
190 Besprechungen.

Adolf Bach, Lateinisch mo ns in deutschen Ortsnamen. Beitrage zur 

Namenforschung 1, 1950, 170—180.

Ders., Mattium-Aquae Mattiacae-Wiesbaden. Beitrage zur Namenfor

schung 3, 1951/52, 113—138.

Wenn sich der Sprachwissenschaftler mit den Eigennamen beschaftigt, wendet er sich 

mehr als sonst dem Einmaligen und Individuellen zu. Sein Fach wird an diesem Stoff zu 

einer potenziert historischen Wissenschaft. Wahrend er sonst in Zeitstufen und Sprach- 

gebieten denkt, RegelmaBigkeiten aufsucht, Regeln ableitet und Ausnahmen erklart, ist ihm 

der Namenbeleg der sprachliche Niederschlag einer bestimmten Situation, seine Geschichte 

die Chronik der historischen Entwicklung an einem bestimmten Punkt seines Arbeitsfelds. 

Die Determiniertheit des Gegenstands erfordert bestimmte Antworten oder wenigstens einen 

vollstandigen Uberblick fiber die Moglichkeiten einer Beantwortung, — so wird die Namen- 

kunde zum MaBstab fur den Reifegrad der Sprachwissenschaft, fiir die Feinheit ihrer Me

thoden, fiir ihre Anpassungsfahigke.it an historische Voraussetzungen. In dieser Hinsicht sind 

die beiden Aufsatze von Adolf Bach, die ich im folgenden bespreche, lehrreich, indem 

sie altere Ansatze, die eine Zeitlang abwegig erschienen, wieder zu Ehren bringen und einem 

groBeren, besser abgestfitzten Hypothesenbau einfiigen.

Ein Beispiel fiir die Entwicklung von Generation zu Generation steckt in Bachs Unter- 

suchung ’Lateinisch mons in deutschen Ortsnamen1 (Beitr. z. Namenforschung 1, 1950,

Anpassungsfahigke.it
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170 IT.). Die Arbeit kreist um den Namen von Bad E m s. Eine dort gefundene Inschrift aus 

der Zeit um 200 n. Chr. nennt den Ort Avio monte, mittelalterliche Urkunden bieten als 

alteste Formen in Aumenzu (880), Ouminci (959). Adolf Bach wollte schon vor 40 Jahren als 

Student (S. 174) die inschriftliche Form als die Vorstufe der althochdeutschen Zeugnisse auf- 

fassen, aber Bachs Lehrer, Otto Behaghel, erklarte dies auf Grund der sonst belegten Ent

wicklung in Ortsnamen file unmoglich, denn lat. mons ergab in anderen Namen althoch- 

deutsch -munzi und weiterhin -miinz. Das ist allerdings der Regelfall, aber wie Bach nun 

mit Recht hervorhebt (S. 175), wiegt der romerzeitliche Beleg Avio monte stark genug, um 

eine andere Entwicklung plausibel zu machen, namlich Abschwachung des Vokals, weil das 

zwreite Glied nicht mehr als Teil einer Zusammensetzung gefiihlt wurde. Daraus ergibt sich 

ein wichtiges Datum fur die sprachlichen Beziehungen im nordlichen Limesgebiet: Aviomonte 

ist als Zusammensetzung nach germanischem Sprachgefiihl gebaut, und trotz der lateinischen 

Herkunft von -monte ist der Name als Ganzes der vorromischen Volkssprache zu verdanken. 

Da auch das Keltische den indogermanischen Zusammensetzungstypus ’Schloflberg, Au- 

garten‘ bewahrte, konnte man zunachst auch an eine keltolateinische Bildung denken, aber 

das erste Glied Avio-, im Althochdeutschen Au- und Ou-, zeigt doch, daB die Wurzel des 

Namens im Germanischen liegt Wohl kennt auch das Keltische ein Wort Avio-, doch ergeben 

Bachs Ausfiihrungen, daB das Germanische in diesem Fall die Vorhand hat. Es ist namlich 

zu beobachten, daB die Orte an der Lahn nach den einmiindenden Bachen benannt sind 

(S. 171), und fur den Oberlauf des bei Ems miindenden Baches Aust haben wir aus dem

