
Maria Giovanna Arcamone

Die Verteilung der Ortsnamen langobardischen Ur¬
sprungs in den Regionen Italiens
Geschichtliche Quellen und archäologische Funde haben deutlich gezeigt,
dass fast die ganze Halbinsel Italiens in der zweiten Hälfte des sechsten Jahr¬
hunderts durch die Langobarden erobert und besetzt wurde (Jamut 1982;
Menis 1990; Pohl/Erhart 2005; Haubrichs 2005). Man weiß auch, dass unter
dem Namen der Langobarden auch andere Stämme nach Italien eingewandert
sind, die mit ihnen einen Bund bildeten wie Alanen, Gepiden, Schwaben,
Sachsen usw. (Belli 2008; vgl. Abb. 1 Ethnika ).'

Dazu muss gleich bemerkt werden, dass man lange geglaubt hat, es gäbe
langobardische Ortsnamen nur in Mittel- und Oberitalien, besonders in der
Lombardei, die auf Grund ihres Namens direkt an die Langobarden erinnert:
Man denke an Gamillscheg (RG II, K. II) und an einige Besprechungen
(Schützeichel 1970) des Nachdrucks des Werkes Die Sprache der Lango¬
barden (1895) von Wilhelm Bruckner im Jahre 1969. Dagegen hatte schon im
Jahre 1963 der romanistische Philologe Francesco Sabatini auf die große An¬
zahl von langobardischen Personen- und Ortsnamen gerade in Süditalien hin¬
gewiesen.

Neben den geschichtlichen Quellen und den archäologischen Funden
existiert auch eine andere sehr wichtige Quelle, und zwar die italienische
Sprache selbst: In Bezug auf die Langobarden hat diese das große Verdienst,
der Schrein der langobardischen Sprache zu sein. Wie alle wissen, sind bisher
keine in der Sprache der Langobarden geschriebenen Texte bekannt, dagegen
bewahrt eben die italienische Sprache eine große Anzahl von Lehnwörtern
langobardischen Ursprungs, worunter Ortsnamen einen bedeutenden Platz ein¬
nehmen (Bertoni 1914; RG 1935; Sabatini 1963; Frau 1969; Mastrelli 1973,
1983, 2001; Arcamone 1983, 1985, 1994, 2006a mit Bibliographie, 2007;
Zamboni 1994; Pfister 2004; Morlicchio 2004).

In der Tat hat man bisher mehr als tausend mit einem Etymon langobar¬
dischen Ursprungs gebildete Ortsnamen in Italien entdeckt, viele sind schon
vor dem Jahre 776 in den Urkunden des CDL belegt:

Amiate (CDL II, Urk. 248, S. 325; heute Amiäta , Siena) a. 770 < *haimödi-
Avane (CDL I, Urk. 17, S. 48, usw.; heute Avana, -e, Brolio, Chianti, Siena,

siehe auch unten Leonis ) a. 714 < *laihwna-
Brada (CDL III, 1, Urk. 33, S. 207; heute Breda (Breda Libera , Brescia) a.

760 < *braidö-
Chinzia (CDL II, Urk. 214, S. 239; Val di Cornia, Livorno) a. 768 < *gunthjö-

1 Alle Abbildungen sind von meinem Mitarbeiter Dr. Belli entworfen worden.
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Fara (CDL lì, Urk. 162, S. 103; heute Forra , Gradisca d’Isonzo, Gorizia) a.

762 < *farö-
Fiuvvaida (CDL III, 1, Urk. 41, S. 242; Leno, Brescia) a. 772 (hier auch

arbores tecìatas , Gagio , Leonis , Praida etc.) < *fehu- + -*waithö-
Gagio (CDL III, 1, Urk. 35, S. 241; Leno, Brescia) a. 772 (siehe auch arbores

teclatas, Fiuvvadia , Leonis , Praida ) < *gahagjan-
Gataria (CDL III, I, Urk. 22, S. 110; Piacenza) a. 747 < *wahtö~ + -ARIA
Gualdum siehe Uualdum
Gualdo {Novo) (CDL V, Urk. 100, S. 322; Rieti) a. 786 < *walda-
Guamum siehe Uuamum
Leonis locus (CDL III, 1, Urk. 41, S. 242; heute Leno, Brescia) a. 772 <

*laihwna- (hier auch arbores teclatas , Gagio , Leonis , Praida etc.)
Praida de Noventa (CDL III, 1, Urk. 35, S. 242; Reggio Emilia) a. 772 <

*braidö- (siehe auch Brada , Gagio , Leonis )
Panchule (CDL I, Urk. Ili, S. 320; Val di Cornia, Livorno) a. 754 < *banki-

