagegen L. N i e d e r l e : 
Avafi a Slovane [Awaren un d Slawen] , in : Obzor Praehistorick y 9 (1930/35) , 
S. 1 ff. Eine n Überblic k übe r die Forschun g seit End e des Zweite n Weltkrieges 
bis ca. 1955 biete t B. Z a s t e r o v a : Avari a Slovan e [Awaren un d Slawen] , 
in : Vznik a poöätk y Slovan ü [Entstehun g un d Anfänge der Slawen] , Bd II , 
Pra g 1958, S. 19 ff. 

40) In : Archiv für slavische Philologi e 31 (1910), S. 591. 



Bedeutung der Awaren für die slawische Ausdehnungsbewegung 507 

andererseits im Auge behalten müssen, den zuerst Dudik erkannt hat und 
der auch den richtigen Kern der Peiskerschen Lehre bildet. Sie wird sich 
aber auch vor der Gefahr schematisierender Vereinfachung zu hüten 
haben, der Peisker erlegen ist, vielmehr eine sorgfältige Einzelforschung 
betreiben müssen, die die Buntheit und Vielfältigkeit herausarbeitet, in 
der die zeitgenössischen Zeugnisse dem aufmerksamen Leser die Bezie-
hungen zwischen Awaren und Slawen vor Augen stellen. Zeitliche, räum-
liche, sachliche Differenzierung gegenüber systematisierender Generali-
sierung — das scheint eine Grundforderung, die die historische Forschung 
auf dem Gebiet des awarisch-slawischen Verhältnisses sich selbst zu stel-
len hat. 

I I I . E i n i g e Z e u g n i s s e z u r F r a g e d e r a w a r i s c h -
s l a w i s c h e n B e z i e h u n g e n i m 6. u n d f r ü h e n 

7. J a h r h u n d e r t 

Bevor die vorgetragene Lehre in bestimmten Punkten einer Kritik auf 
Grund der Quellen unterzogen wird, scheint es zweckmäßig, zunächst 
einige Quellenzeugnisse vorzuführen, ohne deren Kenntnis das Entstehen 
der Lehre überhaupt nicht verstanden werden kann. 

Die sogenannte Fredegar-Chronik, die große repräsentative fränkische 
Chronik aus der Mitte des 7. Jahrhunderts, gibt uns eine inhaltsreiche 
Schilderung des Verhältnisses von Awaren und Slawen, wie es zu Beginn 
einer slawischen Aufstandbewegung gegen die Awaren in den zwanziger 
Jahren des 7. Jahrhunderts bestand.41 Nach der Darstellung der Chronik 
hielten die Awaren als ausgesprochenes Herrenvolk die von ihnen unter-
worfenen Slawen in einer scharfen und drückenden Form der Abhängig-
keit. Nicht nur zu Tributleistung waren die slawischen Untertanen ver-
pflichtet, sondern auch zu einer diskriminierenden Form der Heeresfolge. 
In ihren Schlachten ließen die Awaren, die selber, vor ihrem Lager auf-
gestellt, ein hinteres Treffen bildeten, zunächst die vor ihnen in doppelter 
Ordnung stehenden Slawen den Kampf beginnen, um erst in einer kriti-
schen Phase des Schlachtverlaufs einzugreifen, oder aber um, im Falle 
eines slawischen Sieges, in raschem Vorrücken die Beute an sich zu reißen. 
Alljährlich, so berichtet die Chronik weiter, pflegten die awarischen 
Herren in den slawischen Siedlungen zu überwintern, offenbar um sich 
die dort angesammelten Lebensmittelvorräte zunutze zu machen. Dabei 
sei es ihre Gewohnheit gewesen, sich slawische Frauen und Mädchen zu 
Bettgenossinnen zu wählen. 

Es ist ein recht düsteres Bild, das die sogenannte Fredegar-Chronik von 
den awarisch-slawischen Beziehungen entwirft. Wir erhalten den Ein-
druck einer drückenden Knechtschaft und weitgehenden Rechtlosigkeit 
der unterworfenen Slawen. Ich verzichte vorläufig darauf, die Darstellung 

41) P s . - F r e d e g a r : Chron. IV 58, ed. B. K r u s c h in: MGH SS rer. 
Merov. II, Hannover 1888, p. 144. 
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der fränkischen Chronik im einzelnen zu analysieren, und führe zunächst 
noch einen anderen Bericht an, der mit dem erwähnten fränkischen 
charakteristische Züge gemeinsam hat. Die Übereins t immung fällt umso 
schwerer ins Gewicht, als dieses zweite Zeugnis aus einer anderen Zeit, 
aus einem anderen Raume und einer anderen Li te ra tur s tammt, so daß 
die Annahme einer gemeinsamen Quelle zunächst wenigstens wenig 
Wahrscheinlichkeit hat. 

Die sogenannte Nestor-Chronik, das große, im 11. J ah rhunde r t in Kiev 
schichtweise ents tandene altrussische Geschichtswerk, berichtet gleichfalls 
von der Unterwerfung der Slawen durch die Awaren 4 2 ; sie fährt d a n n 
fort: „Die Awaren quäl ten die Duleben, die Slawen waren, und ta ten den 
Weibern der Duleben Gewal t an. Hat te ein Aware eine Ausfahrt zu 
machen, so spannte er nicht Pferd, nicht Ochsen vor, sondern befahl, drei 
oder vier oder fünf Frauen vor den Wagen zu spannen und den Awaren 
zu ziehen. So quäl ten sie die Duleben." Die Nestor-Chronik beschränkt 
ihre Aussage auf den slawischen S tamm der Duleben, und es erhebt sich 
die Frage nach der Lokalisierung dieses Verbandes. Ich stelle sie zunächst 
noch zurück und betone nu r die sachlichen Gemeinsamkeiten in den Aus-
sagen der fränkischen Fredegar- und der altrussischen Nestor-Chronik. In 
beiden Werken erscheinen die Frauen der unterworfenen Slawen als recht-
lose Objekte einer awarischen Willkürherrschaft. Beide Chronisten be-
zeugen den sexuellen Mißbrauch der slawischen Frauen durch die Awa-
ren, der altrussische Geschichtsschreiber fügt noch ih re demütigende 
Nutzung als Spanndienste hinzu. 

Besonders diese letzte Angabe zeigt die den Awaren unterworfenen 
Slawen geradezu in der Stellung von Hörigen, die zu ungemessenen Fron-
diensten jeder Ar t verpflichtet sind. In einem gewissen Widerspruch dazu 
steht nun freilich der fränkische Bericht über die slawische Verpflichtung 
zur Waffenhilfe; aus ihm ergibt sich, daß die unterworfenen Slawen 
jedenfalls bewaffnet blieben und daß sie in ethnisch geschlossenem Ver-
bände in den Kampf zogen, mochte auch ihre taktische Verwendung in 
der Schlacht sie in Nachteil gegenüber den reiternomadischen Herren 
bringen. Das Zeugnis der fränkischen Chronik wird bestätigt durch die 
zeitgenössischen griechischen Berichte über den Verlauf der großen Be-
lagerung von Konstantinopel 626 durch ein vereinigtes Heer der Awaren, 
Bulgaren, Gepiden und Slawen; diese letzten bilden die Hauptmasse des 
Heeres.43 Auch hier kämpfen die Slawen in eigenen Verbänden, offenbar 
auch unter eigenem Kommando. Sie stel len vor allem das Fußvolk des 
Heeres, das ganz entsprechend den Angaben der Fredegar-Chronik in 

42) Povest' vremennych let [Chronik vergangener Jahre], ed. A. A. S a c h -
- a tov , Bd I, Petrograd 1916, S. 11. 

43) Analysiert bei F. B a r i s i c : Le siege de Constantinople par les Avares 
et les Slaves, in: Byzantion 24 (1954), S. 371 ff. Vgl. auch J. K u l a k o v s k i j : 
Istorija Vizantiji [Geschichte von Byzanz], Bd III, Kiev 1915, S. 76 ff.; A. N. 
S t r a t o s : Byzantium in the seventh Century, Bd I: 602—634, Amsterdam 
1968, S. 181 ff. 
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zwei Treffen aufgestellt ist, einem leichtbewaffneten und einem gepan-
zerten. Auf den slawischen Abtei lungen liegt die Haupt las t des tage-
langen Sturmangriffs auf die Lange Mauer der Reichshauptstadt; sie 
haben die schwersten Verluste zu erleiden. Auf sie fällt auch die Aufgabe, 
auf ih ren Einbaumbooten vom Goldenen Horn aus dem Landheer mit 
einem Flankenangriff zu Hilfe zu kommen, der von der technisch weit 
überlegenen byzantinischen Flotte vereitel t wird und zu schwersten Ver-
lusten führt. 

Die Bestätigung, die die Schilderung der Fredegar-Chronik durch die 
altrussische Nestor-Chronik einerseits, die griechischen Quellen zur Be-
lagerung von Konstantinopel 626 andererseits findet, zeigt, daß die frän-
kischen Angaben e rns t zu nehmen sind. Und auch die zusätzlichen Mit-
teilungen der Nestor-Chronik werden wir aus dem gleichen Grunde nicht 
einfach als unglaubwürdig ab tun dürfen. Es ist deshalb durchaus ver -
ständlich, wenn gerade diese beiden Berichte immer wieder zitiert wer -
den, u m das Verhältnis der Awaren zu den von ihnen unterworfenen 
Slawen zu charakterisieren, und wenn aus ihnen auf eine drückende Ver-
f e c h t u n g der Slawen durch die awarischen Her ren geschlossen wird. 

Besonderes Gewicht erhal ten diese Berichte, wenn man mit ihnen ein 
Zeugnis der griechischen „Miracula S. Demetr i i" kombiniert , einer S amm-
lung der postumen Wunder ta ten des hl. Demetr ius von Thessalonike, 
deren hier interessierender erster Teil um 620 ents tanden zu sein scheint.44 

Hier 45 hören wir von einem Angriff auf die Stadt Thessalonike, die der 
Awarenherrscher , der Kagan, seinen slawischen Untergebenen 586 oder 
597 46 — der Zei tpunkt ist umstr i t ten — anbefohlen habe, „denn" — so 
sagt die Schrift — „das ganze Volk der Slawen w a r ihm Untertan". „Un-
ter de r Knechtschaft des Awarenkagans" bezeugt „das westliche Volk der 
Sklawenen" auch ein Fragment der um 585 ents tandenen syrischen Kir -
chengeschichte des J o h a n n e s v o n E p h e s u s , das von einer awa-
risch-slawischen Invasion in die Balkanprovinzen in den frühen achtziger 
J ah ren des 6. J ah rhunder t s berichtet.47 Beide Stellen scheinen das Recht 

44) P. L e m e r 1 e : La composition des deux Premiers livres des Miracula 
S. Demetrii, in: Byzantinische Zs. 46 (1953), S. 353 f. Weitere Literatur, die Vf. 
nicht zugänglich war, bei A v e n a r i u s (s. Anm. 39), S. 92, Anm. 24 (S. 243). 

45) Miracula S. Demetrii § 9, ed. A. T o u g a r d : De l'histoire profane dans 
les actes grecs des Bollandistes, Paris 1874, p. 88 ff. 

46) P. Lemerle (s. Anm. 2), S. 294; ihm folgend A v e n a r i u s (s. Anm. 39), 
S. 91 ff., mit weiterar Literatur. 

47) Überliefert in der Chronik M i c h a e l d e s S y r e r s , hier zitiert nach der 
deutschen Übersetzung von J. M a r q u a r t (s. Anm. 33), S. 482. Von der um 
585 entstandenen, in syrischer Sprache geschriebenen Kirchengeschichte des 
J o h a n n e s v o n E p h e s u s ist nur das 3. und letzte Buch annähernd voll-
ständig erhalten; von den übrigen Teilen des Werkes sind nur Fragmente bei 
späteren Chronisten, besonders bei Michael dem Syrer, überliefert. Siehe dazu 
K. K r u m b a c h e r : Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis 
zum Ende des oströmischen Reiches, München 21897, S. 404; A. A. V a s i l i e v : 
History of the byzantine empire, Bd II, Madison 21952, S. 184 f. 
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zu geben, zum einen die awarische Herrschaft, wenn nicht auf das ganze 
slawische Ethnikum, so doch auf einen recht großen Teil davon auszu-
dehnen, zum anderen die Zeugnisse der Fredegar-Chronik auf den Ge-
samtkomplex der slawischen Verbände un te r awarischer Herrschaft zu 
beziehen. 

I V . Ü b e r b l i c k ü b e r d i e G e s c h i c h t e d e r A w a r e n 
b i s 6 2 6 

Die Kenntnis der hier vorgeführten Quellen ist jedenfalls geeignet, die 
von Marquar t und Peisker aufgestellten Lehren zum awarisch-slawischen 
Verhältnis verständlicher zu machen. Bevor wir uns mit ihnen nähe r be-
schäftigen, empfiehlt sich zunächst ein kurzer Überblick über die Ge-
schichte des Awarenreiches bis zu seiner ersten Katas t rophe im J a h r e 
626.48 

Im Jah re 557 erscheinen nördlich des Kaukasus an den nordöstlichen 
Grenzen des oströmischen Reiches reiternomadische Scharen umstr i t tener 
Herkunft un te r dem Namen der Awaren, die, von ihren einstigen tü rk i -
schen Unter tanen im östlichen Innerasien vertr ieben, jetzt auf der Suche 
nach einem neuen Niederlassungsgebiet sind. Ihre Stärke wird mit 20 000 
Köpfen angegeben.49 Sie nehmen Verbindung zur oströmischen Reichs-
regierung auf, die ihnen ihre Bitte um Landzutei lung innerha lb der 
Reichsgrenzen zwar abschlägt, sie aber gegen Zahlung eines Jahres t r ibu-
tes als Föderaten in den Dienst des Reiches nimmt.50 Offenbar sind sie 
noch nicht zu einem geschlossenen Verbände zusammengefaßt, sondern 
in zwei oder mehr Gruppen zersplit tert , die erst im Laufe der folgenden 
zehn Jah re unter der Herrschaft ihres bedeutenden Kagans Bajan ver-
einigt werden.51 

48) Siehe dazu auch A v e n a r i u s (s. Anm. 39), passim; ferner die knappen 
Äußerungen von U s p e n s k i j (s. Anm. 2) und den ebenfalls knappen Über-
blick von Gy. M o r a v c s i k : Byzantinoturcica, Bd I, Berlin(-Ost) 21958, S. 
70 ff., mit reicher Lit. Ferner P. L e m e i r l e (s. Anm. 46), S. 287 ff. Schließlich 
die hierher gehörigen Kapitel in den Werken von K u l a k o v s k i j (s. Anm. 2 
u. 43) und S t r a t o s (s. Anm. 43). 

49) M e n a n d e r P r o t . , fr. 18, ed. L. D i n d o r f : Historici Graeci min. II, 
Leipzig 1871, p. 48. Dazu S t e i n , Hist. (s. Anm. 2), S. 542. 

50) S t e i n : Hist. (s. Anm. 2), S. 541 f.; K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), 
S. 230 f.; L. H a u p t m a n n : Les rapports des Byzantins avec les Slaves et 
les Avares pendant la seconde moitie du VIe siecle, in: Byzantion 4 (1927/28), 
S. 147 f. Zu den umstrittenen Fragen der Herkunft der Awaren und ihrer 
Westwanderung s. A v e n a r i u s (s. Anm. 39), S. 41 ff., mit Literatur. 

51) Es war nur die Hauptgruppe der Awaren, die 557/58 sich an den Kaiser 
wandte; ein Teil des Volkes war unter türkischer Herrschaft verblieben, vgl. 
S t e i n , Hist. (s. Anm. 2), S. 541. Eine selbständige awarische Gruppe, die zu 
Beginn der Regierung Kaiser Justin IL nicht mehr unter türkischer Herrschaft, 
aber auch nicht unter dem Kagan Bajan stand, erschließt E. S t e i n : Studien 
zur Geschichte des byzantinischen Reiches, Stuttgart 1919, S. 22 Anm. 11; vgl. 
auch S t e i n , Hist. (s. Anm. 2), S. 545. 
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mals vergeblich. 565 kündigte ihnen die Reichsregierung unter Kaiser 
Jus t in IL sogar das foedus, ohne doch die politische Verbindung mit ihnen 
ganz aufzugeben.60 Eine günstige Gelegenheit bot sich ihnen, als der 
Langobardenkönig Alboin ihnen ein Bündnis gegen die an der Theiß und 
in Siebenbürgen sitzenden Gepiden offerierte; im Falle eines Sieges sollte 
den Awaren das gepidische Siedelland zufallen.61 Der für Awaren und 
Langobarden günstige Ausgang des Krieges von 567 brachte den Awaren 
das ersehnte Niederlassungsgebiet, zwar nicht auf eigentlichem Reichs-
boden, aber doch an dessen unmit te lbaren Grenzen; nach dem Abzug der 
Langobarden nach Italien 568 kam auch das westungarische Gebiet west-
lich der Donau unter awarische Herrschaft.62 Jetzt verfügten die Awaren 
über einen brei ten Raum, der für ihre reiternomadische Lebensweise be-
sonders günstige Bedingungen bot und ihnen zudem den Zugriff auf das 
Reich gestattete.63 Sie befanden sich nunmehr in der gleichen Lage wie 
ander tha lb J ah rhunde r t e vor ihnen die At t i la-Hunnen; alle Voraussetzun-
gen zur Bildung eines neuen großen Reiternomadenreiches waren gegeben. 

In den folgenden 60 Jahren , die die Glanzzeit des Awarenreiches her -
aufführten, haben die Awaren denn auch eine Politik getr ieben, die mit 
der der Hunnen eine überraschende Ähnlichkeit aufweist. Nachdem sie 
sich in den J a h r e n 580/582 des wichtigsten Platzes an der oströmischen 
Nordgrenze, Sirmium an der Save, bemächtigt hatten, s tanden ihnen die 
O'Strömischen Balkanprovinzen offen.64 Immer wiederholte Einfälle in das 
Reich sicherten ihnen einerseits einen reichen Beutegewinn und zwangen 
anderersei ts die Reichsregierung zum Abschluß neuer Ver t räge mit dem 
Kagan, die immer höhere Jahreszahlungen vorsahen. Raub und Erpres-
sung sind die Mittel, deren sich die Awaren gegenüber dem Reiche be-
dient haben wie einst die Hunnen.65 Es ist wichtig, sich klar zu machen, 
daß die Stellung der Awaren als reichstragendes Herrenvolk weitgehend 
auf der Ausplünderung des oströmischen Reiches beruhte , das ihnen 
kaum je s tärkere Kräfte entgegenstellen konnte, teils wegen seiner Bin-
dung durch den persischen Gegner, teils weil innere Wirren seine Kräfte 
lähmten. Eine Ausnahme bildeten nur die neunziger J a h r e des 6. J a h r -

müsse: M e n a n d e r , fr. 27, p. 61; dazu S t e i n , Studien (s. Anm. 51), S. 11, 
und H a u p t m a n n (s. Anm. 50), S. 149. 

60) S t e i n , Studien (s. Anm. 51), S. 4; K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), 
S. 232, 3391; H a u p t m a n n (s. Anm. 50), S. 149 f. 

61) K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), S. 344; S c h m i d t (s. Anm. 6), 
S. 5831; H a u p t m a n n (s. Anm. 50), S. 150 f. 

62) S c h m i d t (s. Anm. 6), S. 584; S t e i n , Studien (s. Anm. 51), S. 9; 
H a u p t m a n n (s. Anm. 50), S. 153. 

63) Zum Bereich der awarischen Niederlassung nach den Bodenfunden s. D. 
C s a l l a n y : Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa, Buda-
pest 1956. Die Funde massieren sich deutlich im Gebiet von Donau und Theiß. 
Vgl. auch H. M i t s c h a - M ä r h e i m : Dunkler Jahrhunderte goldene Spur. 
Die Völkerwanderungszeit in Österreich, Wien 1963, S. 139. 

64) K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), S. 448 ff. 
65) Dazu vor allem die Darstellung von K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), 

S. 345 ff., 395 ff., 448 ff.; s. auch H a u p t m a n n (s. Anm. 50), S. 154 ff. 
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hunderte, in denen der energische Kaiser Maurikios nach siegreicher Be-
endigung eines 20jährigen Perserkrieges das awarisch-slawische Übel an 
der Wurzel zu packen suchte.66 

Ein Unterschied zur Byzanz-Politik der Hunnen bestand freilich inso-
fern, als die Awaren oströmische Balkanprovinzen mehr und mehr in 
ihre eigene Hand zu bekommen suchten, indem sie die Niederlassung von 
ihnen abhängiger slawischer Gruppen erst in kleinerer, dann aber auch 
in größerer Zahl dort zuließen und förderten.67 Die Durchdringung der 
Balkanhalbinsel mit einer slawischen Bevölkerung ist gewiß keineswegs 
allein das Werk der Awaren, sie wäre aber ohne sie kaum in dieser 
Weise möglich geworden. 

