
Beiträge zur alteuropäischen Flußnamenforschimg. 
Von Hans Krähe, Würzburg. 

1. Beobachtungen zum grammatischen Genus der Flußnamen. 
Soweit ich sehe, hat zuletzt P. Kretschmer zusammenfassend die Frage 

des grammatischen Geschlechts der altindogermanischen Flußnamen be
handelt1 . Seine lehrreichen Ausführungen beabsichtigen zwar nicht, etwas 
Abschließendes und Endgültiges zu bieten, doch wird man ohne umfassende 
und systematische neue Untersuchungen vorläufig kaum zu präziseren Er
gebnissen fortschreiten können. Auch hier können und sollen solche Unter
suchungen nicht geliefert werden; vielmehr wollen wir nur ein paar Einzel
beobachtungen mitteilen, die sich uns im Verlauf andersgerichteter Fluß
namenstudien ergeben haben und die teils mittelbar, teils unmittelbar mit 
dem GenusProblem in Zusammenhang stehen. 

t 
Wie P. Kretschmer in der genannten Abhandlung gezeigt hat, ist für das 

Indogermanische hinsichtlich des Genus der Flußnamen mit größter Wahr
scheinlichkeit ein Zustand der Zweigeschlechtigkeit anzunehmen, derart, daß 
die Flußbenennungen teils als Maskulina, teils als Feminina behandelt wurden. 
In gewissen Bereichen ist aber dann eine sekundäre Verschiebung eingetreten, 
indem das eine oder das andere Genus das Übergewicht bekam und zur 
„Regel" wurde, so etwa im Arischen das weibliche, im Gebiet der griechischen 
und lateinischen Sprachgruppe das männliche Geschlecht. Ob dafür nur 
mythologischreligiöse Vorstellungen maßgeblich waren, oder ob sich (daneben) 
auch formalgrammatische Gegebenheiten auswirkten, kann hier dahingestellt 
bleiben. 

Den Ausgangspunkt seiner Darlegungen bildete für Kretschmer das Neben
einander eines weiblichen keltischen *Dänuviä == kymr. Donwy (in North 
Wales) und des männlichen Dänuvius = Donau2. Wir möchten nun zunächst 
darauf aufmerksam machen, daß derartige „Paare" , sei es bei völlig überein
stimmenden Einzelnamen, sei es bei ganzen Namentypen oder gruppen. sich 
gar nicht so selten auch sonst nachweisen lassen. E i n e n solchen Fall hat 
Kretschmer selbst erwähnt, wenn er S.82 davon spricht, daß der Flußname 
Aventia (in Etrurien) wie das Femininum zu Avens (Fluß im Sabinerland) 
aussähe. Und gerade dieser sehr häufige Typus der mit -nt- gebildeten 

1 Dänuvius und das Geschlecht der altindogermanischen Flußnamen. Melange» 
linguistiques H. Pedersen (Kopenhagen 1937) 76—87. 

2 Zum Problem des DonauNamens neuerdings J . Schnetz, Über den Namen der 
Donau. Premier Congr. Internat , de Toponymie et d'Anthroponymie. Actes et Memoires 
(Paris 1939) 143 149; vor allem aber M. Förster, Der Flussname Themse (München 1941) 
141—148 und 193—197. 
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Flußbezeichnungen liefert auch sonst einiges Material, das im Rahmen der 
GenusFrage von Interesse sein kann und bei dem Mir etwas ausführlicher 
verweilen möchten. 

In I t a l i e n sind mir insgesamt fünf Flußnamen auf ursprüngliches -ntia 
bekannt : 

* B a g a n t i a , Nebenfluß der Parma (rechts zum Po) in der Emilia, jetzt 
Baganza ; 

A v e n t i a (Tab. Peut.), Küstenfluß (mit gleichnamigem Ort) in Nord
etrurien (Massa und Carrara), jetzt Avenza; 

D i g e n t i a (Horaz, ep. I 18, 104), Fluß im Sabinerland, jetzt Licenza; 
L i q u e n t i a [Plin., n. h. I I I 126, und andere; vgl. A.Karg, WuS. 22 (1941/42) 

114f.], Fluß in Venetien, jetzt Livenza; 
* S e r m e n t i a , Nfl. der Sesia in Oberitalien, jetzt Sermenza. 
Diese Flußnamen auf -ntia in der Appenninhalbinsel sind aber nur der 

südliche Ausläufer eines großen und zusammenhängenden Gebietes gleich
artiger Bildungen, das sich von Südwestdeutschland über die Alpenländer 
und Frankreich bis nach Spanien und eben bis nach Italien hinein erstreckt. 
Auf jetzt deutschem Boden kenne ich insgesamt 20 solcher Namen (z. B. 
*Bagantia > Pegnitz; Alantia > Elz; *Varantia > Wörnitz), in der Schweiz 
ebenfalls etwa 20 (z. B. *Argantia oder *Argentia > 1348 Ergentz > Ergolz; 
*Druantia > Drance; *Salantia > Salanze, Salence), in den übrigen Alpen
landern 8 (z. B. Tigantia in Noricum; *Albantia > Alfenz in Vorarlberg), in 
Frankreich mindestens 24 (z. B. *Amantia > Amance; *Avantia > Avance; 
*Cosantia > Gousance) und in Spanien 2 (*Argantia > Arganza und Palantia 
> Palancia)1. Alle diese Namen— mögen sie nun einer einzigen oder mehreren 
idg. Sprachen entstammen — bilden eine in sich geschlossene, geographisch 
begrenzte Masse, deren Zusammenhang nicht nur durch die gemeinsame 
Bildung auf -ntia, sondern auch durch zahlreiche unmittelbare Wortgleichungen 
gegeben ist, von denen hier nur einige wenige als Beispiele angeführt seien: 

* A l b a n t i a begegnet als Aubance (Nfl. des Louet, Dep. MaineetLoire) 
in Frankreich, als Alfenz in Vorarlberg und (mit slavischer Liquidametathese) 
.als Lafnitz (Nfl. der Raab) in Steiermark (864 Labenza, 1126 Lavenza usw.)2. 

* A r a n t i a liegt vor in der Brenz (Nfl. der Sauer mit dem Ort Ernzen; 
•895 Arenza, 1095 Erinza) in Luxemburg und der Arance (Nfl. des Luzde
France; 1383 Aransse) in Südfrankreich. 

* A r g a n t i a kommt vor als Ergers (Nfl. der III; 833 und 1059 Argenza) 
im Elsaß, als Ergolz (Nfl. des Rheins bei Basel; 1337 Erchenz, 1348 Ergentz 
usw.), als Argence in Aquitanien und als Arganza (Nfl. der Narcea, Prov. 
Oviedo) in Spanien. 

* A v a n t i a ist die Vorform von Avance (u. ä.) in Frankreich (mehrfach, 
z. B. Nfl. der Durance im Dep. HautesAlpes, 1190 und 1259 Avanza; Nfl. 
der Garonne u.a.) und Aventia > Avenza in Italien (s. oben); dazu die Quell
göttin Aventia von Aventicum in der Schweiz3. 

1 Von den Bri t i schen Inseln , wo sich gleichfalls eine Reihe von zugehörigen Bildungen 
f i n d e t , ist hier abgesehen. D a s vol ls tändige Mater ia l wird in meinem Buch über Alteuropä
ische F l u ß n a m e n vorgelegt werden . 

2 Zur Lafnitz vgl . E . Schwarz , ZslPh . 1 (1925) 331. 
3 Vgl. zu dieser aus führ l i ch (aber m i t ver feh l te r Etymologie) P . Aebischer , U n Aven

t i c u m f r ibourgeois . R e v . Celt . 47 (1930) 6 3— 7 1 . Die Belege f ü r die Got the i t Avenlia 
j e t z t a m b e q u e m s t e n bei E . H o w a l d u. E . Meyer, Die römische Schweiz (Zürich 1940) 250. 
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* B a g a n t i a e r sche in t als Pegnitz (Nil. d e s M a i n s ; 1015 Pagancia u s w . ) , 
a l s Baganza in O b e r i t a l i e n (S. 80). 

Solcher Beispie le , w e l c h e ze igen , d a ß d ie gle ichen N a m e n a n d e n ve r 
s c h i e d e n s t e n Ste l l en des o b e n u m s c h r i e b e n e n G e b i e t e s w i e d e r k e h r e n u n d 
d a m i t die enge Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t d iese r g a n z e n N o m e n k l a t u r d o k u m e n 
t i e r e n , g i b t es n o c h zah l r e i che w e i t e r e . I h r e r g r a m m a t i s c h e n H e r k u n f t n a c h 
s i n d f re i l i ch d iese N a m e n n i c h t völ l ig e inhe i t l i ch . E s s i n d z. T . ( w e n n a u c h 
se l t ene r ) P a r t i c i p i a , so Druantia i n F r a n k r e i c h u n d i n d e r Schweiz (zu a i n d . 
drdvati ,,läuft") o d e r Liquentia i n V e n e t i e n (zu l a t . liquere , , f lüss ig s e i n " ) ; 
z u e i n e m a n d e r e n , u n d z w a r ü b e r w i e g e n d g r ö ß e r e n Te i l s i n d es n o m i n a l e 
^  A b l e i t u n g e n wie *Albantia (oben S. 8 0 ; z u a n o r d . elfr „ F l u ß " , m n d . elve 
„ F l u ß b e t t " ) o d e r *Bagantia ( s . o . ; zu a h d . bah „ B a c h " u s w . ) ; i n e in igen 
F ä l l e n g e h ö r t d ie n f  B i l d u n g b e r e i t s d e m A p p e l l a t i v u m a n , welches d e m 
F l u ß n a m e n z u g r u n d e l i eg t , so in *Avantia, Aventia, d a s z u a i n d . avatäh < 
*auntös u n d l e t t . avuöts < *avants „ Q u e l l e " g e h ö r t , o d e r i n d e m h ä u f i g e n 
Brigantia (Schweiz , Vora r lbe rg ) , d a s s ich zu a i n d . brhant-, a v e s t . bdnzant- u s w . 
, , h o c h " s te l l t . I m e inze lnen k a n n d iesen S t r u k t u r v e r h ä l t n i s s e n i n d e m h i e r 
g e s t e c k t e n R a h m e n n i c h t n a c h g e g a n g e n w e r d e n . T r o t z i h r e r v e r s c h i e d e n e n 
w o r t b i l d u n g s m ä ß i g e n H e r k u n f t a b e r m a c h e n d ie N a m e n d o c h d e n E i n d r u c k , 
a l s ob sie in d e m g e o g r a p h i s c h b e g r e n z t e n u n d z u s a m m e n h ä n g e n d e n R a u m , 
i n w e l c h e m sie v o r k o m m e n , zu e i n e m a ls e i n h e i t l i c h e m p f u n d e n e n T y p u s 
v e r s c h m o l z e n se ien , dessen v e r b i n d e n d e s K e n n z e i c h e n e b e n d ie n^Bi ldung 
m i t F e m i n i n  M o t i o n , also d e r G e s a m t a u s g a n g -ntia i s t . 

