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Die gehörige Schonung des Neichspoftwefend war endfich durch
die angemeffenften Verordnungen der Smperntoren gefichert )).

Der Landbau und die Viehzuht in Steiermark unter
den Urbewohnern und Römern.

Die Hnuptbefchäftigung und die Duelle alles Lebensunterhnl-
te8 der fteierifchen Urbeiwohner war die Landwirthfchaft, oder Ader-
bau und Viehzucht; fo daß in den Landtheilen und Ebenen an der
mittferen Mur, an der Feiftrit, Rand, Kainac), Lofnig, Sulm,
Pöfnig, Drave, Dran, Saan und Gare vorzüglih Wein- und
Setreidebau, in dem Dberlande und an deffen Gebirgsabhängen

vorherrfchend Viehzucht und Alpenwirthfchaft nuf regelmäßig be-

gränzten, eigenthümfichen Seldmarfen und Gehöften getrieben mur-

de. Auf diefen Grundefementen aller Senoffenfchaften und alles

birgerfichen Lebens innerhalb derfelden gründeten fich die Onue, die

Städte, die Dörfer, die Weiler und alle größern und Hleinern Hof:

marken, der Standesunterfchied der Grundbefiter, der frühe Han-

det mit den VBöltern unter den Alpen, die glühende Liebe zum

heimatlichen Boden und die wüthende nufopferungspolfe Bateriands-

pertheidigung der celtifch = germanifchen Vötkerfchnften. Hiervon ge-

ben alle früheften Ereigniffe und alfe Alten übereinftimmende Zeug-

niffe 9); wenn gleich auch ihre Schilderungen unfers Unter- und

Dberlandes in Yebhaften Borjtelungen und im Vergleiche des üp-

pigfruchtbaren milden Stafiens auch unfreundfich und minder gün-

itig Inuten, fo erkennen fie doch die Fruchtbarkeit derfelben an,

und fie unterfcheiden in diefen Befchreibungen felbft wieder unfere

ichroffen, hohen, tnhlen Gebirge, die forftreichen Bergabhänge, die

fruchtbaren Mittelgebirge, die der pflegenden Hand danfbaren fon-

nichten Hügel, die flacheren Thäler und Ebenen >).

1) Cod, Theodos. II. Paratitl. 522 — 525. — Notit, utriusque Imper.
21 — 22. — Sueton. in August. n. 49. — Cassiodor. Variar. V. 5.

2) Dio Cass. IXL. 413., LIV. 536. — Livius, XXXIX. 45. 54. 55.,
XL. 53. 54. — Strabo, IV. 143.

3) Strabo, IV. p. 142. 143.: Per tota Alpium montana tumuli sunt
terrestres, bonae capaces culturae, et convalles bene conditae; ma-
jor tamen pars, maxime circa vertices, ubi degebant latrones, ste-
rilis est et infrugifera ob artis colendi imperitiam et asperitatem ter-
rae. VII. p. 219.: Caeterum tota Illyrici ora oppido est commodis
instructa portubus, cum ipsa tum insulae etiam vieinae; cum quidem
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Een fo Iandeskundig und genau wie Gtrabo fehildert Gofi-

nus unfer Land in treffenden Zügen: „Der norifche Boden ift
kalt und weniger fruchtbar al$ der rhätifche; wo fich aber die At-

pen verflachen, ift er fehr erfreulich (fruchtbar). Da find Panno-

niens Ebenen freudig und fruchtbar an der Drave und Save, und

bewäffert von andern berühmten Fhüffen!« Eben die Worte und die
Derficherung Gtrabog: „Daß e$ im ganzen Alpenlande Ge-

birge guten Baues fähig, und wohlbeftellte Tyäler gi-

be« bewähren uralten Getreidebau in unferem Dberlande; wel:
chen auch die vorherrfchende Viehzucht BIS zu einer mäßigen Aus-