Wie weit die awarische Macht außerhalb Ungarns und außerhalb der 
Balkanhalbinsel gereicht hat, läßt sich nach den schriftlichen Quellen 
schwer sagen. Mit allem Nachdruck ist zu betonen, daß das politische 
Interesse der Awaren im 6. und frühen 7. Jahrhundert allein nach Süd-
osten ging, daß ihre politische und wirtschaftliche Stellung gegründet war 
auf eine rücksichts- und skrupellose Ausplünderung des Reiches. Bajan 
und seine Söhne unterschieden sich in dieser Beziehung in nichts von 
Attila und dessen germanischem Schüler, dem Vandalen Geiserich. Wich-
tig war ihnen deshalb vor allem die Beherrschung der mittleren und 
unteren Donau. Die hier bereits vor ihrem Erscheinen ansässig gewor-
denen slawischen Verbände suchten sie — mit wechselndem Erfolge — 
unter ihrer Herrschaft zu halten und in ihren Dienst zu stellen. Ihr eige-
ner Niederlassungsraum beschränkte sich, wie die Bodenfunde lehren, 
auf das Donau-Theiß-Gebiet, demgegenüber Westungarn zunächst wohl 
schwächer besetzt war.68 Es ist möglich und wahrscheinlich, daß auch 
Mähren, Böhmen und Teile Niederösterreichs unter awarischer Kontrolle 
standen 69; bestimmte Anhaltspunkte aus schriftlichen Quellen dafür ha-
ben wir nicht. Sicher dagegen ist, wie wir noch sehen werden, ein awari-
sches Protektorat über die zu Ende des 6. Jahrhunderts im Drautal nach 
Westen vordringenden slawischen Gruppen.70 Im frühen 7. Jahrhundert 
wurde auch das slawische Eindringen in Istrien von den Awaren unter-
stützt.71 

Dagegen ist die Landnahme der Sorben östlich der Saale entgegen der 
herrschenden Lehre sehr wahrscheinlich, wie sich noch zeigen wird, nicht 
von den Awaren veranlaßt worden, sondern unter dem Schutze der 
Franken geradezu gegen die Awaren erfolgt.72 Nach dem vereinzelten 

66) Dazu vor allem wiederum K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), S. 453 ff. 
67) Das ergeben die Ausführungen von K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 65). 

Ferner V. N. Z l a t a r s k i : Die Besiedelung der Balkanhalbinsel durch die 
Slawen, in: Revue internationale des etudes balkaniques 2 (1936), S. 361. Siehe 
auch unten S. 517. 

68) Siehe oben Anm. 63. 
69) Wahrscheinlich waren diese Länder zu dieser Zeit bereits slawisch be-

siedelt, siehe unten Anm. 165. 
70) Siehe unten S. 537 f. 
71) Siehe K u l a k o v s k i j , Ist. III (s. Anm. 43), S. 51. 
72) Siehe unten S. 522 ff., 541 f. 

'Sü 
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Zeugni s eine s griechische n Chroniste n de s frühe n 7. J ah rhunde r t s , de s 

T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t e s , habe n die Awaren zu End e de s 

6. J a h r h u n d e r t s auc h versucht , slawische Verbänd e an de r südliche n Ost -
seeküst e zu r Heeresfolg e zu veranlassen , doc h ohn e Erfolg. 7 3 I m ganze n 

kan n m a n sagen , da ß die Ausdehnun g de r awarische n Herrschaf t nac h 

Westen un d Südweste n im 6. u n d f rühe n 7. J a h r h u n d e r t eine n defensive n 

Charak te r ha t t e ; hie r sollte de r awarisch e K e r n r a u m gegen die von de n 

F r a n k e n bzw. de n Baiern , späte r auc h von de n Langobarde n ausgehend e 

Bedrohun g abgesicher t werden . 

Dies e erste , so erfolgreich e Phas e de r awarische n Reichsgeschicht e fan d 

ih r End e in de n zwanzige r J a h r e n des 7. J a h r h u n d e r t s . Offenba r un te r 

de m Eindruc k de r schweren , mi t mörderische n Verluste n verbundene n 

Niederlage , die de r Kaga n trot z Massierun g eine s riesigen Aufgebotes an 

Mensche n u n d Mater ia l infolge eine r weni g über legte n Takt i k vor Kon -
stantinope l 626 erl i t te n h a t t e 7 4 , ka m es im Westen des awarische n Macht -
bereiche s zu eine r bedeutende n slawischen Erhebun g gegen die Awaren -
herrschaft , di e schließlic h Böhmen , Mähren , Niederösterreic h un d die Ost -
alpe n de m Awarenreich e en t r iß . 7 5 Ei n selbständige s Slawenreic h en ts tan d 

un te r de r F ü h r u n g des zu m Köni g erhobene n F r a n k e n Samo , da s sich 

auc h gegen eine n vereinigte n fränkisch-langobardische n Angriff zu be -
haup te n wußt e un d de m sich alsbald auc h die Sorbe n anschlössen . Bald 

darau f fielen auc h groß e Teil e de r sogenannte n Bulgaren , also de r nicht -
awarische n rei ternomadische n Verbänd e de s Awarenreiches , von de r Awa-
renherrschaf t ab . 

Dies e schwer e Kris e ha t di e awarisch e politisch e Aktivi tä t für lang e 

Zei t gelähmt . Nac h 630 höre n wir von ihne n Jah rzehn t e h indurc h kau m 

noc h etwas . Ih r Machtbereic h schrumpft e zusamme n auf de n R a u m de r 

mit t le re n Donau . Ers t im letzte n Vierte l des 7. J a h r h u n d e r t s began n ein e 

Regenerat ion , die un s h ie r nich t meh r zu beschäftige n hat . 

V . D i e a w a r i s c h - s l a w i s c h e n B e z i e h u n g e n i m 6 . u n d 

f r ü h e n 7 . J a h r h u n d e r t n a c h d e n s c h r i f t l i c h e n 

Q u e l l e n 

Wie sich au s diesem Überblic k übe r die Geschicht e des Awarenreiche s 

in Mit te leurop a bis zu m End e de s erste n Viertel s de s 7. J a h r h u n d e r t s 

ergibt , habe n di e Awaren währen d diese r ganze n Zei t in enge n Kontak -
te n mi t slawischen Verbände n gestanden . Di e Einbeziehun g slawischer 

73) T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t e s , Hist . VI 2, 10 ss., p. 223 ss. Daz u 
G. L a b u d a : Pierwsze wzmiank i o Sùowianach na d Ùabą i Baùtykiem [Di e 
erste n Zeugniss e übe r die Slawen an Elbe un d Ostsee] , in : Fragment y dziejów 
Sùowiańszczyzny zachodnie j [Fragment e zur Geschicht e der Westslawen] , Bd I, 
Pose n 1960, S. 109 ff. 

74) Daz u die oben Anm . 43 zitiert e Literatur . 
75) Zu dem slawischen Aufstand , de r zur Bildun g des Samo-Reiche s führte , 

s. L a b u d a , Pierwsze państw o (s. Anm . 39), passim; F r i t z e , Untersuchun -
gen (s. Anm . 14), S. 93ff. Unzulänglic h H . P r e i d e l : Di e Anfänge der slawi-
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Gruppe n in da s Gefüg e de r awarische n Herrschaf t ist ein wesentliche s 

un d charakteristische s Kennzeiche n de s awarische n Reichsbaues . Freilic h 

ist sicher , da ß die Ausweitun g des slawischen Siedelraume s lang e Zei t 

vor de m Erscheine n de r Awaren begonne n ha t . Wie bere i t s dargetan , 

sind seit de r Zei t u m 500 berei t s slawische Einfäll e von de r un te re n 

Dona u au s in di e oströmische n Balkanprovinze n zu verzeichnen . Bei ih re r 

Annäherun g an di e un te r e Dona u ca . 560 habe n die Awaren groß e slawi-
sche Verbänd e dor t scho n vorgefunden . Da s Gebie t des heut ige n Rumä -
nie n dürf t e berei t s m e h r ode r minde r dich t mi t slawischer Siedlun g durch -
setz t gewesen se in 7 6 , soweit es nich t gepidisch besiedel t war . Auch in de r 

Westslowakei , in Böhme n un d Mähre n dürf t e die slawische E inwanderun g 

nac h neuere n Erkenntnisse n de r tschechoslowakische n Bodenforschun g 

bereit s vor de r awarische n Niederlassun g in U n g a r n eingesetz t h a b e n 7 7 ; 

ob da s Gleich e auc h für da s bis 567/56 8 langobardisc h bzw. gepidisch be -
setzt e Ungar n gilt, schein t offen zu sein. 78 An de r Dona u in Niederöster -
reich , an de r Dra u un d in de n Osta lpe n schein t dagegen slawische Sied -
lun g vor d e m Erscheine n de r Awaren archäologisc h nich t nachweisbar. 7 8 

I n i h r e m Machtbereich , wie er sich seit de r Festsetzun g in Unga r n 

567/56 8 entwickelte , stieße n di e Awaren also fast a l lenthalbe n auf slawi-
sche Siedlun g — so wie eins t die Hunne n auf G e r m a n e n un d I ran ie r ge-
stoße n waren . Da s Verhäl tni s beide r E thn ik a zueinande r gestaltet e sich 

abe r vor allem deshal b ander s als da s hunnisch-germanische , weil die 

Germane n des 4. un d 5. J a h r h u n d e r t s wirtschaftlich , sozial u n d politisc h 

in andere n Zus tände n lebte n als die S lawen de s 6. un d 7. J a h r h u n d e r t s . 

De m geringe n S tand e de r agrarwirtschaftl iche n Entwicklung , au f de n 

obe n hingewiese n wurde , entspreche n die Fo rme n de r politische n Organi -

schen Besiedelun g Böhmen s un d Mährens , Bd I, Gräfelfin g bei Münche n 1954, 
S. 82 ff. Zu dem Werk von L a b u d a s. V. C k a l o u p e c k y : Conside -
ration s sur Samon , in : Byzantinoslavic a 11 (1950), S. 223 ff. Di e Zugehörigkei t 
der slawischen Gruppe n in den Ostalpe n zum Reich e des Sam o such t gegen 
L a b u d a zu erweisen F r i t z e (wie oben) , S. 99 ff.; s. dazu die Stellungnahme n 
von M. U h 1 i r z (s. Anm . 26), S. 178 ff., von E. Z ö l l n e r : Geschicht e Öster -
reichs , Münche n  21961, S. 43, un d von H . M i t s c h a - M ä r h e i m (s. Anm . 63), 
S. 160 ff. 

76) Daz u seien hie r nu r genann t V a n a (s. Anm . 1), S. 73 f., mi t weiterer , 
besonder s rumänische r Literatur , un d vor allem K u r n a t o w s k a (s. Anm . 13), 
S. 25 ff., mi t reiche r Literatur . Vgl. auch J. S t r z e l c z y k : Sùowianie a Ger -
manowi e w Niemczec h środkowych we wczesnym średniowiecz u [Slawen un d 
Germane n in Mitteldeutschlan d im frühe n Mittelalter] , Pose n 1976, S. 97 ff. 

77) Siehe unte n Anm . 165. 
78) Daz u V a n a (s. Anm . 1), S. 71; I. B o n a : Abriß de r Siedlungsgeschicht e 

Ungarn s vom 5.—-7. Jh . un d die Awarensiedlunge n in Dunaüjväros , in : 
Archieologick e Rozhled y 20 (1968), S. 605 ff.; Ä Cs. S o « : Zu r Problemati k de r 
Awarenzei t in der neuere n ungarische n archäologische n Forschung , in : IL In -
ternationale r Kongre ß für slawische Archäologi e Berlin 1970, Bd II , Berlin(-Ost ) 
1973, S. 85 ff. 

79) Daz u V a n a (s. Anm . 1), S. 71 ff., mi t Literatur ; H . M i t s c h a - M ä r -
h e i m : Historische s zur Slawensiedlun g in Österreich , in : Da s östlich e Mittel -
europ a in Geschicht e un d Gegenwar t (Acta Congressu s historia e Slavicae 
Salisburgensis) , Wiesbaden 1966, S. 1 ff. 

sy 
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sation . Vorherrschen d sind monarchisc h geführt e Kleinverbände , die sich 

zu lockere n Föderat ione n ohn e feste b indend e Kraf t zusammenschließen. 8 0 

Di e oströmische n Beobachte r mache n sich gelegentlic h lusti g übe r die 

Vielzah l de r kleine n slawischen Fürs ten , die sich beständi g un te re inande r 

bekriegen. 8 1 Nebe n de n Kleinfürste n schein t es auc h eine n Adel gegeben 

zu haben , übe r dessen wirtschaftlich e Stellun g wir au s schriftliche n Quel -
len abe r nicht s erfahren . Ber i t te n war er jedenfall s nicht , den n überein -
s t immen d schilder n un s alle zeitgenössische n Zeuge n die Slawen durch -
weg als Fußkämpier . 8 2 I h r e Bewaffnun g war im frühe n 6. J a h r h u n d e r t 

noc h ausgesproche n leicht . Nac h P r o c o p i u s v o n C a e s a r e a kämpf -
te n die ungepanzer te n Slawen nu r mi t Stoßlanz e ode r Wurfspieß ; ih r 

einzige r Schut z war de r Schild . Auch e in hölzerne r Bogen wurd e ver-
wandt . 8 3 Befestigte Wehranlagen , wie sie späte r im gesamte n slawischen 

Siedelrau m erscheinen , schein t es im 6. J a h r h u n d e r t noc h nich t gegeben 

zu haben. 8 3" Auch von eine r nichtagrarische n Bevölkerungsschich t höre n 

wir nichts . 

E s liegt also auf de r Hand , da ß es de n ber i t t ene n un d gepanzerten , mi t 

Lanze , Schwer t un d Bogen bewaffneten , politisc h straff organisierten , 

ihr e Kriegstechni k glänzen d beherrschende n A w a r e n 8 4 leich t fallen mußte , 

die kleine n un d schwache n slawischen Fußkämpferverbänd e zu über -
wältigen , besonder s wen n sie ihne n vereinzel t gegenüber t ra ten . Ein e 

ander e Frag e ist es, ob es ihne n imme r un d überal l auc h möglic h war , 

die einma l unterworfene n Slawen in eine r so s t renge n Fo r m de r Abhän -
gigkeit zu halten , wie sie die beide n Bericht e de r Fredegar-Chroni k un d 

de r Nestor-Chroni k darstellen . Di e Awaren habe n ihre n Herrschafts -
bereic h erheblic h übe r ihre n eigentliche n Nieder lassungsrau m hinau s er -

80) Daz u F r i t z e , Untersuchunge n (s. Anm . 14), S. 26 ff., 50 ff., 78 ff. 
81) P s . - M a u r i k i o s : Strategiko n XI 4, 30, ed. H. M i h a e s c u (Scrip -

tore s historia e Byzantinae , VI), Bukares t 1970, p. 284. 
82) P r o c o p i u s C a e s a r i e n s i s : Bellum Gothicu m II I 14, 25, ed. J . 

H a u r y , Leipzig 1905/13 , Neudruc k Leipzig 1963, p. 358. Ergänzen d dazu die 
Angaben des P s . - M a u r i k i o s (s. Anm . 81), p. 276 ss. Vgl. B. Z ä s t e r o -
v ä : Les Avares et les Slaves dan s la Tactiqu e de Mauric e (Rozprav y Öeskoslo-
venske Akad. ved., Rad a spolecenskyc h ved 1971, roeni k 71, seśit 3), S. 70 ff., 
wo auch ander e Quelle n zur Frag e behandel t sind. Übe r die Verwendun g der 
Slawen als Fußvol k in der Schlach t bei Konstantinope l 626 s. die oben Anm . 43 
zitiert e Literatur . I m gleichen Sinn e die Angaben von P s . - F r e d e g a r , 
Chron . IV 48 (s. Anm . 41). Vgl. noc h L. N i e d e r l e : Zivot starych Slovanü , 
Bd HI/2 , Pra g 1925, S. 510 ff. Übe r die Entwicklun g der Kriegstechni k un d 
Bewaffnun g der Slawen auf dem Balkan im 6. Jh . s. u. S. 521 m. Anm . 106. 

83) Siehe die vorige Anm . 
83a) Daz u K u r n a t o w s k a (s. Anm . 13), S. 116 f. Ander s Z ä s t e r o v ä 

oehyromata beruft ; doch handelt e es sich dabe i wohl nu r um ad hoc erstellt e 
Feldbefestigungen . 

84) Di e Kampfweis e de r Awaren schilder t P s . - M a u r i k i o s , Strategiko n 
XI 2 (s. Anm. 81), p. 268 ss. Daz u Z a s t e r o v a (s. Anm . 82), S. 15 ff. Zu r politi -
schen Organisatio n der Awaren am besten J. D e e r : Kar l d. Gr . un d der 
Untergan g des Awarenreiches , in : Kar l d. Gr. , Bd I (Persönlichkei t un d Ge -
schichte) , hrsg. v. H . B e u m a n n , Düsseldor f 1965, S. 758 ff. Vgl. auch A. K o l -
l a u t z : Die Awaren. Di e Schichtun g eine r Nomadenherrschaft , in : Saeculu m 5 
(1954), S. 129 ff. 
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weitert , indem sie einerseits bereits angesessene slawische Verbände ih re r 
Herrschaft unterstel l ten, anderersei ts in noch nicht slawisch besiedelte 
Gebiete slawische Gruppen vorschoben. Je weiter entfernt vom awar i -
schen Ke rn raum nun aber solche slawische S tämme saßen, umso lockerer 
mußte auch ihre Abhängigkeit vom Awaren-Kagan sein. 

An zwei Beispielen läßt sich diese Regel, wenn man von einer solchen 
sprechen darf, recht deutlich ablesen. Als erstes nenne ich den Verlauf 
der zweiten großen Belagerung der Stadt Thessalonike um das J a h r 610, 
wie ihn die schon erwähnten „Miracula S. Demetr i i" in ihrem zweiten, 
gegen Ende des 7. J ah rhunde r t s ents tandenen, aber auf äl tere Aufzeich-
nungen zurückgreifenden Buche schildern.85 Die Belagerung steht in Zu-
sammenhang mit einer großen slawisch-awarischen Invasionswelle, die in 
den letzten Jah ren des Kaisers Phokas (gest. 610) u n d den ers ten des 
Kaisers Herakleios die ganze Balkanhalbinsel heimsuchte und zur Nie-
derlassung einer erheblichen Zahl slawischer Kleinverbände in Dalmatien, 
Mazedonien u n d Thessalien führte.86 

Der spanische Bischof I s i d o r von Sevil la umschreibt den Vor-
gang in seiner Chronik mit den Worten: Sclavi Romanis Graeciam 
tulerunt; er bezeichnet also als Träger der Bewegung das slawische E thn i -
kum.87 Dieser Auffassung des spanischen Zeitgenossen entspricht es, 
wenn in den „Miracula S. Demetr i i" von einem großen Aufbruch un -
zähliger S lawens tämme die Rede ist, von dem Thessalien und Hellas, 
Achaia und Epirus betroffen worden seien. Einige dieser Stämme, die 
Weib und Kind mi tsamt ihrer ganzen Fah rhabe auf Kar ren mi t sich 
führen, ausgesprochenermaßen zum Zwecke der Landnahme, erscheinen 
nun vor der Stadt Thessalonike. Sie schließen sie von allen Seiten ein 
und berennen sie mehrere Tage hindurch. Als ihre Angriffe endlich ohne 
Erfolg bleiben und der das Unternehmen leitende slawische Fürs t fällt, 
senden sie eine Botschaft an den Kagan der Awaren mit der Bit te u m 
Hilfe. Der Kagan sammelt alsbald ein großes Heer, bestehend aus Awa-
ren, Bulgaren und Slawen, das un te r seiner Führung vor die Stadt zieht. 
Als eine 30tägige Belagerung keinen Erfolg bringt, wird ein Ver t rag 
geschlossen, der den slawischen Verbänden die Niederlassung in der 
weiteren Umgebung der Stadt zugesteht. 

Der Bericht der „Miracula S. Demetr i i" zeigt die Beziehungen zwischen 
Slawen und Awaren n u n doch in e inem ganz anderen Lichte als die 
Fredegar- und die Nestor-Chronik. Die hier genannten Slawenstämme 
gehen ganz offensichtlich selbständig vor, ih re Un te rnehmung folgt eige-
nen politischen Zielen, sie wird geführt von den eigenen slawischen Fü r -

85) Ed. A. T o u g a r d (s. Anm. 45), p. 119 ss., 129 ss. Zur Datierung L e -
m e r l e und A v e n a r i u s (s. Anm. 44); abweichend S t r a t o s (s. Anm. 43), 
S. 118 ff. Zum Sachlichen L e m e r l e , Invasions (s. Anm. 2), S. 295 f.; K u l a -
k o v s k i j , Ist. III (s. Anm. 43). 

86) Dazu K u l a k o v s k i j , Ist. III (s. Anm. 43), S. 5 1 t ; L e m e r l e , In-
vasions (s. Anm. 2), S. 295 ff. 

87) I s i d o r u s H i s p a l e n s i s : Chronica, ed. Th. M o m m s e n , in: MGH 
AA XI, Berlin 1904, p. 479. 
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sten. Der Awaren-Kagan tritt in Erscheinung weniger als Herr und Ge-
bieter denn als ein mächtiger Verbündeter. Andererseits zeigten die Bereit-
willigkeit des Kagans zur Hilfeleistung und seine persönliche Führung 
des Belagerungsheeres, welches Interesse er selbst an der Eroberung der 
Stadt durch die Slawen hatte. Erinnert man sich, daß er nach der glei-
chen Quelle in einem früheren Falle zu Ende des 6. Jahrhunderts einem 
slawischen Heere bereits einmal einen Zug gegen Thessalonike anbe-
fohlen hatte88, dann wird man nicht fehlgehen, wenn man auch hinter 
dieser zweiten großen slawischen Aktion gegen die Stadt eine awarische 
Initiative vermutet. Offensichtlich gab es in den äußeren Zonen des awa-
rischen Machtbereiches eine nicht geringe Anzahl slawischer Kleinver-
bände, die, nach innen autonom und von eigenen Fürsten beherrscht, in 
einer nur lockeren Beziehung zum Awaren-Kagan standen, einer Be-
ziehung, die der Stellung eines schwächeren Bündnispartners näher kam 
als der eines unterworfenen Verbandes. Offenbar ist das frühe Awaren-
reich ebenso wie einst das Reich der Hunnen nicht als ein Komplex gleich-
mäßig intensiver Flächen- und Personenherrschaft vorzustellen, sondern 
gegliedert in Zonen der Machtausübung von recht verschiedener Intensität. 