I n I t a l i e n r e i chen , wie geze ig t , so g e b i l d e t e F l u ß n a m e n bis n a c h E t r u r i e n 
(Aventia) u n d i n s S a b i n e r l a n d (Digentia) h i n a b . D o c h a u c h d e r ü b r i g e R a u m 
d e r A p p e n n i n h a l b i n s e l k e n n t F l u ß n a m e n , w e l c h e d u r c h e in ^  E l e m e n t 
c h a r a k t e r i s i e r t s ind , u n d z w a r z u m Tei l w i e d e r u m solche, die e t y m o l o g i s c h 
m i t d e n b i she r gesch i l de r t en N a m e n g l e i c h z u s e t z e n s ind , also m i t i h n e n i n 
d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g s t e h e n . E i n U n t e r s c h i e d a b e r b e s t e h t i n s o f e r n , als 
d i e s e n u n m e h r zu b e s p r e c h e n d e n B i l d u n g e n n i c h t d ie F e m i n i n  M o t i o n a u f 
w e i s e n . E i n Tei l v o n i h n e n i s t als r e i n e r K o n s o n a n t s t a m m ü b e r l i e f e r t , a n d e r e 
e r s c h e i n e n als b-Stämme. Z u r e r s t e n G r u p p e ( te i lweise d a n e b e n a b e r a u c h 
a l s o  S t ä m m e b e z e u g t ) g e h ö r e n : 

* A l e n s , K ü s t e n f l u ß i m n ö r d l . L u k a n i e n ( zum T y r r h e n i s c h e n Meer) , j e t z t 
Alento. I n g r i e c h i s c h e m M u n d e , w o h l in A n l e h n u n g a n äXg „ S a l z " b z w . äXeg 
, , M e e r " , zu *"AXeig u m g e f o r m t ; d a h e r d e r A k k . eig rov "AXevra be i T h e o k r i t 5, 
123 1 . B e i Cicero i s t v o n d e m N o m . *Hales ( = gr . *'ÄXeig) a u s « i r r t üml i ch 
a l s J  S t a m m f l e k t i e r t w o r d e n : A k k . Haletem (ad A t t . X V I 7 ,5 ; a d f a m . V I I 
20,1) . Sons t h a b e n die R ö m e r wie i n z a h l r e i c h e n a n d e r e n F ä l l e n — vgl . 
Tarentum n e b e n Tä@ag, Tdqavrog; Sipontum n e b e n Zmovg, Emovvrog usw. , 
a u c h h e u t i g e s Trionto s t a t t a n t i k e m Tqaevx- (s iehe u n t e n ) — d e n b-Stamm, 
w i e i h n d a s h e u t i g e Alento sp iege l t u n d wie er e r s t m a l i g b e i Vib ius S e q u e s t e r 
(p . 146 Riese ) in d e r F o r m Alyntos b e z e u g t i s t ; vgl . H . K r ä h e , Z N F . 15 (1939) 
7 4 u n d 112. 

1 I n den Scholien (5, 123 g ; . vgl. 7, l c ) bie ten die Hss. fä lschl ich "Alevq f ü r den 
N o m . "Akecg. E t w a verschr ieben f ü r *'ylAei>g? 

Würzburger Jahrbücher, H e f t 1 G 
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A v e n s (Plin., n.h. I I I 109; überliefert Aves), Akk. Aventem (Vib. Seq. 
153 Riese), Abi. Avente (Varro b. Serv. zu Verg. Aen. VII 657), Fluß im 
Sabinerland, jetzt Velino1. 

O u f e n s (Ufens, Ofens), Fl. im Volskerland, jetzt Uffente. Belegt als abl. 
Ofente bei Lucilius (b. Festus p. 212 Lds.), nom. Ufens (Verg., Aen. VII 802; 
Sil. I t . VII I 382; Olaudian. 1,257), Ufens (Vib. Seq. 152 Riese), zum o-Stamm 
erweitert als flumen Aufentum bei Plinius (n.h. I I I 59)2. Davon abgeleitet 
der Name der Tribus Oufentina, die inschriftlich ,,meist Ouf., dann Off.Of., 
vereinzelt Uf." lautet (H. Nissen, Ital. Landeskunde I I 639) 3. 

^Tgaeig, Stamm Todevr-, Fluß im Bruttierland, jetzt Trionto. Als ETIL 

TgaevroQ bei Strabo VI 264, neoi rov Todevra Tiorajuöv bei Diodor X I I 22,14. 
Nur in der Form von "-Stämmen sind bekannt : 
• A l e n t u s , Fl. zur Adria im alten Marucciner-Gebiet, jetzt Alento; vgl. 

oben *Alens. 
* A r e n t u s , r. Nfl. des Orati (Krathis) in Unteritalien, jetzt Arento. 
B a s e n t u s , westl. Quellfluß des Orathis im Bruttierland, jetzt Basento. 

Belege: Basento amne Iordan., Get. 158; Basentum amnem Paul. D i a c , 
hist. Rom. X I I 14. 

C a s u e n t u s , Fl. in Lukanien (flumen Casuentum Plin., n.h. I I I 97), 
jetzt ebenfalls Basento (Basentius schon Guido 29) 5. 

* 0 1 u e n t u s , Fl. in Picenum, jetzt Chienti. Dazu der vicus Cluentensis 
(CIL. I X 5804); vgl. auch Thes. L. Lat. s. v. Chiana und Hülsen, RE. unter 
dem gleichen Wort. 

O f a n t o , moderner Name des im Altertum nur als Aufidus (ZONF. 5, 
1929, 6f.) bekannten Flusses; vgl. oben zu Oufens. 

T i l i a v e n t u s [Belege bei A. Karg, WuS. 22 (1941/42) 124; vgl. ebd. 186], 
Fluß in Venetien, jetzt Tagliamento 6. 

T r u e n t u s , Fl. in Picenum, mit gleichlautendem Stadtnamen Truentum 
(Plin., n. h. I I I 110), sonst zu Truentinus bzw. -um weitergebildet (Strab. V 
241; Mela I I 65 u.a . ) , jetzt Tronto7. 

1 Eine Erweiterung des gleichen Namens um ein Suffix -ino- liegt vor in heutigem 
Aventino, Nfl. des Sangro im alten Frentanerland. Vgl. unten Truentinus. 

2 Ob das Aufentum des Plinius Verschreibung ist (vgl. H.Nissen, a. a. O. Anm.7) 
oder doch einen realen Anhalt hat , ist kaum zu entscheiden. Zu berücksichtigen ist bei 
der Entscheidung dieser Erage, daß Strabo (V 233) stat t des Namens Ufens Avcpiöoq 
schreibt, auch daß der bekannte apulische Aufidus (ZONF. 5, 1929, 6f.) heute Ofanto 
heißt. 

3 Zur Sqhreibung des Namens Tribus Oufentina vgl. auch W. Kubitschek, RE. s .v .— 
Was den anlautenden Vokal betrifft , so gibt ou- die ursprünglich „italische" (im Os-
kischen erhaltene) Lautform, u- die spätere (lateinische) Entwicklung wieder, während 
o- eine dialektische Sonderform darstellt (vgl. aus der Nachbarschaft praenest. Losna 
< *Louqsriä £> lat. Lüna), die auch im Umbrischen eingetreten ist. 

4 Dafür bei Jamblichius (v. Pyth . 260) die volksetymologisch entstellte Form zöv 
TeTgdevra norafiöv, wozu H. Krähe, IF . 58 (1942) 152. 

5 Auf einen gleichlautenden Flußnamen geht wohl auch das Ethnikon Casuentini 
(so CIL. X I 4209; dafür Casuentillani bei Plin., n.h. I I I 113) in Umbrien (heute Gasen-
tino) zurück. 

6 Wenn die von P. Kretschmer [Gl. 14 (1925) 90] vorgeschlagene Etymologie recht 
hat , so enthält der Name das idg. Suffix -uent-, gehört also nicht eigentlich unter die 
einfachen nf-Bildungen. 

7 Vgl. das Forum Druentinoium (CIL. X I 1059) oder Truentinorum (Plin., n.h. I I I 
116) in der Emilia. 
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Abgesehen v o n ve re inze l t en F ä l l e n wie flumen Aufentum oder flumen 
Casuentum bei Pl in ius , in d e n e n sich die a d j e k t i v i s c h e A u f f a s s u n g der E i g e n 
n a m e n d u r c h die R ö m e r g e l t e n d m a c h t , w e r d e n al le diese N a m e n be i d e n 
gr iechischen u n d l a t e in i schen A u t o r e n a l s M a s k u l i n a b e h a n d e l t u n d s ind 
— sowei t sie noch h e u t e l ebend ig s ind — a u c h in d e r j e t z igen S p r a c h e Mas
ku l ina , was sich f ü r die als ö  S t ä m m e a u f t r e t e n d e n F o r m e n o h n e h i n v o n 
selbst v e r s t e h t . 

D e r Z u s a m m e n h a n g a b e r a u c h dieser M a s k u l i n a m i t d e n f r ü h e r be
t r a c h t e t e n (weibl ichen) F l u ß n a m e n b i l d u n g e n auf -ntia i s t w i e d e r u m d u r c h 
u n m i t t e l b a r e W o r t g l e i c h u n g e n gegeben . F ü r Avens n e b e n Aventia ( u n d 
*Avantia; vgl . S. 82 u n d 80) h a t t e d a s schon P . K r e t s c h m e r h e r v o r g e h o b e n . 
H i n z u k o m m e n e t w a n o c h *Alens (S. 81) u n d Alento (S. 82) g e g e n ü b e r 
zweimal igem Alantia in D e u t s c h l a n d (1. Nf l . des N e c k a r : 773 Alantia, 
1150 Elinza, 1526 Elntz usw. , j e t z t Elz; 2. N f l . der Mosel : 1100 Elenze, 
j e t z t ebenfa l l s Elz), Arento gegenübe r *Arantia (= Erenz in L u x e m b u r g 
u n d Arance in S ü d f r a n k r e i c h , S. 80), Truentus n e b e n Druantiaj Druentia i n 
Gallien u n d ande re , Avorüber N ä h e r e s in m e i n e r Schr i f t ü b e r , ,A l t eu ropä i sche 
F l u ß n a m e n " . 

Die Si tua t i on i s t also d iese : W ä h r e n d in d e n übr igen L ä n d e r n (Deu t sch 
l and , Alpen , F r a n k r e i c h , Span ien) die w£Bildungen bei F l u ß n a m e n aus 
schließl ich als F e m i n i n a auf -ntia a u f t r e t e n u n d diese sich a u c h bis Ober u n d 
Mit te l i t a l i en hine in n o c h fo r t s e t zen , ersche inen d a n e b e n — u n d z w a r in übe r 
Aviegender A n z a h l — i m R ä u m e der A p p e n n i n h a l b i n s e l v o m gle ichen T y p 
u n d te i lweise a u c h in e tymolog i scher I d e n t i t ä t Masku l ina , sei es als konso
nan t i s che , sei es als ö  S t ä m m e . Diesen T a t b e s t a n d a u s z u d e u t e n , k a n n u n d 
soll j e t z t n i c h t unse r e A u f g a b e sein. U n s k a m es v o r d e r h a n d ledigl ich auf d ie 
F e s t s t e l l u n g a n , d a ß bei d e m hier be i sp i e lha f t b e h a n d e l t e n T y p u s der m i t 
-nt- gebi lde ten F l u ß n a m e n e iner grossen u n d w e i t v e r b r e i t e t e n Masse w e i b 
l i c h e r N a m e n auf e inem v e r h ä l t n i s m ä ß i g eng u m g r e n z t e n G e b L t ( I t a l i en) 
e ine kle inere Zah l e n t s p r e c h e n d e r M a s k u l i n a g e g e n ü b e r s t e h t . 

