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II. Etymologie. 

Die Herkunf t des Wortes Italia liegt in vorgeschichtlichem Dunkel. Man 
weiß aber u. a., daß es ursprünglich nur die Südwestspitze der Apenninen
halbinsel, den südlichen Zipfel des damaligen Bruttierlandes, des heutigen 
Kalabrien, bezeichnete, was in Putzgers Historischem Schul-Atlas richtig 
eingetragen ist. Das Wort , bzw. die ihm zugrunde liegende Form, muß mit 
dieser Bedeutung spätestens um 500 v. Ohr. schon vorhanden gewesen sein. 
Bereits im Alter tum bemühte man sich die Ents tehung des Wortes zu er
klären und gelangte dabei zu mehreren Theorien. Ihre ältesten Fassungen 
sind aus Dionysios von Halikarnaß (1. J h . v. Ohr.) bekannt und mögen im 
Wort laut hier wiedergegeben werden (Antiquitates Eomanae I 35): 

(1) 'IxaXia de dvd %govov <hvofxdavxri en dvdgög övvdorov övofia 'IxaXov. 
xovxov de cpr\aiv Avx(o%og 6 Zvgaxovoiog dya&öv xal oocpöv yeyevrj/uevov xal 
xcav 7ilr\aio%(x>Qü)v xovg /Ltev Xöyoig dvane'v&ovxa, xovg de ßiq ngoaayo/jievov, 
arcaaav vcp' eavxä) 7toir)oaovxai xrjv yrjv oarj evxög r)v xcöv XOXJUOV XOV re 
Aa/urjrivov xal rov 2JxvXXtjX ivov' rjv di] ngmxrjv xXrjfirjvai 'IxaXiav im xov 
'IxaXov. ixcel de xavrrjg xagregög iyevero xal dv&gcbjcovg noXXovg el%ev 
vjirjxoovg avra>, avxixa xcöv exo/uevcov ixcogeyeo"&ai xal xcöXeig ovvdyeovxai 
noXXdg' ehai d' avröv Oiva>rgov xö yevog. (2) 'EXXdvixog de 6 Aeoßiög qprjoiv 
'HgaxXea xäg Fiqgvövov ßovg dneXavvovra elg "Agyog, ineidr) xig avxcö dd-
juaXig djioaxigxfjoag xfjg dyeXrjg ev 'IxaXia. iovxi fjdr] cpevycov difjge xfjv dxxrjv 
xal rov fxexaiv diavr]£d{ievog ndgov xfjg '&aXdxxr)g elg XixeXlav dfpLxexo, 
igöfievov del xovg imxcogiovg xa&' ovg exdaxoxe y'woixo öicbxcov xov ddjuaXLv, 
e% Ter] xig avxöv eoogaxcbg eirj, xcöv rfjöe dv&gcb7icov 'EXXddog fxev yXcoxxrjg 
oXiya avvievxcov, r f j de naxgico <pcovfj xaxd rag /urjvvaetg rov £(pov xaXovvxcov 
rov öd/uaXiv ov'ixovXov, coaneg xal vvv Xeyexai, im rov £,cpov xfjv %cogav 
ovofidoai jcäaav oorjv 6 ddjuaXig difjXftev OvixovXLav. (3) /uexaneaelv de dvd 
XQÖvov xfjv ovo/uaaiav elg xo vvv o%rj/ua ovdev vxavfiaax6v, ixcel xal xcöv 
'EXXrjvixcöv noXXd xö naganXijaiov 7te7tov&ev övofjidxcov. nXfjv ehe cügAvx(o%6g 
cprjaiv en dvdgög fjyefiövog, öneg tacog xal m&avcbxegöv iaxiv, e f f l (bg 
'EXXdvixog oiexai im xov xavgov xfjv övo/uaotav xavvrjv eoiev, ixelvo ye i£ 
dfxcpolv dfjXov, 6xi xaxd rfjv 'HgaxXeovg rjXixiav r) fiixgcp ngooftev ovrcog 
d)vojudo"&rj. rd de ngö rovrcov "EXXrjveg /uev 'Eonegiav xal Avaoviav avrfjv 
ixdXovv, oi <5' emxwgioi Zarogviav, cbg eigr\raL fxoi ngoregov. 

1. T h e o r i e : d e r e p o n y m e H e r o s I t a l o s . Antiochos von Syrakus (im 
e t z t en Drit te l des 5. Jhs . v. Ohr.) berichtet folgende Sage (nach der oben 
angeführten Wiedergabe bei Dionysios I 35, 1): ein Herrscher namens 
'IraXog, aus dem Stamm der Oinotrer, brachte das Land zwischen dem Lame
tinischen und dem Skylletinischen Meerbusen (heute golfo di S. Eufemia bzw. 
golfo di Squillace) in seine Gewalt und dieses wurde nach ihm 'IraXia benannt . 
An diesem Bericht fällt beiläufig auf, daß hier der Name nicht dem ganzen 
Südzipfel Kalabriens, sondern nur seinem nördlichen Grenzgebiet gegeben 
wird. Von I talos wurde übrigens noch etwas mehr gefabelt, was man bei 
Thukydides, Aristoteles und Philistos finden kann. Vergil verwertet die 
EponymTheorie in seiner Aeneis (I 530—533, gleichlautend I I I 163—166): 

est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, 
terra antiqua, potens armis atque ubere glaebae; 
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O e n o t r i c o l u e r e v i r i ; n u n c f a m a , m i n o r e s 
I t a l i a m d i x i s s e d u c i s d e n o m i n e g e n t e m . 

F e s t u s ( 2 . / 3 . J h . n . C h r . ) e r w ä h n t d i e E p o n y m  T h e o r i e ( v o n P a u l u s D i a c o n u s , 

A u s g . L i n d s a y S . 9 4 , f o l g e n d e r m a ß e n z i t i e r t ) : 

I t a l i a a b I t a l o r e g e . 

D i e s e e r s t e T h e o r i e g e h ö r t z u m T y p u s d e r m y t h o l o g i s c h e n N a m e n d e u t u n g e n 

w i e Peloponnesos-Pelops, Hispania-Hispanus, Siculi-Sicilia-Siculus u . a . 

2 . T h e o r i e : d e r N a m e n g e b e r H e r a k l e s . H e l l a n i k o s v o n M y t i l e n e 
( u m 4 4 0 v . C h r . ) e r k l ä r t d i e E n t s t e h u n g d e s N a m e n s a u s e i n e r S a g e v o n 
H e r a k l e s ( n a c h d e m o b e n w i e d e r g e g e b e n e n Z i t a t b e i D i o n y s i o s I 3 5 , 2 ) : 
a l s d i e s e r H e r o s d i e R i n d e r d e s G e r y o n e u s n a c h A r g o s t r i e b u n d d a b e i d u r c h 
'IxaXia ( d a s n o c h n i c h t s o h i e ß ) k a m , e n t l i e f i h m e i n K a l b ; e r s u c h t e e s , 
f r a g t e d i e E i n h e i m i s c h e n n a c h i h m u n d h ö r t e d a b e i d a s W o r t ovaovkog a l s 
B e z e i c h n u n g d e s K a l b s i n d e r d o r t i g e n S p r a c h e ; d a h e r n a n n t e e r d a s g a n z e 
L a n d , d u r c h d a s d a s K a l b g e k o m m e n w a r , n a c h d i e s e m OvixovXia. O f f e n b a r 
b i l d e t h i e r D i o n y s i o s ( n i c h t H e l l a n i k o s ) s e i n ovixovAog n a c h d e m l a t e i n i s c h e n 
vitulus, m e i n t a b e r d a b e i , d a ß d a s W o r t d a m a l s s c h o n s o g e l a u t e t h a t ; e r 
b e m e r k t j a s e l b s t : „ w i e m a n n o c h h e u t e s a g t " . ( A u f d e n h i e r i n e n t h a l t e n e n 
F r a g e n k o m p l e x s o l l s p ä t e r e i n g e g a n g e n w e r d e n . ) D e r A l t e r t u m s f o r s c h e r V a r r o 
(1. J h . v . C h r . ) b e r i c h t e t d i e E i n z e l h e i t a u s d e r H e r a k l e s s a g e e b e n f a l l s z u r 
E r k l ä r u n g d e s N a m e n s Italia (Res rusticae I I 5 , 3 ) : 

a l i i s c r i p s e r u n t , q u o d e x S i c i l i a H e r c u l e s p e r s e c u t u s s i t e o n o b i l e m 
t a u r u m , < q ) u i d i c e r e t u r i t a l u s . 

E s g e h ö r e n a l s o ovixovAog, vitulus u n d italus h i n s i c h t l i c h L a u t g e s t a l t u n d 
B e d e u t u n g z u s a m m e n . F e s t z u h a l t e n i s t v o n d e r H e r a k l e s  T h e o r i e d e r Z u 
s a m m e n h a n g v o n Italia m i t d i e s e n W ö r t e r n . H i e r s i n d n o c h U n s t i m m i g 
k e i t e n z u k l ä r e n . 1. B e t r . W o r t f o r m : w i e v e r h a l t e n s i c h ovixovXog, vitulus 
u n d italus h i n s i c h t l i c h d e s A n l a u t s z u e i n a n d e r ? 2 . B e t r . B e d e u t u n g : D i o 
n y s i o s e r k l ä r t OVLXOVXOQ z u e r s t , i m A n s c h l u ß a n H e l l a n i k o s , m i t ödfiaXig 
( m a s c . ! == „ K a l b " , „ S t i e r k a l b " ) , a b e r d a n n , i n s e i n e r V e r a r b e i t u n g d e r a n 
g e f ü h r t e n G e w ä h r s m ä n n e r A n t i o c h o s u n d H e l l a n i k o s ( I 3 5 , 3 : W o r t l a u t s . o . ) , 
m i t XOVQOQ; V a r r o e r k l ä r t italus m i t „ t a u r u s " . W a s h i e r d a s R i c h t i g e i s t , 
s o l l i m f o l g e n d e n f e s t g e s t e l l t w e r d e n . 

3 . T h e o r i e : B e n e n n u n g n a c h e i n e m T e i l d e r e i n h e i m i s c h e n 
F a u n a , n a c h d e r R i n d e r z u c h t : d a s L a n d i s t i r g e n d w i e d u r c h s e i n e 
R i n d e r , d u r c h i h r e M e n g e o d e r Q u a l i t ä t , a u s g e z e i c h n e t u n d w i r d d a h e r 
Italia = „ R i n d e r l a n d " g e n a n n t , i n s o f e r n Italia a l s B i l d u n g z u italus = „ K a l b " , 
„ S t i e r " , „ R i n d " e r k l ä r t w i r d . I m A n s c h l u ß a n a n t i k e E r k l ä r e r d e u t e n h e u t i g e 
F o r s c h e r Italia a l s „ K ä l b e r l a n d " , „ R i n d e r l a n d " . H e l l a n i k o s w e i ß s c h o n 
( o d e r b e s s e r : e r w e i ß n o c h ) v o n e i n e m Z u s a m m e n h a n g d e s N a m e n s d e s L a n d e s 
m i t d e m e i n h e i m i s c h e n N a m e n d e s K a l b s u n d b e r i c h t e t z u r E r k l ä r u n g d i e 
o b e n e r w ä h n t e S a g e v o n H e r a k l e s . D i o n y s i o s b r i n g t d i e s e E r z ä h l u n g u n d 
E r k l ä r u n g (s . o . ) , f i n d e t a b e r d i e v o n A n t i o c h o s g e b o t e n e E r k l ä r u n g m i t d e m 
e p o n y m e n H e r o s „ w a h r s c h e i n l i c h u n d g l a u b w ü r d i g e r " . D e r Z u s a m m e n h a n g 
v o n Italia m i t d e m N a m e n d e s K a l b s e r s c h e i n t a u c h b e i a n d e r n a n t i k e n 
S c h r i f t s t e l l e r n , b e i d e m G e s c h i c h t s s c h r e i b e r T i m a i o s v o n T a u r o m e n i o n , b e i 
d e m A n n a l i s t e n P i s o , b e i d e m A l t e r t u m s f o r s c h e r V a r r o , b e i S t r a b o n , A u l u s 
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Gellius, Festus. Varro faßt die Meinung des Timaios von Tauromenion 
(4./3. Jh . v. Ohr.) und anderer mit folgenden Worten zusammen (Res 
rusticae I I 5, 3): 

nam bos in pecuaria maxima debet esse auctoritate, praesertim in 
Italia, quae a bubus nomen habere sit existimata. Graecia enim 
antiqua, ut scribit Timaeus, tauros vocabat italos, a quorum multi-
tudine et pulchritudine et fetu vitulorum Italiam dixerunt. alii 
scripserunt, quod ex Sicilia Hercules persecutus sit eo nobilem 
taurum, <q)u i diceretur italus. 