dehnung nothiwendig forderte ). Minder Reiche und die gemein-
freien Befiger bearbeiteten den eigenthümfichen Boden felbft und

durch die angebornen Familien; die Mächtigeren und Hochedeln
aber verwendeten zur Pflege und zum Baue zahlreicher und nus-

gedehnter Gehöfte Ärmere, befißlofe, aber freie und freiwillige Am

bachter (Cofonen, Feldbauern), oder auch mit Hals und Haupt höri-

ge Leibeigene 2); fo daß auf ihren ausgedehnten Marken die Beftel-

fung des Feldes nie unterblied, wenn auch die Herren mit ihren Ge-

fefen (Comites, Gomitatus) beftändige und fehr entfernte Heerzüge un-

ternahmen. Der Urfeldbau unferes Landes gab Weizen, Korn, Spelt

(Dinteltorn), Gerfte, Hafer, Hirfe, Buchweizen (thrazifchen Mais,

der in drei Monaten zur Neife fan) als gewöhnliche Früchte 3). Der

Pflug (feidft Pflüge mit zwei Rädern im tyrofifchen Hochgebirge), die
7 *

contra Italıca ora huic opposita sit importuosa. Africa quoque itidem
ut Italica, et bonarum frugum ferax est ora Illyrici, oleis et vitibus
egregia; nisi quod quaedam loca prorsus aspera sunt. Et fuit tamen
ab initio neglecta; fortassis, quod soli praestantia ignoraretur; potior
tamen causa fuit, quod eam homines saevi et latrociniis dediti tene-
bant. Quae supra hanc sita est regio, montosa tota est,
frigida et nivalis, maxime quae ad septentrionem ver-
git; ita ut vites rarae sint et in editis et in planis lo-
cis. Hae sunt Pannonum montanae planities, versus me-
ridiem ad Dalmatos usque et Ardiaeos pertinentes, versus septen-
trionem ad Istrum desinentes, versus ortum Scordiscos attin-
gentes, ad montes Macedonum et Thracum. — Flor. IV. 12. —

Appian. Bell. Ilyr. 764. — Aurel. Viet. de Caesar. 325 — 326. —
Dio Cass. LX1X. 792. — Herodian. VI. 309., VII. 371.

2) Solinus, Polyhist. cap. XXIII. — Sirabo IV. p. 142 — 143,

2), Tacit. Germ. XIV.: Nec arare terram aut exspectare annum tam fa-
cile persuaseris, quam vöcare hostes et vulnera mereri. XV. For-
tissimus quisque ac bellicosissimus, nihil agens, delegata domus et Pe-
natium et agrorum cura foeminis senibusque, et infirmissimo cuique
ex familia.

3) Plin. XVIM. ec. %.: Plurimis tunicis Thracium triticum vestitur, ob

nimia frigora illi plagae exquisitum. Eadem causa et trimestre invenit,
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Egge, die Senfe, die Gichel (beide vielfach. aus Broncemetalt gefer-
tiget), Wagen und Zugnich, dn8 Düngen der Felder, dns Wech-

fein de$ Bodens mit Orafung und Baufrüchten, verfchiedene Arten
die Feldfrüchte gut aufzubewahren, felbft in Erdgruben, waren un=

fern Urbewohnern längftbefannte und beim Feldbau geihte Dinge )).

Die Urbemohner der Steiermark waren nahe an Stalien ge-

fegen. Gie fannten die paradiefifchen Früchte, Wein und Dei an

den adriatifchen Meeresfüften. Frühe fehon waren ihnen ftarfe Ge-

tränfe zum Bedürfniffe geworden, und Önher ging frühe fehon der

Handel mit itnlienifchen Aeine in unfer Land herauf 9. Das

Land an der untern Mur, Drave und Save hatte mit Nhätien

gleiche Lage und gleich günftiges Klima. Bekannt war die Vors

trefflichkeit vhätifcher Weine, ja feldft, daß diefe Neben ein rauhe:

res Klima ertragen 3). Dies veranlaßte fehon die celtifch = german

nifchen Bölkerfehnften im Steirerunterlande frühzeitig den Wein-

bau zu verfuchen und zu behaupten; fo daß der unterfteierifche

Weinbau uralt, und deffen Beginn als ein Werk der Urbewohner

an der Mur, Drave und Gave zu preifen ift. Gtrabo bezeugt

von feiner Zeit den Weinbau in dem mit Hügeln und Mittelge-

birgen befegten Landftriche Pannoniens, und Dio Caffius verfichert

gleichfalls von den Zeiten der Unterjochung unferes pannonifchen

Unterlandes das DBertehen deg Weinbaues dafelbft %). Der Be:

detinentibus terras nivibus, quod tertio fere a satu mense et in reli-
quo orbe metitur. Totis hoc Alpibus notum, et hiemalihus
provineciis nullum hoc frumento laetius. Strabo VII. p.
217 — 218. — Dio Cass. IXL. 413.

!) Taeit. Germ. XXVI.: Solent et subterraneos specus aperire, eosque
multo insuper fimo onerant, suffugium hiemi et receptaculum frugibus;
quia rigorem frigorum ejusmodi loeis molliunt. — Plin. XVIH. ce. 18.:
Vomerum plura genera. Non pridem inventum in Rhaetia Galliae,
ut duas adderent alii rotulas, quod genus vocant planarati (plau-
strarati).

?) Strabo V. p. 148., VII. p. 219.: Bonarum frugum ferax est ora Ily-
rici, oleis. et vitibus egregia. — Plin. XIV. c. 21.

3) Plin. XIV. ce. 2. 6. 21. — Virgil. Georg. II. V. v. 95.

%) Strabo VII. p. 219.: Quae supra hanc sita est regio, montosa tota
est, frigida et nivalis, maxime quae ad septentrionem vergit; ita ut
vites rarae sint et in editis et in planis locis. Hae sunt Pannonum
montanae planities, versus meridiem ad Dalmatos usque et Ardiaeos
pertinentes, versus septentrionem ad Istrum desinentes, versus ortum
Scordiscos attingentes, ad montes Macedonum et Thracum. — Dio
Cass. IXL. 413.: Nam neque terram neque aörem felicem habent;
neque apud eos oleum aut vinum, nisi paucissimum, naseitur.
Quod ego non auditu tantum aut leetione, sed re ipsa cognitum, quum
praeessem ei nationi, scribo.
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fehl de8 8. Domitinnus zur Verminderung der Weinrebenpflan-

zungen in den Provinzen dürfte in unferem Unterlande ganz fpur-

1o8 vorüber gegangen feyn '), und die Nachrichten der Alten vom X.

Probus find allein nur von Erweiterung und VBeroollommung des

pannonifchen Weinbaues zu verftehen ?).

it dem Aderbaue verbanden die alten Steirer in befonderer

Borkiebe ausgedehnte Viehzucht mit Hornvieh, Schafen und Zie=

gen, Schweinen und Pferden. An Hornvich, Häuten und Käfen

hatten fie Ueberfluß, und neben anderen waren diefe die vorzüigfichften

SHandelsgegenftände, welche fie auf die Märkte nach Aquileja brad)-

ten 3. Genau fehildern die Alten das Alpenhornvieh als flein,

von gedrungenem Körperbau, ganz gefchaffen zur Bemeidung der

fteiten VergHöhen und zur harten Feldarbeit auf den Berahalden 9;

die Kühe @ort Kewa, Kemwe genannt) als ungemein milchreich,

und die Alpenbewohner feldft, befonders die fräftigen Mfgde und

Hausmütter, als vorzüglich gewandt und fundig in der Wartung

des Hornviches, wie heut zu Tage nod) >).