F ü r die Beur t e i l ung des Verhä l tn i s ses be ide r G r u p p e n z u e i n a n d e r k ö n n t e 
es v o n W i c h t i g k e i t w e r d e n — u n d sei d e s h a l b hier a n g e m e r k t — , d a ß M a s k u l i n a 
v o n w^Flußnamen (und zwar als ö  S t ä m m e ! ) n o c h in e inem g a n z a n d e r e n 
Gebie t E u r o p a s v o r k o m m e n : in d e n ba l t i s chen L ä n d e r n . W i r k ö n n e n d o r t 
zwei Beispie le n a m h a f t m a c h e n , die — u n d d a s d ü r f t e f ü r d ie g a n z e F r a g e 
besonder s en t sche idend ins Gewich t fa l len — beze i chnende rwe i se w i e d e r u m 
m i t d e m bisher b e h a n d e l t e n Mate r i a l a u c h e tymolog i sch in Z u s a m m e n h a n g 
s t e h e n : 

A l a n t a s ( m u n d a r t l . Alonts), l inker N f l . der Min i j a bei K a u n a s , g e n a u 
m i t d e m i t a l i en i schen Alento (S. 81 f.) ü b e r e i n s t i m m e n d , zu d e m Aveiter d i e 
be iden Alantia in D e u t s c h l a n d (s. oben) gehören , u n d 

S ä l a n t a s , ebenfa l l s ein N i l . der Mini ja in L i t a u e n , d e r se in v weib l iches 
Gegens tück in *Salantia h a t , d a s d r e i m a l a l s B a c h n a m e in der Schweiz z u 
belegen i s t : 1. Salanze oder Salence (1257 Salontiä), r . Nf l . der R h o n e i m 
Wall is [E\ M u r e t , R o m a n i a 37 (1908) 553]; 2. la Salanfe, W i l d b a c h a m gleich
n a m i g e n B e r g im Wall is , a m F u ß der D e n t d u Midi e n t s p r i n g e n d (E\ M u r e t , 
a . a . O . 566f . , wo a u c h z u m L a u t l i c h e n ) ; 3. Salence oder Salenche, k le ine r 

6* 
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Grenzfluß zwischen den Gemeinden Lavaux und Vevey im Kanton Waadt 
(E. Muret, a. a. 0 . 566) 

Das Nebeneinander beider Genera in Flußnamen, welches hier an den 
7*iNamen dargelegt wurde, läßt sich ähnlich auch an anderen Bildungs
gruppen zeigen, was aber jetzt — wo nur e in B e i s p i e l etwas näher ausgeführt 
werden sollte — nicht weiter verfolgt werden kann. Ich verweise etwa nur 
auf die vielbehandelten, im westdeutschen Raum zu so großer Bedeutung 
gelangten , ,apaNamen", denen ebenfalls im Süden Maskulina entsprechen, 
so z.B. "Av-anogeds Flußname in Akarnanien (Thuk. I I 82) und in Sizilien (ebd. 
VI 96,3 u. a.) 2 oder Syr-apus, Fluß in Lukanien [Vib. Seq. p. 151 Riese; vgl. 
H. Krähe, Gl. 20 (1932) 188f. und ZNF. 19 (1943) 138]. Und auch hier wieder 
ergeben sich zwischen Nord und Süd, zwischen Feminina und Maskulina 
etymologische Übereinstimmungen, so zwischen dem eben zitierten lukani
schen Syrakus (d. i. Sur-apus) und *Sur-apa, das als Surb in der Schweiz 
(Nfl. der Aare) und als Sorpe (alt Sorapa, Suropo) in Westfalen (Nfl. der 
Lenne) zu belegen ist. Auf die , , apaFrage" werden wir in anderem Zu
sammenhang zurückkommen. 

I I . 
Das Gebiet der männlichen Flußnamen im Süden, welches wir soeben 

durch das Beispiel der ^hal t igen Bildungen illustriert haben, hat — auf dem 
Wege über die lateinische und griechische Schriftsprache, in denen bekannt
lich der maskuline Gebrauch der Flußnamen zur „Schulregel" geworden 
war — über seinen ursprünglichen Geltungsbereich hinaus, zum mindesten 
in der griechischrömischen Literatur, insofern eine gewisse „Anziehungs
k r a f t " ausgeübt, als dort auch Namen außerhalb jenes Gebietes, die von 
Hause aus Feminina waren, maskulinisiert wurden. Auch dieser Umstand 
soll hier an einem Einzelbeispiel, und zwar wiederum an einem %^haltigen 
Namen, aufgezeigt werden. ' 

Ich wähle den Namen der bekannten Druentia (Druantia) in Gallien, die 
bei Hannibals Alpenübergang eine Rolle spielte und schon deshalb in der 
antiken Literatur oft genannt wird, die heutige Durance, ein linker Nebenfluß 
der Rhone. Der überlieferte Formenbestand ist folgender: diä Aoov£vr(a(Gen.), 
Strab. IV 179; pi£%Qi rov Agovevria (v. 1. Agoevrca) nora/wv, and rov 
Agovevria, /ueratjv rov Agovevria, sämtlich ebd. 185; 6 Aoovevriag jzorajuög, 
ebd. 203, wo aber die Handschrif ten übereinstimmend die (wenigstens im 
ersten Teil sicher verderbte) Lesung Aagvevnog bieten; rov Aoovevriav, 
ebd. V217. — ad Druentiam flumen, Liv. X X I 31,9; ab Druentia, ebd. X X I 
32,6. — Druantiam (so die Hss. einhellig bis auf eine, welche Truantiam liest) 
Plin., n. h. I I I 33. — turbidus . .. Druentia (in drei Hss. von anderer Hand 
darübergeschrieben Durentia, während e i n e Hs. Druantia hat), Sil. I t . I I I 
468. — 6 Aoovevnog nora/uog (so alle Hss. bis auf eine, welche Agovevriag 
bietet), Ptol. I I 10,4; rov Agovevriov (so wiederum die Mehrzahl der Hss., 
nur eine bzw. zwei haben Agovevria), zweimal ebd. — te sparsis incerta 
Druentia r'ipis, Auson., Mos. 479. — per Druentiam flumen, Amm. Marc. XV 

1 Daneben stehen im baltischen Raum nicht wenige Feminina (wie Kregzdante, Lau
kante u. dgl.), die aber gut aus dem Baltischen deutbar sind und etymologisch keine 
Verwandten in dem übrigen hier geschilderten Material besitzen. Sie gehören zweifellos 
einer anderen (jüngeren) Schicht der Namengebung an. 

2 H. Krähe, Gl. 20 (1932) 191. 
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10,11. — supra Druentiam, Cassiod., Var. I I I 41,2. — Hinzu kommt die ad
jektivische Ableitung nautae Druentici (CIL. X I I 721 und 982), die aber für 
unsere Frage naturgemäß keine Bedeutung hat, und der mit dem Fluß
namen identische ON. Druantium für eine am Oberlauf nahe der Quelle 
gelegene Siedlung (CIL. X I 3281 und 3284; vgl. 3282). 

Hinsichtlich des grammatischen Genus wird, wie man sieht, der Name 
in den einzelnen Quellen verschieden behandelt. Die beiden griechischen 
Autoren, bei welchen er vorkommt, gebrauchen ihn an sämtlichen neun 
Stellen, wo er genannt wird, als Maskulinum, mehrmals mit beigefügtem 
Ttora/Liög, mindestens ebenso oft aber auch ohne dieses und nur durch den 
Artikel als männlich charakterisiert. Die maskuline Auffassung wird noch 
dadurch unterstrichen, daß man im Nominativ sogar zu einer Bildung 
Agovevriog (so Ptol., dafür verschriebenes Aagvevxiog bei Strabo IV 203) 
gelangte. Von den römischen Schriftstellern hat Silius den Namen als männ
lich behandelt, wie sich aus dem beigefügten Adjektiv turbidus ergibt. Um
gekehrt aber war er für Ausonius weiblich, wie dort das Attribut incerta zeigt. 
Die übrigen lateinischen Quellen geben keinen Aufschluß über das gram
matische Geschlecht. Heute wird der Name nur weiblich gebraucht: la 
Durance. 

Auf Grund dieses Tatbestandes und auf Grund der Form und Etymologie 
des Namens läßt sich nun über sein Genus Folgendes aussagen: 

1. Wie die Bildungsweise und Etymologie zeigt, ist der Name von Hause 
aus Femininum. Es handelt sich anerkanntermaßen um ein Participium 
Praesentis zu der idg. Wurzel *dreu-jdrw- (aind. drdvati „läuf t" ) 1 ; und nur 
bei einer Femininform eines solchen Partizips ist die ihaltige Endung (iMo
tion!) denkbar, also etwa idg. *dru(u)ent-T (bzw. -id) oder wahrscheinlicher 
*dru(u)nh- (bzw. -id). 

2. Diese Form mit ihrer femininen Geltung blieb bodenständig zu allen 
Zeiten erhalten. Dafür zeugt einerseits der heutige Sprachgebrauch (la 
Durance), zum andern erklärt sich von hier aus sowohl die lateinische Form 
auf -a (Druentia bzw. Druantia) als auch der Gebrauch dieser Form als 
weiblich bei Ausonius. 

3. Nach der erwähnten Pegel aber, daß in den beiden klassischen Sprachen 
Flußnamen als Maskulina gelten, wurde, wie zahlreiche andere, so auch dieser 
Name bei einer Reihe von Schriftstellern maskulinisiert. Dabei sind ver
schiedene Stufen zu verfolgen: 

a) Die Maskulinisierung geschah, ohne die Namensform selbst anzu
tasten, lediglich durch Beifügung männlicher Attribute (Silius: turbidus) oder 
— im Griechischen — des männlichen Artikels (rov Agovevriav, Strabo). 

b) Die Namensform selbst wird ebenfalls , ,vermännlicht", zunächst aber 
noch unter Beibehaltung der ursprünglichen Stammklasse (rov Agovevrla, 
Strabo und vielleicht auch Ptolemaios). 

c) Der Name wird auch in seiner Stammgestalt verändert und in eine 
typisch maskuline Flexionsklasse übergeführt (6 Agovevriog jzora/udg bei 
Ptolemaios, und bei Strabo jenes verschriebene 6 Aagvevriog nora/uög — beide 
Formen m. E. nicht zugunsten von Agovevriag zu ändern, das bei Ptole
maios nur durch eine einzige Hs., bei Strabo überhaupt nicht gedeckt ist). 

1 So schon H. d'Arbois de Jubainvil le, Les premiers habi tants de l 'Europe 2 I I (Paris 
1894) 152ff., und seitdem oft wiederholt. 
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D e r h ie r u m s c h r i e b e n e V o r g a n g d e r M a s k u l i n i s i e r u n g , d e r in d e m b e h a n 
d e l t e n F a l l — wie s ich ze ig t — f r e i l i ch n u r l i t e r a r i s che G e l t u n g g e h a b t h a t 1 , 
g i b t u n s — wie wir m e i n e n — d e n Schlüsse l in d i e H a n d , a u c h d a s m ä n n l i c h e 
G e s c h l e c h t zweie r w e i t e r e r m i t -nt- g e b i l d e t e r F l u ß n a m e n in I t a l i e n zu v e r 
s t e h e n , d i e i m v o r i g e n A b s c h n i t t u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n n o c h n i c h t z u r 
S p r a c h e k a m e n . V o r a u s s e t z u n g i s t d a b e i f re i l i ch , d a ß j e n e r P r o z e ß d e r U m 
f o r m u n g s ich a u c h i n d e r l e b e n d i g e n S p r a c h e a b s p i e l e n k o n n t e , f ü r welche 
A u f f a s s u n g m . E . j e d o c h k e i n e r n s t h a f t e s H i n d e r n i s b e s t e h t , d a G e n u s w e c h s e l 
be i F l u ß n a m e n p r a k t i s c h k e i n e S e l t e n h e i t i s t 2 . I c h m e i n e zwei F l u ß n a m e n , 
d i e n u r als m ä n n l i c h e ^ ö  S t ä m m e ü b e r l i e f e r t s ind , d e n h e u t i g e n Isonzo in 
V e n e t i e n u n d d e n Bisenzio (Nf l . des A r n o ) i n T o s k a n a . 