Bei Aulus Gellius (Noctes Atticae X I 1, 1) wird daraus folgendes: 
Timaeus in historiis quas oratione Graeca de rebus populi Romani 
composuit, et M. Varro in antiquitatibus rerum humanarum terram 
Italiam de Graeco vocabulo appellatam scripserunt, quoniam boves 
Graeca vetere lingua ixaXol vocitati sunt, quorum in Italia magna 
copia fuerit, bucetaque in ea terra gigni pascique solita sint com-
plurima. 

Die von Festus gegebene Erklärung lautet in dem Exzerpt des Paulus Dia
conus (Lindsay S. 94) zusammen mit der EponymTheorie: 

Italia dicta, quod magnos italos, hoc est boves, habeat. Vituli 
etenim ab Italis <itali)> sunt dicti. Italia ab Italo rege. Eadem 
ab Atye Lydo Atya appellata. 

Das letzte Zitat — um bei diesem einzuhaken — enthält einen Wider
spruch: das betr. Land soll Italia heißen wegen seiner großen itali und zugleich 
nach dem König Italus — die eine Erklärung schließt die andere aus. 
Sucht man sich in den drei Zitaten die Sinnerklärungen von italus zusammen, 
so ergibt sich „ taurus" bei Varro, „bos" bei Aulus Gellius und „vitulus" 
bei Paulus Diaconus. Es ist aber von vornherein höchst unwahrscheinlich, 
daß italus alle drei Bedeutungen hatte. Daß vitulus, mit dem italus ety
mologisch verwandt ist, keinen lautlichen Zusammenhang mit den andern 
Bezeichnungen der Rindergattung hat, beweist die Gepflogenheit, das junge 
und das ausgewachsene Tier scharf zu unterscheiden. (Das Nebeneinander 
so vieler Wortstämme bei derselben Tiergattung hat ja den Philologen und 
den Kulturhistorikern zu denken gegeben: bos, vacca, taurus, vitulus; Ochse, 
Kuh, Stier, Kalb, Sterke, Farren-Färse.) Ernst zu nehmen ist nur die Erklärung 
von italus als „Kalb" , „Stierkalb" (6 ödjuafag, vitulus, und nicht rj ödfiaXiQ, 
vitula): bei dem ältesten Gewährsmann, bei Hellanikos (in dem Zitat bei 
Dionysios), erscheint nur dieErklärung mit 6 ddfxaXiQ, wobei das Maskulin 
auffällt, da ddpafag üblicherweise feminin ist. Daß für italus nur die Er
klärung „Kalb" , „Stierkalb" in Betracht kommt, ist nach allem, was die 
Forschung festgestellt hat, außer Zweifel. Es genügt auf die bekannten Ent
sprechungen hinzuweisen: lt. vitulus (bei Dionysios mit ovixovÄog nach
gebildet) — umbr. vitluf=„vitulos", „Kälber"— i talus; lt. Italia—osk. VUeliü 
„Ital ien", als neugewählter Name der Stadt Corfinium auf einer Münze aus 
dem Bundesgenossenkrieg. 

Daß Timaios (wie man bei Varro und Aulus Gellius liest) das Etymon 
italus als ursprünglich griechisch betrachtet; ist auf Rechnung seiner falsch 
kombinierenden Phantasie zu setzen. Olzscha weist auf etr. v&aX, ital hin und 
deutet es als „St ier" mit Berufung auf Apollodoros (II 5, 10, 9): „TvQQrjvol... 
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haXdv xöv xavqov ix&Xeoav". A b e r es f r a g t sich, o b Tvggrjvoi n i c h t ein 
Schre ib feh le r i s t ; doch selbs t w e n n v&aA oder ital „ S t i e r " b e d e u t e t h a t , so 
k a n n Italia n i c h t von diesem W o r t k o m m e n , d a die E t r u s k e r nie in die S ü d 
wes t sp i t ze der H a l b i n s e l g e l a n g t s ind . 

W e n n also italus u r s p r ü n g l i c h „ K a l b " b e d e u t e t e , i s t d a n n d a s L a n d 
t a t s ä c h l i c h seiner K i n d e r wegen d a n a c h b e n a n n t w o r d e n ? D i e a n t i k e n E r 
klärer , die v o n der Menge u n d G ü t e der R i n d e r I t a l i e n s sp rechen , d e n k e n 
a n die südl iche H ä l f t e der H a l b i n s e l , bzw. sogar a n i h r Gebie t bis z u m Aesis 
oder R u b i c o , e n t s p r e c h e n d der g e r a d e üb l i chen A u s d e h n u n g des Begr i f f s 
„ I t a l i a " . Die U n t e r s u c h u n g m u ß a b e r d a n a c h f r a g e n , ob d a s zue r s t so be
n a n n t e Gebie t , die süd l i che H ä l f t e des B r u t t i e r l a n d e s , in der Zei t d e r E n t 
s t e h u n g des b e t r e f f e n d e n N a m e n s sich i r gendwie d u r c h se ine R i n d e r aus 
ze ichnete . N u n l iest m a n , d a ß U n t e r i t a l i e n in der A n t i k e d u r c h R i n d e r r e i c h 
t u m w e i t h i n b e k a n n t gewesen sei, wobe i auf d a s h o m e r i s c h e T r i n a k r i a als 
W e i d e l a n d d e r R i n d e r des Hel ios hingewiesen wird . A n g e n o m m e n , d a ß 
T r i n a k r i a wirkl ich m i t Sizilien i den t i s ch is t u n d d a ß m a n a u s d e m b e t r e f f e n d e n 
A b e n t e u e r der Odyssee auf die Z u s t ä n d e d e r W i r k l i c h k e i t schl ießen da r f , so 
beweisen sizilische R i n d e r n i c h t s f ü r den gegenübe r l i egenden Tei l d e r H a l b 
insel . A l t h e i m (S. 126) m a c h t sogar ge l t end , d a ß dieses L a n d wenig R a u m 
f ü r V i e h z u c h t b i e t e t u n d d a ß der S ü d e n d e r H a l b i n s e l ers t u n t e r d e r H e r r 
s c h a f t der römischen Oligarchie zu e inem W e i d e l a n d w u r d e . U n d a n g e n o m m e n , 
d a ß die Südwes t sp i t z e der H a l b i n s e l d a m a l s , als d ie B e z e i c h n u n g Italia 
g e p r ä g t w u r d e , sich d e n n o c h d u r c h R i n d e r z u c h t ausgeze ichne t h a b e n soll te, 
so i s t n i c h t e inzusehen , d a ß m a n ein solches L a n d n a c h d e n j u n g e n u n d n i c h t 
n a c h den ausgewachsenen Tie ren der G a t t u n g b e n a n n t , also „ K ä l b e r l a n d " 
gehe ißen h a b e . I n d iesem Z u s a m m e n h a n g sehe m a n sich n o c h e i n m a l d a s 
F e s t u s  E x z e r p t bei P a u l u s D i a c o n u s a n : die komische , g e z w u n g e n e Gle ichung 
magni itali — „ b o v e s " (als ob d a s Tier , w e n n es se ine vol le G r ö ß e er re ich t 
h a t , noch ein „ K a l b " wäre) d ü r f t e n u r d e n Zweck h a b e n , Italia v o n italus 
abzu le i t en u n d es t r o t z d e m als „ R i n d e r l a n d " u n d n i c h t als „ K ä l b e r l a n d " 
erscheinen zu lassen — ein K u n s t s t ü c k . D i e T h e o r i e der B e n e n n u n g des L a n d e s 
n a c h e inem Teil seiner F a u n a darf s o m i t als er led ig t ge l t en . D i e K r i t i k l ä ß t 
von ih r n u r die — a l le rd ings sehr wich t ige — T a t s a c h e übr ig , d a ß italus 
ur sp rüng l i ch „ K a l b " , „ S t i e r k a l b " b e d e u t e t h a t . D i e E r k l ä r u n g m i t R i n d e r 
z u c h t is t o f f e n b a r eine s p ä t e r e E r f i n d u n g i m A n s c h l u ß a n die u r s p r ü n g l i c h e 
B e d e u t u n g des V o l k s n a m e n s Itali (von d e m n o c h zu h a n d e l n is t) bzw. des 
E t y m o n s f ü r Italia. Sie is t eine F e h l d e u t u n g e t w a v o m T y p u s Boicorla „ R i n d e r 
l a n d " , OlvcoTQia „ W e i n l a n d " (während Evßoia als „ L a n d m i t schönen R i n d e r n " 
wohl r i ch t i g g e d e u t e t is t) . 

4. T h e o r i e : I t a l i a < * D i e i  t a l i a b z w . * D i o v i  t e l i a (-tel- g e h ö r t zu 
tellus) „ L a n d des T a g e s " oder „ d e s L i c h t e s " . Diese ha l t lose K o n s t r u k t i o n 
s t a m m t v o n Or lando . 

5. T h e o r i e : I t a l i a < a W a X t a . Oalosso t r ä g t (im i t a l i en i schen „ S t ü r m e r " ! ) 
fo lgende W o r t k l i t t e r u n g v o r : wegen des Ä t n a (Ahvrj) soll Sizilien al&aXia 
„ L a n d des F e u e r s " (zu aWaXöu) „ i n R u ß v e r w a n d e l n " ) gehe ißen h a b e n u n d 
d a r a u s soll Italia geworden se in ; bei der U m w a n d l u n g h a b e m a n a n d e n 
Stier g e d a c h t (also Volkse tymologie ) . AfflaMa i s t übr igens als N a m e dre ie r 
Inse ln , B v a ( = E l b a ) , L e m n o s u n d Ghios, n i c h t a b e r als N a m e d e r I n s e l 
Sizilien bezeug t . . 
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6. T h e o r i e : e i n V o l k s s t a m m n e n n t s i c h s e l b s t „ S t i e r e " i n B e 
z i e h u n g z u s e i n e m s t i e r g e s t a l t i g e n S t a m m e s g o t t . Diese Theor ie Alt
h e i m s u m f a ß t fo lgenden G e d a n k e n k o m p l e x , zu d e m noch die eine u n d a n d e r e 
Einze lhe i t be iges t eue r t sei. 

D i e t i e r i schen A t t r i b u t e der G ö t t e r w e r d e n vie l fach als die Ges ta l t ge
d e u t e t , in d e r die b e t r e f f e n d e n G ö t t e r ur sp rüng l i ch vorges te l l t w u r d e n : d a s 
Göt t l i che w u r d e ers t i n t i e r i scher u n d d a n n in mensch l i che r Ges ta l t vor
ges te l l t u n d behie l t in der zwei ten P h a s e seine f r ü h e r e Tierges ta l t als A t t r i b u t . 
So e r k l ä r t beispielsweise F r a n z Rolf Schröder W o d a n u n d sein P f e r d . Stier , 
Wolf {Iwpus Martins i s t seine s t e h e n d e Beze ichnung) u n d Spech t s ind die 
A t t r i b u t e des Mars u n d w a r e n n a c h A l t h e i m s A u f f a s s u n g eins t der G o t t selbst . 
H i e r h e r g e h ö r t die Sage v o m , ,ver s a c r u m " : als die J u g e n d eines Volkes sich 
wegen Ü b e r v ö l k e r u n g eins t eine n e u e H e i m a t suchen m u ß t e , sch ick ten die 
G ö t t e r voll E r b a r m e n als F ü h r e r e inen Stier , einen Wolf u n d einen Spech t , 
die die S a m n i t e r , H i r p i n e r u n d P i c e n t e r sicher gele i te ten u n d n a c h denen 
i h re S t ä d t e bzw. die b e t r e f f e n d e n Völker selbs t b e n a n n t w u r d e n . D a z u 
b e m e r k t P h i l i p p : so k ö n n t e n die I t a l e r als j u n g e Schar eines ver s a c r u m au f 
g e f a ß t w e r d e n , deren W a p p e n t i e r der v i tu lus , das St ie rka lb , war , u n d f r ü h e r 
h a t schon Nissen einen Z u s a m m e n h a n g der „ S t i e r l i n g e " (wie er 'IxaXoi über 
se tz t ) m i t e inem heil igen Lenz v e r m u t e t . Also : 1. die t i e r i schen A t t r i b u t e 
der G ö t t e r s ind die eins t ige Ges ta l t dieser G ö t t e r vor ih re r A n t h r o p o m o r p h i 
s i e rung ; 2. Völker w u r d e n n a c h d e m t i e r i schen A t t r i b u t ihres S t a m m e s g o t t e s 
bzw. n a c h i h r e m t i e rges ta l t igen S t a m m e s g o t t b e n a n n t . 