Der gleiche Eindruck ergibt sich aus den Berichten des langobardischen 
Historikers P a u l u s D i a c o n u s , der um 800 schreibt, hier aber auf 
einer oberitalienischen Chronik aus dem frühen 7. Jahrhundert fußt, 
über die Kämpfe zwischen Slawen und Baiern dm Drautal.89 Slawischen 
Gruppen, die in das obere Drautal vorgestoßen sind, stellt sich der Baiern-
herzog Tassilo L, wohl durch Eisack- und Pustertal ziehend, zu Beginn der 
neunziger Jahre des 6. Jahrhunderts entgegen. Zunächst erfolglos, erringt 
er 595 einen bedeutenden Sieg. Doch kann er sich dessen nicht lange 
freuen, denn sogleich zieht der Awaren-Kagan heran und schlägt mit 
einem vereinigten awarisch-slawischen Heer die Baiern aufs Haupt. Allem 
Anschein nach ist hier der Ablauf ganz ähnlich wie vor Thessalonike um 
610. Zunächst gehen slawische Verbände selbständig unter eigener Füh-
rung vor; erst in einer Krise hilft ein awarisches Heer unter Führung des 
Kagan. Wenn im Falle von Thessalonike der bedeutendste feste Platz im 
Norden der Balkanhalbinsel das Ziel war, dann sollte im Drautal dem 
über den Brenner und durch das Eisacktal nach Süden vordringenden 
bairischen Nachbarn ein nach Osten weit geöffneter Zugang zum ungari-
schen Kernraum der Awaren durch die Ansiedlung slawischer Gruppen 
in diesem fruchtbaren Tale versperrt werden.90 Auch im Drautal ist des-
halb awarische Einwirkung auf die slawische Landnahme dort sehr wahr-
scheinlich, doch stehen die hier vordringenden slawischen Verbände in 
einem ähnlich lockeren Abhängigkeitsverhältnis zum Kagan wie die sla-
wischen Stämme, die um 610 vor Thessalonike erschienen. 

Der Bericht der „Miracula S. Demetrii" über die Belagerung von 
Thessalonike um 610 ist aber noch in weiterer Beziehung aufschlußreich. 

88) Siehe oben S. 509 mit Anm. 45. 
89) Dazu näher unten S. 537—540. 90) Siehe unten S. 538. 
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Da s Heer , mi t de m de r Kaga n de n slawischen Verbände n vor Thessa -
lonik e Hilf e brachte , bestan d nebe n Awaren un d Bulgare n wiederu m au s 

Slawen . Da ß Slawen die Hauptmass e des mindesten s 80 000 Man n s tarke n 

Heere s bildeten , mi t d e m de r Kaga n 626 zu m S t u r m auf die Reichshaupt -
stad t antraft , wurd e scho n gesagt.9 1 Es sei auc h noc h einma l bemerkt , da ß 

de r oströmisch e Genera l Priskos , als er u n t e r de r Regierun g de s Kaiser s 

Maurikio s im J a h r e 600 bis in da s Zen t ru m des Awarenreiche s vordran g 

un d an de r Thei ß e ine n glänzende n Sieg erfocht , nac h de m Zeugni s de s 

zeitgenössische n griechische n Historiker s T h e o p h y l a k t o s S i m o -
k a t t e s 17 000 Gefangen e machte , davo n 3000 Awaren , 6000 „ander e 

Barba ren " un d nich t wenige r als 8000 Slawen. 9 2 

Es kan n also kein Zweife l sein , 'daß es inne rha l b de s awarische n Macht -
bereiche s nebe n relat i v unabhängige n slawischen Verbände n auc h ander e 

gegeben hat , die in eine r s t rengere n Fo r m de r Abhängigkei t standen , die 

unte r awarische m Oberkommand o di e schwer e Las t de r vielen awarische n 

Kriegszüge zu t rage n ha t ten . Am här tes te n dürfte n diejenige n slawischen 

Verbänd e betroffe n gewesen sein , die in unmi t te lba re r Näh e des awar i -
sche n Niederlassungsgebiete s lebten. 9 2* 

E s k a n n als gesicher t gelten , da ß sowoh l da s fränkisch e wie auc h da s 

altrussisch e Zeugnis , von dene n ich ausgegange n bin  93, gerad e auf diese n 

Teilkomple x des slawischen E thn ikum s zu beziehe n sind. 9 4 De r fränkisch e 

Chronis t verwertet , wie die philologisch e Kr i t i k erweisen konnte , an die -
ser Stell e ein „Flugblat t" , da s e r seine r Chroni k e infügt 9 5 un d da s die 

Motiv e angibt , di e zu de r slawischen Erhebun g gegen die Awarenher r -
schaft in de n zwanzige r J a h r e n de s 7. J a h r h u n d e r t s geführ t haben . Ver-
mutlic h ist die von de r sogenannte n Fredegar-Chroni k hie r verwandt e 

klein e Schrif t im Zusammenhan g nachweisbare r Handels - u n d erschließ -
bare r politische r Beziehunge n zwischen de m Frankenre ic h un d de m slawi-
sche n Aufstandsgebie t ents tanden. 9 6 D a da s Z e n t r u m des Aufstande s im 

Westen des Awarenreiche s zu suche n ist, un d zwar, wie ich meine , vor 

allem im Wiene r Becken , im Marchfeld e un d in de r obere n ungarische n 

Tiefebene , sind die in de r Chroni k bzw. in de m e r w ä h n t e n „Flugbla t t " 

geschilderte n Zus tänd e auf diese Räum e zu beziehen . I n Westungar n ist 

un s n u n auc h ein e Abteilun g jene r Dulebe n bezeugt , von dere n Mißhand -
lun g durc h die Awaren di e Nestor-Chroni k berichtet. 9 7 D a sich ferne r 

wahrscheinlic h mache n läßt , da ß die Nestor-Chroni k in i h r e m Awaren -

91) Siehe oben S. 511 mi t Anm. 57. 92) Siehe oben S. 511 mi t Anm . 56. 
92a) Ein e solche Differenzierun g unterläß t Z 1 a t a r s k i (s. Anm . 2), S. 365. 
93) Siehe oben S. 507 f. 
94) Zu m Folgende n Bz. Z a s t e r o v a : Avari a Dulebov e v svedectvi povest i 

vremennyc h let [Die Awaren un d Dulebe n nac h dem Zeugni s de r „Chroni k 
vergangene r Jahre"] , in : Vznik a pofiätky Slovan ü [Entstehun g un d Anfänge 
der Slav/en] , Bd III , Pra g 1960, S. 15 ff. 

95) B. K r u s c h : Di e Chronica e des sogen. Fredegar , in : Neue s Archiv 7 
(1882), S. 434. 

96) Daz u F r i t z e (s. Anm . 14), S. 98. 
97) Zu den Dulebe n in Westungar n s. L. N i e d e r l e : Slovanske Starożitnost i 

[Slawische Altertümer] , Bd II , Pra g 1906, S. 369 f. 
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berich t ein e westslawische, woh l noc h im 9. J a h r h u n d e r t ents tanden e Dar -
stel lun g ve rwer te t 9 8 , so ist zu schließen , da ß beid e Zeugnisse , da s frän -
kische wie da s altrussische , slawische G r u p p e n in Westungar n un d in 

westlich anschließende n Gebiete n betreffe n un d auf ein un d dieselbe 

westslawische Überl ieferun g zurückgehen . 

Auf de n hie r s iedelnde n slawischen Verbände n ha t die Awarenher r -
schaf t offenba r besonder s drücken d gelastet . Nebe n Heeresfolg e u n d Tri -
but le is tun g dürft e ihne n auc h die Versorgun g de r rei ternomadische n Her -
renschich t mi t de n Erträgnisse n ih re r Agrar- un d Sammelwirtschaf t obge-
legen haben ; darau f schein t jedenfall s die Noti z de r Fredegar-Chroni k zu 

deuten , nac h de r die Awaren ih r Winterquar t ie r im slawischen Siedel -
gebiet nahmen . Darübe r h inau s ware n diese slawischen Verbände , wen n 

wir de r Nestor-Chroni k folgen dürfen , auc h zu Handdiens te n aller Art 

verpflichtet . Ob hie r übe rhaup t noc h ein e slawische Verbandsführun g 

bestand , könne n wir nich t siche r sagen ; es ist abe r deshal b wahrscheinlich , 

weil ander s de r groß e u n d rasch e Erfol g de s slawischen Aufstande s k a u m 

zu erk läre n wäre . 

Heeresfolg e un d Tribut le is tun g ware n abe r zweifellos auc h anderen , 

vom awarische n K e r n r a u m weite r en t fe rn te n slawischen S t ä m m e n auf-
erlegt . Di e gewalt igen slawischen Abtei lunge n in de n große n Feldzüge n 

de r Awaren , von dene n wir wissen, könne n unmöglic h alle von de n west-
slawischen S t ä m m e n des Awarenreiche s gestellt worde n sein . Da ß slawi-
sche Verbänd e in de r heut ige n Walache i Tr ibu t zu leisten hat ten , wissen 

wir au s de n Berichte n des M e n a n d e r P r o t e c t o r übe r awarisch e 

Feldzüg e gegen slawische Verbänd e an de r Donaugrenz e de r J a h r e 578 

un d 580." Wir höre n auc h von Feldzügen , die sie au f da s Gehei ß de s 

Awaren-Kagan s un te rnahmen . 1 6 0 Anderersei t s erfahre n wir, da ß sie un te r 

eigene r F ü h r u n g stehe n  161, d a ß sie auc h ge t renn t von de n Awaren operie -
re n  162, un d schließlic h ber ichte t un s de r griechisch e Historike r M e n a n -
d e r von de r offene n Auflehnun g eine s slawischen Verbande s an de r 

un te re n Dona u gegen die Awarenherrschaft , al lerding s für da s J a h r 

98) Daz u Z a s t e r o v a , Avari (s. Anm . 94); vgl. schon F r i t z e (s. Anm . 14), 
S. 23 Anm . 156. 

99) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fr. 48, p. 99; vgl. K u l a k o v s k i j , Ist . II 
(s. Anm . 2), S. 3951; H a u p t m a n n (s. Anm . 50), S. 156. — M e n a n d e r 
P r o t , fr 64, p . 125 ss.; vgl. H a u p t m a n n (s. Anm . 50), S. 156. 

100) So die Belagerun g von Thessalonik e 586 (?), siehe oben S. 509 mi t 
Anm . 45. Weiter die Belagerun g von Singidunu m in den 90er Jahre n des 6. Jhs. : 
T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t e s , Hist . VI 3,4, p. 226; dazu K u l a k o v -
s k i j , Ist . I I (s. Anm . 2), S. 455 f. In das Jah r 602 gehör t der Feldzu g gegen 
Istrien , den slawische Verbänd e auf das Gehei ß des Kagan s unternehmen : 
P a u l u s D i a c o n u s : Histori a Langobardoru m IV 24, ed. G. W a i t z , in : 
MG H SS rer . Langob. , Hannove r 1878, p. 125, un d dazu K u l a k o v s k i j (wie 
oben) , S. 463, un d d e r s . , Ist . II I (s. Anm . 43), S. 51. 

101) Daz u etwa die Ausführunge n von W a c h o w s k i (s. Anm . 14), S. 19ff.; 
Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), S. 392 ff. 

102) So in de r slawischen Belagerun g von Thessalonik e ca. 610, s. oben S. 517 
mi t Anm . 85. I m übrigen vgl. die Darstellun g von K u l a k o v s k i j , Ist . I I 
(s. Anm . 2), S. 448 ff., nac h den Berichte n des Theophylakto s Simokattes . 
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578 163, also eine verhäl tnismäßig frühe Zeit, zu der die awarische Macht 
sich noch nicht so gefestigt ha t te wie in den achtziger J ah ren des 6. J a h r -
hunder ts . Aber auch der S tämmebund der Anten hat sich nach seiner 
ersten Unterwerfung ca. 560 aus der Abhängigkei t von den Awaren 
lösen können. In den achtziger J a h r e n des 6. J ah rhunde r t s ziehen die 
Anten auf oströmischer Seite gegen die den Awaren botmäßigen Skla-
wenen 104; um 602 kämpfen sie gegen die Awaren selber.1*5 

So viele Fragen unsere Quellen hinsichtlich der Ar t der awarischen 
Herrschaft über die slawischen Verbände ihres Machtbereiches auch offen 
lassen, so viel wird doch klar, daß wir mi t vielfältigen und auch imit 
wechselnden Abhängigkeitsverhäl tnissen zu rechnen haben. So schwer 
die Awarenherrschaft auf best immten Teilen des slawischen Volkstums 
lastete, so vorteilhaft erwies sie sich für andere. Im ganzen darf man 
vielleicht sagen, daß die slawischen Verbände des Awarenreiches eine 
Schule durchgemacht haben, die ihrer geschichtlichen Selbstbehauptung 
jedenfalls nicht abträglich war, mochte sie oft auch schwer genug sein. 
Sie lernten, in größeren politischen Zusammenhängen zu denken, sie er-
fuhren den Wert einer straff zentralisierten politischen Organisation und 
großer kombinier ter politisch-militärischer Aktionen. Besonders ent -
wickelte sich ihre Kriegstechnik beträchtlich. Ihre Bewaffnung verbesserte 
sich, sie lernten in offener Feldschlacht zu kämpfen, auch die Technik der 
Belagerung großer befestigter Plätze blieb ihnen nicht mehr fremd. Bit ter 
beklagt sich der Syrer J o h a n n e s v o n E p h e s u s um 585 da rüber 166, 
daß die einst so verachteten S lawen in ihrer Kriegskunst den Römern be-
reits überlegen geworden seien: „Reich sind sie geworden, Gold und Silber 
haben sie erworben, Pferdegeschirr u n d viele Waffen, und zu kämpfen ha-
ben sie schon besser gelernt als die Römer, diese Tölpel, die früher nicht 
wagten, sich außerhalb von Wäldern und dichtem Buschland zu zeigen, 
und die keine anderen Waffen kannten als zwei oder drei Wurfspieße." 

Welche Wirkung diese politisch-militärische Schulung der Slawen 
unter awarischer Herrschaft hatte, lehrt der Erfolg des mehrfach er-
wähnten slawischen Aufstandes in der Mitte der zwanziger J a h r e des 
7. Jahrhunder t s . Es ist ganz gewiß kein Zufall, daß das erste Slawenreich 
der Geschichte, das sein Ergebnis war, von slawischen Gruppen errichtet 
worden ist, die besonders schwer unter dem awarischen Joch zu leiden 
hatten. Die beträchtliche Ausdehnung von der Saale bis an die mit t lere 
Donau, von den Sudeten bis in die Ostalpen, die dieses Reich gewonnen 

103) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fr. 48, p. 99; vgl. K u l a k o v s k i j , Ist. II 
(s. Anm. 2), S. 395 ff. 

104) Chronik M i c h a e l d e s S y r e r s (s. Anm. 47), p. 483; es handelt sich 
auch hier um ein sonst verlorenes Fragment der Kirchengeschichte des J o -
h a n n e s v o n E p h e s u s (s. oben Anm. 47). 

105) T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t e s , Hist. VIII 5, 13, p. 293. 
106) J o h a n n e s v o n E p h e s u s : Kirchengeschichte VI 25, dt. Über-

setzung von J. M. S c h ö n f e l d e r , München 1862, S. 255. Zur Kirchenge-
schichte des Joh. v. Eph. s. Anm. 47. 
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h a t 1 6 7 , weist auf ein e eindrucksvoll e Beherrschun g de r Mitte l politische r 

Organisatio n hin , sein e siegreich e Behaup tun g im Kamp f gegen die F r a n -
ken zeigt de n erreichte n S tan d de r Kriegstechnik . Ers t e Träge r des Auf-
stande s ware n nac h de m Zeugni s de r sogenannte n Fredegar-Chroni k die 

Söhne , die sich awarisch e Kriege r von slawischen F r a u e n währen d ihre s 

Aufenthalte s in slawischen Winte rquar t ie re n erzeug t ha t t e n u n d die ver-
mutlic h in eine r eigene n politische n Organisatio n zusammengefaß t waren . 

Hie r könne n wir de n awarische n Einflu ß auf diese frühest e slawische 

Staa tsgründun g mi t Hände n greifen . 

V I . D i e a w a r i s c h e n V o r s t ö ß e n a c h W e s t e n i m 

6 . J a h r h u n d e r t u n d d i e F r a g e d e r s o r b i s c h e n 

L a n d n a h m e ö s t l i c h d e r S a a l e 

Is t es also sicher , da ß di e Awaren die slawische L a n d n a h m e auf de m 

Balka n und , wie wir noc h nähe r sehe n werden , auc h im Drau ta l auf ver-
schieden e Weise geförder t haben , so wird seit lange m die awarisch e 

Unters tü tzun g auc h für da s slawische Vordr inge n an die mit t ler e Elb e un d 

die Saal e behauptet . 1 6 8 Insbesonder e war es Kar l M ü l l e n h o f f , de r 

diese Lehr e befestigt hat . 1 6 9 Müllenhof f berie f sich auf die beide n awari -
sche n Vorstöß e an die mi t t le r e Elb e in de n sechzige r J a h r e n de s 6. J a h r -
hunder ts , dere n zweite r zu m Abschlu ß eine s Vert rage s zwischen de m 

Awaren-Kaga n un d de m Frankenköni g Sigiber t führte . Nac h Müllenhof f 

sah diese r Ver t ra g die Umsiedlun g de r noc h östlich von Elb e un d Saal e 

sitzende n germanische n Verbänd e vor, u m so da s ganz e Gebie t de n Awa-
re n zu überlassen , die es mi t ih re n slawischen Hilfsvölker n füllten . Wir 

habe n zu prüfen , was die Quelle n zu diese r kühne n These , die weite Ver-
bre i tun g gefunde n hat , zu sagen haben . 

F ü r die slawische Niederlassun g im Westen des awarische n Kern raume s 

fehle n un s bekanntl ic h unmi t te lbar e schriftlich e Zeugniss e gänzlich . Da s 

gilt auc h für die frühsorbisch e L a n d n a h m e östlich de r Saale . Di e frühest e 

schriftlich e Nachrich t übe r die Sorbe n zwischen Saal e un d Elb e br ing t 

die sogenannt e Fredegar-Chronik ; sie betriff t die Zei t u m 630, läß t abe r 

auc h erkennen , da ß die von i h r e rwähn t e grens Surbiorum damal s bereit s 

seit geraume r Zei t im östliche n Mitteldeutschlan d angesessen war. 1 1 6 Nich t 

als Zeugni s für früh e sorbisch e Anwesenhei t an de r Elb e ist dagegen die 

Erwähnun g des Volksnamen s Cervetii bei de m römische n Schriftstelle r 

V i b i u s S e q u e s t e r (5./6 . J ah rhunde r t ) zu werten , de r dieses Volk 

gegenübe r de n Suebe n an de r Elb e lokalisiert. 1 1 1 Ebensoweni g besteh t 

107) Daz u oben Anm . 75. 
108) Siehe dazu oben S. 501 ff. 109) Sieh e Anm . 22. 
110) P s . - F r e d e g a r , Chronica e IV 68, p. 155. 
111) De r Nam e der Cerveti i ha t mi t dem Name n der Stad t Zerbs t nicht s zu 

tun , wie es L. N i e d e r l e : Slovanske Starożitnost i III , Pra g 21927, S. 69, 115, 
vermute t hatte , der auch weiter den Name n Zerbs t mi t dem Volksname n der 
Sorbe n in Verbindun g gebrach t hatt e un d somi t in den Cerveti i des V i b i u s 
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ein e Verbindun g zwischen de m Volksname n de r in de r frühe n Römische n 

Kaiserzei t genannte n Lugie r u n d de m Name n de r Lausit z bzw. ihre r Be-
wohner , un d schließlic h h a t de r Nam e de r von S t r a b o e rwähn te n 

Mougilones nicht s zu tu n mi t de m von T h i e t m a r v o n M e r s e b u r g 

zuers t bezeugte n Or t sname n Mogelini (heut e Altmügeln , Kr . Oschatz) . 