D e r e r s t e r e l a u t e t i n se ine r f r ü h e s t b e z e u g t e n G e s t a l t Aesontius (No t . degl i 
s ca v i 1925, p. 20 ; vgl . M. N i e d e r m a n n , Z O N F . 7, 1931, 3 f . ) 3 , f ü r d e n z w e i t e n 
i s t e ine a n t i k e F o r m *VTsentius ( E . P h i l i p o n , Les p e u p l e s p r i m i t i f s de l ' E u r o p e 
m e r i d i o n a l e , P a r i s 1925, 281) v o r a u s z u s e t z e n . B e i d e f i n d e n a n d e r w ä r t s ein 
w e i b l i c h e s G e g e n s t ü c k : d e r Aesontius in d e m u r v e r w a n d t e n (!) g e r m a n i s c h e n 
F l u ß n a m e n Eisand in N o r w e g e n ( 0 . R y g h , N o r s k e E l v e n a v n e , K r i s t i a n i a 
1904, 38), d e r *Visentius in d e r *Visantia (1484 Wysentz-bach, j e t z t Wiesaz), 
N f l . d e r S t e i n l a c h i n W ü r t t e m b e r g , bzw. in d e r *Visantia, F l u ß i m D e p . Orne , 
j e t z t Visance. W e n n m a n f ü r d ie b e i d e n N a m e n Isonzo u n d Bisenzio eben fa l l s 
u r s p r ü n g l i c h weib l i ches G e s c h l e c h t u n d e i n e n A u s g a n g -ia a n n i m m t , so er
k l ä r t s ich •— g e m e s s e n a n AQOVevriog f ü r Druentia — l e ich t e ine Ü b e r f ü h r u n g 
i n d ie io K l a s se , w ä h r e n d a n d e r n f a l l s d a s i v o r d e m S t a m m a u s l a u t n i c h t r e c h t 
v e r s t ä n d l i c h w ü r d e (vgl. als G e g e n s t ü c k e Alento, Truentus usw. in A b s c h n i t t I ) . 
D a b e i k a n n d e r Ü b e r f ü h r u n g V o r s c h u b u n d H i l f e ge le i s t e t w o r d e n sein d u r c h 
e t w a d a n e b e n s t e h e n d e g l e i c h l a u t e n d e S i e d l u n g s n a m e n n e u t r a l e n Gesch lech t s , 
w i e es i n VTsentium •— vgl . o b e n Druantium n e b e n Druantia — t a t s ä c h l i c h 
d e r F a l l i s t . 

2. Apsus, Fluß in Süd-Il lyrien. 
D e r Apsus, e ine r d e r b e d e u t e n d s t e n F l u ß l ä u f e i m süd l i chen I l l y r i en , e n t 

s p r i n g t w e i t i m B i n n e n l a n d süd l i ch d e s h e u t i g e n Sees v o n P r e s p a , wes t l i ch 
v o n K a s t o r i a auf d e r O s t s e i t e des G r a m m o s  G e b i r g e s , e m p f ä n g t n a m e n t l i c h 
v o n S ü d e n e in ige g r ö ß e r e Z u f l ü s s e u n d m ü n d e t u n w e i t des a n t i k e n Apol lon i a 
i n s A d r i a t i s c h e Meer . I m M i t t e l a l t e r h i e ß er Devol (so j e t z t n o c h d e r O b e r l a u f ) , 
h e u t e w i r d er Semeni o d e r Semani g e n a n n t 4 . B e i a n f a n g s s t a r k e m Gefä l l e 
l e i s t e t d e r F l u ß b e t r ä c h t l i c h e geologische A r b e i t u n d l i e fe r t be i g r o ß e m , a u c h 
i m S o m m e r a n d a u e r n d e n W a s s e r r e i c h t u m i n s e i n e m T a l d e r L a n d w i r t s c h a f t 
g u t e n B o d e n 5 . 

D e r N a m e Apsus i s t — h ä u f i g f r e i l i ch in e n t s t e l l t e r F o r m — in d e r a n t i k e n 
Ü b e r l i e f e r u n g v e r h ä l t n i s m ä ß i g o f t b e z e u g t . H i e r d ie B e l e g e : ad flumen 
Apsum (Habus, Tapsum), Oaes., b . c . I I I 13,5; trans flumen Apsum (Thapsum, 

1 Rein „literarische" Bedeutung ha t z. B. auch Ed'Aac, nora[x6g oder 6 "A?,ßig bei 
Strabo VII 291 für die germanischen Flüsse Saale und Elbe. 

2 Beispiele wie Danuvius >Donau, Dravos >Drava und zahlreiche andere sind all
gemein bekannt . 

3 Die weiteren Belege bei A. Karg, WuS. 22 (1941/42) 122; vgl. ebd. 178. 
4 Vgl. K . Jirecek in L. v. Thalloczy's Illyrischalbanischen Forschungen (München 

1916)1 169 f. 
5 E. C. Sedlmayr, ebd. I I 6 ff.; B  P e c h , ebd. I I 49 ff. 
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Tabsum), ebd . I I I 13,6; unum flumen . . . intererat Apsus (T hapsus), 
e b d . I I I 19,1; a flumine Apso (Tkapso, Tapso), ebd . I I I 30,3; ad Apsum 
flumen, Liv . X X X I 27,1; 6'Äipoq nora/udg, S t r a b . V I I 316 (vgl. Chres t . S t r a b . 
V I I 38); Apsus (Hapsus), L u c a n . V 462; d a t . Apso (Hapso), e b d . 463 ; 
töv "Ayiov norajuöv, P l u t . , Ti t . 3, 4 ; 6 "Axpoq, e b d . 3,6 ; 'Äipov noxafxov 
IxßoXai, P t o l . I I I 12,2; JZSQI rov "Aipov, Dio Oass. X L I 47,1 ; Hapsus (Hae-
sus cod.), Vib. Seq. p . 149 R i e s e ; Hapsum fl . , T a b . P e u t . ; Apsis, R a v . I V 
15; Apsum, Guido 112. 

Die aus dieser Ü b e r l i e f e r u n g sich e r g e b e n d e a n t i k e N a m e n s f o r m l a t . 
Apsus, gr.'Äipog h a b e ich Gl. 20 (1932) 188 n a c h d e m V o r g a n g a n d e r e r 1 a l s 
e i n e n o m i n a l e «Bi ldung zu d e m idg . W o r t s t a m m *äp-,,Wasser, F l u ß l a u f " 2 

a u f g e f a ß t u n d n e b e n vie len a n d e r e n G e w ä s s e r n a m e n (oder A b l e i t u n g e n v o n 
so lchen) als ein Zeugn i s f ü r d a s V o r h a n d e n s e i n j e n e r idg . B e z e i c h n u n g f ü r 
, , W a s s e r l a u f " i m I l ly r i schen a u f g e f ü h r t . 

Diese E i n r e i h u n g u n d D e u t u n g v o n Apsos h a t n u n n e u e r d i n g s J . S c h n e t z 
[ Z N F . 18 (1942) 116f . ; vgl . ebd . 114] a n g e f o c h t e n , u n d z w a r i m Z u s a m m e n 
h a n g m i t se inen e r n e u t e n B e m ü h u n g e n 3 u m die b e r e i t s oben (S. 84) k u r z v o n 
u n s ges t r e i f t en „ a ^ a  N a m e n " in W e s t d e u t s c h l a n d , in d e n e n er n a c h wie v o r d a s 
K o m p o s i t i o n s g l i e d -apa > a h d . - a f f a f ü r ein g e r m a n i s c h  d e u t s c h e s W o r t h ä l t . 
A n d e r e , so zu le t z t u n d g a n z b e s o n d e r s J . P o k o r n y i n e ine r a u s f ü h r l i c h e n 
D a r l e g u n g „ D i e i l lyr ische H e r k u n f t d e r w e s t d e u t s c h e n apa-Na,men" [ = Me
lange* H . P e d e r s e n ( K o p e n h a g e n 1937) 541—549], m ö c h t e n dieses wes t 
d e u t s c h e -apa als ein i l lyr isches R e l i k t e r k l ä r e n u n d zu j e n e m a u c h v o n 
m i r a n g e n o m m e n e n i l lyr . ap- „ W a s s e r , F l u ß l a u f " in B e z i e h u n g se t zen . E b e n 
u m die W i d e r l e g u n g dieser A n s i c h t , n a m e n t l i c h d e r A u s f ü h r u n g e n P o k o r n y s 
g e h t es be i S c h n e t z i n der g e n a n n t e n A r b e i t , die b e t i t e l t i s t : „ D i e w e s t 
d e u t s c h e n apa-N&men, die U r n e n f e l d e r l e u t e u n d I l l y r i e r " [ Z N F . 18 (1942) 
101—143]. W e d e r wie sich S c h n e t z m i t P o k o r n y a b f i n d e t n o c h ü b e r h a u p t 
die H e r k u n f t s f r a g e der w e s t d e u t s c h e n  a p a  F l u ß n a m e n soll h ie r z u r Diskuss ion 
ges te l l t w e r d e n 4 . A b e r S c h n e t z n i m m t , u m d ie T h e s e von d e m i l ly r i schen 
C h a r a k t e r der „ a p a  N a m e n " mögl ichs t m i t S t u m p f u n d St ie l a u s z u r o t t e n , 
a u c h die i l lyr i schen N a m e n m i t ap- in S ü d e u r o p a a u f s K o r n , die i ch in d e m 
e r w ä h n t e n A u f s a t z [Gl. 20 (1932) 188—192] z u s a m m e n g e t r a g e n h a b e und , 
a n die P o k o r n y die w e s t d e u t s c h e n apaBildungen h a t a n c h l i e ß e n wol len . 
Z w a r e r k l ä r t Schne tz (S. 113): „ S e l b s t w e n n es wirk l ich i n der i l ly r i schen 
S p r a c h e d a s W o r t ap- i m Sinne v o n , W a s s e r ' gegeben h a t , t r e n n e i ch auf 
a l l e F ä l l e d a v o n unse r apa, d a s in F l u ß n a m e n W e s t d e u t s c h l a n d s u n d a n 
g r e n z e n d e r Gebie te a u f s c h e i n t " ; a b e r es w ä r e i h m d o c h s ich t l i ch l ieb, w e n n 
•es ü b e r h a u p t ke in i l lyr . ap- i m Sinne v o n „ W a s s e r ( l a u f ) " g ä b e . U n d so l e u g n e t 
e r d e n n a u c h t a t s ä c h l i c h j e d e E x i s t e n z eines solchen oder s a g t d o c h z u m 

1 K. F. Johansson, IF . 4 (1894) 138; A. WaldeJ . Pokorny, Vgl. Wb. d. idg. 
Sprachen I (Berlin 1930) 46; A. WaldeJ . B. Hof mann, Lat. etym. Wb. I (Heidelberg 
1938) 40. 

2 Vgl. vor allem aind. ap- und ap- „Wasser", apreuß. ape „Fluß", apus „Quell, 
Brunnen", lit. üpe, let t . upe „Wasser". 

3 Seine vorausgegangenen Arbeiten über den gleichen Gegenstand sind a. a. O. 101 
aufgeführt . 

4 Daß meine Ansicht über diese nicht mit der von Schnetz übereinstimmt, sondern 
sich eher der von Pokorny nähert, geht schon aus meinen flüchtigen Andeutungen oben 
S. 84 hervor. 
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mindesten (S. 119): „Zusammenfassend stellen wir fest, daß wir keinen schlüs
sigen Beweis für ein illyrisches ap- „Wasser" liefern können. Was von Ge
lehrten in dieser Beziehung dargeboten wurde, sind nur Deutungsversuche, 
zum Teil von sehr fragwürdiger, bzw. ganz verfehlter Art ." Diese Behauptung 
hat er zuvor dadurch zu beweisen versucht, daß er ein paar der von mir be
handelten Namen herausgreift und — bei jedem mit anderen Mitteln — die 
Zurückführung auf ap- „Wasser" als nicht gelungen oder gar irrig hinzustellen 
trachtet . Ich beabsichtige an dieser Stelle nicht, a l l e von Schnetz attakierten 
Namen hinsichtlich der von mir vertretenen und von zahlreichen Forschern 
anerkannten Etymologie zu verteidigen. Das mag in anderem Zusammen
hang, sofern es nötig ist, geschehen. Mir geht es jetzt lediglich um den Apsos 
und das, Avas Schnetz gegen die Zurückführung d i e s e s Namens auf ap-
„Wasser(lauf)" einzuwenden hat. Der Stein des Anstoßes ist für ihn das 
sElement, welches den Namen auszeichnet. Mit ihm also werden wir uns 
zu befassen haben. 