D e n zwei ten G e d a n k e n h a t A l t h e i m m i t einer R e i h e belangvol le r E n t 
sp rechungen beleg t . D i e S a m n i t e r , sag t er, n a n n t e n i h re S t a d t n a c h d e m 
G o t t , der sie g e f ü h r t h a t t e , Bovianum (S t r abon) . D a z u sei b e m e r k t , d a ß die 
oskische E n t s p r e c h u n g f ü r l t . B o v i a n u m Büvaianud l a u t e t u n d d a ß die S t a d t 
h e u t e Boiano h e i ß t (Or lando S. 44), sowie d a ß der V o l k s s t a m m , der sie besaß , 
Bovii hieß . Zu hirpus „ W o l f " is t n a c h der a n g e f ü h r t e n Sage v o m „ v e r s a c r u m " 
der N a m e der samn i t i s chen Hirpini geb i lde t ; A l t h e i m s te l l t in d e n gleichen 
sprach l i chen Z u s a m m e n h a n g a u c h die P r i e s t e r s o h a f t der hirpi Sorani, die 
gelegent l ich a u c h hirpini g e n a n n t w u r d e n , u n d ü b e r s e t z t hirpini m i t „d ie 
W ö l f i s c h e n " oder „ d i e z u m Wolf G e h ö r i g e n " . Z u lupus s te l l t er die römischen 
luperci. O b dieses W o r t ge rade in d e n hier b e t r a c h t e t e n Z u s a m m e n h a n g 
g e h ö r t , sche in t i m m e r h i n f r a g l i c h : Lupercus (< lupus + arceo ?) is t der 
römische N a m e des lykä i schen W o l f s a b w e h r e r s P a n , dessen F e s t , die L u p e r 
cal ia , i m F e b r u a r gefe ie r t w u r d e u n d dessen P r i e s t e r eben Luperci h i e ß e n ; 
hier h a n d e l t s ich ' s also n i c h t u m ein posi t ives , sondern u m ein nega t ives Ver
h ä l t n i s z u m Wolf . E h e r gehören h ie rhe r die Lucani, wenigs tens n a c h einer 
B e m e r k u n g D e v o t o s (S. 151): „ I I n o m e del «lupo», presso gli E n o t r i come 
presso t u t t i gli OpicoAusoni , Siculi e Lat in i , d o v e v a essere lucus: L u c a n i 
n o n sa r ebbe che la t r a d u z i o n e di «Irpini» in l ingua e n o t r i c a . " A u s dieser 
V e r m u t u n g fo lge r t D e v o t o die wei t e re V e r m u t u n g , d a ß die L u c a n i v o n den 
H i r p i n i a b s t a m m e n . D a s m a g auf sich be ruhen , wicht ig ist hier n u r die 
Möglichkei t einer A b l e i t u n g des S t a m m e s n a m e n s Lucani von Hucus (vgl. 
XVXOQ; Z U b e d e n k e n i s t i m m e r h i n , d a ß der griechische N a m e des S t a m m e s 
Aevxavot l&xitet). Die Sage v o m ver sac rumb r ing t die Picentes m i t d e m picus 
in Z u s a m m e n h a n g ; Pl in ius b e r i c h t e t von i h n e n : „o r t i sun t a Sabin is v o t o 
ve re s a c r o " ( a n g e f ü h r t n a c h D e v o t o S. 128f.), u n d F e s t u s e rk l ä r t den N a m e n 
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i h res Gebie tes u n d d a m i t i h r e n e igenen f o l g e n d e r m a ß e n (von P a u l u s Diaoonus , 
Ausg . L i n d s a y S. 235, a n g e f ü h r t ) : , ,P icena regio, in q u a es t A s c u l u m , d ic t a , 
q u o d Sab in i c u m A s c u l u m p r o f i s c e r e n t u r , in vexi l lo e o r u m p icus c o n s e d e r a t . " 
A l t h e i m d e u t e t den S t a m m e s n a m e n a l s „ j u n g e S p e c h t e " . F ü r d ie gens d e r 
Vitellii v e r m u t e t er B e n e n n u n g n a c h e iner G e n t i l g ö t t i n * Vitellia (zu vitulus); 
doch d ü r f t e es sich e m p f e h l e n , selbige a d a c t a zu legen, so lange i h re E x i s t e n z 
n i c h t erwiesen i s t . (Aber be i läuf ig sei auf die S t a d t Vite l l ia in L a t i u m , h e u t e 
Givitella, a u f m e r k s a m g e m a c h t . ) Dies die E n t s p r e c h u n g e n v o n E i g e n n a m e n 
zu den t i e r i schen A t t r i b u t e n des G o t t e s Mars . D e m Ü b e r b l i c k d a r ü b e r m a g 
fo lgende Tabe l l e d i e n e n : 

T i e r a l s G o t t e s a t t r i b u t 
b z w . a l s G o t t 

S t a m m e s n a m e P r i e s t e r - b z w . G e n t i l n a m e 

h i r p u s 1 
l u P u s | „ W o l f " 

* l u c u 8 (XVHOQ) ) 

p i c u s „ S p e c h t " 
b o s „ R i n d " 
v i t u l u s „ K a l b " ( * V i t e l l i a ? ) 

H i r p i n i 

L u c a n i 
P i c e n t e s 
B o v i i ( B o v i a n u m ) 

P r i e s t e r h i r p i S o r a n i , h i r p i n i 
P r i e s t e r l u p e r c i ( h i e r h e r 

g e h ö r i g ?) 

g e n s d e r V i t e l l i i 

I m A n s c h l u ß d a r a n m ö g e n die E r g e b n i s s e A l b r e c h t v o n B l u m e n t h a l s 1 

P l a t z f i nden , der d e n Z u s a m m e n h a n g v o n V ö l k e r n a m e n m i t den b e t r e f f e n d e n 
S t a m m e s g ö t t e r n , die n i c h t t i e rges ta l t ig s ind , aufgeze ig t h a t . Mit A u s n a h m e 
der i l lyr ischen D a u n i e r s ind es l a u t e r I t a l i k e r . E i n e Tabe l l e s p a r t viele W o r t e : 

G o t t h e i t d e s S t a m m e s N a m e d e s S t a m m e s 

V e s t a V e s t i n i 
S a b u s S a b i n i 
M a r s M a r s i 
M a m e r s , o e k . f ü r M a r s M a m e r t i n i 
O p s O p s c i ( b e i E n n i u s b e l e g t ) 

> O s c i 
V o l c a n u B V o l s c i 
• D a u n u s = F a u n u s D a u n i i 

Auf die vier ers ten dieser E n t s p r e c h u n g e n h a t se inerze i t schon Nissen 
hingewiesen u n d z u d e m d e n Sa tz geschr ieben (S. 63) : „ D e r St ie r i s t ein 
Sinnb i ld des G o t t e s [Nissen m e i n t d e n Mars ] u n d n a c h i h r en G ö t t e r n i s t die 
übe rwiegende Mehrzah l i ta l i scher Völker b e n a n n t . " O b die e tymolog i schen 
Z u s a m m e n h ä n g e in d e n be iden Tabe l len alle s t i m m e n , wird hier n i c h t u n t e r 
s u c h t u n d m a g v o n A l t h e i m u n d B l u m e n t h a l v e r a n t w o r t e t w e r d e n . 

N u n b e m ü h t sich A l t h e i m u m den Nachwei s , d a ß in vorgesch ich t l i cher 
Zei t ein s t i e rges ta l t iger G o t t i m öst l ichen u n d west l ichen Mit t e lmeergeb ie t , 
von Vorde ras i en bis zur P y r e n ä e n h a l b i n s e l , v e r e h r t w u r d e , u n d weis t ihn 
t a t s ä c h l i c h in V a r i a n t e n n a c h . Dars t e l l ungen einer G o t t h e i t in St ie rges ta l t 
bzw. in s t i e rmensch l i cher Mischges ta l t s ind g e f u n d e n w o r d e n ; G r ä b e r in 

1 A l b r e c h t v . B l u m e n t h a l , Osci und Volsci, i n : Z e i t s c h r . f . O r t s n a m e n f o r s c h . 1 3 
1 9 3 7 . 
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E t r u r i e n u n d Sard in ien e n t h a l t e n solche Dars t e l l ungen , die A l t h e i m als Bilder 
einer ch thon i schen G o t t h e i t d e u t e t . Ü b r i g e n s k e n n t m a n M ü n z e n von S t ä d t e n 
Siziliens u n d U n t e r i t a l i e n s , d e n e n ein St ie r m i t mensch l i chem Ant l i t z au f 
g e p r ä g t i s t . (Man w e r f e einen Blick in d a s re izende Inse lbüch le in von den 
gr iechischen M ü n z e n Siziliens, wo die b e t r e f f e n d e G o t t h e i t wohl Dionysos 
is t . ) A l t h e i m weis t a u c h auf a l t i t a l i sche Stierspiele hin , die m i t St ie ropfe rn 
v e r b u n d e n w a r e n . Einze lhe i t en m a g m a n be i i h m (S. 131 ff.) n a c h s e h e n . 
I n diesen Z u s a m m e n h a n g n u n s te l l t er a u c h die T a t s a c h e , d a ß Kr iege r H e l m e 
m i t S t i e r h ö r n e r n t r u g e n , u n d d e u t e t sie d a h i n , d a ß diese K r i e g e r sich selbst 
a l s S t i e r e " oder J u n g s t i e r e " b e t r a c h t e t e n u n d in einer Bez iehung zu i h rem 
S t i e r g o t t g l a u b t e n (S. 131 u . 151). E s sei d a r a n er inner t , d a ß schon vor 
A l t h e i m Italia m i t e inem solchen G o t t in Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t wurde , 
d a ß beispielsweise D e e c k e eine D e u t u n g als „ L a n d des S t i e r g o t t e s " a n 
g e f ü h r t h a t . 

F ü r A l t h e i m s Theor i e sei i m A n s c h l u ß a n M a r b a c h 1 noch fo lgendes ge l t end 
g e m a c h t . Mars , der K r i e g s g o t t der Börner , is t die cha rak t e r i s t i s chs t e Got t 
he i t des I t a l i k e r t u m s . D e r die m ä n n l i c h e K r a f t v e r k ö r p e r n d e St ier is t (wie 
übr igens a u c h d a s Schwein) das b e v o r z u g t e Opfe r t i e r f ü r diesen G o t t . Mars 
ersche in t n i c h t n u r als A h n h e r r versch iedener S t ä m m e sonde rn a u c h als 
G r ü n d e r oder U r h e b e r v o n S t ä d t e n , vor a l lem Borns. ' E r is t a u c h der G o t t 
des A c k e r b a u s : der F r ü h l i n g s m o n a t mensis Martins i s t i h m heil ig u n d d a h e r 
n a c h i h m b e n a n n t . Mars b e d e u t e t , d e m agrar i schkr ieger i schen C h a r a k t e r 
des I t a l i k e r t u m s e n t s p r e c h e n d , dessen U r k r a f t , er is t U r h e b e r u n d A b w e h r e r 
jegl ichen Unhei l s , s c h a f f t also a u c h Miß wachs u n d V e r w ü s t u n g . Somi t darf 
m a n wohl a n n e h m e n , d a ß er in en t s t ehmigsgesch ich t l i chem Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m ch thon i schen St i e rgö t t s t eh t , dessen Vorhandens e i n u n d V e r e h r u n g 
A l t h e i m f ü r die vorgeschicht l iche Zei t erwiesen h a t . 