10. Jahrhundert die Form Ouuuza, (d. i. Ouwuza). Dies ist eine Ableitung (S. 172 f.) vom 

althochdeutschen ouwa ’Wasser, FluB, Insel, Au‘, und folglich hieB der heutige Emsbach 

urspriinglich germ. *Awjd-. So kommen wir zum Ansatz eines germanischen *Awja-berga- 

’Au-berg‘, wofiir man in der Limeszeit, als das romische Kastell erreichtet wurde, Aviomonte 

sagte: nicht bloB im offiziellen romischen Sprachgebrauch, sondern auch bei den Ein- und 

Umwohnern, denn auf Aviomonte fuBt ahd. in Aumenzu, Ouminci und das heute Ems. Zwar 

zeigt sich noch eine Schwierigkeit: das alte, romerzeitliche Ems lag in der Talebene, -berg 

und -mons scheinen also vom neuhochdeutschen und lateinischen Wortsinn her nicht auf 

diesen Ort und diese Festung zu passen. Doch hier tritt nun die Starke des nichtromischen 

Anteils am Namen hervor: bei den Germanen hatte Berg und Burg die Bedeutungen ’Anhohe' 

und ’Befestigung' zugleich — die heutige Unterscheidung ist spaterer Entwicklung zu ver

danken (S. 177 f.).

Obwohl verschiedene Einzelheiten nicht zu klaren sind, ergibt sich aus der vorliegenden 

Untersuchung doch schon ein recht anschaulicher Ausschnitt aus der Welt romisch-germa- 

nischer Beziehungen:

I. a) als Ausgangspunkt (wenn bereits eine altere germanische oder sogar schon keltische 

Anlage den germanischen Namen fiihrte) * Aw ja-berga-’ Amberg, Burg an der Miindung der 

*Awjd‘ — damit ist *Awjo- als germanischer Name des Emsbaches vor 200 n. Chr. festgelegt, 

— spater bei der Anlage der romischen Befestigung in germ. Awja-munti-, lat. Aviomonte um- 

gebildet, und zwTar mit Hilfe des Lehnwortes munti-, das von germ, berga- die ganze Be- 

deutungsbreite ’Berg, Burg' ubernommen hatte,

oder b), wenn der Name Avio-monte erst mit der Begriindung des Romerkastells auf- 

kam, als Ausgangspunkt der germanische FluBname *Awjd- und Benennung mit Hilfe des 

entlehnten mons, germ, munti-, also ein germanischer Name, in dem ein altgermanisches 

Wort und ein entlehntes lateinisches zu einer Komposition aus germanischem Sprachgefiihl 

vereinigt sind.

II. In beiden Fallen (a und b) wurde germ. * Awja-munti in den lateinischen Sprach

gebrauch, den die Inschrift spiegelt, als Avio-monte eingefiihrt.

III. Der Name wurde nach der Volkerwanderung festgehalten, aber nicht mehr als 

Kompositum gefiihlt, so daB der Vokal des zweiten Gliedes nicht wie sonst als -ii- weiter- 

lebt, sondern der Abschwachung verfiel, die in Ableitungssilben die Regel war. Ein genaues 

Gegenstiick weist Bach im Namen von Urmitz nach, um 750 in Auromuncio, — auch dies 

eine Anlage in der Ebene und daher mit der Bedeutung ’Burg' des Lehnworts, nicht mit dem 

Sinn der Grundlage mons ’Berg' (vgl. S. 178 f.).

Am Beispiel von Ems wird die entscheidende Rolle des romerzeitlichen Belegs klar, denn 

ohne Avio-monte wiirde man in ahd. Aumenzu wahrscheinlich ohne weiteres das indo- 

germanische Suffix -ntjo- vermuten und den Namen in die vorgermanische und vorromische 

Schicht keltischen oder illyrischen Geprages einordnen.

Im Problem von Wiesbaden verflechten sich drei Namen aus antiken Quellen,
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denen Adolf Bach den Aufsatz ’Mattium - Aquae Mattiacae - Wiesbaden' widmet (Beitrage z. 

Namenforschung 3, 1951/52, 113 IT.). Mattium, in der Nahe der Eder gelegen, war der 

Hauptort der Chatten. Mit seinem Namen verbindet man den des Stammes der Mattiaci und 

den ihres Vororts Aquae Mattiacae, des heutigen Wiesbaden.