Auf S. 114 seines Aufsatzes wendet sich Schnetz zunächst einmal gegen 
eine kurze Erwähnung des Apsos bei Pokorny (a. a. 0 . 545), über die er sich 
— ihre Bedeutung für den ganzen Zusammenhang unnötig aufbauschend —
mit folgenden Worten erregt: „Besonders bezeichnend ist sein (d. h. Pokornys) 
Urteil über den Elüßnamen Apsus; er interpretiert ihn als ap „Wasser" mit 
d e m i n u t i v e m -s-\ Nach dieser Erklärung wäre derselbe also zu übersetzen: 
,Wässerlein'. Nun genügt ein Blick auf die Karte, um zu sehen, daß der 
Apsus, heute Semeni, einer der g r ö ß t e n Flüsse (oder der größte Fluß ?) 
Südilbyriens ist, den ,Wässerlein' zu nennen ein barer Unsinn ist. Es liegt 
am Tag, daß Pokorny nicht einmal die Karte angeschaut ha t . " Zuzugeben ist 
Pokorcrys Nachlässigkeit, von einem „ d e m i n u t i v e n -s-" zu sprechen; aber 
das war zweifellos nur eine Unüberlegtheit, die P. sicherlich gern korrigieren 
wird, und gegen die Existenz der «Bildung als solche und gegen die Etymologie 
selbst ist mit Schnetz' Geschrei noch nichts ausgerichtet. Solche sElemente 
haben — wie wir nachher sehen werden — eine andere, umfassendere Be
deutung, aus der sich unter Umständen und bei passender Gelegenheit sogar 
eine deminutive entwickeln konnte. 

Ich selbst habe (anläßlich der Etymologie von Apsos) natürlich nicht von 
einem deminutiven Charakter des s- Suffixes gesprochen, so daß Schnetz in 
der Polemik gegen mich andere Hebel ansetzen muß, um — nach seiner 
Meinung — meine Auffassung von Bildung und Bedeutung des Namens 
Apsos aus den Angeln zu heben. Er sagt (S. 116): „Krähe 188 betrachtet 
das auf Ap- folgende s als Suffix,^ und zwar als dasselbe, das in aindoar. 
ruk-s-äh „leuchtend" = altpreuß. lauxnos usw. vorliegt. Allein in dem an
gezogenen Wort t r i t t das Suffix (besser: Wurzeldeterminativ) -s an eine 
Verba lwurze l (leuq-), während s in dem Flußnamen an das S u b s t a n t i v 
ap- angefügt sein soll; das sind zwei verschiedene Dinge und die beiden Wörter 
können daher nicht miteinander verglichen werden. Der Verweis auf den 
venet. PN. vhu%siia, der neben vhuyiia vorkommt, trägt nicht zur Ent
scheidung bei, weil wir weder Bildung noch Bedeutung des Namens kennen: 
das -s- kann an sich auf verschiedene Weise aufgefaßt werden. Außerdem 
ist ein aps- „Wasser", also eine sErweiterung von ap- völlig unbekannt ." 

Zu diesen Ausführungen vorerst nur ein paar Randglossen: 
1. Wozu der Rückzug auf den vagen Begriff eines „Wurzeldeterminativs" ? 

Um Form und Bedeutung des S u f i x e s nicht diskutieren zu müssen ? Wir 
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werden gleich i m fo lgenden zeigen, d a ß wir es m i t e inem wirk l i chen S u f f i x 
-so- zu t u n h a b e n , n i c h t a n d e r s g e b a u t als -no-, -ro-, -to-, -io-, -uo- u n d a n d e r e 
morpho log i sch gle ichwer t ige Gebi lde , d e n e n d o c h wohl a u c h S c h n e t z d i e 
A n e r k e n n u n g n i c h t v e r s a g t . 

2. Inwie fe rn is t idg. Heuq- eine Verba lwurze l ? H a t e t w a gr iech . Xevxog 
oder l a t . lux v e r b a l e B e d e u t u n g oder s ind sie v o n V e r b e n abge l e i t e t ? 

3. W a r u m e r w ä h n t S c h n e t z n e b e n v e n . vhuysiia n i c h t , d a ß i ch a u c h 
Brixia, Ort in V e n e t i e n , als Brig-s-ia ana lys i e re , g e r a d e er, der sich s o n s t 
so gern ü b e r d a s „ A b s e h e n v o n e t w a s " oder d a s Verschwe igen v o n T a t s a c h e n , 
die d e m Gegner u n b e q u e m seien, b e k l a g t ? F ü r dieses Brig-s-ia l iegt d i e 
E t y m o l o g i e auf der H a n d , so d a ß ich es (Gl. 20, 188) n i c h t f ü r n o t w e n d i g 
hiel t , sie eigens a n z u f ü h r e n . D e r N a m e i s t k e l t i s c h ; u n d be i Liv ius ( X X I 25, 
14) w e r d e n a u s d r ü c k l i c h Gall ier als B e w o h n e r der S t a d t g e n a n n t [vgl. A. K a r g : 
W u S . 22 (1941/42) 199]. Gall . brig- a b e r i s t F o r t s e t z e r v o n idg . *bhrgh- „ h o c h , 
e r h o b e n " , g e h ö r t zu d e u t s c h Berg usw. , u n d Brixia is t d e r „ O r t a m B e r g e " , 
deu t l i ch also eine s Ab le i t ung v o n e iner N o m i n a l w u r z e l (wenn m a n s c h o n 
diese Sche idung m a c h e n will). N e b e n Brig-sia s t e h t i m Gall i schen Brigantes, 
Bgiyccvreg (Volk in B r i t a n n i e n ; P a u s a n . V I I I 43,4 u . a.), d a s e n t w e d e r „ d i e 
H o h e n ( = E d l e n ) " oder „ H ö h e n b e w o h n e r " b e d e u t e t 1 , u n d die gle iche 
P a r a l l e l i t ä t v o n s- u n d ^  B i l d u n g k e h r t i m V e n e t i s c h e n in j e n e m P N . vhuy-siia 
n e b e n vhouy-ontei (Da t . M a s c ) , vhouy-ontai ( D a t . F e m . ) , vhouy-ontioi (Da t . ) , 
vhouy-ont-na usw. wieder . D i e A b l e i t u n g e n auf -si(i)a a b e r s ind r e g u l ä r e 
F e m i n i n a zu d e n M a s k u l i n a auf -so-s. 

N u n a b e r z u m P o s i t i v e n : es b le ib t m . E . dabe i , d a ß Ap-so-s e ine A b l e i t u n g 
m i t Suf f ix -so- v o n idg. ap- „ W a s s e r " i s t . 

B e t r a c h t e n wir v o r a b d a s F o r m a l e , vor a l l em d i e S u f f i x b i l d u n g , so e r g i b t 
sich z u n ä c h s t e i n m a l m i t große r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e ine w e i t g e h e n d e P a r a l l e l e 
in d e m — wohl ebenfa l l s i l ly r i schen — F l u ß n a m e n Cusus, N f l . der D o n a u 
öst l ich der M a r c h ( T a c , A n n . I I 63) 2 . Dieses Cusus r e p r ä s e n t i e r t n a c h 
E . Schwarz [ Z O N F . 7 (1931) 202] ein idg. *qüt-so-s u n d e n t h ä l t in s e i n e m 
G r u n d e l e m e n t die idg. W z . *quat(h)-, welche „ s c h ä u m e n , v o n k o c h e n d e n o d e r 
g ä r e n d e n Flüss igke i t en , d a h e r a u c h g ä r e n , s a u e r w e r d e n , end l i ch f a u l e n " 
( W a l d e  P o k o r n y I 468) b e d e u t e t u n d in a ind . kväthati „s i ede t , k o c h t " , go t . 
hvaPö „ S c h a u m " usw. vor l ieg t . E i n e ähn l i che soBi ldung (wie *qüt-so-s) v o n 
der gleichen W u r z e l , n u r m i t vol le rer A b l a u t s s t u f e , s te l l t d a s abu lg . kvasü 
„ S a u e r t e i g , saures G e t r ä n k " < *quät-so-s d a r , d. h . „ e t w a s , w a s m i t *quät-
(Gä rung ) v e r s e h e n i s t " ; u n d e n t s p r e c h e n d is t Cusus ein F l u ß , der m i t S c h ä u 
m e n , S p r u d e l n v e r s e h e n i s t , oder — wie E . Schwarz (a. a . 0 . ) ü b e r s e t z t —• 
„ d e r a u f b r a u s e n d e F l u ß , d a s t o s e n d e W a s s e r " . W e i t e r b i l d u n g e n j e n e s i d g . 
*qüt-so-s s ind l e t t . Jcüsät „wal len , s i e d e n " , küsuls „ S p r u d e l " u . dgl . 

D o c h es k ö n n t e sein, d a ß Schne tz diese Para l l e l e n i c h t ge l t en l ä ß t , e i n m a l , 
weil es sich a u c h n u r w i e d e r u m e inen E i g e n n a m e n h a n d e l t , dessen D e u t u n g 
u n g e w i ß ble iben m u ß , z u m a n d e r n , weil i h m ü b e r h a u p t die E t y m o l o g i e n i c h t 
sch lagend g e n u g e r sche in t . Oder vie l le icht a u c h k ö n n t e er sich wieder auf d e n 
E i n w a n d zu rückz i ehen , d a ß *quat(h)- eine Verba lwurze l , *ap- a b e r doch e i n 
S u b s t a n t i v u m sei. 

1 WaldePokorny: Vgl. Wörterbuch der indogermanischen Sprachen I I 173. Vgl. 
air. Brigit = ahd. Purgunt (Frauenname), aind. brhant-, avest. bdrdzant- ,,hoch" usw. * 

2 Dazu Cusum, Ort in Pannonia inferior (Tab. Peut. ; I t . Ant. 242, 3); vgl. R.Much , 
Hoops Reallex. I 381. Vgl. ferner Kovoiveg, Kastell in der Dardania (Procop., aed . IV4) ; 
N. Jokl, Eberts Reallex. VI 36. 
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Um solchem (etwa möglichen) Schachziehen vorzubeugen, führen wir eine 
— wie wir meinen — vollkommene formale und bedeutungsmäßige Parallele 
zu Apsus an, die den Vorzug hat, ein Appellativum (und nicht ein undurch
sichtiger Eigenname) zu sein und obendrein eine leibhaftige Nominalwurzel 
zu enthalten: aind. ütsa-s m. „Quelle, Brunnen", das schon in den Veden 
häufig belegt ist, ist zu analysieren als üt-sa-s für *ud-so-s und gehört ety
mologisch zu idg. *ued-/uod- ,,Wasser" in abulg. voda, armen, get, got. watö, 
ahd. wazzar, heth. watar usw., wobei üt-sa-s die gleiche Tiefstufenform auf
weist wie aind. udakäm „Wasser", gr. vdcog, umbr. utur usw. (vgl. Walde
Pokorny I 252). Das Wort utsa-s aber bezeichnet „etwas, was mit Wasser 
versehen i s t" (d. h. „Quelle, Brunnen"), und genau so ist Apsos etwas, was 
mit Wasser versehen ist (vgl. dazu noch S. 94). 

Bemerkenswert ist in diesen «Bildungen die Bevorzugung der Schwund
stufe (was den Eindruck der Einheitlichkeit und Norm des Typus verstärkt): 
üt-sa-s < *ud- neben *ued-/uod-, *qüt-so-s neben abulg. kvasü, ven. vhu%-siia 
neben vhouypnt-, gall. Brig-sia neben deutsch Berg. 

Ob Nominal oder Verbalwurzeln die Grundlage bilden, ist ganz gleich
gültig. Lat. capsus „Käfig für wilde Tiere" mit dem Fem. capsa „Behältnis" 
wird man als *kap-so-s (bzw. -sä) auf das V e r b u m capiö beziehen (Walde
Hofmann, Lat. etym. Wb. I 162f.)1, während aind. vat-sä-s „Jahr , Kalb" 
zu dem N o m e n gr. ferog „ J a h r " , lat. vitulus „Kalb", got. wiPrus „jähriges 
L a m m " usw. gehört. 