Z u g u n s t e n v o n A l t h e i m s Theor i e m a g a u c h auf die dionysische B e w e g u n g 
hingewiesen werden , deren D a r s t e l l u n g aus der F e d e r B o h d e s b e r ü h m t i s t : 
der Mensch wird in der exaraatg z u m ev&eog, d. h . m i t d e m G o t t Dionysos 
iden t i sch . N i c h t als ob die Kr iege r , die sich in einer besonderen Bez iehung 
zu i h r e m s t i e rges ta l t igen G o t t g l a u b t e n , dionys isch b e e i n f l u ß t gewesen w ä r e n ; 
es soll h ie r n u r darau f hingewiesen werden , d a ß es im A l t e r t u m noch a n d e r e n 
Glauben a n go t t mensch l i che Bez iehung gab , m i t d e m m a n vergle ichen dar f . 
M a n m ö c h t e die B e z i e h u n g der K r i e g e r zu i h r e m St i e rgo t t doch e twas g e n a u e r 
wissen, als A l t h e i m sie fo rmu l i e r t , u n d k ö n n t e v e r m u t e n , d a ß es sich u m eine 
I d e n t i f i z i e r u n g des Menschen m i t se inem G o t t h a n d e l t e : die Kr iege r m i t 
den H ö r n e r h e l m e n f ü h l t e n sich in der Sch lach t i rgendwie als Verkö rpe rungen 
ih res Got tes , sie w a r e n der G o t t oder der G o t t w a r in i hnen . A u c h die m o d e r n e 
V ö l k e r k u n d e , L e v y  B r u h l s L e h r e v o n der „ p a r t i c i p a t i o n m y s t i q u e " in den 
Vors te l lungen heu t ige r „ N a t u r v ö l k e r " , darf hier wohl herangezogen w e r d e n : 
ein Mensch k a n n v o r ü b e r g e h e n d Ges ta l t u n d W e s e n eines B a u b t i e r s , e t w a 
eines Tigers , a n n e h m e n u n d so gefähr l i ch w e r d e n . Auf europä i schem B o d e n 
is t es der a l t e G l a u b e a n den Werwolf (fz. loup-garou m i t u m s t r i t t e n e r E t y 
mologie, n o r m a n n i s c h warwall bei Mar ie d e F r a n c e , der e rzäh lenden Dich te r in 
des 12. J a h r h u n d e r t s ) . D e r Mensch wird also in ein gefähr l iches Tier ver 
w a n d e l t , beispielsweise in einen Wolf oder in einen Tiger — bzw. in der Schlach t 
in e inen s t i e rges ta l t igen G o t t . 

1 Marbach, Mars, in: Pauly-Wissowa,Real-Encycl , 28. Halbbd., Stuttgart 1930. 
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Nun läßt sich freilich ein Einwand gegen Altheims Theorie nicht verhehlen. 
Wenn die Krieger des betreffenden Volksstammes mit ihren Hörnerhelmen 
sich im Kampf als Stiere" fühlen, warum nennen sie sich dann nicht „Stiere", 
sondern vielmehr „Kälber" oder „Stierkälber" ? Ihr Stammesgott ist doch, 
falls es mit der Theorie ihre Richtigkeit hat, nicht ein „Kalb", sondern ein 
„Stier", und ein Krieger im Kampf darf sich nicht als ungefährliches „Kalb", 
sondern er muß sich eher als gefährlichen „Stier" betrachten. Wenn der 
betreffende Stamm sich wirklich als itali, d. h. als „Kälber", betrachtet und 
bezeichnet hat, ist dann nicht eine andere Erklärung nötig ? 

7. Theorie: der Stier als Totem des Stammes. Zum totemistischen1 

Glauben bei sog. Naturvölkern gehört die Vorstellung, daß der Volksstamm 
von einem bestimmten Tier, von seinem als göttlich verehrten Totem, leiblich 
abstammt. Devoto sieht diese heutige Form primitiver Religiosität schon im 
vorgeschichtlichen Italien und erklärt mit ihr das Verhältnis der Hirpini 
zum hirpus und der Picentes zum picus: im Namen der Hirpini findet er einen 
„residuo quindi di un culto totemistico" (S. 140), und die Picentes „con
servano solo nel nome la traccia del culto totemico che ha lasciato tracce in 
tutti i popoli indoeuropei" (S. 128). Von Totemismus bei den Itali dagegen 
spricht er nur andeutungsweise, zweifelnd und auch etwas unklar (S. 115): 
„Nella lingua originaria questi uomini dovevano esser dunque i viteloi, an che 
se puö far qualche difficoltä l'identitä assoluta del nome del popolo con quello 
del «totem», mentre ci sarebbe da attendere una derivazione del primo dal 
secondo." Aber — wenn es erlaubt ist, Devoto hilfreich unter die Arme zu 

1 I n se inem B u c h Die Seele der Primitiven (d t sch . v o n E l s e B a r o n i n W e r k m a n n , W i e n 
Le ipz ig 1930) e r k l ä r t L . L e v y  B r u h l d e n W e r w o l f  G l a u b e n d a m i t , d a ß d e r P r i m i t i v e 
„ i n s t i n k t i v d i e Gle icha r t i gke i t des L e b e n s s t o f f e s a l le r Lebewesen e m p f i n d e t " (S. 26) u n d 
d a h e r d e n Ü b e r g a n g v o m T i e r z u m Menschen oder v o m M e n s c h e n z u m T i e r a l s e t w a s 
ganz N a t ü r l i c h e s b e t r a c h t e t , so d a ß Mensch u n d Tie r „ i n t i m e m e n t i n t e r c h a n g e a b l e s " s i n d . 
F ü r d a s v o n P e t r o n i u s e r z ä h l t e W e r w o l f a b e n t e u e r g i b t er d i e D e u t u n g (S. 159): „ N i c h t 
d i e Seele des S o l d a t e n v e r l ä ß t dessen K ö r p e r , u m i n d e n e ines W o l f e s zu f a h r e n , s o n d e r n 
de r S o l d a t u n d d e r Wolf s ind e i n einziges W e s e n . " N u n l i eg t n a c h A u f f a s s u n g dieses 
E t h n o l o g e n derse lbe G l a u b e n i c h t n u r d e m A n i m i s m u s sonde rn a u c h d e m T o t e m i s m u s 
z u g r u n d e (S. 42) : „ d e r A h n e des T o t e m s , sei er n u n e in L ö w e , ein L e o p a r d , e in K r o k o d i l , 
e i n E u k a l y p t u s oder sons t e twas , i s t n i c h t e i n f a c h d a s Tie r oder d i e P f l a n z e , d e r e n Vor
h a n d e n s e i n m a n i m W o h n b e r e i c h e d e r M e n s c h e n g r u p p e f e s t s t e ! len k a n n . E r i s t v i e l m e h r n a c h 
d e r seh r r i ch t i gen Ans ich t A. P*. B r o w n s d e r m y s t i s c h e , d e m Einze lwesen u n d d e r g a n z e n 
A r t g e m e i n s a m e Lebenss tof f dieses Tie re s oder dieser P f l a n z e u n d gle ichzei t ig e in W e s e n 
mensch l i che r B e s c h a f f e n h e i t . " „ O b es sich n u n u m e inen g e f ü r c h t e t e n Z a u b e r e r h a n d e l t , 
d e r d i e F ä h i g k e i t h a t , d i e G e s t a l t eines Tie res a n z u n e h m e n , o d e r u m d e n m y t h i s c h e n 
A h n e n , d e r be ide N a t u r e n , d ie mensch l i che u n d d i e t i e r i sche , gle ichzei t ig b e s i t z t : d i e E n t 
wick lung d e r Vors te l lung b le ib t diese lbe . Die P a r t i z i p a t i o n des I n d i v i d u u m s a n b e i d e n 
N a t u r e n wird i n b e i d e n F ä l l e n gleich g e d a c h t u n d e m p f u n d e n " (S .40) . L e v y  B r u h l f ü h r t 
(S. 39) fo lgende Ä u ß e r u n g a u s The native tribes of central Australia v o n Spence r u n d Gil len 
m i t Z u s t i m m u n g a n : „ D a s I n d i v i d u u m g e h ö r t zu e iner G r u p p e , d e r e n Mitg l i ede r al le , 
ganz so wie es se lbs t , d i e d i r e k t e n A b k ö m m l i n g e oder d ie V e r w a n d l u n g s f o r m e n des Lebe
wesens s ind , dessen N a m e n sie t r a g e n . J e d e s Mitg l i ed des S t a m m e s k o m m t a ls e ine 
W i e d e r g e b u r t des geis t igen E l e m e n t s eines dieser h a l b a n i m a l i s c h e n , u n s t e r b l i c h e n Vor
f a h r e n zu r W e l t ; e i n m a l geboren , t r ä g t es d a h e r no twend ige rwe i se d e n N a m e n des Tie re s 
oder d e r P f l a n z e , d e r e n A b k ö m m l i n g oder V e r w a n d l u n g s f o r m se in V o r f a h r e i n d e r Alche
r i n g a w a r . " D e m T o t e m  A h n u n d d e m Werwol f e igne t e ine a u ß e r o r d e n t l i c h e W i r k u n g s 
k r a f t , d a s Maria in d e r S p r a c h e d e r Maor i {iegöv /nevog, numen, heil) u n d d e r K u l t des 
T o t e m  A h n s v e r m i t t e l t u n d e r h ä l t s e i n e m S t a m m d ie L e b e n s k r a f t (S . 41, 43). A u s d ie sem 
ganzen G l a u b e n s z u s a m m e n h a n g e rk l ä ren s ich a u c h d i e t i e r i s ch mensch l i chen Mischges ta l 
t e n , d ie d ie P r i m i t i v e n küns t l e r i s ch d a r s t e l l e n (S. 43—45) . 
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g r e i f e n — w e l c h e S c h w i e r i g k e i t s o l l d e n n h i e r b e s t e h e n ? I m F a l l d e r Itali 
i s t I d e n t i t ä t d e s N a m e n s d e s S t a m m e s m i t d e m d e s T o t e m s k e i n e s w e g s e r 
f o r d e r l i c h : w e n n d e r T o t e m e i n e t i e r i s c h e V o r f o r m d e s M a r s i n S t i e r g e s t a l t 
w a r , d a n n w a r e n d i e K i n d e r d i e s e s „ S t i e r s " e b e n „ K ä l b e r " o d e r „ S t i e r k ä l b e r " 
u n d s o b e t r a c h t e t e u n d b e z e i c h n e t e s i c h d a s b e t r e f f e n d e V o l k a l s itali — 
„ v i t u l i " s e i n e s T o t e m  S t i e r s . D a ß e i n e m s o l c h e n G o t t S t i e r e g e o p f e r t w u r d e n , 
d ü r f t e j a w o h l d a z u p a s s e n . 

D e v o t o i s t d e r M e i n u n g , d a ß S p u r e n v o n v o r g e s c h i c h t l i c h e m T o t e m i s m u s 
s i c h „ b e i a l l e n i n d o e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r n " f i n d e n . A l t h e i m j e d o c h l e h n t 
D e v o t o s T h e o r i e r u n d w e g a b m i t d e r B e g r ü n d u n g , d a ß T o t e m i s m u s a u f d e r 
A p e n n i n e n h a l b i n s e l b i s h e r n o c h n i c h t n a c h g e w i e s e n s e i . G e w i ß , n a c h g e w i e s e n 
i s t e r n i c h t , a b e r a n d e r e r s e i t s i s t s e i n e M ö g l i c h k e i t n i c h t w i d e r l e g t . E s i s t z u 
ü b e r l e g e n , o b d i e G r ü n d u n g s s a g e R o m s n i c h t f ü r T o t e m i s m u s b e a n s p r u c h t 
w e r d e n k a n n . R o m u l u s i s t d e r e p o n y m e H e r o s d e r S t a d t , M a r s i s t i h r w i c h 
t i g s t e r G o t t , R o m u l u s u n d R e m u s s i n d s e i n e K i n d e r , s e i n e u r s p r ü n g l i c h e 
G e s t a l t i s t ( w e n n m a n s e i n A t t r i b u t  T i e r s o d e u t e n d a r f ) d e r W o l f , u n d w e n n 
d i e s e r i n w e i b l i c h e r V a r i a n t e d i e K i n d e r d e s M a r s s ä u g t , s o k a n n h i e r d i e 
A b s t a m m u n g v o n d e m u r s p r ü n g l i c h e n T o t e m  T i e r n o c h d u r c h s c h e i n e n : d e r 
g ö t t l i c h e V a t e r b z w . d i e g ö t t l i c h e M u t t e r e r s c h e i n t i n d e r ü b e r l i e f e r t e n F a s 
s u n g d e s M y t h o s s o w o h l t i e r i s c h w i e a n t h r o p o m o r p h u n d d i e z w e i G e s t a l t e n 
s i n d i n e i n e r K o m p r o m i ß f o r m d e s M y t h o s e i n a n d e r g e s e l l t ; d i e g l e i c h e 
H e r k u n f t w i e f ü r d e n S t a d t g r ü n d e r d a r f v i e l l e i c h t a u c h f ü r d a s g a n z e V o l k , 
d a s d i e s e S t a d t b e w o h n t , a n g e n o m m e n w e r d e n ; v i e l l e i c h t s t e l l t e d i e b e r ü h m t e 
e t r u s k i s c h e S t a t u e d e r l u p a u r s p r ü n g l i c h d a s T o t e m  T i e r R o m s d a r . F a l l s 
d i e h i e r g e w a g t e D e u t u n g d e r S t a d t g r ü n d u n g s s a g e z u t r i f f t , w a r d e n v o r 
g e s c h i c h t l i c h e n R ö m e r n d e r T o t e m i s m u s v e r t r a u t . E i n B e w e i s f ü r d i e t o t e 
m i s t i s c h e I t a l i  T h e o r i e i s t d a s g e w i ß n i c h t , m a g a b e r i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
i h r v o r g e l e g t w e r d e n . D i e s e d ü r f t e i n g l e i c h e r W e i s e d i e r ö m i s c h e W ö l f i n , 
d i e S a g e v o m „ v e r s a c r u m " , d i e A b l e i t u n g d e r V ö l k e r n a m e n v o n T i e r n a m e n 
u n d d a m i t a u c h d e n N a m e n Itali e r k l ä r e n . I n i h r s i n d z w e i G e d a n k e n v e r 
e i n i g t : 1. d a s A t t r i b u t  T i e r i s t e i n e E r i n n e r u n g a n d i e f r ü h e r e G e s t a l t d e r 
b e t r e f f e n d e n G o t t h e i t , 2 . d i e s e t i e r g e s ' t a l t i g e G o t t h e i t i s t d e r T o t e m d e s S t a m 
m e s . Ü b r i g e n s l a s s e n s i c h d i e H e l m e m i t S t i e r h ö r n e r n , v o n d e n e n A l t h e i m 
s p r i c h t , z w a n g l o s a u c h d e r t o t e m i s t i s c h e n E r k l ä r u n g z u w e i s e n : d a s K a l b 
t r ä g t e b e n s o H ö r n e r w i e d e r S t i e r . 