Bei Mattium stand die bisherige Forschung unter dem Bann der Vorstellung, dab 

man Ortlichkeit und Namen entweder mit Maden oder mit Metze verbinden miisse. Es 

handelt sich um zwei Ddrfer in der Nahe der eigentlich mit Mattium gemeinten Alteburg. 

Maden pabt als alter Hauptversammlungsplatz sachlich besser, Metze stimmt genauer zur 

Namenform Mattium. Bach zeigt, dab neben der Alternative (Germ, mapa- in Maden, mattja- 

in Metze) die Moglichkeit besteht, beide Namen unter einen Hut zu bringen: germ. *mapand- 

als Grundlage fur Maden, *mapisd- als die fur Metze, weil die urkundlichen Belege fur letz- 

teren Namen, 1074 mit Mezehe beginnend, eine synkopierte Form von ahd. *Madisa nicht 

ausschlieben. Dabei deutet u. a. bereits das Nebeneinander des n- und des s-Suffixes auf 

Flubnamen, aus denen die Bezeichnungen fur die Siedlungen gebildet wurden.

An diesem Punkt wird die Untersuchung spannend: wie verhalten sich diese Ansatze 

*Madana und *Madisa, *Medisa mit germ, -p- zu Mattium? Man konnte einen Zusammen- 

hang leugnen und die verheibungsvoll begonnene Erklarung der benachbarten Namen aus 

e i n e m Wortstamm damit abbrechen. Es wiirde freilich ein merkwiirdiger Zufall bleiben, 

dab auf so engem Raume derart ahnliche Namen gleich hohen Alters (denn die Flubnamen 

mit -n- und s-Suffix gehdren zur altesten Schicht) nichts miteinander zu tun hatten. Bach 

mochte diesen Zufall nicht bemiihen und schlagt S. 120 ff. ein lokales Kollektivum *Mapipjom 

wie Hulsede ’Ort mit Stechpalmen' vor. Den Ausfall des -i-, in der Mittelsilbe zu erklaren, 

sieht Bach verschiedene Moglichkeiten: eine friihe germanische Synkope zwischen gleichen 

Konsonanten oder Umbildung bei der Entlehnung ins Lateinische. Ich mochte fur die erste 

Annahme stimmen, die als eine Haplologie (Vereinfachung der Aussprache durch Unter- 

driickung einer Silbe von zwei gleichen oder ahnlichen) aufzufassen ware und die im Sprach- 

leben eine grobere Rolle spielt, als man heute anzunehmen pflegt1). Vielleicht waren fur die 

Unterdriickung des mittleren -i- auch iiberlange Wortbildungen mabgebend, wie sie Bach 

fiir das Mattiakergebiet erschliebt (vgl. den Uberblick S. 138), und ich frage mich, ob dadurch 

eine germanische Vorstufe fiir Mattiaci neue Wahrscheinlichkeit gewinnt, so dab die Matti- 

aker doch die *Map(i)pingds vom taciteischen Mattium an der Eder waren (Bach labt diese 

Moglichkeit — vgl. auch S. 137 unter II — mehr zuriicktreten).

Als Grundwort der ganzen Namengruppe stellt Bach germ. *ma/)a-’Mahdland‘, unser 

Matte ’Wiese' in den Vordergrund. Das ist zweifellos die iiberzeugende Etymologic, ins- 

besondere wegen der Bildung mit dem Kollektivsuffix *Mapipjom, da diese ein verstandliches 

germanisches Wort voraussetzt. Als Name des Stammesvororts und doch wohl der Flucht- 

burg, die heute Alteburg heibt, konnte das Kollektivum gleichwohl urspriinglich ein Gauname, 

oder allgemeiner, ein Gebietsname sein; vgl. Boiohaemum als Landesname und Bezeichnung 

der Residenz des Maroboduus, der Fall von Drontheim als Name des Landes und des Haupt- 

orts, womit sich der Volkerschaftsname Mattiaci aufs beste verbinden labt, sei es, dab die 

Mattiaker aus dem nordhessischen Gau von Mattium stammen, sei es, dab der Gauname 

Mattium (durch Ubertragung aus Nordhessen oder selbstandig) auch fiir das Mattiakerland 

gait, was Bach fiir wahrscheinlicher halt.