+-ULAE
Pescia (geschrieben auch Piscia ; CDL I, Urk. 80, S. 234; heute Pòscia ,

Pistoia) a. 742 < *baki-
Pionte (CDL II, Urk. 206, S. 218; Pistoia) a. Ibi < *biwundö-
Sala (CDL III, 1, Urk. 4, S. 17; heute Sala Baganza, Parma) a. 626-36 < *sali-
Salisciamum (CDL II, Urk. 254, S. 337, usw.; heute Salissimo , Lucca) a. 771

< *sali- + -*haima-
Scragium, Sgragium (CDL II, Urk. 237, S. 303, etc.; Lucca) a. 770 <

*skragjan-
Stafula (CDL I, Urk. 18, S. 57; heute Staffara , Pavia a. 714) < *stapala-
Teutpasciu (CDU I, Urk. 87, S. 255; Val di Cornia, Livorno) a. 746 < *theudö-

+ -*baki-
Uualdum (CDL I, Urk. 84, S. 249; heute Gualdo , Populonia, Livorno) a. 744

< *walda-
Uuamum (CDL I, Urk. 27, S. 100, usw.; heute Guamo , Lucca) a. 720 <

*(a)wjö- + -*haima- (auch Guamum )

Wie die Quellen beweisen, reichen viele dieser Ortsnamen in die langobar-
dische Zeit zurück; einige mögen dagegen von einem langobardischen Lehn¬
wort in späterer Zeit gebildet worden sein, zumal wenn der italienische Orts¬
name mit einem langobardischen Stamm gebildet ist, der auch als Lehnwort
im allgemeinen Lexikon weiterlebt, wie z.B. *braidö- > mundartliches it.
braida , breda usw., *gahagjan- > altit. cafàggio, Caio, gàggio usw.,
*skragjan- > altit. scheràggio, scragio, *walda- > altit. gualdo , mundartlich
auch vauda usw.: Alle sind doch Zeichen des starken Einflusses der lango¬
bardischen Gesellschaft auf die mittelalterliche Entwicklung Italiens.

Wie ich schon in Uppsala gezeigt habe (Arcamone 2006a), kann man diese
Ortsnamen auf ungefähr sechzig sprachliche Stämme zurückführen: Sie ge¬
hören den verschiedensten semantischen Feldern an, wie Siedlung (Amiàta ,
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Guanto, Fara, Periiùscio, Sala), Grenzverteidigung (Aramo, Garda,
Scalcamo), Besitz (Cqfàggìo, Pionta), Landarbeiten (Proda, Scheràggio),
Gewässer (Gora, Péscia), Völkernamen (Alànno, Alàgna, Sassògna) usw.

Hier einige Beispiele von mit germanischen Stämmen gebildeten italie¬
nischen Ortsnamen in ihrer modernen Form (Arcamone 2006a):
*awjö-, vgl. dt. Aue: Olgia, Novara (Annuario S. 776; Arcamone 2006a, S.

'

23)
*awjö- + -*haima-, vgl. dt. Auheim (Ortsname): (A)Guamo, Lucca (Annuario,

S. 561; Arcamone 2006a, S. 23)
*baki-, vgl. dt. Bach: Péscia, Pistoia und anderswo (Annuario, S. 835; Arca¬

mone 2006a, S. 23)
*banki-, vgl. dt. Bank: Panca/Panche, weit verbreitet in der Toskana (Annua¬

rio, S. 808; Arcamone 2006a, S. 23)
*bera- + -*laika-, vgl. dt. Berlich (Ortsname, Köln), Perlach (Ortsname,

Augsburg): Perilàscio , Parlaselo, weit verbreitet im langobardischen
Italien (Annuario, S. 812; Arcamone 2006a, S. 23)

*bindö-, vgl. dt. Binde : Bind-ella, Como (Annuario S. 183; RG il, S. 64)
*biundö-, vgl. dt. Beunde: Pionta, Bionda, Pistoia, Verona (Annuario, S. 183,

RG II, S. 64; Arcamone 1985, S. 403)
*braidö-, vgl. dt. breit: Braida, Breda, Bra usw., Norditalien (Annuario, S.

214-215; Arcamone 2006a, S. 23)
*burdön-, vgl. dt. Bord: Prota, Como, Massa (Annuario, S. 914; Arcamone

1985, S. 399)
*farö-, vgl. dt. Fahr (Ortsname): Faro, weit verbreitet (Annuario, S. 468;

Sabatini 1963, S. 147-153; Mastrelli 1973, S. 664-670; Arcamone 2006a,
S. 23)

*fehu-, vgl. dt. Vieh: Fi-òli , Tèramo (Annuario, S. 481; Pellegrini 1990, S.