Keine r diese r Volksname n ist übe rhaup t als slawisches E thnony m zu be -
trachten. 1 1 2 

Von größte r Bedeutun g sind dagegen die erfreuliche n Fortschri t te , die 

die archäologisch e Forschun g in de n letzte n 30 J a h r e n in de r Ermi t t lun g 

frühsorbische n Fundgutes , seine r Verbrei tun g un d Dat ierun g un d seine r 

Herkunf t h a t mache n können . Zwische n u n t e r e r Saal e un d u n t e r e r Muld e 

ha t sich ein e Massierun g frühslawische r Brandgräbe r feststellen lassen , 

dere n Begin n jedenfall s in da s 7., wen n nich t in da s spät e 6. J a h r h u n d e r t 

dat ier t werde n kann . Vereinzel t im Elbeta l zwischen Erzgebirg e un d 

Muldemündun g auftretend e Brandgräbe r gleiche r Art un d Zeitstellun g 

scheine n de n Wanderwe g de r slawischen Grupp e zu bezeichnen , die als 

ethnische r Träge r de r genannte n Gräbermass ierun g zu betrachte n ist. 113 

Auch tschechisch-sorbisch e Beziehunge n in de r Sachkul tu r un d in de r 

Ortsnamengebun g weisen auf E inwanderun g in Böhme n hin. 1 1 4 E s ha t 

also de n Anschein , als seien im späte n 6. ode r frühe n 7. J a h r h u n d e r t 

slawische Gruppe n au s Böhme n he rau s die Elb e abwär t s gezogen , u m sich 

zwischen de n Unter läufe n von Saal e un d Muld e un d an de r mi t t le re n 

Saal e niederzulassen ; de r wei ter e Rau m zwischen Elb e un d Saale , de r in 

de n schriftliche n Quelle n seit de m 9. J a h r h u n d e r t als Verbrei tungsgebie t 

de r Sorbe n e rkennba r wird , schein t ers t allmählic h im Lauf e des 7. un d 

S e q u e s t e r Sorbe n sah. De r Nam e Zerbs t ha t indessen mi t dem sorbische n 
Volksname n nicht s zu tun , siehe zuletz t E. E i c h 1 e r : Völker- un d Land -
schaftsname n im altsorbische n Sprachgebiet , in : Letopi s Institut a za serbski 
ludospy t R. A c. 13/1 (1966), S. 21, 23. Zu den Cervetii , eine m wahrscheinlic h 
keltisch-illyrische n Volk, siehe L a b u d a , Pierwsze wzmiank i (s. Anm . 73), 
S. 91 ff.; vgl. auch Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), S. 295 ff. 

112) Beide Ethnonym e sind von tschechische n un d polnische n Autore n häufig 
slawisch gedeute t worden . Dagege n zuletz t M. V a s m e r : Lugii un d Mugilones , 
Erstdruc k 1958, wieder in d e r s . : Schrifte n zur slavischen Altertumskund e 
un d Namensgeschichte , hrsg. von H. B r ä u e r , Bd II , Berlin 1971, S. 634 ff. Fü r 
keltisch halte n den Lugie-Name n L a b u d a (s. die vorige Anm.) , S. 94 mi t 
Anm . 30, un d H . Ù o w m i a ń s k i : Początk i Polsk i [Die Anfänge Polens] , Bd I, 
Warscha u 1963, S. 194 ff. Zu m Name n Altmügeln , mi t dem N i e d e r l e (s. Anm . 
111), S. 53 f., das Ethnony m Mugilone s zusammenbringe n wollte, siehe E. 
E i c h l e r : Aus dem altsorbische n Namenwortschatz , in : Arbeits- un d For -
schungsbericht e der sächsische n Bodendenkmalpfleg e 14/15 (1966), S. 228. 

113) Zusammenfassen d dazu H e r r m a n n , Siedlun g (s. Anm . 13), S. 57 ff., 
63 ff., mi t Literatur . H. s Darsellun g wird ergänz t un d teilweise berichtig t durc h 
H . B r a c h m a n n : Slawische Stämm e an Elbe un d Saale (Schrifte n zur Ur -
un d Frühgeschicht e 32), Berlin(-Ost ) 1978, S. 7 f f. Vgl. auch S t r z e l c z y k 
(s. Anm . 76), S. 139 ff.; B. K r ü g e r : Dessau-Mosigkau . Ein frühslawische r 
Siedlungsplat z im mittlere n Elbegebiet , Berlin(-Ost ) 1967. 

114) E. E i c h l e r : Tschechisch-sorbisch e Parallele n in der Toponomastik , 
in: Arbeits- un d Forschungsbericht e zur sächsische n Bodendenkmalpfleg e 13 
(1965), S. 285 ff. 
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8. J ah rhunde r t s durch weitere Zuwanderung aus Böhmen mit slawischer 
Siedlung besetzt worden zu sein.115 

Berücksichtigt man nun, daß sich in dem ermit te l ten frühsorbischen 
Niederlassungsgebiet zwischen unterer Saale und unterer Mulde die 
ostsaalisch-thüringische Kul tu r der Völkerwanderungszei t noch lange, 
nämlich bis in das frühe 7. J a h r h u n d e r t hinein, nachweisen läßt1 1 6 , d a n n 
liegt es nahe, eine gewisse Beziehung zwischen dieser spätthüringischen 
und der frühsorbischen Siedlung anzunehmen; sicher nicht zufällig läßt 
sich gerade in diesem Gebiet eine Reihe von Fällen germanisch-slawischer 
Kont inui tä t in Landschafts-, F luß- und Ortsnamen beobachten.117 Andere r -
seits fällt auf, daß im gleichen Raum slawische Ortsnamen best immter 
al tertümlicher Typen sich häufen.118 Es spricht mithin viel für eine Datie-
rung der sorbischen Landnahme östlich der unteren Saale spätestens in 
die Zeit um 600. Noch nichts erwiesen ist damit freilich für die Beteiligung 
der Awaren in diesem Vorgang. 

Dreimal sind die Awaren in de r zweiten Hälfte des 6. J ah rhunde r t s an 
die Elbe vorgestoßen, zum ersten Male im Jah re 562.119 Der fränkische 

115) B r a c h m a n n (s. Anm. 113), S. 167 ff. Die umstrittene Frage, auf welche 
der beiden Bevölkerungsgruppen zwischen Saale und Elbe der Name der Sor-
ben der beiden frühslawischen anzuwenden ist, kann hier offen bleiben; siehe 
zu ihr zuletzt die bedenkenswerten Ausführungen von B r a c h m a n n (s. Anm. 
113), S. 241 ff., mit Literatur. 

116) G. M i l d e n b e r g e r : Mitteldeutschlands Ur- und Frühgeschichte, 
Leipzig 1959, S. 118; B. S c h m i d t : Die späte Völkerwanderungszeit in Mittel-
deutschland, Halle/S. 1961, S. 81, 163 f., mit Verbreitungskarte 2. 

117) Zusammenfassend H. N a u m a n n : Namenforschung und Archäologie in 
Nordwestsachsen, in: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Boden-
denkmalpflege 13 (1965), S. 264ff., mit Literatur. Vgl. auch E. E i c h l e r : 
Grundsätzliche Bemerkungen zur Erforschung des vorslawischen Substrates in 
der altsorbischen Onomastik, in: Zs. für Archäologie 2 (1968), S. 117 ff. 

118) Es handelt sich 1. um die Bewohnernamen auf -jane, siehe dazu E. 
E i c h 1 e r : Ergebnisse der Namengeographie im altsorbischen Sprachgebiet, 
in: Materialien zum Slawischen Toponomastischen Atlas, red. von R. F i -
s c h e r , Leipzig 1964, S. 30 f.; 2. die Bewohnernamen vom Typ Kosobody, 
siehe dazu E i c h l e r , ebenda, S. 52 ff., mit Karte 5 auf S. 54; 3. die adjektivi-
schen Örtlichkeitsnamen auf -sk(o), siehe dazu E i c h l e r , ebenda, S. 36 ff., 
mit Karte 2 auf S. 37; 4. Einzelbildungen der possessivischen Siedlungsnamen 
auf - j - , siehe dazu E i c h l e r , 'ebenda, S. 43 ff. Vgl. zum Ganzen auch J. 
S c h u l t h e i s : Zur Verbreitung slawischer Ortsnamentypen im Saale-Mulde-
Mündungsgebiet, in: Beiträge zum Slawischen Onomastischen Atlas, Berlin(-Ost) 
1970, S. 91 ff. 

119) Die Datierung ergibt sich aus der relativen Chronologie, die die beiden 
westlichen Zeugen bieten. G r e g o r i u s T u r o n e n s i s : Historia Francorum 
IV 23, ed. B. K r u s c h (MGH SS rer. Merov.), Bd 1/1, Hannover 21951, p. 155, 
läßt den awarischen Vorstoß auf den Tod König Chlothars I. folgen; dement-
sprechend ist es Chlothars Sohn Sigibert, der nach Gregor den Awaren entge-
gentritt. P a u l u s D i a c o n u s , Historia Langob. (s. Anm. 100) II 10, p. 78 s., 
nennt Chlothars Tod geradezu als Anlaß des awarischen Angriffs. Chlothar I. 
starb im Dezember 561, siehe B. K r u s c h in: MGH SS rer. Merov. VII, Han-
nover 1920, p. 488, mit Literatur. Vgl. S t e i n , Hist. (s. Anm. 2), S. 544 Anm. 
2; K u l a k o v s k i j , Ist. II (s. Anm. 2), S. 232; J. B. B u r y : History of the 
later Roman empire, Bd II, London 1923, S. 315. 
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Historike r G r e g o r v o n T o u r s , ein Zeitgenoss e also, berichte t von 

eine m Versuch de r Awaren , nac h „Gall ien " zu gelangen ; ihne n sei de r 

damalig e Köni g des östliche n Teilreich s de r Franken , Sigiber t L, ent -
gegengetrete n un d hab e sie aufs Haup t geschlagen. 1 2 6 De r langobardisch e 

Geschichtsschreibe r P a u l u s D i a c o n u s , de r ers t End e des 8. J a h r -
hunde r t s schreibt , hie r abe r seh r wahrscheinlic h sich auf da s ver loren e 

Geschicht e werk des S e c u n d u s v o n T r i e n t 1 2 1 (gest. 612) s tü tz t 1 2 2 , 

teil t Nähere s übe r di e Örtlichkei t de s Treffen s m i t 1 2 3 : in Thuringia iuxta 

Albim fluvium,  d . i . wahrscheinlic h an eine m P u n k t i m Elbeta l zwischen 

Saalemündun g u n d Erzgebirge. 1 2 4 Wenige r glücklich verlief für die F r a n -
ken ein zweite r Zusammensto ß mi t de m östliche n Reitervolk , de r 566 

anzusetze n i s t 1 2 5 — wiederu m sowoh l von Grego r von Tour s 1 2 6 als auc h 

120) G r e g o r i u s T u r o n e n s i s (s. Anm . 119). 
121) Zu ihm H . L ö w e in : W. W a t t e n b a c h , W. L e v i s o n , H. L ö w e : 

Deutschland s Geschichtsquelle n im 'Mittelalter . Vorzeit un d Karolinger , Bd II , 
Weima r 1953, S. 205 ff. 

122) So nimm t mi t guten Gründe n an R. J a c o b i : Di e Quelle n der Lango -
bardengeschicht e des Paulu s Diaconus , Hall e 1877, S. 78. Ander s aber L a b u d a , 
Państw o (s. Anm . 39), S. 332 ff., dessen Argumentatio n hie r jedoch Vf. nich t 
überzeug t hat . 

123) P a u l u s D i a c o n u s (s. Anm . 100). 
124) E. K l e b e l : Langobarden , Bajuwaren , Slawen, Erstdruc k 1939, ergänz -

te r Wiederabdruc k in d e r s . : Problem e der bayerische n Verfassungsgeschichte , 
Münche n 1957, S. 81, dacht e an den Rau m von Magdebur g mi t Rücksich t auf 
den Name n des dor t sich westlich der Elbe erstreckende n Nordthüringgaus . Di e 
im Text gegebene Lösun g dagegen bei W. H e ß 1 e r : Mitteldeutsch e Gau e des 
frühe n un d hohe n Mittelalters , Berlin 1957, S. 92, un d bei W. S c h l e s i n g e r : 
Die Entstehun g der Landesherrschaft , 1941; Neudruc k Darmstad t 1964, S. 27. 
Sie ha t ihr e wichtigste Grundlag e in der Tatsache , daß thüringisch e Fund e sich 
im 5. un d 6. Jh . östlich der Saale bis an die Elster-Pleiße-Lini e erstrecken ; 
s. G. M i l d e n b e r g e r : Di e germanische n Fund e der Völkerwanderungszei t 
in Sachsen , Leipzig 1959, S. 125 1; S c h m i d t (s. Anm . 116), S. 171 ff. mi t Ver-
breitungskart e 2. Es ist dahe r anzunehmen , daß der Landnam e Thüringe n 
währen d des 6. Jhs . auch nac h dem End e der thüringische n politische n Selb-
ständigkei t auf Gebiet e östlich der Saale angewand t worde n ist. De r Nord -
thüringga u war dagegen 562 bereit s sächsisch beherrscht ; s. L. S c h m i d t : 
Di e Westgermanen , Bd I, Münche n  21938, S. 46, un d M. L i n t z e 1 : Di e Sachse n 
un d die Zerstörun g des Thüringerreiches , Erstdruc k 1937, wieder in d e r s . : 
Ausgewählte Schriften , Bd I, Berlin(-Ost ) 1961, S. 57 ff. Will ma n also die Thu-
ringia des Paulu s Diaconu s im Rau m von Magdebur g lokalisieren , so müßt e ma n 
annehmen , daß der Landnam e Thuringia in diesem Fall e nu r den Gauname n 
spiegelte, eine nich t von vornherei n auszuschließend e Möglichkeit ; vgl. W. 
S c h l e s i n g e r in : Geschicht e Thüringens , hrsg. von H. P a t z e un d W. 
S c h l e s i n g e r , Bd I, Köln , Grazl968 , S. 325. Di e Lokalisierun g ist also nich t 
eindeutig . Auf die sehr problematisch e Lokalisierun g in Böhmen , die besonder s 
A. D o p s c h : Germanisch e Altsiedlunge n in Böhmen , in d e r s . : Verfassungs-
un d Wirtschaftsgeschicht e des Mittelalters , Wien 1928, S. 235 ff., vorgeschlagen 
hat , soll hie r nich t eingegange n werden . 

125) Fü r die Chronologi e komm t P a u l u s D i a c o n u s , Hist . Langob . I I 10, 
gar nicht , G r e g o r i u s T u r o n e n s i s , Hist . Franc . IV 29, nu r beding t in Be-
tracht . Grego r setzt den zweiten awarische n Vorstoß an die Elbe zwischen 
Ereignisse , die 567/568 spielen . 567 kämpfte n die Awaren verein t mi t den Lango -
barde n gegen die Gepiden ; s. S c h m i d t , Di e Ostgermane n (s. Anm . 6), S. 541 f. 
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Eben in dieser Zeit, im Jah re 561 oder 562, machte nun ein fränkisches 
Heer den Versuch, die fränkische Stellung in Oberitalien, die König 
Theudeber t I. durch seine ebenso geschickte wie skrupellose Ausnutzung 
der gotisch-oströmischen Auseinandersetzungen seit 539 er rungen hat te , 
die aber nach der endgültigen Niederwerfung der Goten durch den ost-
römischen Feldherrn Narses seit 566 erheblich zusammengeschrumpft und 
geschwächt war, im Kampf gegen Narses wieder zu festigen. Der Versuch 
endete mit einer schweren Niederlage der Franken, die gezwungen waren, 
ihre ihnen bis dahin noch verbliebenen oberitalienischen Stellungen zu 
räumen.134 Erwägt man, daß 561/562 oströmisch-awarische Verhandlungen 
stat tgefunden hat ten, in denen der Kaiser den awarischen Wunsch nach 
Überlassung einer römischen Provinz erneut abgelehnt hat te , und berück-
sichtigt man ferner die zeitliche Paral le l i tä t zwischen dem awarischen 
Zug gegen die F ranken und den oströmisch-fränkischen Auseinander-
setzungen in Oberitalien, dann liegt es nahe, h inter dem awarischen 
Ritt an die Elbe die oströmische Diplomatie zu vermuten, die hier hoffen 
konnte, mit e inem Mittel zwei Ziele zugleich zu erreichen: eine Ablenkung 
der lästig werdenden awarischen Föderaten zum einen, zum anderen eine 
Bindung s tärkerer fränkischer Kräfte an der Ostgrenze des F ranken-
reiches.135 Wenn der Frankenkönig damals selber sein Heer an die Elbe 
geführt hat, dann erhell t daraus, daß auch die zweite Absicht wirklich 
erreicht worden ist. Der Haupteinwand, der gegen die vorgetragene These 
erhoben werden könnte, daß nämlich eine solche oströmische Aktion einen 
Reflex in der zeitgenössischen oströmischen Historiographie gefunden 
haben müßte, häl t deshalb nicht Stich, weil unsere Hauptquel le für die 
oströmische politische Geschichte dieser Zeit, das Geschichtswerk des Me-
nander Protector, uns nu r in Exzerpten des 10. J ah rhunde r t s e rha l ten ist, 
die gerade diesen ersten awarischen Zug an die Elbe nicht überliefern.136 

Bei Berücksichtigung aller dieser Umstände wird es recht wahrschein-
lich, daß der erste awarische Vorstoß gegen die F ranken im Jah re 562 in 
erster Linie als Unte rnehmen der oströmischen Politik aufzufassen ist — 
auch wenn man nicht geradezu einen entsprechenden kaiserlichen Auftrag, 
sondern eher einen Hinweis an den Kagan annehmen möchte. Gewiß 
bleibt es möglich, daß die Awaren 562 nicht ausschließlich im oströmischen 

134) Dazu L. M. H a r t m a n n : Geschichte Italiens im Mittelalter, Bd I, 
Gotha 1897, S. 348; G. L ö h l e i n : Die Alpen- und Italienpolitik der Mero-
winger im 6. Jh., Erlangen 1932, S. 48 ff.; H. B ü t t n e r : Die Alpenpolitik der 
Franken im 6. und 7. Jh., in: Historisches Jb. 79 (1960), S. 68 ff. Die Darstellung 
dieser Autoren von den fränkisch-oströmischen Kämpfen jener Zeit ist aber 
hinsichtlich der Chronologie zu berichtigen nach S t e i n , Hist. (s. Anm. 2), S. 
609 ff. mit Anm. 1 auf S. 611. Vgl. auch R. H e u b e r g e r : Rätien im Altertum 
und Frühmittelalter, Innsbruck 1932, S. 260 ff.; J. B. B u r y : History of the 
later Roman Empire, Bd II, London 1923, Neudruck New York 1958, S. 281 mit 
Anm. 3. 

135) So mit S t e i n , Histoire (s. Anm. 2), S. 544; Stein folgend A v e n a r i u s 
(s. Anm. 39), S. 59. 

136) Zu Menander Protector und seinem Geschichtswerk s. Gy. M o r a v -
c s i k : Byzantino-Turcica, Bd I, Berlin (-Ost) 21958, S. 422 ff. 
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r e r eines herulischen Kontingentes in oströmischen Diensten stand, mit 
dem Rang eines magister mil i tum bekleidet, war von Narses nach dem 
Abzug der F ranken das Kommando über den tridentinischen Abschnitt 
des damals organisierten oberitalienischen Limes über t ragen worden. In 
der Mitte der sechziger J a h r e n u n machte Sindwald den Versuch, eine 
selbständige Herrschaft in seinem Befehlsbereich und in wei teren Teilen 
Ober- und Mittelitaliens zu begründen, wobei er sehr wahrscheinlich die 
Unters tützung der Franken fand.145 567 wurde der Aufstand von Narses 
niedergeschlagen. Danach ist anzunehmen, daß 565/566 der oströmischen 
Diplomatie ein neues Diversionsmanöver an den fränkischen Ostgrenzen 
recht wil lkommen sein mußte . Da nach dem Zeugnis des trefflich un te r -
richteten M e n a n d e r de r zweite awarische Frankenzug dem Mißerfolg 
der awarischen Gesandtschaft in Konstantinopel im Dezember 565 alsbald 
folgte, liegt es nahe, auch hier wieder das Wirken der oströmischen Diplo-
matie anzunehmen.146 Wie es ihr gelungen ist, die Awaren für dieses 
Unternehmen trotz der Aufkündigung des foedus durch den Kaiser zu 
gewinnen, läßt sich gewissen Andeutungen des Menander entnehmen.147 

Der Kaiser fertigt die Gesandten des Kagan zwar sehr von oben herab 
ab und kündigt ihnen auch in eindeutiger Weise den bisher gezahlten 
Jahres t r ibut , schließt aber freiwillige Zuwendungen für besondere ge-
leistete Dienste auch für die Zukunft keineswegs aus. Anderersei ts e rken-
nen die Gesandten, daß ih r Volk künftig sowohl der Einkünfte aus dem 
bisher gezahlten oströmischen Jahres t r ibu t als auch des Er t rages aus 
awarischen Raubzügen in das Reich — offenbar ha t ten die Awaren in den 
letzten Jah ren Just inians derar t ige Züge doch bereits r iskiert — beraubt 
sein würden, und sind deshalb in großer Sorge. Menander deutet also an, 
daß e r den awarischen Zug nach Westen von 566 als Folge der entschie-
denen Hal tung ansah, die der Kaiser den awarischen Gesandten gegenüber 
eingenommen ha t te ; nach Meinung des Menander ha t te sie die Awaren 
genötigt, sich nach einem anderen Objekt für ihre Raub- und Erpressungs-

145) Die fränkische Unterstützung wird erschlossen aus der Bezeichnung des 
Sindwald als rex Brentorum bei Paulus Diaconus, Hist. Langob. II 3, p. 73, die 
gewöhnlich mit „König der Breonen" übersetzt wird. Es wird angenommen, 
die Franken hätten dem Sindwald die unter ihrer Herrschaft stehenden Breo-
nen unterstellt; so L ö h l e i n (s. Anm. 134), S. 52 f. Gegen die Gleichung 
Brenti = Breones aber mit guten Argumenten H e u b e r g e r (s. Anm. 134), 
S. 155 ff. Sicher scheint jedoch, daß Sindwald Befehlshaber der damals noch 
fränkischen tridentinischen Mark war (so auch H e u b e r g e r , wie Anm. 134, 
S. 157 f.); anders aber S t e i n , Histoire (s. Anm. 2), S. 611 Anm. 1, nach dem 
die tridentinische Mark 561/62 in oströmische Hand fiel. Es ist deshalb wahr-
scheinlich, daß Sindwalds Aufstand fränkische Unterstützung genoß. 