Adolf Bach erwagt auch fiir Mattiaci S. 123 ff. und die rbmischen Namen von Wies

baden [Aquae Mattiaci, Aquae, wohl auch Mattiakon bei Ptolemaios) umsichtig alle Mog

lichkeiten und zieht in bemerkenswerter Weise den Namen von Medenbach bei Wiesbaden 

(so schon 1107 belegt) als germ. Map(.ip)ina-baki- heran.

Der dritte Abschnitt iiber den Namen Wiesbaden selbst S. 130 ff. bringt eine gewich- 

tige Bestatigung dessen, was ich iiber Bachs Untersuchung berichtete. Bach nimmt an, dab 

der Name ’Wiesenbad' oder ’Bad im Wiesenland' (wenn der erste Teil ein Kollektivum ist) 

bedeute. Eine solche Benennung wird aber durch die Umgebung des Bades nicht nahegelegt: 

es lag vielmehr im rbmischen Triimmerfeld und hatte in alemannisch-frankischer Zeit bei 

unabhangiger Neubenennung nicht als ’Wiesenbad' bezeichnet werden kbnnen. Bach denkt 

in erster Linie an Ersatz eines alteren germanischen *Mapipina-bap- (so mit Riicksicht auf 

Medenbach zu vermuten) durch eine Bildung von dem Wort ’Wiese', welches das vorher ver-

‘) Auch fiir die Erklarung von Ortsnamen ist sie wichtig; sie grenzt unter Umstanden an 

Schwund durch Dissimilation an, wie in Tarodunum ’Zarten', wo ich als Grundform kelt. 

Tar(an)odunon, vulgarlat. Tar(an)oduno ansetzen mochte (gall, tarano- ’Donner, Donner- 

gott’, vielleicht Flubname wie — noch ohne Metathese — Tanaros in Oberitalien).



Besprechungen. 193

wendete mapa- verdrangte. Dieser Vorgang ware in die Romerzeit zu veriegen, also den alten 

Mattiakern zuzuschreiben, wenn die Inschrift GIL XIII, 1286* mit cives vvsinobates echt ware 

(S. 135 if.). Die Inschrift bietet soviel Ungewohnliches, dab man nicht weib, ob dies ein 

Merkmal der Echtheit oder ein Zeichen der Falschung ist: Matti Meliae e(x voto) pro felicitate 

publica civi(t)atis Mattii (c)ives vvsinobates.2) Diese Inschrift wiirde auch den Beleg fur 

Mattium als Namen der civitas von Wiesbaden beibringen, wenn man sich auf sie stiitzen 

diirfte. Man mochte wiinschen, dab Bachs Arbeit der Anlab wird, die Echtheit bzw. die jetzt 

herrschende Uberzeugung von der Unechtheit dieser Inschrift eingehend zu priifen.

Bachs Aufsatz ist die umfassendste und nicht zuletzt aus diesem Grunde gewichtigste 

Untersuchung des Namenkreises von Mattium und Wiesbaden. Wieviel an Bachs Ansatzen 

hypothetisch ist und welche anderen Moglichkeiten daneben bestehen, gibt der Verfasser mit 

vorbildlicher Genauigkeit an. Er macht es seinem Rezensenten schwer, kritischer zu sein. 

Zweifellos wird die Annahme, Mattium sei eine Form mit Synkope oder Haplologie fiir 

*Mapipjom, manchem Widerstand begegnen, weil wir nun einmal gewohnt sind, den Formen- 

verfall des Germanischen in die nachromische Zeit zu veriegen. Es ist aber ebenso sicher, 

dab man wegen des Mangels an Zeugnissen gerade auch in diesem Punkte die Sprach- 

entwicklung zu sehr vereinfacht, oder besser, vereinfachen mub. Ich selbst nahm friiher 

im AnschluB an W. Streitberg an, dab die Namen Mattium und Mattiaci von einem chatti- 

schen Konigsgeschlecht der Mattier ausgingen, weil bei den Batavern, die chattischen Ur- 

sprungs sind, der Personenname Vihirmatis (d. i. kelt. Viro-mati-s) belegt ist (Bach, S. 116). 