220 )
*fehu- + -*sali-, vgl. dt. Viehsal (Ortsname): Fisi/a, alt, Lucca (Arcamone

2006a, S. 24)
*fehu- + -*waithö, vgl. dt. Viehweide: Fiuuuadia, alt, Lucca, Leno (Brescia)

(Arcamone 2006a, S. 24)
*furkö-, vgl. dt. Furche: Forr-òttoli, Pistoia (Annuario, S. 500; Pellegrini

1990, S. 182)
*gadanja-, vgl. dt. Tenne: Fatano, Catallo, Pisa (Arcamone 2006a, S. 24)
*gahagjan-, vgl. dt. Gehege: Cafàggio, Gaggio, Gazzo, Caio, weit verbreitet

(Annuario, S. 236, 240, 515, 527; Mastrelli 1973, S. 653-660; Sabatini
1963, S. 184-187; Arcamone 2006, S. 24)

*gatra-, vgl. dt. Gatter: Cairo, Toscana und Korsika (Arcamone 1984, S. 406)
*guntjö-, vgl. dt. Günz (Flussname): Chinzia, nur alt, Chinzica, Pisa und Tos¬

kana (Arcamone 2006a, S. 24)
*haimödi-, vgl. dt. Heimat: Amiàta, Meati, Lucca und Siena, Toscana (Annua¬

rio, S. 107; Arcamone 2006a, S. 24)
*haldjö-, vgl. dt. Halde: Aidio, Lucca, Pisa (Arcamone 2006a, S. 24)
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*harja- + -*banna-, vgl. dt. Heerbann: Erbanno. Brescia (Annuario, S. 459;
Arcamone 2006a, S. 25)

*harja- + -*haima-, vgl. dt. 0 (unbelegt): A ramo, Ramini, Pòscia, Pistoia
(Annuario, S. 118; Arcamone 2006a, S. 25)

*laihwna-, vgl. dt. Lehen : Leno, Lenno, Avane, Olèvano, weit verbreitet
(Annuario, S. 601, 602, 137, 776; Arcamone 2006a, S. 25)

*newja- + -*wardö-, vgl. dt. Neue Warte: Niguarda, Norditalien (Annuario, S.
761; Arcamone 2006a, S. 25)

*sali-, vgl. dt. Saal: Sala, weit verbreitet (Annuario, S. 992-993; Arcamone
2006a, S. 25)

*sali- + -*haima-, vgl. dt. Seelheim: Salissimo , Lucca (Arcamone 2006a, S.

25)
*skragjan-, vgl. dt. Schrägen: Scheràggio, Scraio, Florenz, Toscana, Kampa¬

nien (Annuario, S. 1108; Arcamone 2006a, S. 25)
*skulka-, vgl. dt. 0 (unbelegt): Scidcola, Scürgola, Mittel- und Süditalien

(Annuario, S. 1109; Sabatini 1963, S. 143-144; Mastrelli 1973, S. 647-
653; Arcamone 2006a, S. 25)

*skulka- + -*haima-, vgl. dt. 0 (unbelegt): Scalcamo, Lucca (Arcamone
2006a, S. 25)

*snaidö-, vgl. dt. Schneide: Sinàita, Finàita, Nord- und Süditalien (Sabatini
1963, S. 197-198; Arcamone 2006a, S. 25)

*staina- + -*baki- vgl. dt. Steinbach: Stampescia, alt. Pòscia, Pistoia (Arcamo¬
ne 2006a, S. 23)

stapala-, vgl. dt. Stapel/Staffel: Stàffoli, Stàffora , weit verbreitet (Annuario, S.

1149; Sabatini 1963, S. 187-195; Arcamone 2006a, S. 25)
*stöda- + -*wardö-, vgl. dt. Stuttgart: Stodigarda, Stoarda, Starda, Nord- und

Mittelitalien (Annuario, S. 1150; Arcamone 2006a, S. 24)
*sundra-, vgl. dt. sonder: Sondrio, Nord- und Mittelitalien (Annuario, S.

1137; Arcamone 1985, S. 404)
*tainjö-, vgl. dt. mda. Zein(n)e: Zana, Zannone (Bachnamen), Lucca, Pisa

(Arcamone 1985, S. 400)
*theudö- + -*baki-, vgl. dt. Dietbach (Ortsname): Teupascio, alt, (Al)To-

pascio, Lucca (Annuario, S. 105; Arcamone 2006a, S. 23)
*troga-, vgl. dt. Trog: Troghi, Florenz und anderswo, auch abgeleitete Formen

(Annuario, S. 1217; Mastrelli 1973, S. 660-663)
*\valda-, vgl. dt. Wald: Gualdo, Gallo, Vauda, weit verbreitet (Annuario, S.