146) So auch, wenn auch mit unzulänglicher Begründung, A v e n a r i u s 
(s. Anm. 39), S. 61. 

147) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 14, p. 36; s. oben Anm. 125. 
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politi k umzusehen . Aus diesen Bemerkunge n de s oströmische n Historio -
graphe n läß t sich jedenfall s e rkennen , da ß m a n in Konstant inope l nich t 

grundsätzlic h abgeneig t war , die Awaren auc h fernerhin , wen n auc h n u r 

fallweise, in die Dienst e d e r oströmische n Poli t i k zu nehmen , da ß m a n 

ih r e Lage seh r gena u e rkannt e u n d u m ein e Ablenkun g ihre r aggressiven 

Aktivitä t besorgt sein mußte . N i m m t m a n zu diesen Beobachtunge n die 

Lage in Oberital ie n noc h hinzu , so wird es seh r wahrscheinlich , da ß die 

oströmisch e Diplomati e die Awaren mi t e ine r entsprechende n finanzielle n 

„Unters tü tzung " u n d vielleich t auc h mi t Waffenlieferunge n auc h zu i h r e m 

zweite n Zu g gegen die F ranke n bewogen hat . Möglic h ist schließlic h auch , 

da ß die fränkisch e Polit i k de r J a h r e nac h 562 de n Kaga n ent täusch t ha t t e : 

zu eine m ernsthaf te n fränkische n Angriff au f da s Reic h w ar es bekann t -
lich nich t gekommen. 1 4 8 

Ih r zweite s Un te rnehme n gegen die F r a n k e n bracht e de n Awaren eine n 

vollen Erfolg : da s fränkisch e Hee r wurd e in die Fluch t geschlagen , de r 

Köni g selbst gerie t in awarisch e Gefangenschaft . Hä t t e n u n be i de m 

Kaga n de r P la n bestanden , an Saal e un d Elb e sich die dauerhaft e Macht -
stellun g aufzubauen , die er a n de r Dona u bishe r vergeben s ers t reb t ha t te , 

dan n wär e dafü r jetz t de r recht e Augenblic k gewesen. S ta t t dessen schlo ß 

er mi t de m gefangene n Frankenköni g — nac h Austausc h reiche r Ge -
schenk e — abermal s eine n Vertrag , de r die Gleichberechtigun g de r P a r t -
ne r zu r Grund lag e h a t t e ; nac h de r Darste l lun g G r e g o r s v o n T o u r s 

handel t e es sich u m eine n ausgesprochene n Nichtangriffsvertra g 149, wäh -
ren d di e Termini , die M e n a n d e r gebraucht , ehe r an eine n Bündnis -
ver t ra g denke n lassen. 1 5 0 Einzelheite n de r Ver t ragsbedingunge n kenne n 

wir nicht . Wir wissen aber , da ß Bajan seine m P a r t n e r gelobte , innerha l b 

von dre i Tage n abzuziehen , wen n diese r für ausreichend e Verproviant ie -
run g de s hungernde n awarische n Heere s sorgen werde , ein e Bitte , de r 

Sigiber t sogleich entsprach. 1 5 1 Da rau s ergibt sich zunächs t einmal , da ß 

148) Gan z unmöglic h ist die Motivierung , die Z l a t a r s k i , Besiedelun g 
(s. Anm . 67), S. 339, dem zweiten awarische n Frankenzug e gibt, wenn er ihn 
auf eine Bedrohun g der Awaren durc h die Franke n zurückführ t un d die ver-
meintlich e awarisch e Abwehraktio n von 566 als die Ursach e dafü r ansieht , daß 
die Awaren nich t sogleich nac h der Kündigun g des foedus durc h Justi n IL im 
Dez . 565 das Reic h angegriffen haben . Di e awarische n Angriffe auf das Reic h 
seit 567 waren nich t eine Folge dieser Kündigung , sonder n der awarische n 
Inbesitznahm e des Gepidenlande s 567, die ihne n den Anspruc h auf das ost-
römisc h besetzt e Sirmiu m gab. Da ß der einzige oströmisch e Zeug e den zweiten 
Frankenzu g der Awaren ganz ander s motiviert , ha t sich bereit s oben ergeben , 
s. oben S. 530. 

149) G r e g o r i u s T u r o n e n s i s , Hist . Franc . IV 29, p. 161 s.: datis muneri-
bus foedus cum rege iniit , u t omnibu s diebu s vitae sitae null a inte r se proeli a 
commoverint ... Sed et rex Chunorum multa munera regi Sigybertho dedit. 

150) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 23, p. 56: "Cht 'Aßccpcov xai typdfx.wv 

a5TStaa(j.svcuv Tipoc ä.XXi]lov>c xai xrjc sEpi^ c ajjjteScó-caT a lyotSarjc... 
De r Kagan bezeichne t dem Frankenköni g gegenübe r das Awarenhee r als 
OTpcćxeU(i a IVOTCOVSOV . 

151) Ebenda . 

34» 
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Bajan nich t zu bleiben gewillt war. Diese r Entschlu ß setzt un s nich t in 
Erstaunen , wenn wir aus Menander s Berich t weiter schließe n müssen , daß 
das Lan d an der mittlere n Elbe, in dem die beiden Heer e aufeinande r 
gestoßen waren , zu dün n bevölkert war, um die Ernährun g des awari-
schen Heere s zu sichern . Schließlic h ergibt sich aus Menander s Darstel -
lung, daß wenigsten s dieser selbst den Frankenköni g als den Inhabe r der 
politische n Herrschaf t im Gebie t der Begegnun g ansah , den n er läßt den 
Kagan seine Bitt e an den Frankenköni g um Proviantlieferun g begründe n 
mit dem Hinwei s auf die Pflichte n des Landesherre n einem Verbündete n 
gegenüber. 152 

Die überau s wertvollen Mitteilunge n des Menande r 'mache n deutlich , 
daß, wenn der Kagan wirklich mi t der Absicht dauernde r Niederlassun g 
an der Elbe gekomme n sein sollte, er diesen Pla n jedenfall s an Ort un d 
Stelle trot z seinem großen militärische n Erfolge wieder aufgegeben hat . 
Sie lassen ferne r erkennen , daß Bajan den Frankenköni g als gleichberech -
tigten Bündnispartne r behandelte , nich t als besiegten un d unterworfene n 
Gegner , der sich jeder Bedingun g zu fügen hätte . Es ist schlechterding s 
unverständlich , wie bei diesen klaren un d eindeutige n Zeugnisse n die 
Lehr e ha t entstehe n un d sich durchsetze n können , nac h der Sigibert 566 
unte r awarische m Druc k das Lan d östlich der Elbe un d Saale aufgegeben 
un d die dor t noc h sitzende n germanische n Völkerschafte n in den Rau m 
westlich der Saale umgesiedelt , der Kagan aber slawische Verbänd e an 
ihr e Stelle gesetzt habe . De r zeitgenössisch e fränkisch e Berichterstatte r 
weiß von solchen Abmachunge n un d Vorgängen nichts , die Darstellun g 
des gleichfalls zeitgenössische n griechische n Zeuge n widersprich t ihnen . 

Sollten also etwa dem awarische n Heereszu g von 566 auch slawische 
Verbänd e angehör t haben , so könne n wir mi t einiger Sicherhei t sagen, 
daß sie zu diesem Zeitpunk t nich t an der Elbe verblieben sind. Diese r nu r 
auf Grun d der schriftliche n Quelle n gewonnen e Befund stimm t mi t dem 
archäologische n un d linguistische n überein , der die frühe n Sorbe n an der 
untere n Saale aus Böhme n herleite t un d nich t aus dem Küstengebie t des 
Schwarze n Meeres , aus dem allein die Awaren 566 eine slawische Grupp e 
für ihre n Zu g nac h Westen hätte n veranlassen können . Den n von eine r 
awarische n Herrschaf t über Böhme n kan n 566 noc h keine Red e sein. 

In das Blickfeld der awarische n Politi k sind Böhme n un d Mähre n erst 
seit der awarische n Niederlassun g an der Thei ß un d dem Abzug der 
Langobarde n aus Westungar n 568 gerückt . Mit diesen beiden Vorgängen 
ändert e sich die politisch e Lage der Awaren un d die des ganzen südöst -
lichen Mitteleurop a vollständig. Hatte n die Awaren bis dahi n bis zu einem 
gewissen Grad e Lände r un d Völker westlich des Schwarze n Meere s bis 
zur Donaumündun g kontrolliert , so versetzte sie jetzt die Guns t der 
Stund e in den Rau m der mittlere n Donau . Dami t waren sie unabhängig e 
Herre n eines dem oströmische n Reich e unmittelba r benachbarte n Gebiete s 
geworden , das für die Lebensweise eines Reiternomadenvolike s günstige 

152) ...earjiirjVEv o Batavoj Siyifiśpztp xq> tcBv p̂iyxKiv f/xspiovi... cos y_pioyv eT.v) ßaaiXia 
xaS-soxtöxa y.ai •Kpoc ys aöxoxfrova |17) TtspiiSstv axpcćx£U|ia IvaitovSov. 
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Voraussetzunge n bot , sie ware n de r germanische n Rivale n an de r Donau , 

de r Gepide n un d Langobarden , ledig geworden , geriete n abe r anderersei t s 

an di e Grenze n de s damalige n fränkische n Machtbereiches , wie e r sich 

seit d e m große n Theudeber t erstreckte. 1 5 3 F ü r die F r a n k e n ents tan d dami t 

ein e rech t bedenklich e Lage . An de r Stell e de r mi te inande r rivalisieren -
de n un d sich gegenseiti g in Schac h ha l tende n germanische n Langobarde n 

un d Gepide n ware n jetz t die so rasch bewegliche n rei ternomadische n 

Awaren ihr e Nachbar n an de r mi t t l e re n Dona u geworden , die sich bereit s 

als rech t gefährlich e Gegne r erwiesen ha t t en . Ei n bouleversemen t de s 

alliance s muß t e de n F ranke n ernsthaf t erwägenswer t erscheinen , zuma l 

auc h die Langobarden , die al te n F reund e de r F r a n k e n w ä h r e n d ihre s 

Aufenthalte s in Pannonien , jetz t abe r im Bund e mi t de n Awaren , von 

de m erober te n Oberital ie n au s de n fränkische n Alpenstel lunge n gefähr -
lich zu werde n drohten. 1 5 4 I n diese r Si tuat io n ist es zu de r überraschende n 

Gesandtschaf t gekommen , die Sigiber t I . in de n J a h r e n von 568/57 2 a n 

de n oströmische n Kaiserho f schickt e mi t de m Auftrag, eine n —• von G r e -
g o r als pa x bezeichnete n — Ver t ra g auszuhandeln. 1 5 5 U m was es sich 

dabe i handel te , ve r r ä t un s unse r G e w ä h r s m a n n Grego r von Tour s nicht . 

Ein e Fronts te l lun g nich t nu r gegen di e Langobarde n in Italien , sonder n 

auc h gegen di e Awaren ist durchau s möglich . Durchgeführ t wurde n frei-
lich nich t fränkisch e Züg e gegen die Awaren , sonder n (seit 575) gegen die 

Langobarden , di e demnac h als die s tä rker e Bedrohun g empfunde n wurden . 

153) Zu Theudebert s Südostpoliti k un d der unte r ihm erreichte n Ausdehnun g 
des fränkische n Herrschaftsbereiche s s. E. Z ö l l n e r : Geschicht e der Franke n 
bis zur Mitt e des 6. Jhs. , Münche n 1970, S. 91 ff. 

154) Zu den langobardische n Angriffen auf die fränkische n Stellunge n in 
den Westalpe n s. L. M. H a r t m a n n : Geschicht e Italien s im Mittelalter , Bd 
II/l , Goth a 1900, S. 56 f.; L ö h l e i n (s. Anm . 134), S. 54 ff., 62. Mi t ihne n wird 
der fränkisch-oströmisch e Vertragsschlu ß von 568/572 gewöhnlic h in Verbin-
dun g gebracht , so bei S t e i n , Studie n (s. Anm . 125), S. 16, un d L ö h l e i n 
(s. Anm . 134), S. 54 ff., 62. Mi t ihne n wird der fränkisch-oströmisch e Vertrags-
abschlu ß von 568/572 gewöhnlic h in Verbindun g gebracht , so bei S t e i n , Stu -
dien (s. Anm . 125), S. 16, un d bei L ö h 1 e i n (s. Anm . 134), S. 62. 

155) G r e g o r i u s T u r o n e n s i s , Hist . Franc . IV 40, p. 172: Deniqu e Sigy-
berthus rex legatus ad Justinum imperatorem misit pacem petens [...] . Qui 
[... ] locutique tarnen cum imperatore, quae petierant, obtenuerunt. Di e Ge -
sandtschaf t fiel in die Zei t des Kaiser s Justi n IL , also in die Jahr e 565—578. 
Da nac h Grego r die fränkische n Gesandte n die Verhandlunge n mi t dem Kaise r 
selbst führen , müssen sie vor das Jah r 574 gelegt werden , da seit diesem Jah r 
der Caesa r Tiberiu s die Geschäft e für den erkrankte n Augustus geführ t hat ; 
vgl. S t e i n , Studie n (s. Anm. 125), S. 34, Anm . 18. Auf die Rückkeh r der 
fränkische n Gesandtschaf t im folgenden Jahr e läßt Grego r die Eroberun g der 
syrischen Städt e Antiochie n u. Apame a durc h die Perse r 573 folgen; vgl. zu 
diesen Ereignisse n S t e i n , Studien , S. 44 f. D a er diese Nachrich t aber erst 
viel späte r aus andere r Quell e erhalte n ha t ( G r e g o r i u s T u r o n e n s i s , Hist . 
Franc . X 24, p. 515), schein t seine relative Chronologi e hie r unsicher . Immerhi n 
sprich t die Wahrscheinlichkei t dafür , den Abschluß des fränkisch-oströmische n 
Vertrages vor den Ausbruch des Perserkriege s in der Mitt e des Jahre s 572 zu 
legen; zu ihm S t e i n , Studien , S. 25. De r Vertragsschlu ß ist also in die Jahr e 
568/572 zu setzen ; vgl. P . G o u b e r t : Byzanc e avan t Usùani , Bd II/l , Pari s 
1955, S. 17 Anm . 1. So gegen A v e n a r i u s (s. Anm . 39), S. 61. 
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Das kann nun freilich kaum überraschen. Die Blicke der Awaren waren 
jedenfalls nach der Niederlassung im Theiß-Gebiet wieder nach Süden 
und nicht nach dem Westen gerichtet. Schon als der Langobardenkönig 
Alboin den Kagan 566 zur Tei lnahme an einem Zuge gegen die Gepiden 
aufforderte, waren die s tärks ten Argumente seiner Gesandten nach der 
Darstel lung M e n a n d e r s die Vorteile, die dem Kagan ein Sieg über die 
Gepiden für seinen Kampf mi t Ostrom verschaffen würde.156 Welcher 
Quelle auch immer Menander hier gefolgt ist, seine Vorstellungen von 
den awarischen Motiven trafen durchaus das Richtige. Das zeigte das Ver-
hal ten des Kagans nach der Vernichtung des Gepidenreiches 567. Kaum 
war das Gepidenland, das auf Grund eines zwischen Langobarden und 
Awaren geschlossenen Vert rages an die Awaren fiel157, besetzt, wandte er 
sich nach Osten, nach Skythien — wohl um die dort hausenden Kut r iguren 
und Utiguren zu unterwerfen.1 5 8 Von dor t aus zog er gegen das bis 567 
gepidische, dann oströmisch besetzte S i rmium 159, um sich in den Besitz 
dieser Stadt zu setzen. Die Auseinandersetzungen um Sirmium dauerten, 
wenn auch mi t Unterbrechungen, eine Reihe von Jahren , anscheinend bis 
574/575.166 Offenbar gelang es den A w a r e n zwar, das Gebiet um Sirmium 
südlich der Donau zu besetzen, nicht aber, die Stadt selbst in ihre Hand 
zu bekommen.161 Während einiger Zeit hören wir d a n n nichts von den 
Awaren . Erst 578 t re ten sie wieder in Erscheinung, u n d von da an reißen 
die Züge gegen das Reich k a u m mehr ab.162 582 fiel das so lange um-
str i t tene Sirmium. Unters tü tz t von ihren awarischen Verbündeten, lassen 
sich spätestens seit den achtziger J a h r e n des 6. J ah rhunde r t s kleinere 
slawische Scharen in den oströmischen Balkanprovinzen dauerhaf t nie-

156) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 24, p. 57. 
157) Siehe oben Anm. 61. 
158) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 27, p. 61; dazu S t e i n , Studien 

(s. Anm. 125), S. 10 mit Anm. 12. 
159) M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 26, 27, p. 58 ff. Vgl. K u l a k o v -

s k i j , Istorija II (s. Anm. 2), S. 345 f. 
160) Dazu S t e i n , Studien (s. Anm. 125), S. 10 ff.; K u l a k o v s k i j , Istorija 

II (s. Anm. 2), S. 345 ff. Die nur bruchstückhaft überlieferten Ereignisse in die 
rechte Reihenfolge zu bringen, ist schwierig, die Chronologie daher kontrovers. 
Sicher ist zu Beginn der Regierung des Kaisers Tiberius 574/575 ein Frieden 
mit den Awaren geschlossen worden; s. M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 63, 
p. 121. Wahrscheinlich ist von diesem zu unterscheiden derjenige Friedens-
schluß, von dem M e n a n d e r P r o t e c t o r , fragm. 34/35, p. 70, berichtet und 
den S t e i n , Studien, S. 13, 104, auf 571 legt. Dagegen identifiziert K u l a -
k o v s k i j , Istorija, Bd II, S. 347, beide Friedensschlüsse und setzt sie in das 
Jahr 570, während L e m e r 1 e , Invasions (s. Anm. 2), S. 289, beide Nachrichten 
des Menander auf 574 bezieht. 

161) Vgl. S t e i n , Studien (s. Anm. 125), S. 121 ; K u l a k o v s k i j , Istorija 
II (s. Anm. 2), S. 347; L e m e r l e (s. Anm. 2), S. 289. 

162) Hierzu die großen Darstellungen der oströmischen Außenpolitik dieser 
Zeit von S t e i n , K u l a k o v s k i j , B u r y u. a., ferner Z l a t a r s k i (s. Anm. 
67), S. 366 ff. (ohne Belege); E n ß l i n (S. Anm. 2), S. 700 ff.; sehr knapp L e -
m e r l e (s. Anm. 2), S. 289 ff.; A v e n a r i u s (s. Anm. 39), S. 85 ff. 
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der.163 Die neunziger J ah re sind gekennzeichnet durch die erfolgreichen 
Gegenoffensiven des tatkräft igen Kaisers Maurikios, nach dessen Sturz 
602 die Donaufront dann freilich rasch völlig zusammenbrach. 

Es kann kein Zweifel sein, daß die Blickrichtung der Awaren bis zum 
ersten Zusammenbruch ihrer Macht nach ihrer Niederlage vor Konstan-
tinopel 626 auf die oströmischen Balkanprovinzen ging. Die Raub- und 
Erpressungspolitik, die der bedeutende Kagan Bajan dem Reich gegen-
über betr ieben hat, unterschied sich von der im übrigen gleichgearteten 
des Hunnenkönigs Atti la insofern, als Bajan die Okkupat ion oströmischen 
Bodens durch slawische Gruppen gefördert hat, die allerdings vorerst nu r 
Inseln im griechisch-lateinischen Meere bildeten. 

Immerhin wäre es nicht ausgeschlossen, daß de r Kagan in den J a h r -
zehnten seiner Raubzüge durch den Balkan es für nötig gehal ten hä t te , 
sich gegen den westlichen Verbündeten seines oströmischen 'Gegenspielers 
abzusichern, und daß er zu diesem defensiven Zwecke slawische Verbände 
zur Niederlassung an Saale und Elbe veranlaßt hät te . Freilich würde das 
nach dem gegenwärt igen Forschungsstande voraussetzen, daß die Awaren 
nach 568 berei ts auch eine Kontrolle über den böhmisch-mährischen Raum 
ausgeübt hät ten. Schriftliche Zeugnisse, die darauf hinweisen, gibt es 
nicht, und die archäologischen Spuren der Awaren in Böhmen und Mähren 
scheinen erst der spätawarischen Periode (8. Jahrhunder t ) anzugehören.164 

Zu der in diesen Zusammenhang gehörenden Frage nach dem Zei tpunkt 
der slawischen Einwanderung in Mähren und Böhmen mag hier nochmals 
gesagt werden, daß ihr Ansatz in der ersten Hälfte des 6. J ah rhunde r t s — 
also vor de r awarischen Niederlassung in Ungarn — viel Wahrscheinlich-
keit besitzt.165 Denn w e n n es richtig ist, was neuerdings auf Grund der 
Bodenfunde angenommen wird, daß die germanische Siedlung in diesem 

163) Vgl. E n ß l i n (s. Anm. 2), S. 701t ; Z l a t a r s k i (s. Anm. 67), S. 342 ff. 
164) Die in Böhmen gefundenen awarischen Altsachen scheinen ausschließlich 

der spätawarischen Periode anzugehören; s. J. B ö h m : Die frühgeschichtliche 
Periode in der Tschechoslowakei im Lichte neuer Bodenfunde, in: Studien aus 
Alteuropa. Festschrift K. Tackenberg (Beihefte der Bonner Jahrbücher, Bd 10), 
Köln, Graz 1965, S. 272; vgl. schon J. E i s n e r : Pour dater la civilisation avare, 
in: Byzantinoslavica 9 (1947/48), S. 53 f. Die Frühdatierung von H. P r e i d e l : 
Slawen und Awaren, in: Südostforschungen 11 (1946/52), S. 33 ff., erweist sich 
als überholt. Vgl. auch J. W e r n e r : Zum Stand der Forschung über die 
archäologische Hinterlassenschaft der Awaren, in: Beiträge zur Südosteuropa-
forschung, 1966, S. 307 ff. 