Das bisher vorgebrachte Material und die daran geknüpften Erörterungen 
dürften bereits ausreichen, die von uns angenommene Analyse des Fluß
namens Apsos als Ap-so-s zu rechtfertigen und ihn in Zusammenhänge der 
idg. Wortbildung einzureihen. Von Interesse ist allenfalls noch, daß gerade 
im illyrischen Bereich auch anderwärts verwandte Bildungen nachweisbar 
sind, so auf dem Gebiet der venetischen Personennamen, und zwar nicht nur 
in Gestalt jenes bereits behandelten Femininums vhu%-siia, sondern auch in 
der Form von Maskulina auf -so-s. Dahin ist zu zählen der Name votso.s. 
(d. i. vot-so-s) auf einer Inschrift aus Würmlach (The PraeItalic Dialects of 
I ta ly I Nr. 180) im Vergleich mit dem Fem. vot-na aus Este (ebd. Nr. 18) oder 
auch mit dem Maskulin um votehiio.s. (Nr. 111) neben vo.t.tehiio.s. (Nr. 100), beide 
gleichfalls aus Este. Auf derselben Würmlacher Inschrift wie votso.s. steht 
als zweiter männl. PN. cpo%so.s., der ebenfalls kaum anders als (po%-so-s zu 
analysieren ist, wenn auch direktes Vergleichsmaterial auf den epichorischen 
venetischen Denkmälern fehlt. — Die ioWeiterbildung eines entsprechenden 
Namens zeigt vo.%.sii (Gen.Sg.Masc), wiederum aus Este (Nr. 25) neben der 
abgekürzten Namensform vo%.l. [ebd. Nr. 134a; vgl. H. Krähe, Gl. 23 (1934) 
113]. — Aus balkanillyrischem Bereich kommen an PN. mit -so- etwa in 
Betracht : Barsimsus auf einem Militärdiplom (OIL. I I I D XL = s. D LXVI) 
im Vergleich mit Barsemis und Barsimia, beide OIL. I I I 10307 (Intercisa, 
Pann. inf.)2, oder Pinsus aus Rider in Dalmatien (<3IL. I I I 13246)3 neben 

1 Hinsichtlich der Vokalstufe steht capsus dem illyr. Apsus besonders nahe. Schwund
stufenbildung war hier praktisch (wegen der dann entstehenden vokallosen Konsonanten
häufung) nicht am Platze. 

2 Zum Grundelement vgl. u. a. Barseste, Ort bei Clusone in Oberitalien [K. v. Ett 
mayer, ZONF. 1 (1925) 25], das schon durch seinen typischen Ausgang -este als illyrisch 
ausgewiesen wird. 

3 Daneben Apinsus, ebenfalls aus Rider (CIL. I I I 2796); zum Lautlichen H. Krähe, 
ZONF. 7 (1931) lOf. und IF . 57 (1939) 126f. 
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häufigem illyr. IHvvrjq, Pinnes (H. Krähe: Lexikon altillyr. PN., Heidelberg 
1929, 89), als Femininum Titursa (CIL. I I I 9822; Vrlika) neben TtrvQfxog 
vi. dgl. (PN.Lex. 115). 

Für dieFrage nach der B e d e u t u n g des soSuffixes helfen freilich solche 
Personennamen, solange sie nicht etymologisch erklärt sind, nicht viel weiter. 
Um so klarer sind in dieser Hinsicht die oben herangezogenen Appellativa: 
aind. ütsa-s ist ,,das mit Wasser versehene" = ,, Quelle, Brunnen", vatsd-s 
das „was mit dem Alter eines Jahres versehen i s t" = „Jährl ing", lat. capsus 
oder capsa meinen etwas „was mit der Eigenschaft oder Fähigkeit des capere 
versehen i s t" ; und in dem gleichen Sinne versteht sich auch der Flußname 
Cüsus (S. 89) als „mit der Eigenschaft des Schäumens oder Sprudeins ver
sehen". Das Element -so- schafft also, wie zahlreiche andere idg. Suffixe, 
Bezeichnungen, die ein Verbundensein mit etwas zum Ausdruck bringen, 
oder — was im Prinzip dasselbe ist •— Zugehörigkeitsbildungen, so daß z. B. 
auch die soeben erwähnten PN. Barsimsus und Barsimia semasiologisch 
gleichwertig sind, da ja auch die Bildung mit -iö- (Fem. -iä) die Zugehörigkeit 
ausdrückt. 

Bisher wurden nur Nomina berücksichtigt, in denen -so- (wie in Ap-so-s) 
an ein k o n s o n a n t i s c h auslautendes Grundelement antrat . Es seien aber 
wenigstens ein paar Beispiele auch mit v o k a l i s c h ausgehendem Grundwort 
angeführt, die •— um uns nicht allzuweit mehr von Apsos zu entfernen •— 
ebenfalls aus dem Gebiet der Hydronymie gewählt werden sollen. Sie stimmen 
morphologisch und semasiologisch aufs beste zu unseren bisherigen Er
gebnissen : 

Genusus, Name des nächsten größeren Küstenflusses nördlich des Apsus (!) 
in Südillyrien, südlich von Dyrrhachium (Caes., b. c. I I I 75,4 und 76,1; Liv. 
XLIV 30,10; Lucan. V 462 und 4651; Dio Gass. X L I 52,1: revovoög, u. a.), 
gehört als *genu-so-s zu idg. *genu- „Winkel, Knie" und bedeutet „mit Ecken, 
Biegungen versehen". Das idg. *genu- ist auch in anderen illyrischen Namen 
nachgewiesen; vgl. Verf., Pannonia 1937, 298f. 

MOLQLOOQ (so bei Strabo VII 304), Fluß in Dakien, läßt sich als *mari-so-s 
analysieren und zu dem {Stamm lat. mare, ahd. meri usw. stellen. Welche 
Bedeutung *mari- in diesem (und anderen) Flußnamen hat, läßt sich nur 
annähernd ermitteln. Jedenfalls konnte mare im Illyrischen einfach einen 
Fluß beaeichnen, wie denn Varro (b. Servius zu Verg. Aen. I 246) berichtet, 
daß die einheimische (!) Benennung des Flussss Timavus in Istrien mare 
sei: „Varro enim dicit hunc fluvium ab incolis mare nominari". Dahin gehört 
es ferner, wenn die PoMündungen — wiederum bei den Einheimischen 
(oi em%o)Qioi, Herodian.VIII 7,1) •— Septem Maria genannt wurden (Mela I I62 ; 
Plin., n .h . I I I 119). Wenn man dann bei Plinius (n. h. I I I 120) liest: „Atri-
anorum paludes, quae Septem Maria appellantur", so möchte man annehmen, 
daß die Bedeutung des illyr. *mari- am ehesten „sumpfiges Wasser" gewesen 
sei, und damit zusammenhalten, daß eine verwandte Bedeutung auch im 
Germanischen vorkommt: afries. mar „Graben, Teich", altniederländ. mcere, 
mer „Sumpf, See" und das abgeleitete ags. merisc, engl, marsh, dtsch. marsch 
„sumpfige Niederung". So wird man denn Mdgiaog etwa als „mit Sümpfen, 
Sumpfwasser, versehen" wiedergeben dürfen. 

1 An beiden Stellen bei Lucan sichert das Metrum die Kürze auch für die zweite Silbe. 
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Die Existenz eines selbständigen1 Suffixes -so-, Fem. sä2 mit der Be
deutung des „Versehenseins mit etwas", das auch in der Namengebung — und 
nicht zuletzt gerade in der i l l y r i s c h e n Namengebung — auftri t t , dürfte 
dujch alle diese Beispiele hinreichend gesichert und damit auch für Apsos 
die Berechtigung gegeben sein, ein Bildungselement -so- abzutrennen. 

Was aber b e d e u t e t nun Ap-so-s ? Nach den voraufgegangenen Dar
legungen doch wohl „mit Wasser versehen" oder, wenn man (wie in apreuß. 
ape USAV.) von „Fluß, Wasserlauf" ausgeht, „mit Wasserlauf versehen" — 
auf den ersten Blick eine etwas seltsame und gewissermaßen „tautologische" 
Bezeichnung für ein fließendes Gewässer. Unsere Erklärung von Apsos aber 
kann nur dann Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen, wenn es gelingt, jene 
merkwürdige Bedeutung zu erläutern und ursprungsmäßig zu rechtfertigen. 
Zu diesem Zweck möchten wir etwas weiter ausholen und wieder einmal auf 
das Gebiet der nt-hsdtigen Flußnamen zurückgreifen. 

Wie bereits (S. 81) kurz angedeutet, handelt es sich bei diesen in ihrer 
überwiegenden Mehrzahl um Denominativa. Dafür hier nur folgende Belege: 

Alisontia, Fluß in westdeutschem Gebiet (Auson., Mos. 371), außerdem 
in den heutigen Flußnamen Eisenz (Nfl. des Neckar; 888 Elisinza), Alsenz 
(Nfl. der Nahe; 775 Alisencia), Elze bzw. Alzette (Nfl. der Sauer; 968 Alsoncia) 
fortlebend. Ähnlich ist *Alisantia die Grundlage mehrerer Flußnamen in 
Frankreich (z. B. Alsance, Nfl. des Tarn in Südfrankreich; Ausance, Küsten
fluß in der Vendee; Auzance, 939 Alsantia, Nfl. des Ciain nördl. von Poitiers) 
und in der Schweiz (z. B. l'Osentze, Nfl. der Printze im Wallis; Lozence, mit 
angewachsenem romanischen Artikel, 1218 Azensi, Nfl. der Rhone im Wallis). 
Sämtlich zu *alisä „Erle" (ahd. elira, russ. ollcha „Erle", maked. äfa^a 
„Silberpappel" USAV.); also „mit Erlen versehen" > „Erlenbach". 

*Kambantia, heute (durch slavische Vermittlung) Kobern (890 Chumbenza 
usw.), Bach (und Ort) nördl. Knittelfeld in Kärnten; vgl. E. Schwarz, ZslPh.l 
(1925) 332 Anm. 1. Zu gall. kambo- „k rumm" bzAv. „Krümmung, Biegung" 
(vgl. Cambo-dünum u. dgl.), air. camm „krumm"; also „mit Krümmung(en) 
versehen" > „Krummbach". 

*Viskantia, 1465 Weschentz, jetzt Weschnitz, Nfl. des Rheins bei Lorsch; 
vgl. 0 . Springer, Die Flußnamen Württembergs und Badens (Stuttgart 1930) 
30. Zu ahd. wisc, mnd. wisch(e) „Wiese"; daher „mit Wiesen versehen, zu 
Wiesen gehörig" > „Wiesenbach". 

1 „Selbständig" ist es jedenfalls in der Mehrzahl der angeführten Beispiele. In einem 
Fall wie aind. vatsä-s kann man — wie es vielfach (z. B. bei K. Brugmann, Kurze ver
gleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Straßburg 1904, S.347, § 423, 10) 
geschieht •—• wegen gr. ferog usw. an Beziehung zu sStämmen denken. Möglich ist, 
daß hier, wenn nicht die , so doch e i n e Quelle unseres Suffixes zu suchen ist. Es liegt 
dann in vatsä-s: ferog das gleiche AblautsVerhältnis vor wie etwa in gr. ö-7iarQO-g u. dgl. 
neben Tiar^gj-JidrcoQ oder vdqog, vdgä neben VöCOQ, ein Verhältnis, wie ich es im Rahmen 
der Namengebung früher bereits an Fällen wie gr. "A/uvfi-voi neben 'A/xvfi-ov-eg oder illyr. 
Xav-voi nebenXd(f)-ov-eg u.dgl. [Gl. 17 (1929) 158f.] erläutert habe. Von einem Typus 
*uets-o-s (aind. vatsä-s) kann durch Umdeutung zu *uet-so-s leicht ein Suffix -so- ab
strahiert worden sein; aber das braucht — wie gesagt — nicht die einzige Quelle der 
ioBildungen zu sein. 