560, 1249; Sabatini 1963, S. 171-184; Arcamone 2006a, S. 25)
*wangjö-, vgl. dt. mda. Wang: Cagno, Pisa, Lucca (Arcamone 1985, S. 405)
*wardö-, vgl. dt. Warte: Guardia, Garda, Nord- und Mittelitalien (Annuario,

S. 522, 561; Arcamone 2006a, S. 25)
*w’ardö- + -*stalla-, vgl dt. 0 (unbelegt): Guardistallo, Guastalla, Pisa und

Reggio Emilia (Annuario, S. 562; Arcamone 2006a, S. 25)
*werö- +*wela-, vgl. dt. 0 (unbelegt): Guiriguala, alt, Lucca (Arcamone

1985, S. 402)
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*wTpö-, vgl. dt. Wiepe, alem. wifo: Ghiffa und Biffa, Novara, auch Toscana
(Annuario, S. 535; Arcamone 2006a, S. 26)

*wöra-, vgl. dt. Wuhr. Gora , Toskana, Nordsardinien (Arcamone 1985, S.

402)

Diese Lexeme sind nicht gleichmäßig über die Halbinsel verteilt: das steht
fest.

Nach dem Stand der Forschung kann man drei Fälle unterscheiden:

(a) Lexeme, die wenn auch mit unterschiedlicher Dichte - in dem
ganzen von den Langobarden eroberten Gebiet bezeugt sind, wie
*bera- + -laika-, *farö, *gahagjan-, *sali, *weilda- (Abb. 2 und 3);

(b) Lexeme, die nicht über das gesamte langobardische Italien verbreitet,
sondern entweder in einem großen Gebiet oder in zwei beziehungs¬
weise drei Gegenden konzentriert sind: *baki-, *wardö- + -*stal/a-,
*snaidö-, *wahtö- (Abb. 4);

(c) Lexeme, die nur in einer Gegend bezeugt sind, wie *haldjö-, *wangjö-,
und im Allgemeinen Komposita wie *sali- + -*haima-, *skulka- +
-*haima- usw. (Abb. 5).

(d) An diesem Punkt sollte man sich fragen: Was ist der Grund für diese
Verschiedenheit? Die nahe liegende Antwort könnte sein, es fehlen uns
die Quellen beziehungsweise viele sind untergegangen. Daher fehlt uns
ein vollständiges Bild. Diese Antwort ist sicher zum Teil richtig, aber
es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, um diese Tatsache zu er¬

klären. Zuerst müsste man sich daran erinnern, dass auch die italie¬
nischen Lehnwörter, ebenso die Eigennamen sicherer langobardischer
Herkunft nicht gleichmäßig in dem ganzen von den Langobarden er¬

oberten Gebiet verbreitet sind. Was die Lehnwörter betrifft, darf man
sich natürlich nicht auf die moderne italienische Sprache stützen, die
zum großen Teil dem Toskanischen entspricht, sondern auf das Alt¬
italienische und auf die Mundarten. Auch diese zeigen nicht alle
dieselben Lehnwörter, sondern jede hat sozusagen einen eigenen Vor¬
rat an germanischen Lehnwörtern: z.B. baki- lebt nur in der Toskana
(Abb. 4) und in Umbrien.

(e) Was die Eigennamen betrifft, beweisen die Urkunden des CDL (z. B.
Acerisius , Ademari, Aderis, Agenolfus, Scaniperga usw.) und schließ¬
lich auch die modernen italienischen Familiennamen (Adinolß , Gri¬
maldi, Odorisi, Risi usw.), dass der Namenschatz der Langobarden
nicht überall gleich war (Arcamone 2006b, Antroponimia).

(f) Meines Erachtens bestätigt diese Ungleichartigkeit, was schon die ge¬
schichtlichen Quellen wie die ethnischen Ortsnamen (Abb. 1 Ethnika)
lehren, nämlich: dass unter dem Namen der Langobarden neben den
Langobarden selbst auch andere Stämme eingewandert sind. Auf
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diesen melting pot (,Schmelztieger) der Langobarden könnte dieser
Ortsnamenbestand zum Teil zurückgehen.

(g) Ein weiterer Grund dieser Verschiedenheit könnte auch in der mund¬
artlichen Zersplitterung Italiens liegen, die schon damals sehr ausge¬
prägt war, da - wie bekannt - jede sprachliche Gemeinschaft sich zu
einem fremden Einfluss anders verhält. Es ist also deutlich geworden,
dass keine Untersuchung über die langobardischen Ortsnamen Italiens
und auch im Allgemeinen über die langobardische Kultur geführt
werden kann, ohne diese beiden Umstände zu berücksichtigen.
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Summary

The Distribution of Lombard Place Names in the Regions of
Italy
There have been many studies of Italian place names of Lombard origin and it
is now clear that they are not uniformly distributed in all the regions of Italy
that were conquered by the Lombards. This may be explained by several
factors, among which a) other Germanic peoples came to Italy along with the
Lombards; b) there were a variety of pre-existing dialects in Italy when the
Lombards arrived, so each region reacted differently to the Lombard
influence.
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