165) In der tschechoslowakischen archäologischen Forschung wird jetzt allge-
mein auf Grund der Bodenfunde vom Prager Typ vorawarenzeitliche Einwan-
derung der Slawen in Böhmen und Mähren angenommen; s. V ä n a , Einfüh-
rung (s. Anm. 1), S. 58 ff.; auch B ö h m (s. Anm. 164), S. 269 ff.; J. Z e m a n : 
Zu den chronologischen Fragen der ältesten slawischen Besiedlung im Bereich 
der Tschechoslowakei, in: Archeolog. Rozhledy 18 (1966), S. 157 ff. Vgl. auch 
S t r z e l c z y k (s. Anm. 76), S. 110 ff. Von deutscher Seite stimmt der Früh-
datierung zu P r e i d e l , Anfänge (s. Anm. 75), S. 41, 55 ff. Vgl. auch H. M i t -
s c h a - M ä r h e i m (s. Anm. 79); dagegen aber J. W e r n e r : Die Langobarden 
in Pannonien, München 1962, S. 113 f.; G. M i l d e n b e r g e r in: Handbuch 
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R a u m etwa u m 530 abbricht 1 6 8 , dan n m u ß mi t de r Möglichkei t vorawaren -
zeitliche r E inwanderun g slawischer Gruppe n jedenfall s ernsthaf t gerech -
ne t werden . Es schein t sogar möglich , da ß berei t s vor de m Abzug de r 

G e r m a n e n ein slawisches Elemen t nebe n de m germanische n in Böhme n 

gesessen hat. 1 6 7 

Wollt e ma n n u n bei de r nac h de m bishe r Gesagte n immerh i n mögliche n 

Annahm e bleiben , da ß die archäologisc h erschlossen e Wanderun g sorbi -
sche r Gruppe n au s Böhme n da s Elbeta l abwär t s bis in de n Saale-Mulde -
Winke l nac h 568 durc h die Awaren veranlaß t worde n sei, so böt e sich als 

historische r Anknüpfungspunk t de r bekann t e dr i t t e awarisch e F ranken -
zug von 595/59 6 an. 1 6 8 Wiederu m abe r s te l l t sich da s Ergebni s eine r Ana -
lyse d e r Gesamtsituation , au s de r he rau s da s Un te rnehme n erfolgte , eine r 

solche n Verknüpfun g nich t seh r günstig . Es kan n k a u m zweifelhaft sein , 

da ß diese r letzt e awarisch e Zu g gegen die merowingische n F ranke n in 

enge m Zusammenhan g mi t de m gleichzeitige n awarisch-bairische n Zusam -
mensto ß im Drau ta l s tan d un d eine n rei n defensive n Charak te r trug. 1 6 9 

I n de n J a h r e n zwischen 589 un d 595 ha t t e de r Baiernherzo g Tassilo I . 

der Geschicht e der böhmische n Länder , hrsg. v. K. B o s 1 , Bd I, Stuttgar t 1967, 
S. 136 ff. 

166) So W e r n e r (s. Anm . 165), S. 91 f., 132. Dagege n setzt B. S v o b o d a : 
Cech y v dobe stehovän i närod ü [Böhme n in der Völkerwanderungszeit] , Pra g 
1965, S. 235 f., das End e der germanische n Siedlun g in Böhme n erst in die 
Mitt e des 6. Jhs . un d sieht mi t de r ältere n Forschun g eine n Zusammenhan g 
mi t dem Abzug der Langobarde n nac h Italie n 568. 

167) I. P l e i n e r o v a : Germanisch e un d slawische Komponente n in der 
altslawischen Siedlun g Bfezno bei Louny , in : Germani a 43 (1965), S. 121 ff.; 
vgl. auch V a n a (s. Anm . 1), S. 62. 

168) P a u l u s D i a c o n u s , Hist . Langob . IV 11, p. 120: Hunni quoque, qui 
et Abares dicuntur, a Pannonia in Turingiam ingressi bella gravissima cum 
Francis gesserunt. Brunichildis tunc regina cum nepotibus adhuc puerulis 
Theudeperto et Theuderico regebat Gallias, a quibus accepta Hunni pecunia 
revertuntur ad propria. Di e Datierun g ergibt sich daraus , daß Paulu s 1. den 
Tod des König s Childeber t IL unmittelba r vorhe r berichtet ; Childeber t starb 
End e 595, s. dazu W. L e v i s o n in : Neue s Archiv 35 (1910), S. 40 t , un d B. 
K r u s c h in : MG H SS rer . Merov . VII , Hannove r 1920, S. 515t ; 2. trit t in de r 
Darstellun g des Paulu s Childebert s Mutte r Brunhildi s den Awaren entgegen , 
die nac h dem Tod e des Sohne s die Regentschaf t für ihr e unmündige n Enke l 
übernomme n hatte ; s. E. E w i g : Die fränkische n Teilunge n un d Teilreich e 511 
bis 613, Wiesbaden 1953, S. 41 f. De r awarisch e Vorstoß dürft e danac h am 
eheste n in das Frühjah r 596 zu setzen sein . 

169) Ander s aber L a b u d a , Państw o (s. Anm. 39), S. 269, 340 f., der eine n 
kausale n Zusammenhan g des dritte n awarische n Frankenzuge s mi t der von 
P s . - F r e d e g a r , Chron . IV 15, p. 127, berichtete n Vernichtun g der Warne n 
durc h Köni g Childeber t IL 594 annimmt ; in Übereinstimmun g mi t der herr -
schende n Lehr e lokalisier t L. diese Warne n östlich der Saale un d vermute t 
eine politisch e Verbindun g zwischen ihne n un d den benachbarte n Slawen un d 
dere n Verbündeten , den Awaren. Ähnlic h S c h l e s i n g e r , Entstehun g (s. 
Anm . 124), S. 211; ander s aber d e r s . : Geschicht e (s. Anm . 124), S. 319, der die 
Warne n von 594 mi t den am Niederrhei n bezeugte n Warne n identifiziert . Vgl. 
zur Warnenfrag e auch R. W e n s k u s : Zu r fränkische n Siedlungspoliti k im 
Saalegebiet , in : Festschrif t für H . Beumann , Sigmaringe n 1977, S. 125 ff.; 
S t r z e l c z y k (s. Anm . 76), S. 50 ff. Da s stärkst e Argumen t gegen diese Auf-
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einen Sieg über ein slawisches Heer im Drauta l erfochten.176 595 versuchte 
er dor t einen zweiten Schlag.171 Den bedrängten Slawen eilte jetzt jedoch 
der Awarenkagan zu Hilfe, der die Baiern schwer aufs Haupt schlug. 
Diese interessanten Nachrichten, die wir P a u l u s D i a c o n u s bzw. 
seinem Gewährsmann S e c u n d u s v o n T r i e n t verdanken, geben Auf-
schluß in verschiedener Richtung. Wir erfahren von dem Vordringen der 
Baiern in das Drautal , aber auch von einer zweifellos von Osten kom-
menden slawischen Siedlung ebendort . Weiter ergibt sich, daß die Slawen 
an der Drau unter eigener Füh rung s tanden und politisch selbständig vor-
gingen, aber auch, daß sie in politischer Verbindung mit den Awaren 
standen. Aus dem awarischen Verhal ten 595 ist zu schließen, daß die 
slawische Siedlung dor t von den Awaren gefördert wurde und un te r 
awarischem Schutze stand.172 Wir haben es hier wohl mit einer slawisch-
awarischen Interessengemeinschaft zu tun, ähnlich derjenigen, die e twa 
zur gleichen Zeit zwischen den Awaren und den slawischen Kleins tämmen 
um Thessalonike bestand.173 Es kann aber wohl auch kein Zweifel sein, 

fassung scheint in der Tatsache zu liegen, daß das politische Interesse der 
Awaren in dieser Zeit nur auf den Balkan gerichtet ist (s. S. 512, 538). 

170) P a u l u s D i a c o n u s , Hist. Langob. IV 7, p. 118. Die Örtlichkeit dieses 
bairischen Slawensieges teilt Paulus nicht mit, der Tassilo nur in Sclavorum 
patriam ziehen läßt. Sehr wahrscheinlich aber fand dieses Treffen ebenso wie 
das bald darauf folgende von 595 (s. unten Anm. 171) in den gleichen Gebieten 
statt, wo später Tassilos Sohn und Nachfolger Garibald IL ca. 610/15 eine 
Niederlage gegen die Slawen erlitt: in Agunto, also bei Lienz im Pustertal 
( P a u l u s D i a c o n u s , IV 39, p. 133); s. dazu S. R i e z 1 e r : Geschichte 
Bayerns, Bd 1/1 Stuttgart, Gotha 21927, S. 148t; H e u b e r g e r (s. Anm. 134), 
S. 282. Da der Zusammenstoß bei Lienz nach Paulus Folge eines slawischen 
Vordringens auf bairisches Gebiet war, ist anzunehmen, daß die slawische Sied-
lung oder doch die slawische politische Herrschaft das Pustertal damals nicht 
erreicht hatte, sondern sich auf das Drautal östlich Lienz beschränkte; vgl. 
H e u b e r g e r , S. 283 f. Für die Örtlichkeiten der bairisch-slawischen Treffen 
der neunziger Jahre des 6. Jhs. ist daraus zu schließen, daß sie im Drautal 
östlich Lienz lagen. Dieser Schluß stimmt gut damit überein, daß im 8. Jh., 
in der Zeit, in der der Baiernherzog Odilo die slawischen Karantanen unter 
seine Oberherrschaft stellte, das Drautal als der Kernraum des karantanischen 
Herzogtums erscheint; vgl. etwa B. G r a f e n a u e r : Zgodovina slovenskega 
naroda [Geschichte des slowenischen Volkes], Bd I, Laibach 21964, S. 337 f t ; 
A. J a k s c h : Geschichte Kärntens bis 1335, Bd I, Klagenfurt 1928, S. 55 ff. 
Anscheinend ist das Drautal das Gebiet gewesen, von dem aus sich die karan-
tanische Siedlung in die Ostalpentäler ausgedehnt hat; s. E. K r a n z m a y e r : 
Ortsnamenbuch von Kärnten, Bd I: Die Siedlungsgeschichte von Kärnten von 
der Urzeit bis zur Gegenwart im Spiegel der Namen, Klagenfurt 1956, S. 66 ff. — 
Zur Datierung des ersten bairisch-slawischen Treffens s. F r i t z e , Unter-
suchungen (s. Anm. 14), S. 82. 

171) P a u l u s D i a c o n u s , Hist. Langob. IV 10, p. 150. Zur Lokalisierung 
s. Anm. 170. Die Datierung ergibt sich daraus, daß Paulus unmittelbar darauf 
den Tod König Childeberts IL folgen läßt, der Ende 595 starb (s. Anm. 168). 

172) So mit M. K o s : Zgodovina Slovencev od naselitve do petnajstega 
stoletja [Geschichte der Slowenen von der Landnahme bis zum 15. Jh.], Laibach 
1955, S. 44 ft, und G r a f e n a u e r (s. Anm. 170), S. 270 ft , gegen J. M a l : 
Probleme aus der Frühgeschichte der Slowenen, Laibach 1939, S. 16 ff., der 
jegliche Abhängigkeit der Drau-Slawen von den Awaren leugnet. 
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auf welcher Seite das politische Schwergewicht in dieser Verbindung lag: 
von völliger Unabhängigkei t des slawischen Par tne rs v/ird man hier füg-
lich nicht sprechen dürfen. 

Frag t man sich nun , aus welchem Grunde den Awaren an der Besetzung 
des Drautales durch slawische Verbände gelegen war, so kann die Ant -
wor t gewiß nicht lauten, daß hier ein Tor für eine awarische Offensive in 
Richtung auf Oberitalien gesichert werden sollte. Abgesehen davon, daß 
zu jener Zeit die awarisch-langobardischen Beziehungen noch die denkbar 
besten waren und daß die Awaren in den neunziger J a h r e n des 6. J a h r -
hunder t s ganz mit de r Abwehr der sich J a h r für J a h r wiederholenden 
byzantinischen Angriffe auf sie beschäftigt w a r e n 173*, bietet das Drauta l 
für ein aus der ungarischen Ebene nach Italien vorstoßendes Reiterheer kei-
nen günstigen Durchgang 174; das Pus ter ta l bildet geradezu ein Sackgasse. 
Umgekehr t aber bietet das Drautal , von Westen nach Osten sich immer 
mehr verbrei ternd und zudem fallend, einem über den Brenner durch das 
Eisack- und das Puster ta l vordr ingenden Gegner1 7 5 einen überaus gün-
stigen Zugang in das ungarische Tiefland. Wenn also die Awaren das 
Drauta l gesichert sehen wollten, dann ohne Zweifel, u m einem solchen 
Gegner den Weg zu versperren — also aus defensiven Gründen. 

Das bedeutet aber wiederum, daß zu Beginn der neunziger J ah re in der 
Offensive hier die Baiern waren . Der Baiernherzog Tassilo aber, der dabei 
die Führung hat te , muß als ein Par te igänger des Frankenkönigs gelten, 
denn kurz zuvor erst war e r von diesem in seine Stellung eingesetzt wor-
den 17S, nachdem sein Vorgänger Garibald I. durch seine Annäherung an 
die den Franken seit ihrem Eindringen in Oberitalien 568 verfeindeten 
Langobarden offenbar das fränkische Ver t rauen und infolgedessen auch 
sein Herzogsamt verloren hatte.177 Das bairische Vorgehen im Drauta l 
konnte dem Frankenkönig denn auch nu r erwünscht sein; ein bairisch-
awarischer Gegensatz muß te auch nachteilige Folgen für die 'bairischen 
Beziehungen zu den Langobarden, den Verbündeten de r Awaren seit 567, 
haben, und die Gefahr einer den ganzen Süden und Südosten Mittel-
europas beherrschenden bairisch-langobardisch-awarischen Tripelallianz, 
die sich in den siebziger und achtziger J a h r e n abgezeichnet hat te , schien 
damit gebannt.178 Wenn also im Jah re nach dem awarischen Strafzug 
gegen die Baiern ein awarisches Heer i n „Thüringen" gegen 'die Franken 
kämpft, dann darf daraus — falls die soeben dargelegte Kombination 

173) Siehe dazu oben S. 517. 173a) Siehe oben S. 512 f. m. Anm. 66. 
174) Zum Folgenden L. H a u p t m a n n : Politische Umwälzungen unter den 

Slowenen vom Ende des 6. Jhs. bis zur Mitte des 9. Jhs., in: MIÖG 36 (1915), 
S. 243t Vgl. A v e n a r i u s (s. Anm. 39), S. 119. 

175) Zum Vordringen der bairischen Siedlung über den Brenner in das 
Eisacktal zwischen 565 und 592 s. bes. H e u b e r g e r (s. Anm. 134), S. 143 f., 
mit Exkurs 36, S. 275 ff. 

176) P a u l u s D i a c o n u s , Hist. Langob. IV 7, p. 118. 
177) Siehe dazu R i e z l e r (s. Anm. 170), S. 148; L ö h l e i n (s. Anm. 134), 

S. 72 f. 
178) Vgl. A v e n a r i u s (s. Anm. 39), S. 119. 
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richti g ist — geschlossen werden , da ß de r Kaga n die politisch e Verbin -
dun g zwischen Baiernherzo g un d Frankenköni g seh r woh l kann t e un d 

da ß er gedachte , wie jene m so auc h diesem auf unmißverständl ich e Weise 

die Zugehörigkei t des Drauta le s zu m awarische n Machtbereic h kla r zu 

machen . I m Unterschie d zu de n ers te n beide n awarische n Frankenzüge n 

des 6. J a h r h u n d e r t s dient e de r dr i t t e nac h diese r kombinatorische n Ver-
knüpfun g verschiedene r Einzelvorgäng e de n Interesse n awarische r Macht -
politik ; ein e bereit s aufgebaut e awarisch e Machtpositio n sollte vor frem -
de m Zugrif f geschütz t werde n — doc h nich t ein e Stel lun g östlich de r 

Saale , sonder n im Drautal , wo da s bairisch e Vordringe n de n K e r n r a u m 

de s awarische n Machtbereiche s in Ungar n unmi t t e lba r bedrohte. 1 7 9 

Nich t leich t zu beurte i le n ist die Frage , in welche m sachliche n Zusam -
menhan g mi t diesem dr i t te n awarisch-fränkische n Treffen in „Thür ingen " 

da s Bündnisangebo t steht , da s ein e fränkisch e Gesandtschaf t de m Kaise r 

Maurikio s in de n neunzige r J a h r e n de s 6. J a h r h u n d e r t s gemach t hat . 1 8 0 

Di e Schwierigkei t liegt darin , da ß de r Zei tpunkt , zu d e m die fränkisch e 

Gesandtschaf t in Konstant inope l eintraf , sich beim gegenwärt ige n For -
schungsstand e nich t siche r bes t imme n läßt . Nac h de n Angabe n des ein -
zigen Berichterstat ters , des griechische n Historiker s T h e o p h y l a k t o s 

S i m o k a t t e s 1 8 1 , war de r entsendend e Frankenköni g Theuderic h IL , 

de r jünger e Soh n Köni g Childebert s IL ; danac h könnte n die Gesandte n 

da s Frankenre ic h erst nac h de m Tod e Childebert s End e 595 verlassen 

haben. 1 8 2 Di e relat iv e Chronologi e de r Geschehnisse , in dere n zeitliche n 

Zusammenhan g Theophylak t da s Eintreffe n d e r fränkische n Gesandt -
schaft stellt , führ t abe r in de n Somme r ode r Herbs t 595 183, also doc h noc h 

in Childebert s letzt e Lebenszeit. 1 8 4 D a e in e Verwechslun g d e r Königs -
name n k a u m anzunehme n ist — Köni g Childeber t war a m Kaiserhof e 

zweifellos viel bekann te r als sein jüngere r Soh n —, mu ß Theophylak t ein 

andere r I r r t u m unter laufe n sein . Di e nahel iegend e Annahme , da ß die 

179) Daz u F r i t z e , Untersuchunge n (s. Anm . 14), S. 82 ff. 
180) T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t e s , Historia e IV 3, 6—8, p. 225. 
181) Ebenda , VI 3, 7. 
182) Zu r Datierun g des Tode s Köni g Childebert s IL s. oben Anm . 168. 
183) In der Berichterstattun g des Theophylak t übe r die Ereignisse der neun -

ziger Jahr e ds 6. Jhs . klafft eine Lück e von vier Jahren ; s. J . B. B u r y : Th e 
chronolog y of Theophylakto s Simokattes , in : English Historica l Review 3 (1888), 
S. 310 ft , un d L e m e r 1 e , Invasion s (s. Anm . 2), S. 290 ff. Di e relative Chrono -
logie führ t auf das Jah r 595 als den Beginn der Awarenkriege des Kaiser s 
Maurikios , wenn ma n von dem Fixpunk t des Sturze s des Maurikio s im Jahr e 
602 ausgeht ; s. L a b u d a , Państw o (s. Anm . 39), S. 341 ff., un d d e r s . : La 
Chronologi e des guerre s de Byzanc e contr e les Avares et les Slaves ä la fin 
du VIe siecle, in : Byzantinoslavic a 11 (1950), S. 167 ff. Labuda s Argumentatio n 
läßt auße r ach t G o u b e r t , Byzanc e (s. Anm . 155), S. 90, un d d e r s . : La 
guerr e sur le Danub e ä la fin du VIe siecle d' apre s Menande r le Protecteu r et 
Theophylakto s Simokattes , in : Actes (s. Anm . 39), S. 116 ff. Vgl. F r i t z e , 
Untersuchunge n (s. Anm . 14), S. 88 t 

184) Die s schein t L a b u d a , a chronologi e (s. Anm . 183), S. 170 f., zu über -
sehen . 
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fränkisch e Gesandtschaf t nich t gleichzeiti g mi t eine r persischen , wie Theo -
phylak t berichtet , sonder n ers t einige Zei t späte r in Konstant inope l ein -
getroffen sei, schein t nac h de n seh r detai l l ierte n Angabe n des Theophylak t 

gerad e in diesem Kapitel , in de m er die Ereigniss e tageweise schildert , 

auszuscheiden . Es bleib t n u r möglich , d a ß Theophylak t de n Königsname n 

— ebens o wie di e ebenfall s mitgetei l te n Name n de r fränkische n Gesand -
te n — eine m schriftliche n Text , eine m Brief, en tnomme n hat , de r im 

weitere n Verlaufe de r fränkisch-byzantinische n Verhandlunge n ents tan -
de n war un d de r Köni g Theuderic h als Verhandlungspar tne r de s Kaiser s 

nannte , weil nac h Begin n de r Vierhandlunge n im Somme r ode r Herbs t 595 

dessen Vate r Childebert , de r Ini t iato r de s fränkische n Bündnisangebots , 

gestorbe n war . Da ß die Verhandlunge n noc h weite r gegangen sind , ist, 
obwoh l Theophylak t davo n nicht s mitteilt , doc h gerad e nac h seine r Dar -
stellun g anzunehmen , d a de r Kaise r nac h Theophylak t die fränkisch e 

Bitt e u m Subsidie n ablehn t u n d s ta t t dessen ein subsidienlose s Bündni s 

vorschlägt . 