N o c h e t w a s S p r a c h l i c h e s : i s t haAög o d e r italus d i e u r s p r ü n g l i c h e L a u t u n g 
d e s h i e r s o w i c h t i g e n W o r t e s ? A u s d e m ovhovÄoq d e s D i o n y s i o s h a t m a n 
g e s c h l o s s e n , d a ß d a s u r s p r ü n g l i c h e W o r t e i n D i g a m m a (F) h a t t e , a b e r d a s 
Z e u g n i s d e s H a l i k a r n a s s i e r s i s t d a d u r c h e n t k r ä f t e t , d a ß e r s e i n e W o r t f o r m 
o f f e n s i c h t l i c h d e m l t . vitulus s e i n e r Z e i t n a c h g e b i l d e t h a t . A b e r v i e l l e i c h t 
h a t e r b e i H e l l a n i k o s e i n e F o r m m i t / g e f u n d e n u n d s i e n u r m o d e r n i s i e r t . 
J e d e n f a l l s f o r d e r t d i e E n t s p r e c h u n g z u vitluf u n d vitulus d i e s e n A n l a u t u n d 
m a n s e t z t d a h e r m i t R e c h t e i n *Fixal6c, a l s u r s p r ü n g l i c h e F o r m a n . D a ß 
d a r a u s d a s g r . haXog m i t V e r l u s t d e s F w u r d e , e n t s p r i c h t d e m L a u t c h a r a k t e r 
d e s G r i e c h i s c h e n , i n d e m b e k a n n t l i c h e i n e i n s t i g e s D i g a m m a v e r l o r e n g i n g 
( v g l . OIVOQ< *Fotvog, vinum, Wein). D a ß l t . vitulus u n d g r . ixaloq e i n a n d e r 
l a u t g e s e t z l i c h e n t s p r e c h e n , i s t e i n e g e l ö s t e F r a g e , u n d d a ß d i e R ö m e r i h r 
Itali a u s d e m G r i e c h i s c h e n d e r m a g n a G r a e c i a ü b e r n o m m e n h a b e n , i s t a u ß e r 
Z w e i f e l . W e n n d a s a n l a u t e n d e i v o n Italia i n l a t e i n i s c h e n V e r s e n l a n g i s t ( i m 
W i d e r s p r u c h z u d e m k u r z e n i v o n vitulus), s o e r k l ä r t s i c h d a s , w i e O r l a n d o 
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gezeigt h a t , als abs ich t l i che L ä n g u n g des a n sich k u r z e n Voka l s zur Bef r i ed i 
g u n g der met r i s chen Erfo rde rn i s se , d a ein Itaila m i t dre i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n 
k u r z e n Silben i m H e x a m e t e r oder P e n t a m e t e r n i c h t u n t e r z u b r i n g e n w ä r e 
(s. o. die Stelle a u s der Aeneis I 533 u n d I I I 166). 

E s is t n a c h g e r a d e Zei t , d a n a c h zu f r a g e n , ob es d e n n e inen S t a m m d e r 
*FixaXoi oder Itali, dessen einst iges V o r h a n d e n s e i n in d e n bisher igen B e t r a c h 
t u n g e n vorausgese t z t w u r d e , a u c h gegeben h a t . Fa l l s d a s z u t r i f f t , d a n n 
sp r i ch t die offens ich t l iche V e r w a n d t s c h a f t v o n italus m i t u m b r . vitluf u n d 
l t . vitulus, sowie v o n l t . Italia m i t osk. Viteliü = „ I t a l i e n " auf der M ü n z e 
aus d e m Bundesgenossenk r i eg (90—88 v . Ohr.) f ü r Z u g e h ö r i g k e i t zur l a t in i sch 
fa l i sk ischosk ischumbr ischvolsk ischsabe lhschen S p r a c h f a m i l i e u n d s o m i t 
wohl a u c h zur Völker fami l i e der „ I t a l i k e r " , wie die h e u t i g e W i s s e n s c h a f t sie 
z u s a m m e n f a s s e n d zu n e n n e n pf leg t . Aris to te les (Pol . 1329b 10) s p r i c h t v o n 
e inem Volk der 'IxaXol u n d n o c h Pl in ius ( I I I 71) n e n n t u n t e r d e n f r ü h e r e n 
B e w o h n e r n von L u k a n i e n u n d d e m B r u t t i e r l a n d a u c h die Itali. A b e r H e i s t e r 
be rgk , Nissen u n d W i k e n g l a u b e n n i c h t a n ih r einst iges Dase in . H e i s t e r b e r g k 
m e i n t , d a ß die Gle ichung ZIXEXOQ: EixeXoi: ZLXEXIO, = 'IxaÄ6g:x:'IxaMa d e n 
Glauben a n ein Volk der 'IxaÄoi h e r v o r g e r u f e n h a b e , u n d f i n d e t d a m i t Zu
s t i m m u n g bei W i k e n (S. 139); D e v o t o dagegen n i m m t d a s Zeugni s des Aris to 
te les e rns t . A b e r w e n n m a n Ari s to t e l e s u n d P l i n i u s a u c h n i c h t G l a u b e n 
schenken m u ß , so s ind sie a u c h n i c h t wider leg t . Alle W a h r s c h e i n l i c h k e i t i s t 
d a f ü r , d a ß als ers tes n i c h t der L a n d e s n a m e Italia, sonde rn ein e n t s p r e c h e n d e r 
S t a m m e s n a m e v o r h a n d e n w a r : die F a u n a  T h e o r i e , die f ü r P r i o r i t ä t des 
L a n d e s n a m e n s spr ich t , darf als er ledigt ge l ten , u n d die zwei Theor i en , die n a c h 
d e m h e u t i g e n S t a n d der F o r s c h u n g wohl al le in e r n s t zu n e h m e n s ind , die 
Iden t i f i z i e rungs  u n d die T o t e m  T h e o r i e , e r fo rde rn P r i o r i t ä t des S t a m m e s 
n a m e n s ; zu 'IxaXoi is t ein 'IxaXia wie zu Boicoxol ein Bouoxia geb i lde t w o r d e n . 
D e r b e t r e f f e n d e V o l k s s t a m m m u ß sich in vorgesch ich t l i cher Zei t *FixaÄoi 
oder m i t e inem l au t l i ch e n t s p r e c h e n d e n W o r t g e n a n n t h a b e n , er k a n n j a 
a u ß e r d e m noch a n d e r s gehe ißen h a b e n u n d b r a u c h t se inen N a c h b a r n n u r 
(oder f a s t nur ) u n t e r d ie sem a n d e r n N a m e n b e k a n n t gewesen zu sein, er k a n n 
den N a m e n *Fixa"koi schon in vorgesch ich t l i cher Zei t ver loren u n d in gesch ich t 
l icher einen a n d e r n g e f ü h r t h a b e n . K l i n g n e r sche in t dieses Volk m i t d e n 
Oino t re rn iden t i f i z ie ren zu wollen u n d d a f ü r sche in t zu sp rechen , w e n n A n t i 
ochos den e p o n y m e n I t a l o s a u s diesem Volk s t a m m e n l ä ß t (vgl. a u c h Aeneis: 
s. o.). A b e r W i k e n (S. 103—109) zeigt , d a ß die Oino t re r f r ü h e r nörd l i ch v o n 
d e m u r s p r ü n g l i c h e n Gebie t 'IxaXia g e w o h n t h a b e n . Diese k o m m e n also 
n i c h t in B e t r a c h t . 

Die Suche n a c h U r s p r u n g u n d Sinn eines W o r t e s i m vorgesch ich t l i chen 
D u n k e l g e h ö r t zu d e m großen , , a n t i q u a m e x q u i r i t e m a t r e m " : sie i s t ein 
St reben , d a s d e r W i s s e n s c h a f t a u s der Rel ig ion ü b e r k o m m e n i s t . D i e be iden 
zu le tz t b e s p r o c h e n e n Theor i en h a b e n die Besonde rhe i t , d a ß sie urrel igiöses 
D e n k e n b e t r e f f e n u n d d a h e r , tief e r regend s ind . H a n d e l t es sich in j ene r 
p r i m i t i v e n Rel ig ios i t ä t n i c h t u m ein Te i lhaben a m Göt t l i chen , sei es d u r c h 
mys t i s che Gle ichse tzung oder d u r c h G o t t e s k i n d s c h a f t ? 

I I I . Idee u n d Pol i t ik . 
Die W a n d l u n g des Begr i f f s , , I t a l i a " l ä ß t sich i m A n s c h l u ß a n Nissen , 

Phi l ipp , Solmsen, W i k e n u n d K l i n g n e r u n d m i t B e s c h r ä n k u n g auf d a s W i c h 
t igs te f o l g e n d e r m a ß e n b e s t i m m e n : 



1 4 4 - Franz Rauhut 

1. Anfäng l i ch , sei t e t w a 500 v . Ohr. gre i fba r , w a r es n u r die Südwes t sp i t ze 
der Halb inse l , d . h . die südl iche H ä l f t e des B r u t t i e r l a n d e s . 

2. I m 5. u n d 4. J a h r h u n d e r t w u r d e 'IraXia i m gr iechischen S p r a c h g e b r a u c h 
a l lmäh l i ch auf d e n ganzen v o n Griechen bes iede l t en Tei l U n t e r i t a l i e n s ( f j pLEjakr} 

'EXXdg, m a g n a Graecia) a u s g e d e h n t . Seine B e w o h n e r w u r d e n d a h e r a u c h 
'IraXifjTcu (nicht 'ItaXoi) g e n a n n t , w a s n u r geograph i sch g e m e i n t war . 

3. N a c h d e m (241 beend ig t en ) e r s t en P u n i s c h e n K r i e g beze ichne te Italia 
die g a n z e Halb inse l , ers t bis z u m Aesis u n d sei t e t w a 100 v . Ohr. bis z u m 
R u b i c o , i m Gegensa tz zur In se l Sizilien. Die R ö m e r müssen also das W o r t 
s p ä t e s t e n s i m 3. J a h r h u n d e r t v o n d e n Griechen ü b e r n o m m e n h a b e n u n d es 
w u r d e i h n e n d a n n zu einer wich t igen geograph i schen Beze ichnung . 

4. D a s römische B ü r g e r r e c h t , d a s die f re ien B e w o h n e r der H a l b i n s e l bis 
z u m B u b i c o sei t 87 v. Chr. besaßen , w u r d e auf Veran l a s sung O c t a v i a n s 42 
oder 41 v . Ohr. a u c h d e n f r e i en B e w o h n e r n der P o e b e n e ver l iehen, w o d u r c h 
dieses Gebie t a m t l i c h in Italia einbezogen w u r d e . D a s d a m i t beze ichne te 
Gebie t h a t t e ziemlich g e n a u die A u s d e h n u n g der heu t igen pol i t i schen E i n h e i t 
I t a l i e n m i t A u s n a h m e d e r In se ln . 