 

2) Sueton. ad Domitian. VIII. 7. Ad summam quondam ubertatem vini, fru-

menti vero inopiam , existimans nimio vincarum studio negligi arva,

edixit, ne quis in Italia novellaret, atque ut in provinciis vineta suc-

ciderentur, relicta, ubi plurimum, dimidia parte; nes exsequi rem per-

severavit. N. 14. |

2) Flavius Vopisc. Edit. Lugdun. II. 163. — Aur. Victor. de Caesar.

523. Namque ut ille oleis Africae pleraque per Legiones, quarum

etiam reipublicae ac ductoribus suspeetum rebatur, eodem modo hic

Galliam Pannoniasque et Moesorum colles vinetis replevit. — Eutrop.

585. Edit. Syliburg: Probus, vineas Gallos et Pannoni-

cos habere permisit! — Ipse Probus Almum montem in Illyrico

eirea Sirmium (in Pannonia) militari manu fossam, leota vite con-

sevit, — Wenn man diefe Ausfagen genau ind Auge faßt, jo wird man

darin Eein Abzeichen eines nicht früher fchon in Pannonien beftandenen Wein

baues finden; um fo weniger, da fchon die früheren Alten, Strabo und Dio

Gaffius, von uraltem Weinwachfe in den Landftrichen oberhalb der carnifchen

Alpen, in Pannonien, alfo gerade in der heutigen unteren Steiermark ent=

fcheidend gefprochen, und da fogar an den Ufern der Donau, um Vindobona

umher, Weinbau und Weinberge ald etwas Altgewöhnliches und Altbefanntes

von den Schriftftellern des fünften Sahrhunderts angerühmt werden, Mus

char’s römifches Noritum I, pe 345 — 346.

3) Strabo IV. p. 143., V.p. 148.

4) Plin. VIU. c. 45.: Plurimum lactis alpinis (bobus), quibus minimum

corporis, plurimum laboris, capite non cervice junctis. — Columell.

de 're rustic. IV. 24.: Melius in hos usus alpinae vaoccae proban-

tur, quas ejus regionis incolae Ceuas appellant; eae sunt humilis sta-

turae, lactis abundantes, — Cassiodor. Variar. Epist, I11. 50.

5) Varro, de re rust. II. cap. 10.: His (pastoribus) mulieres adjungere, quae

sequentur greges ac cibaria expediant, eosque assiduiores faciant, utile

arbitrati multi. Sed eas mulieres oportet esse firmas, non turpes,

quae in opere, ut in multis regionibus, non cedant viris,
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Die nusgebreitetefte Schaf- und ‚Ziegenzucht auf den norifchen
Alpen fennt man aus Birgit! fehönem Srdichte von der Land-
wirthfchaft N).

Eine üppigere Schweinezucht fonnte wohf nirgend beffer ge-
pflogen werden, al$ in den großen Ureichenwäldern unferes Une
terlandes 2). {

Vorzüglich in den Gegenden der Mur, Drave und Save
fcheint uralte Pferdezucht bejtanden zu Haben, die man frühzeitig
ichon durch Hengfte edferen. Blutes zu vervolltommnen fuchte. Ein-
cibilis, der König einiger VBölkerfchaften oberhats der Alpen, ober
dem adrintifchen Meerbufen und den Earnern, Heß Boltpferde in
Stakien auflaufen und in fein Land bringen 3), Der König Boccio
im DBerglande fendete dem großen Cäfar ausgezeichnete einheimifche
Reiterei zu Hülfe 9. Alte Uten rühmen die Neiterei der ceftifchen
Bölferfehaften, welche nuch am Tiebften zu Pferde fochten ). Den
fünmtlichen Gefchäften der Land- und Viehwirthfchnft entfprach
endlich auch die ausgebreitetefte Bienenzucht und Die Benüßung der
ausgedehnten Urwälder und Forfte der Steiermark, Bon daher
zogen die Urbemwohner Honig, Wachs, Kien und andere edle Hol;-
arten in Leberfluß, nis fehr gefuchte und einträgliche Handelg-
gegenftände auf den Marktplägen zu Aquileja, und in allen Städ-
ten unterhalb der WUlpen 9%. Die Römer trafen demnach bei der