Will ma n diesen Ausweg benutzen , so wär e die fränkisch e Gesandt -
schaft an Kaise r Maurikio s auf Somme r ode r Herbs t 595 zu da t ie ren ; als 

Ini t ia to r wäre noc h Köni g Childeber t IL zu betrachten . I n diese m Fall e 

müßt e sie in sachliche n Zusammenhan g mi t de m bairische n Vorgehe n 

gegen die Slawen im Drau ta l 595 gebrach t werden , da s d a n n noc h sichere r 

als ein fränkisc h inspirierte s Un te rnehme n aufzufassen wäre . Doc h bleib t 

diese Dat ierun g un d dami t auc h die Motivierun g de r Gesandtschaf t unge -
wiß. Sollt e de m Theophylak t doc h ein I r r t u m in de r zeitliche n Einordnun g 

de r Gesandtschaf t un ter laufe n sein , sollte n die fränkische n Unte rhänd le r 

ers t späte r in Konstant inope l eingetroffe n sein , so w ä r e es möglich , da s 

fränkisch e Bündnisangebo t als Reaktio n auf die bairisch e Niederlag e 

gegen die Awaren von 595 zu vers tehe n  185, un te r Umstände n abe r auc h 

erst au f de n awarische n Vorsto ß nac h „Thür ingen " von 596. Solang e die 

Chronologi e nich t eindeuti g festgestellt ist, fällt ein e Entscheidun g schwer . 

Wie imme r abe r auc h die fränkisch e Gesandtschaf t an Kaise r Maurikio s 

zeitlic h anzusetze n ist — die Motivierun g de s dr i t te n awarische n F r a n -
kenzuge s von 596, wie sie hie r dargeleg t worde n ist, wi rd dadurc h nich t 

betroffen . Is t de r relativ-chronologisch e Ansatz , de n Theophylak t de r Ge -
sandtschaf t gibt, richtig , so bestät ig t er da s gewonnen e Ergebnis ; ist er 

falsch, so wi rd es dadurc h nich t beeinträchtigt . 

Durchau s im Einklan g mi t de r dargelegte n Auffassung des awarische n 

Ritte s nac h Westen von 596 als eine r defensiven Aktion , die eine m offen-
siven bairisch-fränkische n Vorgehe n im Drau ta l begegne n sollte , s teh t da s 

Verhal te n de r Awaren nac h ih re m Siege übe r da s fränkisch e Heer , wie 

unse r Gewährsman n P a u l u s D i a c o n u s bzw. S e c u n d u s v o n 

T r i e n t e s schildert . Nac h Empfan g eine r einmalige n fränkische n Zah -

185) So L a b u d a , Państw o (s. Anm . 39), S. 273, 346 f., der zwar die fränki -
sche Gesandtschaf t im Herbs t 595 in Konstantinope l eintreffe n läßt , den dritte n 
awarische n Frankenzu g aber in das gleiche Jah r stat t in das folgende setzt . 
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lung zogen die Awaren sich in ihre Heimat (ad propria) zurück. So verhäl t 
man sich nicht einem Gegner gegenüber, den man angreift, um ihn zu-
rückzudrängen, und auch der Erhal tung einer defensiven awarischen 
Stellung in Thuringia östlich de r Saale wäre mit einer solchen Politik n u r 
mangelhaft gedient gewesen. Das Verhal ten der Awaren ist umso auf-
fälliger, als die fränkische Königin Brunhi lde nach dem Tode ihres Sohnes 
Childebert durch erhebliche innere Auseinandersetzungen an einem kraft-
vollen Widerstand gegen die Awaren gehinder t war . Wie nahe hä t te es 
für den Kagan gelegen, diese Schwäche seines Gegners auszunutzen, wenn 
es ihm wirklich um Machtinteressen an der Saale gegangen wäre! 

V I I . F r a n k e n u n d S o r b e n 

Als Anhal t spunkt für eine im Dienste awarischer Machtpolitik stehende, 
von den Awaren geförderte und geschützte Niederlassung sorbischer 
Gruppen östlich der Saale nach 568 ist de r awarische Zug gegen die F r a n -
ken von 596 mithin zu streichen. Sind somit alle diejenigen Argumente , 
die man für diese These ins Feld ha t führen können, der Reihe nach ge-
fallen, so läßt sich umgekehr t ein Zeugnis beibringen, das — so scheint 
es — entschieden gegen sie spricht. Als der Frankenkönig Dagobert I. im 
Kampfe gegen den Slawenkönig Samo 631/632 eine empfindliche Nieder-
lage erl i t ten hatte, war eine der für die F ranken nachteiligen Folgen der 
politische Anschluß des Sorbenfürsten Dervanus an das Samo-Reich.186 

Aus der Darstel lung der sogenannten Fredegar-Chronik, unserer einzigen 
Quelle für diese Vorgänge, erfahren wir bei dieser Gelegenheit , daß die 
Sorben — die hier zum ersten Male e rwähn t werden — bis dahin ad 
regnum Francorum iam olem aspecserant, also „seit a l ters" s taatsrecht-
lich zum Frankenreich gehörten — denn so muß die Formel „ad regnum 
aspicere" gedeutet werden.187 Wenn man auch das iam olim der Chronik 
gewiß nicht pressen darf, so geht es doch wohl nicht zu weit, es für einen 
Zeitabstand von 30/50 J a h r e n in Anspruch zu nehmen. Man käme auf 
diese Weise in das Ende des 6. Jah rhunder t s , d. h . in die Zeit, für die die 
archäologische Forschung die sorbische Landnahme glaubt erschließen zu 

186) P s e u d o - F r e d e g a r , Chron. IV 68, p. 155; nach der Darstellung des 
fränkischen Feldzuges gegen Samo und der fränkischen Niederlage schildert 
der Chronist die Folgen: multis post hec vecebus Winidi in Toringia [...] 
inruunt; etiam et Dervanus dux gente Surbiorum, que ex genere Sclavinorum 
erant et ad regnum Francorum iam olem aspecserant, se ad regnum Samo-
nem cum suis tradedit. 

187) Diese Bedeutung der Formel „ad regnum adspicere" erhellt aus anderen 
Stellen, an denen die Chronik sie verwendet, eindeutig; s. F r i t z e , Unter-
suchungen (s. Anm. 14), S. 314. Auch in den fränkischen Formelsammlungen 
wird „adspicere ad" im Sinne von „rechtens gehören zu" verwandt; s. Form. 
Marc. I 17, II 19; Form. Tur. 6, 7. Weiteres s. in der Edition der Formelsamm-
lungen von K. Z e u m e r , MGH LL V, Hannover 1886, Index rerum et ver-
borum, p. 740 s. v. aspicere. Es handelt sich offensichtlich um eine feste Formel 
der frankolateinischen Rechtssprache. 
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können.188 Würden wir von awarischen Vorstößen an die mit t lere Elbe 
keinerlei Kenntnis haben, so wäre wohl schon längst aus der Mitteilung 
der Fredegar-Chronik geschlossen worden, daß die sorbische Landnahme 
östlich der Saale un te r dem Schutze und der Förderung des F ranken-
königs erfolgt sei. Nachdem sich nun gezeigt hat, daß die drei awarischen 
Frankenzüge des 6. J ah rhunde r t s sich — um es vorsichtig auszudrücken — 
auch ohne jeden Zusammenhang mit de r sorbischen Landnahme motivie-
ren lassen, daß der erste wohl sicher, de r zweite wahrscheinlich durch 
eine kaiserliche Empfehlung veranlaßt war, beide Züge in ers ter Linie 
den Interessen oströmischer Politik dienten und sorbische Abtei lungen 
best immt nicht an ihnen beteiligt waren, daß schließlich der dri t te, den 
der Kagan in seinem eigenen Interesse führte, auf die eine oder die 
andere Weise mit dem eigentlichen Schauplatz der fränkisch-awarischen 
Auseinandersetzung im Drauta l verbunden war, rückt die von der Frede-
gar-Chronik nahegelegte Auffassung der Umstände, un ter denen die früh-
sorbische Landnahme erfolgte, in den Vordergrund. Nicht die Awaren 
hä t ten danach die frühen Sorben an die Elbe geführt, sondern die Franken. 

Durchdenkt man diese auf den ersten Blick befremdende, weil im 
Widerspruch zu hergebrachten Auffassungen s tehende These, so finden 
sich die Motive für eine derart ige fränkische Maßnahme überraschend 
leicht zusammen. Nach dem gegenwärt igen Stande der archäologischen 
Forschung hat in der zweiten Hälfte des 6. J ah rhunde r t s die ostsaalische 
germanische Bevölkerung ih re Sitze zu einem großen Teile verlassen, das 
Land ist menschenarm geworden.189 Das mag wenigstens teilweise eine 
Wirkung des awarischen Sieges von 566 und der awarischen Reichsgrün-
dung in Pannonien 567/568 gewesen sein. Mit dem Willen oder gar auf 
Veranlassung der fränkischen Reichsführung ist diese Abwanderung frei-
lich kaum geschehen. Daß de r awarisch-fränkische Ver t rag von 566 gewiß 
nicht das schwerwiegende fränkische Zugeständnis einer Räumung der 
ostsaalischen Lande von germanischer Bevölkerung vorgesehen hat, hat 
sich oben gezeigt. Freiwillig aber ha t die fränkische Füh rung sicherlich 
nicht eine Maßnahme durchgeführt , die ihren Interessen so d iametra l 
entgegengesetzt war . Offenbar war sie aber auch nicht in der Lage, dem 
sich spontan vollziehenden Geschehen entgegenzuwirken. Doch ist es mög-
lich, daß sie sich bemüht hat , es in Bahnen zu lenken, d ie der fränkischen 
Politik dienlich waren. So könnte es sich bei den „Schwaben" des Schwa-
bengaues zwischen Bode und Wipper wirklich, wie schon Kar l M ü l l e n -
h o f f annahm, um semnonische Reste handeln, die von der fränkischen 
Führung aus ihren isolierten Sitzen im Havelland an die menschenarme 
fränkische Ostgrenze an de r Saale umgesiedelt worden wären.196 Sollten 

138) Siehe oben S. 523 t 
189) Siehe oben Anm. 5. 
190) Die Lehre K. M ü l l e n h o f f s s. an dem in Anm. 22 angegebenen Ort. 

Im gleichen Sinne — Herkunft der „Nordschwaben" von semnonischen Resten 
östlich der Elbe — R. W e n s k u s : Stammesbildung und Verfassung. Das 
Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln, Graz 1961, S. 558 f., gegen 
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die Warne n de r sogenante n Fredegar-Chroni k von 594 an de r Saal e zu 

lokalisiere n sein , so könnt e de r fränkisch e Feldzu g gegen sie von 594 in 

diesen Zusammenhan g gehören. 1 8 1 Jedenfall s ents tan d ein brei t gedehnte s 

Niemandslan d zwischen Saal e un d Erzgebirge , da s im Westen von de m 

fränkisc h beherrschte n Thüringen , im Oste n de m vermutl ic h awarisch 

kontrol l ier te n Böhme n begrenz t war . Bei diese r Lage muß t e es im fränki -
sche n Interess e liegen , die schwache n germanische n Restgruppe n östlich 

de r Saal e durc h bäuerlic h siedelnd e Verbänd e zu verstärken , die selbst zu 

schwac h waren , u m de n F ranke n gefährlic h werde n zu können . „Natio -
na le " ode r „völkische " Bedenke n gegen di e Niederlassun g slawischer 

Gruppe n nebe n germanische n habe n schwerlic h bestanden , da s Wor t 

„Volkstumskampf " war noc h nich t erfunden . Lehrreic h hierfü r ist die Un -
voreingenommenheit , mi t de r de r fränkisch e Chronis t de s 7. J a h r h u n d e r t s 

die Ents tehun g eine s große n slawischen Reiche s würdigt , da s de r fränki -
sche n Mach t in Ostmit te leurop a eine n schwere n Schla g versetz t ha t te ; 

gerad e auf Grun d diese r seine r erfolgreiche n Selbs tbehauptun g re ih t 

Pseudo-Fredega r de n Verban d de s Samo-Reiche s in die Reih e d e r große n 

geschichtstragende n gentes ein , dere n act a et bella sein Wer k darstel le n 

will.192 Auch da s Heiden tu m de r Slawen dürf t e nu r geringe n Ansto ß er -
regt haben , ware n doc h auc h die germanische n gentes ultra Rhenum  de s 

Frankenreiche s vom Chr is ten tu m noc h rech t oberflächlic h berühr t . 

Sollt e sich als richti g erweisen , was vielfach un d mi t irnme r besser be -
gründe te r Argumenta t io n angenomme n wird , da ß nämlic h die Baier n ih r e 

historische n Sitz e un d ihr e politisch e Formierun g in de r erste n Hälft e de s 

6. J a h r h u n d e r t s durc h die fränkisch e Reichsführun g erhal te n h a b e n 1 9 3 , 

so wär e auc h ein Paral le lvorgan g zu de r hie r ve rmute te n fränkische n 

Förderun g de r frühsorbische n Landnahm e gefunden . Di e Motiv e dürfte n 

in beide n Fäl le n e twa die gleiche n gewesen sein . Un d sollt e auc h die 

neuerding s sich wiede r in de n Vordergrun d schiebend e Lehr e von de r 

H e ß 1 e r , Mitteldeutsch e Gau e (s. Anm . 124), S. 85 ff., de r die „Nordschwaben " 
von niederländische n Suebe n herleite n wollte. Vgl. auch S c h l e s i n g e r , 
Entstehun g (s. Anm . 124), S. 25, un d d e r s . , Geschicht e (s. Anm . 124), S. 335. 

191) Sieh e Anm . 169. Vgl. die Stellungnahm e von Ù o w m i a ń s k i (s. Anm . 1), 
S. 332 t 

192) Zu r historiographische n Intentio n der sogen. Fredegar-Chroni k aus-
führlic h F r i t z e , Untersuchunge n (s. Anm . 14), S. 127 f t ; zur Würdigun g der 
Slawen in ih r ebenda , S. 313 ff. 

193) So bes. H. Z e i ß : Von den Anfängen des Baiernstammes , in : Bayer . 
Vorgeschichtsblätte r 13 (1936), S. 24 f t ; H. L ö w e : Di e Herkunf t der Baju-
waren , in : Zs. für bayerisch e Landesgeschicht e 15 (1949), S. 5 ff.; J . W e r n e r : 
Di e Herkunf t der Bajuwaren un d der „östlich-merowingische " Reihengräber -
kreis, in : Zu r Geschicht e der Bayern , hrsg. von K. B o s l , Darmstad t 1965, 
S. 12 ff. Seh r zugunste n dieser Thes e sprich t de r Nachwei s de r burgundische n 
Abstammun g der Agilulfinger durc h E. Z ö l l n e r : Di e Herkunf t der Agilul-
finger, Erstdr . 1951, mi t Ergänzunge n wieder in : Zu r Geschicht e der Bayern (wie 
oben) , S. 107 ff. Vgl. auch E. S c h w a r z : Da s End e der Völkerwanderungszei t 
in Böhme n un d die Herkunftsfrag e der Baiern . Ein kritische r Überblic k des 
derzeitige n Forschungsstandes , in : Bohemi a 8 (1967), S. 23 ff. 
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Herkunft der Bajuwaren aus Böhmen zutreffen 194, dann wäre in beiden 
Fällen auch der Raum, aus dem die fränkische Füh rung die benötigten 
Siedlergruppen anwarb, der gleiche. Daß die Franken nach dem Zusam-
menbruch des Thüringerreiches über Böhmen eine gewisse Kontrolle, 
wenn auch k a u m eine eigentliche Herrschaft ausübten, ist durchaus mög-
lich. In der Folge der awarischen Reichsgründung in Ungarn dürf te sie 
ihnen wieder verloren gegangen sein, doch werden ihre Verbindungen zu 
diesem Raum es ihnen auch danach noch ermöglicht haben, den Abzug 
slawischer Verbände aus Böhmen zu begünstigen. 

Freilich hä t te de r ganze Vorgang, dessen Rekonstrukt ion hier versucht 
wurde , die Bereitschaft der sorbischen Verbände selber zur Voraussetzung 
gehabt. Aber auch deren Motive lassen sich unschwer benennen. Deduktiv 
ist anzunehmen, daß die Reichsgründung eines so s tarken und so her r i -
schen Reiterkriegervolkes, wie es die Awaren seit ca. 570 waren, in Un-
garn eine abstoßende Wirkung auf benachbarte bäuerliche Verbände 
haben mußte . Was wir von der Wirkung der Hunnen auf germanische 
Völker teils sicher wissen, teils gut erschließen können, ist auch für die 
frühen awarisch-slawischen Beziehungen sehr wahrscheinlich: das Er-
scheinen der awarischen Rei ternomaden im Südosten Mitteleuropas wird 
slawische Verbände zu ausweichenden Bewegungen veranlaßt haben. 
Wenn auch ältere Vorstellungen einer bru ta len Verknechtung des slawi-
schen Volkstums in seiner Gesamthei t durch die Awaren sicher falsch 
sind 195, so kann doch kaum bezweifelt werden, daß die in der unmi t t e l -
baren Nachbarschaft der Awaren lebenden slawischen Verbände schwer 
unter ihrer Herrschaft zu leiden hatten.196 Eine Fluchtbewegung aus dem 
awarischen Machtbereich, zu dem sehr wahrscheinlich auch Böhmen ge-
hörte, erscheint da rum sehr verständlich. Als solche läßt sich ohne Schwie-
rigkeit auch die Wanderung sorbischer Gruppen aus Böhmen an die 
untere Saale auffassen. 

Ist die hier entwickelte Lehre richtig, d a n n hä t t en die Awaren zwar 
nicht, wie die äl tere Forschung meinte, unmit te lbar und positiv auf die 
sorbische Landnahme östlich der Saale eingewirkt, wohl aber mit te lbar 
und negativ. Nicht auf awarische Init iat ive und im Dienste der awarischen 
Großmachtbi ldung hä t te sich der Vorgang abgespielt, sondern als Flucht-
bewegung vor dem allzu ha r t en Zugriff des asiatischen Reitervolkes. Die 
Einwirkungen der Awaren auf die Ausbrei tung de r Slawen würden sich 
noch vielfältiger und noch s tä rker differenziert erweisen, als die neuere 
Forschung sie bereits erarbei tet hat. 

Doch sähe diese Untersuchung ih r Ziel bereits erreicht, wenn es ihr 
gelungen wäre , die alte Müllenhoffsche Lehre von einem fränkisch-awari-
schen Vertrage, in dessen Ausführung die Franken das ostsaalische Thü-

194) Siehe dazu den in Anm. 193 genannten Forschungsbericht von 
S c h w a r z . 

195) Siehe oben S. 517 ff. 
196) Siehe oben S. 519 f. 
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r inge n von germanische r Bevölkerun g ge räum t u n d de n Awaren über -
lassen , diese ihrersei t s abe r de n lee r gewordene n R a u m mi t sorbische n 

Gruppe n aufgefüllt hät ten , zu widerlegen . 

Di e Beziehunge n de r Awaren zu de n ihne n benachbar te n slawischen 

Verbände n ware n — soviel scheine n diese Studie n zu ergebe n — viel 

differenzierter , als d i e äl ter e Forschun g anzunehme n geneig t war . Di e 

Unterschied e nac h R a u m u n d Zeit , d i e sich in ihne n feststellen lassen , 

er laube n es schlechterding s nicht , sie au f ein e Forme l zu bringen . Auch 

de r im Ker n angemessen e ethnosoziologisch e Ansatz , de n zuers t Bed a 

Dudi k in die Forschun g eingeführ t hat , erfaß t sie n u r teilweise . Di e histo -
risch e Wirklichkei t de r Begegnun g eine s rei ternomadische n mi t e ine m 

pflugbäuerliche n E thn iku m ist in sich so mannigfal t i g gestuft , da ß es 

nich t möglic h ist, ih r mi t eine m verhäl tnismäßi g einfache n ethnosoziologi -
sche n Schem a vollständi g gerech t zu werden . Wie de r Historike r in diese r 

Frag e bei m Ethnosoziologe n in di e Schul e gehe n muß , so m u ß hie r umge -
kehr t auc h de r Ethnosoziolog e vom Historike r lernen . 