5. Bei der N e u e i n t e i l u n g des Reiches in vier P r ä f e k t u r e n d u r c h Diokle t i an 
i . J . 292 erh ie l t eine den N a m e n Italia: sie u m f a ß t e a u ß e r der Apenn inen 
ha lb inse l a u c h N o r d a f r i k a von M a r o k k o bis zur großen Syr te , Sizilien, Sar
d in ien u n d K o r s i k a , die m i t t l e r e n Alpen u n d Gebie te nörd l i ch d a v o n , d a r u n t e r 
B a y e r n west l ich v o m I n n ; H a u p t s t a d t d e r P r ä f e k t u r w a r Mai land . 

6. Diese ü b e r m ä ß i g e A u s d e h n u n g des Begr i f fes w a r von k u r z e r D a u e r ; 
hierauf w a r Italia wiede r auf die H a l b i n s e l b e s c h r ä n k t . 

7. In fo lge des U n t e r g a n g s des wes t römischen Reiches u n d der os tgot i schen 
H e r r s c h a f t ger ie t die Vors te l lung eines die ganze Halb in se l u m f a s s e n d e n I t a l i en 
m e h r oder weniger in Vergessenhe i t . N u n m e h r h a f t e t e der N a m e j a h r h u n d e r t e 
lang, m i t S c h w a n k u n g e n , h a u p t s ä c h l i c h a n Ober i ta l i en . I n der Karo l ingerze i t 
b e d e u t e t e regnum Italiae im wesen t l i chen n u r d a s R e i c h der L a n g o b a r d e n . 
Italia w a r n u n l ange Zei t sowohl die geograph i sche G e s a m t h e i t der Halb inse l 
wie ein pol i t i sches Tei lgebie t , dessen B e g r i f f s u m f a n g n i c h t fes t w a r . Diese 
D o p p e l h e i t d a u e r t e bis in den A n f a n g des 14. J a h r h u n d e r t s ; d a m a l s u n t e r 
schied der F l o r e n t i n e r Geschich tsschre iber G i o v a n n i Vil lani „ I t a l i e n e r " u n d 
„S iz i l i ane r " . 

N u n g ib t es n e b e n der Gesch ich te des Begr i f f s — u n d te i lweise in beleben
d e m Z u s a m m e n h a n g m i t ih r — a u c h eine Gesch ich te der I d e e , , I t a l ia ' c . Seit 
270 v . Chr. h e r r s c h t e n die R ö m e r ü b e r die ganze H a l b i n s e l (ausschließl ich der 
P o e b e n e , die übr igens , geograph i sch gesehen , n ich t zur Halb inse l gehör t ) , 
w o d u r c h dieses Gebie t z u m e r s t e n m a l pol i t i sch geein t w a r . Seine B e w o h n e r 
w u r d e n v o n d e n R ö m e r n zwischen d e m l e t z t en S a m n i t e r k r i e g (der 290 zu 
E n d e ging) u n d d e m e r s t en P u n i s c h e n K r i e g (der 264 begann) zu einer W e h r 
g e m e i n s c h a f t m i t Ante i l a n der K r i e g s b e u t e z u s a m m e n g e f a ß t ; sie h ießen 
n u n e n t w e d e r schon vor oder gleich n a c h d e m e rs t en P u n i s c h e n K r i e g (der 
241 endig te ) Italici. (Also n i c h t Bali, sonde rn eine A b l e i t u n g d a v o n ! Übr igens 
i s t i m L a t e i n Italici vor Itali belegt , bei P l a u t u s , was j edoch n u r ein Zufa l l 
der Ü b e r l i e f e r u n g sein k a n n . ) D e r N a m e Italici k a m v e r m u t l i c h gleichzeit ig 
m i t der E r w e i t e r u n g der B e d e u t u n g v o n Italia auf die ganze Halb inse l in 
G e b r a u c h . So w u r d e ein „ i t a l i s ches" (nicht „ i ta l ien i sches" ) Gemeinscha f t s 
g e f ü h l a n g e b a h n t , d a s n o c h k e i n e volkl iche E i n h e i t , a b e r schön eine Zu
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s a m m e n g e h ö r i g k e i t der b e t r e f f e n d e n Völker i m H i n b l i c k auf d a s sie pol i t i sch 
e in igende R o m b e d e u t e t e . E t w a 205 v . Ohr. g r ü n d e t e d e r ä l t e r e Scipio 
A f r i c a n u s auf der P y r e n ä e n h a l b i n s e l in der N ä h e v o n Hispa l i s ( = Sevil la) 
die V e t e r a n e n k o l o n i e Italica, d e r e n N a m e — es w a r d ie e r s t e r ö m i s c h e 
K o l o n i e auf der g e r a d e e r o b e r t e n H a l b i n s e l — wohl b e d e u t e t e , d a ß f o r t a n 
I t a l i a ü b e r H i s p a n i a her r sche , u n d d e r e ine E h r u n g d e r I t a l i c i w a r . 
Tibe r iu s G r a c c h u s e rk lä r t e , wie P l u t a r c h b e r i c h t e t : die S o l d a t e n k ä m p f e n 
f ü r I t a l i e n . D a ß a b e r d a s G e m e i n s c h a f t s g e f ü h l n o c h f a s t z w e i h u n d e r t J a h r e 
n a c h d e m Z u s a m m e n s c h l u ß n ich t ganz i m Sinne R o m s ged ieh , e n t h ü l l t d e r 
Bundesgenos senk r i eg (90—88) : die I t a l i c i e m p ö r t e n sich gegen R o m , be
s t i m m t e n Corf in ium zu i h re r H a u p t s t a d t u n d n a n n t e n sie o s t e n t a t i v Viteliu, 
d. h. sie n a n n t e n sie „ I t a l i e n " , u n d zwar n i c h t auf La te in i s ch , s o n d e r n auf 
Oskisch, also in einer a u ß e r h a l b L a t i u m s gesp rochenen M u n d a r t . D i e phi lo
logische Sei te der S a c h e : osk. Viteliu w a r e n t w e d e r ein a l t ü b e r k o m m e n e s 
e inhe imisches W o r t f ü r „ I t a l i a " oder m a n b i l d e t e es d a m a l s , w a s u n w a h r 
scheinl ich is t , neu , i m B e w u ß t s e i n der u r s p r ü n g l i c h e n B e d e u t u n g v o n Itali 
u n d in E n t s p r e c h u n g zu d e m e inhe imi schen M u n d a r t w o r t f ü r „ K a l b " (vgl. 
u m b r . vitluf). Die A u f s t ä n d i s c h e n p r ä g t e n M ü n z e n m i t d e r A u f s c h r i f t viteliu 
sowie m i t d e m K o p f des G o t t e s M a m e r s (osk. f ü r Mars) u n d d e m St ie r , d e r 
m i t seinen H ö r n e r n die r ömi sche W ö l f i n zu B o d e n w i r f t . ( D a ß hier Viteliu, 
Mars u n d St ie r vere in ig t s ind , i s t be langvo l l f ü r die E t y m o l o g i e v o n Italia.) 
Also „ I t a l i e n " gegen „ R o m " ! A b e r d a m i t t r a t nooh ke in e inhe i t l i ches Volk , 
sonde rn n u r ein pol i t i sches B ü n d n i s in E r s c h e i n u n g . D i e R ö m e r s ieg ten d u r c h 
e inen K o m p r o m i ß , i n d e m sie 87 v . Ohr. allen f r e i en B e w o h n e r n d e r H a l b i n s e l 
(bis z u m R u b i c o ) d a s römische B ü r g e r r e c h t ve r l i ehen . D a d u r c h w a r d e m 
I t a l i a  G e d a n k e n die fe ind l iche pol i t i sche Spi t ze a b g e b r o c h e n , die I t a l i c i 
n a n n t e n sich f o r t a n cives Romani, w a r e n also n u n ebenfa l l s , r ech t l i ch wenig
s tens , „ R ö m e r " . D a s ver l i ehene B ü r g e r r e c h t u m f a ß t e u . a . mil i t ä r i sche Gleich
s te l lung m i t d e n R ö m e r n , R e c h t der N i e d e r l a s s u n g in R o m , R e c h t der E h e 
sch l i eßung (conubium) m i t R ö m e r n , römisches N a m e n s y s t e m a n Stel le des 
e inhe imi schen ; f o r t a n e inhei t l iches M ü n z s y s t e m , A m t s s p r a c h e n u r n o c h d a s 
L a t e i n . W e n n m a n a u c h in R o m a n w e s e n d sein m u ß t e , u m die vol len R e c h t e 
eines civis R o m a n u s g e l t e n d zu m a c h e n (was den wenigs t en B e w o h n e r n d e r 
H a l b i n s e l mögl ich w a r , so d a ß p r a k t i s c h die E i n w o h n e r d e r H a u p t s t a d t 
v o r h e r r s c h e n d bl ieben) , w e n n die r epub l i kan i s chen F r e i h e i t e n a u c h bere i t s i m 
S c h w i n d e n w a r e n u n d die M a c h t b a l d d u r c h d e n C ä s a r i s m u s in die H ä n d e 
eines einzigen ge langen sollte, so g e h ö r t e n die I t a l i c i d o c h f o r t a n wen igs t ens 
t h e o r e t i s c h u n d zu e inem g u t e n Tei l a u c h p r a k t i s c h zu d e n H e r r e n des römi 
schen W e l t r e i c h s : Kolon i s t en f ü r die e r o b e r t e n G e b i e t e w u r d e n k ü n f t i g h i n 
n i c h t n u r a u s R o m u n d L a t i u m s o n d e r n a u c h a u s d e m ü b r i g e n „ I t a l i e n " 
g e n o m m e n , die I t a l i c i w a r e n f o r t a n n i c h t b l o ß W e r k z e u g e s o n d e r n e t w a s a u c h 
Te i lhabe r d e r römischen M a c h t u n d s o n n t e n sich gleichfal ls in deren Glanz . 
E s g a b also j e t z t e ine E i n h e i t „ I t a l i a " , d ie pol i t i sch u n d r ech t l i ch „ r ö m i s c h " 
war , die ( theore t i sch , recht l ich) n i c h t u n t e r R o m u n d a u c h n i c h t gegen R o m 
s t a n d , sonde rn r o m a n i s i e r t w a r . D e r G e d a n k e einer „ I t a l i a " der „c ives 
R o m a n i " , der — u m es n o c h m a l s , m i t a n d e r n W o r t e n , zu sagen — n i c h t m e h r 
eine Z u s a m m e n f a s s u n g v o n U n t e r w o r f e n e n bzw. V e r b ü n d e t e n , s o n d e r n v o n 
pol i t i sch Gle ichberech t ig ten u n d M i t b e h e r r s c h e r n der W e l t w a r , h a t t e e ine 
s t a r k e e in igende W i r k u n g . D e r B e w o h n e r I t a l i ens , der n i c h t in R o m w o h n t e , 

Würzburger Jahrbücher, H e f t 1 1 0 
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wünschte je tzt nichts sehnlicher als ganz Römer zu werden. Spätestens im 
1. J a h r h u n d e r t n. Chr. wurde die Sprache des ganzen Gebietes, mit Ausnahme 
des Griechisch sprechenden Südens, einheitlich lateinisch. Es entstand etwas 
einer Nation Ähnliches, wobei man bedenken soll, daß eine „Nat ion" selten 
durch volkliche Einheit und nie ohne ideelle Einheit gegeben ist. 

In der P a x Augusta wurde die Idee I ta l ia dichterisch gefeiert. Vergil 
dichtet in seinen Georgica, im zweiten Buch (V. 136—176), ein begeistertes 
Lob I ta l iens : kein anderes Land kann mit ihm wetteifern; hier ist die Natur 
nicht gefährlich, sondern f ruchtbar an Tieren und Pflanzen; hier ist Reichtum 
an Menschenwerk, hier gibt es ausgezeichnete Seen und den vorzüglichen 
Meerhafen portus Iulius, hier gibt es Metalle, tüchtige Menschen und römische 
Macht : 

salve, magna parens f rugum, Saturnia tellus, 
magna virum . . . (V. 173f.) 

Den heimatliebenden Preis der Fruchtbarkei t Italiens f indet man auch bei 
andern Autoren, wie Varro und Plinius. Letzterer spricht Italien wegen 
seiner Vorzüge den „principatus n a t u r a e " vor allen andern Ländern zu und 
überträgt die imperialistische und universale RomIdee auf I ta l ien: 

,,. . . das Land, aller Länder Tochter zugleich und Mutter, vom göttlichen 
Walten dazu erwählt, den Himmel selbst erlauchter zu machen, die zerstreuten 
Reiche zu vereinen, die Sitten zu sänftigen und aller der vielen Völker un
einige Sprachen durch Gemeinschaft der Rede zum Gespräch zusammen
zubringen und dem Menschen die Menschheit zu geben, kurz aller Völker 
auf der ganzen Erde Vaterland zu werden." (Angeführt nach Klingner 
S. 101.) 