utinFllyrioo passim videre licet, quod velpascere peousvelad focumadferreaclignacibum coquere, veladcasas
instrumentum servare possunt. De nutricatu hoe dico, easdemfere et nutrices et matres esse melius, Simul adspioit ad me, ututte audii dieere, inquit, cum in Liburniam venisses, ‘te vidisse matres-familias eorum adferre ligna et simul pueros, quos alerent, alias sin-gulos, alias binos, quae ostenderent foetas nostras,'quaein conopeis jacent dies aliquot, esse ejuncidas ao con-temnendas. Cui ego, oerte inguam; nam in Illyrico hoc am-plius, praegnantem saepe, cum venit pariendi tempus, non longe abopere discedere, ibique enixam puerum referre, quem non peperisse,
sed invenisse putes; nec non etiam hoc, quas virgines ibi appel-lant, nonnunguam annorum viginti, quibus mos eorumnon denegavit, ante nuptias, ut suceumberent, quibusvellent, et incomitatis ut vagari liceret et filias habere.

1) Virgil. Georg. III, v. 474.

?) Auf die pannonifche Schweinezucht (glandifera Pannonia) deuten Plin.XI. c. 44.; Aristoteles de Animal. I. cap. 7,5; ‚Caryst. Hist. mi-rab. c. 72.

>) Livius XLIIR ce. 5.
4) Caes. Bell. eivil, I. 18,
°) Strabo IV. p. 135. 143. — Livius XLIV. c. 26.
6) Strabo IV. p. 143.



103

Eroberung der Steiermark überall nusgebreiteten und gut aus-

gebildeten, dem Klima und Boden angemeffenen Aderbau und bfü-

hende Viehzucht an, wonon fich mehrere Hunderttaufende kräftiger

Bewohner nährten. Eben deßmwegen ftanden Land und Bewohner

in der höchften Werthfchägung der ftantstlugen Sitger, bei mwel-

chen der Landbau ald die Grundfage nlleg Staatsiebens und als

die Hauptquelle aller Stärke und Kraft des Gtantsförpers die

Höchfte Achtung, fleifige und verftändige Landwirthe eine nusge-

zeichnete Verehrung genoffen N.

Landbau und Viehzucht erhielten jegt durch die Römer grö-

Fere Ausdehnung und erhöhte Vervolllommnung. Herrenlofe und

unmirthhare Ländereien, Stants- und Fisfalgüter wurden neuen

italifchen Anfiedfern, am gemöhnlichften nltverdienten Veteranen

augetheift, oder die Legionsfoldaten in den GStandfagern, wie jene

zu Bettau, wurden verwendet, umwirthbare Stantsländereien des

Unterlandes fruchtträchtig zu machen, welche dann wieder andern

Anfiedlern, felbft aus den Landesbewohnern, zum ferneren Befit

und Bau gleichfam Yehenweife, gegen gewiffe befondere Abgaben

und gegen Leiftung öffentficher Tribute übergeben wurden 2). An-

fänglich, und nur einige tyrannifche Herrfcher ausgenommen, hielt

dns römifche VBefteurungsfpftem gerechte Billigkeit 5 und eben

dndurch wurden alle Grundbefiger zum fleißigen Landbau ermun-

tert. Durch die fremden größtentHeils italifchen Anfiedfer wurde

der fteirifche Landmann mit den, in Ssahrhundertelanger Anwen-

dung erprobten Vortheifen und Mafchinen der römifchen Land-

wirthfehnft, fo wie mit den edlern Früchten ded Südens befannt

gemacht, welche nach und nach auch dem Klima und Boden ange=

meffene Anwendung fanden und durch ergieiges Gedeihen die

Mühen des Landmannes reichlicher Lohnten. Alter Grundbefiß,

alles von Ader und Herden Gewonnene ftand unter dem Gchuße

der römifchen Stantsgefeße 9%; alle Hinderniffe des Verfehres iwi=

fohen Nord und Sid waren aufgehoben und der vermehrte Adfat

von Maftoieh, Häuten, Käfegattungen, Wachs, Honig, Kienholz

u. fe w. nuf den zahlreichen und belebten Märkten und in Städ-

2) Varro, de re rustica I. cap. 1.