S u m m a r y 

On the Significance of the Avars for the Expansive Movement 
of the Slavs in the Earùy Middùe Ages 

On th e expansive movemen t of th e Slavs in th e Earl y Middl e Ages we ar e 
but inadequatel y informe d throug h writte n source s onl y allowing us to trac e 
th e mai n trend s of th e Slavonic settlemen t of th e Balkan Peninsula , while 
hardl y makin g discernibl e th e expansio n of th e Slavs to th e nort h an d west 
as far as th e Elbe-Saal e line an d beyond . Consequently , ther e remain s a wide 
rang e of bold these s an d combinations . Fo r a lon g tim e no w th e migration s of 
th e Slavs are bein g assume d to have essentiall y been caused by factor s from 
without : th e dissolutio n of th e empir e of th e Hun s in th e middl e of th e 5th 
Century , an d th e establishmen t of th e Avar real m in moder n Hungar y in 567/68 . 
Th e appearanc e of Slavonic group s on th e Lower Danub e abou t 500 A. D. , mus t 
indee d be take n as consequen t on th e breakdow n of th e Huns . An Avar in -
fluenc e on th e Slavonic expansio n also appear s to be certain . But th e autho r 
furthe r presurne s inside factor s to have been effective in thi s proces s (i e 
autogeneti c migration ) in th e cours e of which — as particularl y stressed by 
th e autho r — th e role of th e Avars mus t be seen as far mor e differentiate d 
tha n it is normall y th e case. Th e autho r reviews th e mos t importan t evidenc e 
supportin g th e doctrin e of th e Avar dominanc e as th e essentia l promote r of 
th e Slavonic migrations , an d state s its fundamenta l reliability . After surveying 
th e Avar histor y in Europ e unti l 626, th e autho r demonstrate s by exampl e 
of two Slavonic movement s (th e Slavonic siege of Thessalonic a [Thessaloniki ] 
abou t 610, an d th e Slavonic advanc e in th e Drav a Valley toward s th e en d of 
th e 6th Century ) tha t ther e were Slav group s no t subjugated by th e Avars bu t 
rathe r in th e Positio n of th e latters ' weaker allied partners . H e take s u p th e 
thesi s accordin g to which th e report s contradictin g thi s evidenc e (v. s.) go back 
to a commo n West Slavonic sourc e an d merel y refer to a Slavonic group in 
moder n western Hungary . A sifting of furthe r evidenc e shows th e autho r tha t 
th e relation s between Slavonic group s an d Avars were highly differentiate d 
as to region an d time , an d tha t accordingl y th e Avar dominanc y ha d — with 
regard to region an d tim e — a greatly varying significanc e for th e Slavoni c 
expansion . With respec t to th e Slavonic movemen t to th e west, th e autho r 
want s to demonstrat e tha t th e thre e Avar advance s toward s th e easter n fron -
tie r of th e Frankis h realm (562, 566, 595/96) were no t intende d to exten d th e 
dominio n of th e Avars to th e west, an d that , therefore , the y did no t cause — 
no t directly , at least — th e settlemen t of Slavonic group s east of th e Saale , as 
it is quit e offen assumed . Apparentl y th e Sorb s east of th e Saale were settle d 
ther e by th e Frank s intendin g to protec t thei r easter n borde r left exposed 
after th e withdrawa l of Germani c groups . 

35 
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N a c h t r a g 

De r vorstehend e Beitra g ist aus eine r längeren , vielfach unterbrochene n Be-
schäftigun g mi t dem Them a erwachsen , die sich zunächs t in meine r Disser -
tatio n (s. Anm . 14) un d dan n in einigen Vorträge n un d Referate n niedergeschla -
gen hat , so auf eine r Tagun g des damalige n Institute s für Ur - un d Frühge -
schicht e der Deutsche n Akademi e der Wissenschafte n zu Berlin am 19. 10. 1966, 
vor der Berline r Gesellschaf t für Ethnologie , Anthropologi e un d Urgeschicht e 
am 6. 11. 1967 un d auf eine r Tagun g des J . G. Herder-Forschungsrate s am 
4. 3. 1978. Ein e länger e Krankheitsperiod e ha t mid i dara n gehindert , meine n 
Beitra g zu dem vorgesehene n Termi n völlig abzuschließen . Es sei mi r dahe r 
erlaubt , nachstehen d noc h einige Nachträg e zu geben. — Ich widme mein e 
Arbeit in tiefer Dankbarkei t für die mi r in langen Jahren , besonder s aber im 
Schreckensjah r 1939, geleistete vielfältige Hilfe Margaret e Woltner , Gertru d 
Philip p un d Werne r Philipp . 

Z u A n m . 1 : Zu r historische n Literatu r nachzutrage n E. K 1 e b e 1 : Lan -
gobarden , Bajuwaren un d Slawen, Erstdruc k 1939, ergänzte r Wiederabdruc k in : 
d e r s . : Problem e der bayerische n Verfassungsgeschichte , Münche n 1957, S. 
78 ff. — Zu dem Buch von Zd . V a n a ist die Rezensio n von Hj . B t r a c h m a n n 
in : Jahresschrif t für mitteldeutsch e Vorgeschicht e 57 (1973), S. 259 ff., zu ver-
gleichen . Weiter e archäologisch e Literatur : J . E i s n e r : Rukovet ' slovanske 
archeologi e [Handbuc h der slawischen Archäologie] , Pra g 1966, S. 87 ff.; K. 
J a ż d ż e w s k i : Da s gegenseitige Verhältni s slawischer un d germanische r 
Element e in Mitteleurop a seit dem Hunneneinfal l bis zur awarische n Land -
nahm e an der mittlere n Donau , in : Archaeologi a Polon a 2 (1959), S. 51 ft ; H . 
J a n k u h n : Germane n un d Slawen, in : Bericht e übe r den IL Internationale n 
Kongre ß für Slawische Archäologi e Berlin 1970, Bd I , Berlin(-Ost ) 1973, S. 55 ft; 
J . H e r r m a n n : Da s Zusammentreffe n von Germane n un d Slawen in Mittel -
europ a im 6. Jh. , in : Actes du VIIe Congre s Internationa l des science s pre -
historique s et protohistoriques , Belgrad 1973, S. 318 ff. — Zu dem mi t der 
Frag e des Verlaufs der slawischen Ausdehnungsbewegun g eng zusammenhän -
gende n Proble m der slawischen Urheima t nenn e ich hie r nu r die Bericht e übe r 
den Stan d der Forschungsdiskussio n von V a n a (s. Anm . 1), S. 27ft , un d von 
W. H e n s e l : Fro m studie s on th e ethnogenesi s of th e Slavs, in : Ethnologi a 
Slavica 7 (1977), S. 35 ff. 

Z u A n m . 2 nachzutragen : R. A. N a s l e d o v a : Vtorzenij e Slav'an i jich 
rasselenije na territorij i vizantijskoj imperij i [Da s Eindringe n der Slawen un d 
ihr e Ausbreitun g auf byzantinische m Reichsgebiet] , in : Istorij a Vizantiji v treć h 
tomac h [Geschicht e von Byzanz in dre i Bänden] , Bd I, Moska u 1967, S. 337 ff.; 
H. D i t t e n : Da s Eindiringe n der Slawen ins Reic h un d seine Folgen , in : 
Byzanz im 7. Jahrhundert . Untersuchunge n zur Herausbildun g des Feudalis -
mus , Berlin(-Ost ) 1978, S. 84 ft ; sehr knap p Dm . O b o l e n s k y : Th e empir e 
an d his norther n neighbours , Erstdruc k 1966, wieder in : d e r s . : Byzantiu m 
an d th e Slavs. Collecte d studies , Londo n 1971, Kap . IL — Zu Unrech t setzt 
V. N. Z l a t a r s k i : Die Besiedelun g der Balkanhalbinse l durc h die Slawen , 
in : Revue international e des etude s balkanique s 2 (1936), S. 361, den Beginn 
der slawischen Einfäll e ins Reich ohn e Begründun g erst in das Jah r 526. Nich t 
benutzt : V. T a p k o v a : Invasion s et changement s ethnique s dan s les Balkan s 
aux VIe—Vlle siecles, Sofia 1966. 

Z u A n m . 6 : Zu r Frag e der Weichsel als Westgrenz e der frübslawischen 
Siedlun g s. E. S i m e k : Zapadn i Slovane a Garmän i [Westslawen un d Ger -
manen] , in : Z davnych veku [Aus alte r Zeit ] 1 (1947/48) , S. 8 ff., dem jedenfall s 
wohl soweit zu folgen ist, daß die antike n Autore n die alte Bernsteinstraß e im 
Auge hatten , wenn sie von der Weichsel als der Ostgrenz e der germanische n 
bzw. der Westgrenz e der slawischen Siedlun g sprachen . — Zu r Auffassung der 
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Venethi als westlicher slawischer Gruppe neben den beiden östlichen der Skla-
wenen und Anten: Einige polnische Archäologen sehen dementsprechend in den 
Venethi die ethnischen Träger der von ihnen als „wenedisch" bezeichneten 
kaiserzeitlichen Brandgräberkultur zwischen Oder und Weichsel, s. J. K o s t -
r z e w s k i : Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens, Posen 
1965, und dazu die Stellungnahmen von J a n k u h n (s. Nachtrag zu Anm. 1), 
S. 63, und von M i l d e n b e r g e r (s. Anm. 5) und d e m s . : Sozial- und Kul-
turgeschichte der Germanen, Stuttgart 1972, S. 19 f. — Zur Problematik des 
Veneter-Namens s. noch die Berichte über den Stand der Forschungsdiskussion 
bei W. L a u r : Namen- und Sprachschichten in den nordöstlichen Provinzen 
des Deutschen Reiches, in: ZfO 12 (1963), S. 733 ff., und bei H. F r o m m in: 
R. M u c h : Die Germania des Tacitus, 3. Aufl. hrsg. von W. L a n g e , Heidel-
berg 1967, S. 524 f t 

Z u A n m . 1 3 : Sehr quellenfern behandeln die Frage N a s l e d o v a (s. 
Nachtrag zu Anm. 2), S. 338, und D i t t e n (s. Nachtrag zu Anm. 2), ;S. 77 ff. 

Z u A n m . 2 6 : Bei den Autoren deutscher Sprache zu ergänzen K 1 e b e 1 
(s. Nachtrag zu Anm. 1), S. 80. 

Z u A n m . 2 7 : Die Problematik der von Fr. R a t z e l begründeten „Hirten-
kriegertheorie" erörtert W. E. M ü h l m a n n : Herrschaft und Staat. Eine 
Untersuchung der Überlagerungstheorie, in: d e r s . : Rassen, Ethnien, Kultu-
ren, Neuwied, Berlin 1964, S. 248 ff. — Zusammenfassend über die „nord-
eurasiatischen Reitervölker" und ihre Reichsbildungen M. de F e r n a n d y in: 
Historia Mundi, Bd V, Bern 1956, S. 175 ft, und G. V e r n a d s k y : The Eura-
sian nomads and their impact on medieval Europe, in: Studi Medievali HI/4 
(1963), S. 401 ff. 

Z u A n m . 3 9 : Zu der dort genannten Literatur nachzutragen V. N. Z 1 a -
t a r s k i (s. Nachtrag zu Anm. 2), S. 365 ft ; L. N i e d e r l e : Avafi a Slovane 
[Awaren und Slawen], in: Obzor Praehistoricky 9 (1930/35), S. 1 ff., der sich 
allerdings auf eine Nacherzählung der Ereignisgeschichte beschränkt. Nur die 
Beziehungen der Awaren zu den Slawen in Böhmen, Mähren und der Slowakei 
behandeln A. K o l l a u t z und H. M i y a k a w a : Geschichte und Kultur eines 
völkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkes. Die Jou-Jan der Mongolei und die 
Awaren in Mitteleuropa, Bd I: Die Geschichte, Klagenfurt 1970, S. 199 ff. 

Z u A n m . 46 : Vgl. noch N a s l e d o v a (s. Nachtrag zu Anm. 2), S. 346. 

Z u A n m . 4 7 : Nicht benutzt: A. D. D ' a k o n o v : Izvestija Ioanna Efesskogo 
i sirijskich kronik o Slav'anach VI.—VII. vv. [Die Nachrichten des Johannes 
von Ephesus und der syrischen Chroniken über die Slawen des 6.—7. Jhs.], in: 
Vestnik drevnej istoriji 1 (1946), S. 20 ff. — Zum Sachlichen s. die oben Anm. 2 
genannte Literatur. 

Z u A n m . 4 8 : Neben Avenarius s. auch K o l l a u t z - M i y a k a w a (s. 
Nachtrag zu Anm. 39), S. 138 ff. — Knapp auch N a s l e d o v a (s. Nachtrag zu 
Anm. 2), S. 343 ff.; O b o l e n s k y (s. Nachtrag zu Anm. 2), S. 476 ff.; M . H e i l -
m a n n : Die Awaren, in: Handbuch der europäischen Geschichte, hrsg. von 
Th. S c h i e d e r , Bd I, Stuttgart 1976, S. 357 f t ; Gy. L ä s z l o in: Reallexikon 
der germanischen Altertumskunde, Bd I, ^Berlin 1973, S. 528 ff., s. v. Awaren. — 
Schließlich noch A. K o l l a u t z : Bibliographie der historischen und archäolo-
gischen Veröffentlichungen zur Awarenzeit Mitteleuropas und des Fernen 
Ostens, Klagenfurt 1965, und D. S i n o r : Introduction ä l'etude de l'Eurasie 
centrale, Wiesbaden 1963, S. 265 ff. 

Z u A n m . 5 0 : Zur Herkunftsfrage auch L ä s z l o (s. Nachtrag zu Anm. 48); 
W. H a u ß i g : Zur Lösung der Awarenfrage, in: Byzantinoslavica 34 (1973), 
S. 173 ff. 

3S 
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Z u A n m . 6 3 : Ergänzen d für das rumänisch e Gebie t K. H o r e d t : Da s 
Awarenproble m in Rumänien , in : Symposiu m übe r die Besiedelun g des Kar -
patenbecken s im VII.—VIII . Jahrhunder t (Studijn e zvesti 16), Nitr a 1968, 
S. 103 ff. 

Z u A n m . 6 4 : Zu ergänze n V. N. Z l a t a r s k i (s. Nachtra g zu Anm . 2), 
S. 367 ff. Die umstritten e Frage , von welcher Zei t an mi t dauerhafte r slawischer 
Siedlun g auf dem Balkan zu rechne n ist, kan n hie r offen bleiben ; s. dazu die 
Darstellun g der Forschungskontrovers e bei D i t t e n (s. Nachtra g zu Anm . 2), 
S. 84 ff. 

Z u A n m . 6 7 : S. auch D i t t e n (Nachtra g zu Anm . 64). 
Z u A n m . 7 1 : Zu ergänze n Br. M a r u s i c : Istrie n im Frühmittelalter , Pul a 

1964, S. 15 ff. 

Z u A n m . 7 5 : Zu Labuda s Werk nebe n Chaloupeck y auch B. G r a f e n -
a u e r : Novejsa literatur a o Sam u i njen i probiern i [Die neuest e Literatu r 
übe r Sam o un d ihr e Probleme] , in : Zgodovinsk i ćasopi s 4 (1950), S. 151 ff. — 
Zu r Frag e der Zugehörigkei t des Ostalpen-Raume s zum Samo-Reic h s. noc h 
L. H a u p t m a n n (s. Anm . 1), S. 304; M. K o s : Zgodovin a Slovence v do 
petnajsteg a stoletja [Geschicht e der Slowene n bis zum 15. Jh.] ,  2Laibac h 1955, 
S. 77 f.; B. G r a f e n a u e r : Zgodovin a slovenskega narod a [Geschicht e des 
slowenische n Volkes], Bd I, ^Laibac h 1964, S. 326 ff. 

Z u A n m . 7 8 : Zu dieser Frag e vor allem der im Nachtra g zu Anm . 63 
genannt e Sammelban d des Symposium s in Nitra , besonder s mi t den Beiträge n 
von I. B o n a , A. Cs. S ó s , A. T o c i k . Vgl. noc h A. Cs. S ó s : Bemerkunge n 
zur Frag e des archäologische n Nachlasse s der awarenzeitliche n Slawen in 
Ungarn , in : Slavia Antiqu a 10 (1963), S. 301 ff. 

Z u A n m . 8 0 : Nu r unschar f dazu D i t t e n (s. Nachtra g zu Anm . 2), S. 77 ff. 
Z u A n m . 8 4 : Zu r Sozialstruktu r der Awaren wichti g Gy . L ä s z l o : Etu -

des archeologique s sur l'histoir e de la societ e des Avars, Budapes t 1955. Vgl. 
auch K o l l a u t z - M i y a k a w a (s. Nachtra g zu Anm . 39), Bd I L Die Kultur , 
Klagenfur t 1970, S. 7 ff. 

Z u A n m . 8 6 : Zu ergänze n noc h E n ß 1 n (s. Anm . 2), Sp. 704; Z l a t a r s k i 
(s. Nachtra g zu Anm . 2), S. 376 ff. 

Z u S . 5 2 0, Zeile n 7—12: Da ß auch diese Nachrich t Glaube n verdient,mache n 
die von I. D u j c e v : Protobulgare s et Slaves, Erstdruc k 1938, wieder in : 
d e r s . : Medioev o bizantino-slavo , Bd I, Ro m 1965, S. 73 ft, mitgeteilte n 
Parallelfäll e aus der bulgarische n un d russischen Geschicht e wahrscheinlich . 

Z u A n m . 9 9 : Zu Menande r Prot. , fr. 48, s. noc h E n ß 1 i n (s. Anm . 2), Sp. 
701; Z l a t a r s k i (s. Nachtra g zu Anm . 2), S. 366. — Unbeachte t läßt beide 
Zeugniss e des Menande r N a s l e d o v a (s. Nachtra g zu Anm . 2), S. 343 t 

Z u A n m . 1 0 0 : Gleichfall s hie r zu nenne n ist der slawische Zu g bis vor 
die Lange Maue r de r Reichshauptstad t ca. 585: T h e o p h y l a k t o s S i m o -
k a t t e s , Hist . 1,6,6 ; 7,1 , p. 52; dazu K u l a k o v s k i j , Ist . I I (s. Anm . 2), 
S. 449. — Zu m slawischen Zu g gegen Istrie n 602 s. auch M a r u s i c (s. Nach -
tra g zu Anm . 71). 

Z u A n m . 1 1 2 : Keltisch e Herkunf t des Lugiernamen s halte n für möglich 
auch R. M u c h : Di e Germani a des Tacitus , 3. Aufl. hrsg. von W. L a n g e , 
Heidelber g 1967, S. 478t , un d M. V a s m e r (s. Anm . 112). 

Z u A n m . 1 1 3 : Nac h den Ergebnisse n der Arbeit von H. B r a c h m a n n 
(s. Anm . 113), S. 57 ff., 91 ff., 135 ff., wird südlich der slawischen Siedlergrupp e 
zwischen untere r Saale un d Muld e eine zweite, mi t der erste n vielleicht zeit -
gleiche, von ih r aber archäologisc h unterschieden e slawische Grupp e an der 
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mittleren Saale erkennbar, die anscheinend ebenfalls aus Böhmen zugewandert 
ist; s. dazu auch die Karte der Beilage 2 des Buches von Brachmann. In den 
Kernpunkten übereinstimmend mit Brachmann H.-J. V o i g t : Zur frühslawi-
schen Besiedelung des Elbe-Saale-Gebietes, in: Berichte über den IL Inter-
nationalen Kongreß für Slawische Archäologie Berlin 1970, Bd II, Berlin(-Ost) 
1973, S. 395 ff. 

Z u A n m . 1 1 5 : Zum ethnischen Bezug des Sarbennamens s. aber auch 
W. S c h l e s i n g e r : Die Verfassung der Sorben, Erstdruck 1960, wieder in: 
d e r s . : Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mit-
telalters, Göttingen 1961, S. 7 ff. Zur Frage des altsorbischen Sprachgebietes 
und seiner Gliederung s. vor allem E. E i c h l e r : Studien zur Frühgeschichte 
slawischer Mundarten zwischen Saale und Neiße, Berlin(-Ost) 1965; H. S c h u -
s t e r - S e w c : Das altsorbische Dialektgebiet und seine sprachliche Stellung im 
Rahmen des Westslawischen, in: Letopis. Jahresschrift des Institutes für sorbi-
sche Volksforschung, Reihe B, Nr. 19/2 (1972), S. 203 ff. Zu der These von 
Schuster-Sewc einer ursprünglichen „ursorbischen" Spracheinheit, die auch die 
slawischen Verbände in der Ober- und Niederlausitz eingeschlossen habe, an 
denen der Sorbenname zwar heute, nicht aber in den Quellen des 9.—12. Jhs. 
haftet, nimmt auf Grund der seit dem letzten Kriege gewonnenen archäologi-
schen Erkenntnisse kritisch Stellung J. H e r r m a n n : Die Lusizi im frühen 
Mittelalter — Ergebnisse und Fragen der Forschung zu Herkunft, Ökonomie 
und Gesellschaftsstruktur, in: Letopis. Jahresschrift des Institutes für sorbische 
Volksforschung, Reihe B, Nr. 22/1 (1975), S. 100 ff. 

Z u A n m . 1 6 3 : Vgl. aber auch oben Nachtrag zu Anm. 64. 
Z u A n m . 1 6 4 : Zur Frage der awarischen Bodenfunde in Böhmen s. auch 

Zd. V a n a : Die Grundelemente der frühmittelalterlichen Kultur in Böhmen 
nach archäologischen Quellen, in: Berichte über den IL Internationalen Kongreß 
für Slawische Archäologie Berlin 1970, Bd III, Berlin(-Ost) 1973, S. 399 ff. 

Z u A n m . 1 6 7 : Neuerdings scheint I. Pleinerova allerdings den Beginn der 
slawischen Siedlung in Bfezno (Priesen) erst in die 2. Hälfte des 6. Jhs. zu 
datieren, s. B r a c h m a n n (s. Anm. 113), S. 18. 