Wenn man von einer römischitalischen Nation reden will, dann muß 
man sich freilich auch klar machen, daß die Italia-Idee keine starke Lebenskraft 
erlangte, daß folglich eine solche Nation nicht voll verwirklicht wurde. Wich
tiger und stärker als die Idee einer Einheit I tal ia war die eines universalen 
imperium Eomanum mit dem Ideal der Menschlichkeit, das von Panaitios 
und Poseidonios als (piXav&QOonia und naideia geschaffen, von Cicero mit der 
zusammenfassenden Parole humanitas für den römischen Adel übernommen 
und von Seneca und andern für die römisch beherrschte Menschheit verall
gemeinert wurde. Eine Konsequenz sowohl der politischen Entwicklung wie 
der universalen Idee war die „constitutio Antoniniana" von 212, die Verleihung 
des römischen Bürgerrechts an alle freien Bewohner des Imperiums durch 
Caracalla (dieses universal gewordene Bürgerrecht wurde übrigens auch mit 
romanitas bezeichnet). Durch diesen hochbedeutenden Erlaß wurde Italia 
fast aller ihm noch verbliebenen Herrenrechte entkleidet und war, vollends 
seit der Entziehung der Steuerfreiheit i. J . 292, eine Provinz wie jede an
dere. Das bedeutete eine Entwer tung der ItaliaIdee. Daher konnte ein 
Diokletian den Namen Italia so willkürlich verwenden, wie bereits angegeben 
wurde. Doch war die Wertbetonung des Wortes Italicus nicht ganz im Ein
klang mit der politischen Entwicklung: in Ciceros Mund war es geringschätzig, 
unter den Cäsaren kam es als Gegensatz zu provincialis zu Ehren und nach 
212 findet man es auch an Stelle von Romanus (Nissen S. 83). Aber in der 
Spätzeit des Imperiums war nicht mehr eine Italia wichtig, sondern eine 
Romania. Dieses Wort , mit der ursprünglichen Bedeutung „res Romana" , 

Orbis Romanus" , „Imperium Romanum" , s tammt vermutlich aus dem 
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Bauerntum der Grenzgebiete, wo römisches (und katholisches) Wesen als ein 
Gut erkannt und erlebt wurde, das von Barbaren (und Arianern) bedroht 
war. Der Hispanier Orosius wirft in seiner um 420 geschriebenen Historia 
adversus paganos den heidnischen Römern ihre Grausamkeit gegenüber den 
Barbaren als schweren politischen Fehler vor; wie ihm ein Heide entgegen
hält, daß diese Barbaren doch die Feinde der Romania seien, erwidert Orosius: 
die christlichen Kaiser sind die wahren Begründer der Romania, insofern sie 
durch die assimilierende Kraf t des Glaubens und der Barmherzigkeit das 
Reich weltumspannend gemacht haben. Nach Schnürer versteht Orosius 
unter Romania eine „auf römischer Grundlage erwachsende christliche Völker
und Kulturgemeinschaft"1 . Über die heidnische und christliche Idee einer 
Roma aeterna und über ihre Einfügung in die apokalyptischen Vorstellungen 
der Patristik, über den Glauben, daß Rom und seine Macht bis zum Weltende 
bestehen werden (,,Quando cadet Roma, cadet et mundus"), wäre nicht 
wenig zu sagen, aber das sei einer andern Gelegenheit vorbehalten. Der 
Westgotenherrscher Athaulf berauschte sich an dem Plan, was vordem die 
Romania gewesen war, zu einem Gotenreich, zu einer Gothia, zu machen, 
begnügte sich dann aber mit dem bescheideneren Ziel, „den römischen Namen 
mit der Kraf t der Goten wiederherzustellen, um einst als Erneuerer Roms 
gefeiert zu werden, nachdem er nicht sein Verwandler hat te sein können"2 . 
Als das weströmische Reich untergegangen war, begann für Italien eine 
Sonderentwicklung, es war nicht mehr Haupt oder Glied eines Weltreichs, 
sondern eine Einheit für sich; aber die Idee Italia war verloren. Mit dem 
Eindringen der Langobarden i. J . 568 setzte für die Halbinsel zudem die poli
tische Zerrissenheit ein, die dreizehn Jahrhunderte, bis zum Risorgimento, 
dauern sollte. Den Begriff „I ta l ia" mit neuem Leben zu erfüllen war daher 
schwer. Das Wort bedeutete lange Zeit bald die geographische Gesamtheit 
der Halbinsel, bald nur das langobardische Oberitalien. 

Aber mit dem allmählichen Beginn einer abendländischen Hochkultur 
im 10. Jahrhundert begann auch die Möglichkeit von „Nationen" innerhalb 
dieses Kulturkreises. In einer niederen Kultur gibt es nur Völker oder Stämme; 
„Nationen", d. h. Zusammenfassungen von Menschen durch die geistige oder 
geistigpolitische Gegebenheit einer Idee, kann es erst unter der Wirkung 
einer Hochkultur geben. Otto I . schuf eine politische Einheit, durch deren 
Wirkung germanische Stämme in eine deutsche Nation umgewandelt wurden; 
die fränkische Francia der Karolinger wurde zur französischen Francia der 
Kapetinger; aus dem Westgotenreich, bzw. aus Asturias, Leon und Oastilla, 
wurde eine nationale Hispania (Espana), und längst vor ihrer Verwirk
lichung durch die Heirat der Reyes catölicos i. J . 1479, während noch 
andere christliche Reiche auf der Pyrenäenhalbinsel daneben bestanden, 
war diese Hispania bereits als hegemoniale bzw. imperialistische Idee durch 
den Titel „rex, imperator (totius) Hispaniae" vorhanden3 . Gleichzeitig mit 

1 Betr. romanitas und Romania s. Joseph Niedermann, Kultur: Werden und Wand
lungen des Begriffs und seiner Enatzbegriffe von Cicero bis Herder, Firenze 1941, S.31f. 

2 Michael Seidlmaver u. Theodor Schieder, Geschichte des italienischen Volkes und 
Staates . . ., Leipzig 1940, S. 22. 

3 Ramon Menendez Pidal, La Espana del Cid, 2 Bde., Madrid 1929; Hermann 
Hüffer, Die leonesischen Hegemoniebeströbungen und Kaisertitel, in: N N . . . , Gesammelte 
Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 3. Bd. („Span. Forsch, d. Görresges." I , 3), 
Münster i. Westf. 1931. 
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dem Beginn dieser Entwicklungen schlug auch die Stunde für das Entstehen 
einer italienischen Nation, die, bei der politischen Zerrissenheit, wenigstens 
als Idee vorhanden und wirksam sein konnte. 

Fast könnte man meinen, daß der Gedanke einer neuen Einheit Italia 
wie auch einer neuen Einheit Francia in Deutschland früher als in Italien und 
Frankreich aufgetaucht ist. Das Registrum Gregorii, das um 983 auf der 
Insel Reichenau für den Dom von Trier geschrieben wurde, enthält eine 
Miniatur, die Otto I I . oder Otto I I I . auf dem Thron und rechts und links 
je zwei huldigende Erauen mit den Namen Germania, Francia, Italia und 
Alamannia darstellt, und eine Miniatur in einem auch auf der Reichenau 
angefertigten Evangelienbuch für Otto I I I . zeigt vier ebenfalls huldigende 
Erauen vor dem betreffenden Kaiser, diesmal mit den Namen Roma, Gallia, 
Germania und Sclauinia1. Sind Italia, Francia und Gallia wie auch die andern 
Ländernamen schon als Bezeichnungen von Nationen gemeint ? Der Künstler 
meint, wie Tellenbach erklärt, „huldigende Provinzen", was ungefähr noch 
wie das Imperium der constitutio Antoniniana mit seinen Provinzen gedacht 
ist. Dennoch darf man sich vielleicht fragen, ob nicht etwa schon ein Ansatz 
zu der werdenden Idee abendländischer Nationen implicite. da sein könnte: 
ihre Geburtsstunde dürfte ja in dieser Zeit geschlagen haben. 

Auf dem einen Bild liest man Roma, auf dem andern Italia: das sind die 
zwei Ideen, die für das Schicksal der werdenden italienischen Nation wichtig 
werden sollten. 

Der RomGedanke, die Abstammung von den antiken Römern, sollte den 
Italienern zum nationalen Adelsbrief werden; die römische Vergangenheit 
ersetzte ihnen im Mittelalter die Heldensage. Es hat viele „Renaissancen" 
Roms gegeben. Der Glaube an die Erneuerungsfähigkeit Roms war schon 
antik und wurde beispielsweise nach der Katastrophe von 410 von dem Gallier 
Claudius Rutilius Namatianus in einer Dichtung ausgesprochen2. Karl der 
Große ließ eine Bleibulle mit der Aufschrift RENOVATIO ROMAN(I) 
IMP(ERII) anfertigen. In seinem/Dichterkreis wurde Aachen als wieder
erstandenes Rom besungen. Von Otto I I I . hat man ein Siegel mit den gleichen 
Worten wie auf Karls Bleibulle. Konrad I I . gebrauchte ein Siegel mit den 
Aufschriften AVREA ROMA und ROMA OAPVT MVNDI R E G I T ORBIS 
ERENA ROTVNDI („Rom, das Haupt der Welt, des Erdenrundes Zügel 
hält"). Diese beiden Formeln erscheinen auf den Bullen der deutschen Kaiser 
von Konrad I I . bis zum Ende des Mittelalters immer wieder. Durch den 
Gedanken der „translatio Imperi i" galt das römische Imperium als auf die 
Deutschen bis zum Ende der Welt übertragen, was mit apokalyptischen 
Vorstellungen, und zwar mit Daniels Prophezeiung von den vier Reichen und 
mit den Auslegungen durch die Kirchenväter, zusammenhängt. Das römische 
Recht, das man nun in Bologna lehrte, wurde der Herrschaft der deutschen 
Kaiser dienstbar gemacht. Der RomGedanke, die renovatio Imperii, war also 
mit Fremdherrschaft verbunden und somit der Entstehung einer italienischen 
Nation und eines italienischen Nationalgefühls feindlich. Daher wandte sich 

1 Wiedergabe der beiden Miniaturen in Georg Dehio, Geschichte der deutschen 
Kunst, Der Abbildungen erster Band, Berlin u. Leipzig 1919, S. 259; Wiedergabe 
der ersten in: Gerd Tellenbach, Die Entstehung des deutschen Reiches . . ., München 1940, 
neben S. 144. 

2 Walther Rehm, Europäische Romdichtung, München 1939. 
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das werdende Nationalgefühl in Italien gegen das erneuerte Imperium. Der 
ImperiumGedanke war ja schon deshalb für die Erweckung eines Solchen 
Fühlens ungeeignet, weil er nicht national, sondern universal war. Erst später 
konnten die RomErinnerungen einem schon entstandenen italienischen 
Nationalgefühl dienstbar gemacht werden. Man weiß, daß die heutigen 
Italiener ein „erstes Rom", das antike, ein „zweites", das päpstliche, und eine 
,,terza Roma", die Haupts tadt des nationalen Einheitsstaates seit dem Risor
gimento, unterscheiden. 