2 EinFemininum etwa noch in dem in Italien häufigen Ortsnamen Anxa, d. i. *angh-sa 
„mit Enge »versehen" = „an einer Enge gelegen". Auch hier ist Beziehung zu einem 
,<?Stamm (aind. ämhas-, lat. angus-tus usw.) gegeben, vgl. WaldeHofmann, Lat. etym. 
Wb. s. v. angor, angustus, anxius. 
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*Balsantia, 1111 Balsenzia, jetzt Baisenz, Nfl. des Inn bei Eferding; vgl. 
R. Schmittlein, ZNF. 15 (1939) 167. Zu einem noch in span. balsa ,,Teich, 
Pfuhl, Pfütze" fortlebenden alteuropäischen Wort, das auch Ortsnamen wie 
Balsa (Mela I I I 7) oder Balsione (It. Ant. 443, 4) in Spanien und Flußnamen 
wie Balsis, Balse u. dgl. im Baltikum zugrunde liegt. Baisenz heißt also 
„mit Pfützen versehen" > „Pfützenbach". 

Auch heutige Sprachen verwenden den gleichen Typus noch in Fluß; 
namen, so das Litauische, z. B. Kregzdant'e „Schwalbenfluß" (zu lit. kregzde 
„Schwalbe"), Laukante „Feldbach" (zu lit. laukas „Feld"), und das Lettische, 
z .B . Sacite< *Sacinte „Gabelbach", eigentlich „mit Ästen (d .h . Abzwei
gungen) versehen" (zu lit. sakä „Ast", auch „Flußarm") 1 . 

Mit solchen Bildungen, deren Reihe ich unendlich vermehren könnte, 
halte man nun die folgenden, die ebenfalls klare Denominativa sind, zu
sammen : 

*Varantia (9. Jh . Warinza, 1053 Werinze), jetzt Wörnitz, Nfl. der Donau 
bei Donauwörth; vgl. 0 . Springer: Die Flußnamen Württembergs und Badens 
(Stuttgart 1930) 26f. Zu aind. vari „Wasser", vär, vari „Wasser", toch. A war 
„Wasser", ags. wcer „Spritzwasser", anord. vor „Kielwasser", vari „Flüssig
keit, Wasser" usw. (WaldePokorny I 268), — eine Wortsippe, deren Ver
wandte in zahlreichen alteuropäischen Flußnamen vorliegen, z. B. Varus, 
Grenzfluß zwischen Ligurien und der Gallia Narbonensis; Varamus, Fl. in 
Venetien; *Varina, Nfl. des Mains bei Gemünden, jetzt Wem; *Varinna > 
la Varenne, Nfl. der Mayenne und Fl. bei Dieppe in Frankreich; Varone, Fl. 
zum GardaSee, und viele andere. 

*Visantia (1484 Wysentz-bach), jetzt Wiesaz, Nfl. der Steinlach in Württem
berg (vgl. 0 . Springer, a. a. 0 . 28f.); *Visontia, Nfl. der Rhone im Wallis, 
jetzt Vesonze; *Vssantia, jetzt Visance, Fl. im Dep. Orne; *Visentios, jetzt 
Bisenzo, Nfl. des Arno in Etrurien (vgl. S. 86). Zu aind. visdm „Wasser, Gift", 
veiyd-h „Wasser", vesati „zerfließt", anord. veisa „Pfuhl, Teich" usw. (Walde
Pokorny I 243f.). Auch hierzu gehören wieder zahlreiche andere Flußnamen, 
so Visera (so 9. und 10. Jh.), jetzt Vezere, zwei Flüsse in Frankreich (Dep. 
Dordogne und HauteVienne; vgl. A. Dauzat, La toponymie francaise, Paris 
1939, 138); *Visusia (9. Jh . Vizuzia) >la Vezouse, Nfl. der Meurthe (J . Po
korny, Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier, Halle 1938, 104 und 118); 
Vistla, Vistula, d. h. *Vis-tlä (Mela I I I 33; Agrippa b. Plin., n.h. IV 81 usw.) = 

die Weichsel [H. Krähe: GRM. 23 (1935) 148f.] und andere mehr. 
*8ermentia, jetzt Sermenza, Nfl. der Sesia in Oberitalien (vgl. S. 80), 

gehört zu dem illyr. Nominalstamm *serm- „Flußlauf" (vgl. aind. sdrma-h 
„das Fließen"), den ich IF. 57 (1939) 127ff. besprochen habe und der in 
Flußnamen wie ZsQfJLioq in Thrakien oder Sermanna in Südfrankreich (Nfl. 
der Dröme) wiederkehrt. 

*Salantia wurde bereits oben (S. 83) dreimal als Bachname in der Schweiz 
nachgewiesen und neben das baltische Maskulinum Sdlantas (Nfl. der Minija 
in Litauen) gestellt. Die Namen gehören am wahrscheinlichsten zu apreuß. 
salus „Regenbach", mir. sal „Meer", lat. salum „Meer", auch „Strömung 
eines Flusses"; vgl. R. Schmittlein: ZNF. 15 (1939) 64. Hierher wohl auch 

1 Vgl. G. Gerullis, Altpreußische Ortsnamen (Berlin 1922) 256, bzw. J . Endzelin, 
ZslPh. 11 (1934) 140. 
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F l u ß n a m e n wie Saale {ZdXaq bei S t r a b o V I I 2 9 1 ; d a n n Said); Sola in P a n n o n i e n 
(Pto l . I I 14,4; I t . A n t . 262,5 u . a . ) ; Salia = f r a n z ö s . Seilte, span . Sella (M. 
F ö r s t e r : D e r F l u ß n a m e T h e m s e , M ü n c h e n 1941, 118 u n d 496) u n d viele a n d e r e . 

*Aquantia (938 Achaza, 1289 Aechenz), j e t z t Echaz, N f l . des N e c k a r s b e i 
R e u t l i n g e n ; vgl . O . S p r i n g e r , a . a . O . 27 f. , wozu J . P o k o r n y , a . a . O . 104. 
Z u l a t . aqua „ W a s s e r " , a h d . aha , , W a s s e r l a u f " usw. . wozu a u c h F l u ß n a m e n 
wie Oka in R u ß l a n d (M. V a s m e r : Ber l . SB. 1934, X V I I I , 9), Akele in L i t a u e n 
(N. J o k l : E b e r t s Rea l l ex . V I 40), "AKVXLQ in Vene t i en m i t d e m S t a d t n a m e n 
Aquileia [A. K a r g : W u S . 22 (1941/42) 174] u n d vie l le icht a u c h Aquilo in 
A p u l i e n [H . K r ä h e : Z O N F . 5 (1929) 148]. 

A u c h diese Lis t e l ieße sich b e t r ä c h t l i c h v e r m e h r e n . Sie zeigt Flußnamen , , 
die s ä m t l i c h m i t e inem ^  E l e m e n t v o n N o m i n a abge le i t e t sind, welche 
„ W a s s e r , W a s s e r l a u f " u. dgl . b e d e u t e n . N a c h d e m zuvor A u s g e f ü h r t e n w ä r e n 
sie zu u m s c h r e i b e n als Zugehör igke i t sb i ldungen , welche besagen „ m i t Wasse r 
(Wasser lauf ) v e r s e h e n " , dasse lbe also, was wir a u c h f ü r Apsos als B e d e u t u n g 
erschl ießen m u ß t e n ; u n d die V e r b i n d u n g zwischen der soBildung Apsos u n d 
j e n e m T y p u s auf -antia w i r d n o c h u n m i t t e l b a r e r d a d u r c h herges te l l t , d a ß 
a u c h eine *Apantia nachgewiesen i s t , die j e tz ige Apance, Nfl . der Saöne in 
F r a n k r e i c h (vgl. J . P o k o r n y , a. a. 0 . 111), so d a ß in Ap-so-s u n d *Ap-antia 
d a s gleiche N e b e n e i n a n d e r v o n s- u n d Suf f ix bes t eh t , wie wir es (S. 89) 
b e r e i t s in Brixia u n d Brigantes oder ven . vhuysiia u n d vhouypntei u. dgl . 
k e n n e n l e rn t en u n d wie es e t w a a u c h in a ind . ruksd-s „ g l ä n z e n d " n e b e n aves t . 
raocant- „ l e u c h t e n d " vor l i eg t 1 . 

D e r Ü b e r g a n g a b e r v o n der B e d e u t u n g „ m i t W a s s e r (Wasser lauf ) v e r 
s e h e n " zu „ W a s s e r l a u f , F l u ß " is t ein i m L e b e n der idg. S p r a c h e n häuf ig zu 
b e o b a c h t e n d e r V o r g a n g : von e inem S u b s t a n t i v wird ein A d j e k t i v abge le i t e t , 
d a s s u b s t a n t i v i e r t wird u n d a n die Stel le seines E t y m o n s t r i t t . D a s b r a u c h t 
i m e inze lnen hier n i c h t a u s g e f ü h r t zu werden , u n d e i n Beispiel m a g f ü r viele 
s t ehen , w i e d e r u m eine ^  B i l d u n g : zu d e m idg. W o r t f ü r „ W i n t e r " , wie es 
d u r c h l i t . ziemä, abu lg . zima, l a t . hiems usw. r e p r ä s e n t i e r t wird, gehör t e i n e 
^  A b l e i t u n g , die ur sp rüng l i ch n u r a d j e k t i v i s c h e n Sinn ( „ z u m W i n t e r gehör ig" , 
„ w i n t e r l i c h " ) g e h a b t h a b e n k a n n , d a n n a b e r als „ d i e winter l iche (Ze i t ) " 
oder dgl. s u b s t a n t i v i e r t w u r d e u n d n u n selbs t wieder „ W i n t e r " b e d e u t e t : 
a i n d . hemantd-s, h e t h gimmanz(a). So t r a t a u c h Ap-so-s, ur sp rüng l i ch a d j e k 
t iv i scher N a t u r , a n die Stel le des S u b s t a n t i v s , d a s in a p r e u ß . ape „ F l u ß " 
oder in e inem N a m e n wie "Anog (Fl. in D a k i e n ; W a l d e  H o f m a n n : L a t . e t y m . 
W b . I 846) vor l ieg t . 

H i e r , g l a u b e ich, k ö n n e n wir unse r e B e w e i s f ü h r u n g a b b r e c h e n : Apsos is t 
sowohl morpho log i sch als semasiologisch in d a s S y s t e m der idg. G r a m m a t i k 
u n d i n sbesonde re in d a s der a l t eu ropä i schen F l u ß n a m e n g e b u n g e ingere ih t 
worden . W i e so viele u r a l t e F l u ß n a m e n b e d e u t e t es e infach „ W a s s e r l a u f " . 
D a s d ü n k t u n s n a t ü r l i c h e r u n d se lbs tve r s t änd l i che r als die von J . Schnetz. 
(a. a . 0 . 117) vorgesch lagene D e u t u n g als „ d e r Schädigende , U n h e i l a n r i c h 
t e n d e " (zu aves t . afsa- „ S c h a d e n , U n h e i l " ) , deren U r s p r u n g lediglich i n 
S c h n e t z ' K r i e g s p s y c h o s e g e g e n ü b e r al lem, was seine A u f f a s s u n g der ,,apa-
N a m e n " g e f ä h r d e t , zu suchen i s t . 

1 Zu beachten ist dabei wiederum das Verhältnis von schwundstufiger Wurzelform 
in der soBildung gegenüber der Vollstufe in der nt-Ableitung, wie in vhuxsna neben 
vhouxont- usw. (vgl. S. 89). 
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3. Zwei Weiterbildungen illyrischer Flußnamen: Strevintia, Stravianae. 
Als Stadt in der Germania Magna, etwa im nördl. Mähren, nennt Ptolemaios 

I I 11,14 Ergeovivria (v. 1. Ztgeovivra). Schon von R. Much (Hoops Reallex. 
IV 294) wurde der Name als %£Bildungx zu idg. *sreu- „fließen" angesehen 
und — da er bei dieser Etymologie wegen des -t- im Suffix nicht germanisch, 
wegen des anlautenden str- nicht keltisch sein kann — hinsichtlich seiner 
sprachlichen Zugehörigkeit „östliche Herkunf t " vermutet . Seit E. Schwarz, 
Die ON. der Sudetenländer als Geschichtsquelle (München 1931) 9, und 
j . Pokorny, Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier (Halle 1938) 8, hält 
man ihn aus denselben Gründen für iltyrisch. — Als verwandt und ebenfalls 
illyrisch hat Pokorny (a. a. 0.) den pannonischen Stationsnamen Stravianae 
hinzugefügt, der in der LokativForm Stravianis (v. 1. Strambianis) im I t . 
Ant. 265,9 bezeugt ist. 