2) Cod. Theodos. II. 335. 336. 339. 440. 445. — Tacit. Annal,I. 6.

3) Cod. Theodos. I. 259. Verordnung R. Gonftantin’s des: Großen (3. 315)

an alle Grundbefiser. des Reiches.

4) Cod. Theod. I. 56., I. 338 — 339.
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ten unterhalb der Alpen gab der gefammten Inndwirthfchnftlichen
Tätigkeit unferer Landesbemohner unaufpörlich Leben und erhöh-
tere Bewegung. As ausgezeichnete Beförderer und Erweiterer
der Üyrifchen Landwirthfchaft bezeichnet die Sefchichte nament-
lich die, Simperntoren: Auguftus, Tiverius, Marc Aurel, Pro:
bus, Claudius IL, Gaferius und Gonftantin den Großen’). Der
unterfteirifehe Weinbau insbefondere verdankt den Römern Aus:
dehnung und Verpolllommnung; und wenn gleich K. Probus nicht
für den Urheber des pannonifchen Weinbaues gehalten werden
fann, fo hat doch feine unermidete Eorafalt um Die Verbreitung
und Veredlung desjelben unfterbliche Verdienfte erworben.

Eebensweife der feiermarfifchen Urbewohner zu Haufe
und im Frieden. — Die Sitten.

Die Hauptbefchäftigungen mit Feldhau und Biehzucht. verz
fhafften den Urbewohnern ihre gewöhnliche Nahrung, Fleifeh, Brot
vorzüglich, Gerichte aus Mehl und geröfteten ©etreideförnern,
Muß), Barwerfe mit beigemifchter Gerbe oder Bierdefe 2), But-
ter, Käfe, Milch, Früchte, Honig. hre gewöhnlichen Getränte
waren felbft gebräutes Gerftenbier und feldft erzeugter Deth 3).
Weine baute man im Dnterlande; und wo diefe nicht mundeten
oder nicht hinreichten, hohlte man edfere aus Stalien. Daß nach
Standesperhäftniffen und Reichthum hierin große Verfchiedengeit
geherrfcht, daß der Hochedle und Edle wie der Bewohner frucht-
barerer und milderer Gefilde beffer, gemächficher und genüiglicher
gelebt habe, als der Gemeinfreie, der Unbemitteltere und als der

!) Taeit. Amnal. XI. 16. — Dio Cass. LXXI. 817. 819. — Flav,
Vopisc. in Probe, 162. — Herodian, 1. 85. — Trebell. Pollio inD. Claud. 74. — Euseb. in vit. Constant. 659,

?) Plin. XVII. ec. 3. 11. — Athenod. IV. %6.
°) Taeit. Mor. Germ. XXII.: Potui humor ex hordeo aut frumento, inquandam similitudinem vini corruptus. — Cibi simplices: agrestia po-ma, recens fera aut lac coneretum. Das Bier unfers Landes hieß inder Landesfprahe Sabaia (Potus Sabaius). Diod. Sicul. V. 304. —Dio Cass. XLIX. 413, -- Amm, Marcell. &XXVI. 764. — 8. Hie-ronym. in Esaiam. cap. XIX.: Ziython genus est potionis, ex frugibuset aqua confectum, et vulgo in Dalmatiae Pannoniaeque provinciis gen-tili barbaraque sermone appellatur Sabaium.