Im Gegensatz zum RomGedanken diente der ItalienGedanke nur dem 
Nationalgefühl und Nationalbewußtsein (wie hier im Anschluß an Walter 
Goetz gezeigt werden soll). Der ItalienGedanke der Italiener wurzelt in dem 
ItalienGedanken des Bundesgenossenkriegs und der Verleihung des römischen 
Bürgerrechts i. J . 87. Vom 10. Jahrhunder t an findet man literarische Klagen 
über die deutsche Fremdherrschaft, aber nicht im Hinblick auf ein „Ital ien", 
sondern auf ein einst mächtiges und jetzt elendes „Rom". Im 12. Jahrhunder t 
nun würde der ItalienGedanke in der städtischen Kultur Oberitaliens und der 
Toskana neu belebt. Diese Kultur war die originelle Leistung des jungen 
Italienertums. Hier entsteht eine italienische Heimatliebe, wenn beispiels
weise die geographische Weltbeschreibung des Klerikers Guido von Pisa 
(1118 oder 1119) ein Zitat enthält, demzufolge Italien edler, anmutiger, frucht
barer, reicher und mächtiger ist als alle andern Länder. Der städtischen 
Entwicklung Oberitaliens nun waren die Kaiser feind. Die italienischen Städte 
kämpften gegen das italienische Feudalwesen und zugleich gegen die damit 
zusammenhängende deutsche Fremdherrschaft : so wurden städtische Frei
heit und italienische Entwicklung einander gleichgesetzt. In diesen fremden
feindlichen Kämpfen keimte das italienische Nationalgefühl. Im Jahre 1176 
erlitt Friedrich I. Barbarossa die Niederlage von Legnano und 1177 erklärte 
Papst Alexander I I I . , daß der lombardische Bund für die Kirche und für die 
Freiheit Italiens gekämpft habe. Darauf antworteten die Gesandten des 
Bundes dem Papst, sie hätten „pro honore et libertate Italiae et Romanae 
ecclesiae dignitate servando" gegen den Kaiser gekämpft und seien zum 
Frieden bereit „salvo Italiae honore" und „libertate nostra integra remanente". 
Das war der Augenblick der Bewußtwerdung der werdenden italienischen 
Nation. Innozenz I I I . appellierte schon stark an das italienische National
gefühl: als er 1198 und 1199 zum Kampf gegen die „Barbaren" aufrief, sprach 
er von , , tota I ta l ia" und „tota patria", nannte Italien „das durch Gottes 
Ratschluß bevorzugteste aller Länder" und erklärte, daß es in dem Kampf 
gegen den Kaiser „um die Belange ganz Italiens" gehe. Im Kampf gegen 
Heinrich VI. und Friedrich I I . gebrauchten die italienischen Städte das 
Schlagwort „libertas italica", aber es siegte dann doch nur ihr Partikularis
mus, der viel stärker war als ihr italienischer Patriotismus. 

Die Idee „I ta l ia" und die Formel tota Italia in jener frühen Zeit dürfen 
nicht überschätzt werden: sie sind die paar ersten Schwalben, die noch keinen 
Sommer machen, aber schon das allererste auftauchende Exemplar hat nun 
mal seine symptomatische Bedeutung. Die tota Italia erscheint sogar etwas 
spät im Vergleich zu den entsprechenden Formeln im übrigen Abendland. 
In einer Urkunde von 829 auf den Namen König Alfons I I . von Asturien heißt 
es im Hinblick auf den hl. Jakob: „sicut Patronum et Dominum totius His-
paniae adoravimus"; aber wenn dieses frühe Zeugnis auch kaum echt ist, 
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so erscheinen doch bald ähnliche. Formeln in asturischen Königsurkunden. 
Vom 10.—12. Jahrhunder t gab es den imperatorTitel für Leon, der erst nur 
einen hegemonialen und schließlich einen imperialistischen Anspruch zum Aus
druck brachte: Alfons VI. von Kastilien nannte sich 1077 totius Ispaniae 
rex" und „imperator totius Hispaniae" usw. I . J . 1124 ergriff der französische 
König Ludwig VI. auf den Rat des Abtes Suger die Klosterfahne des 
hl. Dionys um mit ihr ins Feld zu ziehen mit der Aufforderung an die Lehens
träger, ,,ut eum tota Francia sequatur". 

In Dante war sowohl der christlichuniversale RomGedanke wie der Ge
danke der Heimat Italien wie auch die Liebe zur engeren Heimat Florenz 
lebendig: er fühlte sich als Weltbürger und als Florentiner und zwischen 
diesen Extremen auch als italienischer Patriot. Er spricht von der ,,umile 
I ta l ia" (Inf. I 106), von „Italia bella" (Inf. X X 61), vom „bei paese . . . dove 
il si suona" (Inf. X X X I I I 80); in der Schrift De Monarchia (II 3) nennt er 
Italien „Europae regio nobilissima". Berühmt ist die lange Klage über die 
zeitgenössischen Zustände, die Dantes italienische Vaterlandsliebe am schön
sten zeigt (Purg. VI 76—151): 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
Nave senza nocchiero in gran tempesta, 
Non donna di provincie, ma bordello! 

Italien erscheint als geknechtet, voller Leid, voll Bürgerkrieg, in Auflehnung 
gegen seinen rechtmäßigen Herrn, den Kaiser, seine Städte sind „alle voll 
Tyrannen"; und dieses Land ist „il giardin dell'imperio". 

Bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts , meint Walter Goetz, gab es von 
Neapel bis zur Lombardei ein Bewußtsein von dem Vorhandensein einer ge
meinsamen italienischen Kunst . Die Divina Commedia trug zu dem Gefühl 
einer großen Gemeinschaft bei, insofern man sich im gemeinsamen Besitz 
einer bedeutenden Dichtung wußte. 

Von Petrarca sind zwei Kanzonen berühmt, in denen er den Rom und 
den ItalienGedanken miteinander verquickt: Roms und Italiens Schicksal 
ist ihm gemeinsam. In der einen, an Oola di Rienzo gerichteten, klagt er, 
daß die römische vertu (die virtus Romana) „erloschen" ist; Italien schläft 
und müßte geweckt werden: 

Ohe s'aspetti non so ne che s'agogni 
Italia, che suoi guai non par che senta, 
Vecchia, oziosa e lenta. 
Dormirä sempre, e non fia chi la svegli ? 

Rom ist „il nostro capo", und da Rienzo dort jetzt Herr ist, besteht Hoff
nung, daß Italien aufgeweckt wird; der „popol di Marte", d. h. das römische 
Volk, muß wieder den Blick zur „eigenen Ehre" erheben; die Welt fürchtet 
und liebt Rom noch und Rom soll wieder schön werden; aber jetzt herrscht 
Bürgerkrieg und Rom ist gleichsam eine „spelunca di ladron"; aber Petrarca 
stellt sich Rom dennoch als Haupts tadt nicht nur Italiens, sondern der Welt 
vor (Rienzo soll „la piü nobil monarchia" wieder aufrichten), er hat also noch 
das Ideal des universalen Imperiums. 
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Die andere Kanzone, an die Herrscher Italiens, beginnt: 

Italia mia, benche '1 parlar sia indarno, 
Alle piaghe mortali 
Ohe nel bei corpo tuo si spesse veggio, 
Piacemi almen ch' e' miei sospir sien quak" 
Spera '1 Tevero e 1' Arno, 
E '1 Po, dove doglioso e grave or seggio. 

Italien ist ,,del mondo la piü bella par te" ; die „patr ia" ist „madre benigna 
e pia"; die Ausländer sind Barbaren; der Dichter appelliert an die antike 
virtus zum Kampf gegen den furor der Fremden: 

Latin sangue gentile, 
Sgombra da te queste dannose some 

Virtü contra furore 
Prenderä 1' arme; e fia '1 combatter corto: 
Ohe I' antico valore 
Negl' Italici cor non e, ancor morto. 

Die Schrift Del principe, die besser ist als ihr Ruf (wie überhaupt der 
politische Schriftsteller Machiavelli sittlich höher steht als der Machiavellis
mus), schließt mit dem berühmten Kapitel ,,Esortazione a liberare l'Italia 
da' barbari". Italien, heißt es da, ist versklavt, ohne Haupt und geplündert 
und fleht zu Gott um den Mann, ,,der es von diesen Grausamkeiten und Un
verschämtheiten der Barbaren erlöst". Die „Ital iani" sind keinem Volk an 
Kraft , Geschicklichkeit und Geist unterlegen, und wenn sie als Soldaten 
nicht genügen, so liegt es nur an der militärischen Führung; andernfalls 
könnten sie Italien mit ,,virtü italiana" gegen die Fremden verteidigen. 
Wenn der „redentore" käme, dann wären die Italiener glücklich, treu und 
gehorsam. Das Kapitel und damit das ganze Buch schließt mit den schon 
angeführten Versen Petrarcas „Virtü contra furore. . . " Diese Sätze 
Machiavellis sind vielfach mißverstanden worden. Er erkannte die Gefahr 
einer Festigung der spanischen Macht auf der Halbinsel für lange Zeit und 
sehnte einen starken Mann zur Bannung dieser Gefahr herbei. Er glaubte 
ihn einmal in der Peison des wohl nicht gerade einwandfreien Oesare Borgia 
gefunden zu haben, aber nachdem dieser zu Fall gekommen war, setzte er 
seine Hoffnung vorübergehend auf die Familie der Medici. Dabei handelte 
sich's für ihn nur um ein „fuori i barbari!" und nicht um politische Einigung 
Italiens. Er sah wohl eine Einheit „Italia", aber noch nicht als politisches 
Einheitsreich, jedenfalls nicht klarer als Petrarca; ein Vorläufer des Risorgi
mentoGedankens, wie man behauptet hat, war er nicht. Aber zweifellos ist 
das betrachtete Kapitel des Principe der Feder eines glühenden italienischen 
Patrioten entflossen. 

Das italienische Nationalgefühl mußte im Mittelalter erst entstehen und 
blieb zweifellos von der Stärke und Empfindlichkeit des Fühlens der letzten 
hundert Jahre weit entfernt. Aber man darf es doch nicht zu gering ver
anschlagen. Es muß schon Wirkungskraft gehabt haben, da sonst unmöglich 
für das ganze Gebiet trotz der politischen Zerrissenheit bereits im Mittelalter 
eine einheitliche Schriftsprache entstanden wäre. Bekanntlich ist sie das 
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Toskanische Dantes, Petrarcas und Boccaccios. Dieses wurde zur gemein
samen Hochsprache, weil man die drei Autoren, die es schrieben, als den 
großen Epiker, den großen Lyriker und den großen Prosaerzähler verehrte: also 
ein ästhetischer Grund für die Einheit der italienischen Hochsprache. Aber 
das bloße Gefallen an einer Sprache und an dem in ihr wirkenden Geist genügt 
nicht zur Erklärung: man richtete sich im Schreiben nach den drei großen 
Toskanern, weil man in ihnen einen g e m e i n s a m e n Besitz nicht nur hatte, 
sondern als solchen auch erkannte und haben woll te . 

Schließlich noch ein paar Worte über it. italiano, im Anschluß an Rhein
felder. Im klassischen Latein findet man zuerst Italici (seit Plautus), dann 
erst Itali (seit Cicero, Lukrez und Oatull); daneben Ableitungen mit andern 
Suffixen, aber selten; ein Italianus ist nicht darunter. Ein mit. Italianus 
scheint nicht belegt. Im Italienischen wurden italico und italo üblich. Da 
taucht in einer Handschrift aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts it. 
italiano auf; der anonyme Text ist frühestens Ende des 12. Jahrhunderts ent
standen. Es ist eine freie Übersetzung einer Stelle aus dem antik lateinischen 
Schriftsteller Valerius Maximus, wobei das neue Wort im Sinn von kl.lat. Itali
ens gebraucht wird. Die Prägung von it. italiano geschah also ohne Not
wendigkeit, da es ja keine neue Bedeutung bezeichnete. Dante verwendete 
es noch nicht, aber nach ihm scheint es im Schrifttum rasch gebräuchlich 
geworden zu sein, wobei italico und italo der gehobenen Sprache vorbehalten 
blieben. Heute ist italiano die Bezeichnung für das „italienische" Wesen im 
Zusammenhang der neuen, abendländischen Kultur, also im Gegensatz zur 
Antike. In der Wissenschaft ist, beiläufig gesagt, üblich geworden bestimmte 
Teile der antiken Bevölkerung Italiens als italici („Italiker") zu bezeichnen. 

Ein Rückblick mag zeigen, was man in dem geschichtlichen Nacheinander 
in der Verwendung des' Wortes Italia alles zu unterscheiden hat, wobei man 
erkennen muß, daß der Gebrauch desselben Wortes den Wandel der Bedeu
tung verdecken kann: 1. (F)iraXia des Volksstamms der (F)ixaXoi in der 
südlichen Hälfte des Bruttierlandes, 2. 'IraXia = magna Graecia, 3. Italia 
der Italici, d. h. der Unterworfenen und Verbündeten der Römer auf der 
Apenninenhalbinsel, 4. Viteliu der gegen Rom aufständischen Italici, 5. Italia 
der cives Romani auf der Halbinsel seit 87 v. Chr., 6 Italia als Provinz seit 
Caracalla, 7. Italia als Verwaltungspräfektur Diokletians, 8. regnum Italiae 
als Gebiet der Langobarden, 9. Italia der abendländischen Nation der Italiani 
(der Gedanke taucht 1177 in seiner ersten Gestalt auf und wird erst 700 Jahre 
später voll verwirklicht). 