Die Herleitung dieser Namen aus der idg. Wz. *sreu- ist von vornherein 
nicht unwahrscheinlich. Um sie jedoch zur Gewißheit zu erheben, müßten 
sowohl deren Bildungsweisen als auch ihre lautlichen Verhältnisse restlos 
erklärt werden können. Was die Zuweisung an das Illyrische betrifft , so 
müßte vor allem der Wandel sr > str für diese Sprache gesichert werden, 
was m. W. noch nicht geschehen ist2 . Wir hoffen, diesen Forderungen im 
folgenden genügen und damit nachträglich die feste Grundlage für jene bisher 
nur ausgesprochenen, aber nicht bewiesenen Etymologien erbringen zu 
können. Gleichzeitig werden sich dabei gewisse Folgerungen für die illyrische 
Grammatik und die Frage der sprachlichen Stellung des Illyrischen ergeben. 

Fassen wir zunächst den Namen Stravianae ins Auge, so kann —• immer 
die Richtigkeit der Anknüpfung an *sreu- „fließen" vorausgesetzt — die 
Grundlage nur ein G e w ä s s e r n a m e sein, von dem die Stationsbezeichnung 
erst mittels eines %haltigen Suffixes abgeleitet sein muß. Dieser Gewässer
name wird als *Stravi- oder (wohl richtiger) *Stravia- anzusetzen sein. Zu idg. 
*sreu- gehörig, kann dieses Gebilde nur einem auf der mit ou abgetönten 
Wurzelform beruhenden i/iä-Stamm *srou1t/*srouiäs entsprechen, wie er in 
lit. strovi, lett. strave, abulg. struja (WaldePokorny I I 703) vorliegt und wie 
wir ihn kürzlich auch als Grundlage des german. Flußnamens Streu (r. Nfl. 
der Fränk. Saale; alt Streuuia, Strewe, Strouua) nachgewiesen haben3. Gegen
über idg. *srouiä- aber zeigt *Straviä- zwei charakteristische lautliche Ab
weichungen: außer dem eingangs erwähnten Wandel von sr- zur str- einen 
solchen von -ov- zu -av-. Dieser letztere ist für unsere Beweisführung von 
ausschlaggebender Wichtigkeit, denn er ist als Spezifikum des Illyrischen4 

gerade an einer Reihe von Gewässernamen zu belegen, welche auf Wurzeln 
aufgebaut sind, die auf das *sreu- unseres Stravia- reimen, nämlich *pleu-, 
*seu- und *dreu-5: 

1 M u c h h ä l t i h n f ü r ein P a r t i c i p i u m ; d o c h s iehe d a z u S. 96. 
2 Vgl. m e i n e B e m e r k u n g H i r t  F e s t s c h r i f t I I (He ide lbe rg 1936) 567 zu J . W h a t m o u g h , 

H a r v . S t u d . in Class . P h i l . 42 (1931) 153. 
3 M. B e l s c h n e r  H . K r ä h e , P B B . 67 (1944) 3 7 2 f f . 
4 D e r v e r w a n d t e ( f re i l ich a n b e s t i m m t e B e d i n g u n g e n g e b u n d e n e ) Ü b e r g a n g in l a t e i 

n i s c h e n F ä l l e n wie avillus g e g e n ü b e r ovis, favissa g e g e n ü b e r fovea u . dgl . (F . S o m m e r , 
H a n d b u c h de r l a t e in i schen L a u t  u n d F o r m e n l e h r e 2 / 3 S. 109) k o m m t n a t ü r l i c h a u s 
geograph i schen u n d h i s to r i s chen G r ü n d e n f ü r d e n p a n n o n i s c h e n S t a t i o n s n a m e n n i c h t 
i n B e t r a c h t . 

6 Vgl . J . P o k o r n y , a . a . O. 97 u . 113. 
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Plavis, Fluß in Venetien [A. Karg, WuS. 22 (1941/42) 120] aus idg. *plouis; 
zu Wz. *j>leu- (W.P. I I 94f.); 

Savos, Fluß in Pannonien, aus idg. *souos zu Wz. *seu- (W.P. I I 4681); 
Dravos, Fluß .in Pannonien, aus idg. *drouos und Todevx-, Fluß im Brut

tierland (H. Krähe, IF. 58, 1941, 151 f.) aus idg. *drouent-, beide zu Wz. *dreu-
(W.P. I 795). 

Hier reiht sich Stravia-nae ungezwungen ein; und da sich somit in diesem 
Namen die e i n e der darin eingetretenen Laut Veränderungen, der Wandel 
von -ov- zu -av-, als charakteristisch illyrisch herausstellt, liegt kein Grund 
mehr vor, die illyrische Herkunft des Namens selbst zu bezweifeln. Das aber 
bedeutet, daß auch der andere Lautvorgang, der Einschub des -t- in der 
Gruppe sr- dem Illyrischen zuerkannt werden muß, und folglich kein Hinder
nis mehr besteht, auch den zweiten hier zur Erörterung stehenden Namen, 
Strevintia, dieser Sprache zuzuweisen. 

Von der Grundlage Stravia- aus ist der pannonische Stationsname durch 
ein Suffix -nä weitergebildet. Auch dieses Formans (idg. -no-, -im-) läßt sich 
in passender Bedeutung in einer Anzahl illyrischer Eigennamen belegen, 
wodurch die Zuweisung von Stravianae an das Illyrische noch weiter gestützt 
wird. Hier einige Beispiele: 

Nauna, Hafenplatz in Galabrien (ZONF. 5, 17) zu idg. *näu-s „Schiff", 
bedeutet „zu Schiffen gehörig, Schiffsplatz" [Verf., ZONF. 5 (1929) 146]. 

Aegßavoi (App., Illyr. 28), Ethnikon zu dem ON. Derva (Rav. IV 19) in 
Illyrien, = „die zu Derva Gehörigen"; und entsprechend andere gleichge
bildete Ethnika. 

Lemetorna, venet. Frauenname (The PraeItalic Dialects of I taly I Nr. 26 
aus Este), ist „die zu Lemetor gehörige" = „Tochter (oder Frau) des L.". 
Ebenso sind zahlreiche weitere venetische Frauennamen gebaut. 

Menzanas, messap. Gottesname bei Festus p. 190 Lds., heißt „der zu 
*menzas ( = kleines Pferd) gehörige" > „Pferdegott" (Verf., Würzb. Festg. f. 
H. Bulle, Stuttgart 1938, 205). 

Idg. -no-, fem. -nä dient also wie in den Schwestersprachen, so auch im 
Illyrischen als Ausdrucksmittel für die Zugehörigkeit, und Stravia-nae ist 
daher als „die (Station) an der *Stravia (oder ähnl.)" zu verstehen, womit 
gleichzeitig ein illyr. Flußname *Stravia gewonnen ist. 

Von Stravianae ist Strevintia in der Vokalfarbe der Wz.Silbe verschieden. 
Diese zeigt eVokalismus wie der altpreußische Seename Strewe (um 1420), 
jetzt Striewer-See im Kr. Bossel, wozu sich mit Dehnstufe der litauische 
Flußname Str'evä gesellt (beide bei G. Gerullis: Die altpreußischen Ortsnamen, 
Berlin 1922, 174). Durch die ptolemaeische Schreibung mit £ ergibt sich als 
idg. Grundlage für Strevintia ein Nomen *sreuä (Typus got. giba usw.) „Fluß". 
B. Much (a. a. 0.) meinte in Strevintia ein Partizipium erblicken zu sollen 
und hielt den Namen für eine ursprüngliche Gewässerbenennung, die auf die 
Siedlung übertragen sei. Ersteres, d. h. den partizipialen Charakter der 
Bildung möchten wir bezweifeln; denn die große Masse der zahlreichen in 
ganz Europa verbreiteten Flußnamen auf -ntia hat sich, wie wir bereits oben 
(S. 92f.) auseinandergesetzt haben, als n o m i n a l e Ableitungen erwiesen. Wir 
geben daher der bereits angedeuteten Herleitung aus einem idg. *sreuä den 
Vorzug und sehen in Strevintia — ganz ähnlich wie in Stravianae — einen von 
einer Flußbezeichnung aus weitergebildeten Siedlungsnamen. Die Tatsache, 
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daß -n^-haltige Suffixe in illyrischen Ortsnamen häufig zum Ausdruck der 
räumlichen Zugehörigkeit dienen, ist dieser Auffassung günstig. So wie 
Argyruntum in Illyrien der „Ort mit Silberbergwerk", Odrunto in Unteritalien 
der „Ort am Wasser (Meer)", IJeQydvriov in Ligurien (Steph. Byz.) der „Ort 
an oder auf dem Berge (Gebirge)" oder Tarentum der „Ort am TaraMüsse" 
ist1, so kann Strevintia der „Ort am StrevaFlusse" sein. Sollte jedoch trotz
dem Strevintia von Hause aus schon Gewässerbezeichnung gewesen sein, so 
ist auch in diesem Falle die ^Bi ldung als eine n o m i n a l e Ableitung zu ver
stehen. Genau so steht etwa der Flußname *Albantia ( = Alfenz in Vorarlberg, 
Aubance in Frankreich und sonst; vgl. S. 80) neben Alba (jetzt Aube, Nfl. der 
Seine), *Varantia (= Wörnitz, Nfl. der Donau, vgl. S. 93) neben Yarus (Grenz
fluß zwischen Ligurien und der Gallia Narbonensis) oder Vara (Küstenfluß 
in Ligurien), *Argantia (= Ergers im Elsaß, Arganza in Spanien und sonst; 
vgl. S. 80) neben Arga (Fluß in Litauen) und zahlreiche andere gleichartige 
nfBildungen neben suffixlosen Prägungen; und ebenso wäre auch Strevintia. 
falls es Gewässername sein sollte, neben einfachem *Streva verständlich. 

Auffallend ist der dem nt-Suffix vorangehende Vokal der Ableitungssilbe, 
da sonst im Illyrischen entsprechende Bildungen gewöhnlich a- oder eVokalis
mus aufweisen. Letzteres ist auch hier zugrunde zu legen, also von einem 
*Streventia auszugehen. In diesem wurde das e der Binnensilbe durch das i, 
welches dem wfElement folgt, umgefärbt wie etwa in Brindia (Ort in Illyrien) 
neben messap. ßgevdov, Rispia in Pannonien neben Respain Apulien, Idiminium 
in Pannonien neben 'Ido/uevr] in Makedonien usw.2. 

Nachdem wir so, die eingangs gestellte Forderung, die Namen Strevintia 
und Stravianae in Lautstand und Bildungsweise restlos mit illyrischen Mitteln 
zu erklären, erfüllt zu haben glauben, darf auch der in ihnen vorliegende Über
gang von idg. sr in str — wie bereits ausgesprochen — als für das Illyrische 
gesichert anerkannt werden. Es t r i t t somit in diesem Punkt das Illyrische 
an die Seite des Germanischen, Thrakischen, Slavischen und teilweise auch 
des Baltischen, was vortrefflich zu seiner Herkunft aus den Bereichen der 
ehemaligen Lausitzer Kultur stimmt. Andererseits stellt es sich damit in 
Gegensatz zu einigen Sprachen, zu denen es in vielen anderen Eigentümlich
keiten nahe Beziehungen unterhält, dem Italischen und Keltischen3. 

1 Vgl. besonders P. Kretschmer, Gl. 14 (1925) 87ff. 
2 Verf., Würzburger Festgabe für H.Bul le 193; IF. 57 (1939) 138. 
8 Verf., Pannonia 1937, 302ff. 
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