Ich bin heute nicht mehr von dieser Erklarung des Personennamens iiberzeugt, weil fiir 

einen Namen keltischen Ursprungs die Schreibweise Viro- einem so festen Typus entsprache, 

dab man die Schreibung Vihir- fiir hochst auffallig erklaren mub. Darum halte ich es nun 

fiir wahrscheinlicher, dab ein germanischer Name * Wihira-mati- schon Synkope im drei- 

silbigen Bestimmungswort aufweist (erstes Glied ein Adjektiv zu tvihan ’kampfen‘3), zweites 

Glied zur Wurzel mat- ’hauen, schneiden1). Es fallt also eine wichtige Stiitze fiir meine bis- 

herige Ansicht weg. Auf der anderen Seite hat Bachs Hypothese den Vorzug, dab sie den 

ganzen Namenkreis von Mattium, Metze, Maden und Medenbach unter einem Gesichts- 

winkel erklart und iiberdies die Entstehung von Wiesbaden als Name fiir die Bader im 

Triimmerfeld von Aquae Mattiacae begreiflich macht. Aus diesen Griinden erscheinen mir, So

lange keine neuen Daten hinzukommen, die von Bach vorgeschlagenen Ansatze und Er- 

klarungen als die am besten unterbauten Moglichkeiten. Damit werden Gedanken wieder 

anerkannt, die seinerzeit Karl Miillenhoff ausgesprochen hat und die in der Zwischenzeit den 

kritischen Einwanden der junggrammatischen Generation hatten weichen miissen. Man findet 

bier ein Beispiel fiir jenen spiralenartigen Fortschritt, den der Betrachter der wissenschaft- 

lichen Entwicklung offer feststellen kann: auf einer hoheren Ebene kehrt man zu zeitweise 

unmoglich erscheinenden Auffassungen zuriick.

Fiir die romisch-germanische Forschung ergeben sich aus Bachs Arbeit zwei Erkennt- 

nisse: einerseits das Fortleben der germanischen Sprache bei den Mattiakern bis zum Einzug 

neuer germanischer Bewohner im Laufe der Volkerwanderung, anderseits das Vorhanden- 

sein einer ausgebildeten germanischen Ortsnamenschicht. Aus der ersten folgt die methodisch 

wichtige Einsicht, dab das Fehlen von germanischen Personennamen in den lateinischen 

Inschriften noch nicht den Untergang der germanischen Sprache beweist und dab man mehr 

noch als bisher mit dem Nebeneinander romanisierter und vorromischer Schichten und 

Gebiete rechnen mub.

Freiburg i. Br. S. Gutenbrunner.

2) Matti Meliae macht den Eindruck eines germanischen Beinamens der Groben Gotter- 

mutter, vergleichbar der antiken Benennung Magna Mater Idaea, denn im Gesichtskreis der 

Mattiaker lag das von Ptolemaios erwahnte Melibokon-Gebirge, germ. Meli-bbka- ’Honig- 

Buch, -Buchenwald1. Welches Gebirge gemeint ist, labt sich nicht sicher sagen; es mub 

wegen Matti Meliae nicht im Lande der Mattiaker oder in dessen unmittelbarer Nahe gesucht 

werden. Die Bewahrung des germanischen kurzen e vor dem ableitenden j ist um 200 n. Chr. 

noch denkbar. Orientalische Kulte der Mattiaker sind gerade durch Inschriften aus Kastel 

(das ist der Fundort des hier behandelten Denkmals) bekannt, s. H. Lehner, Bonner Jahrb. 

129, 1924, 76.

3) Das ist nur eine von mehreren Moglichkeiten. Wenn man wie bisher -ihi- als Schrei

bung fiir ein langes i betrachtet, kame germ. Wirimati- ’Golddraht-Brecher' als Fiirsten- 

epitheton wie altnord. baug-broti ’Ring-Brecher‘ in Betracht. Golddrahtstiicke sind wie 

Schmuckbruchstiicke durch die Funde als ’Geld1 belegt. Die inschriftliche Form Vihirmatis 

wiirde ich dabei lieber als ungenaue Schreibung denn als synkopierte Form auffassen.




