
, 

9 

Die apa-Frage 

Yon Ernst Schwarz 

Scit lahrzehnten wied in def Forschung lebhaft die apa~Frage erortert, die fur 
Hessen deshalb besonders beachtlich ist, weil man eine Zeitlang durch die Klar
legung def apa-Namen Aussagen fiir die Vor- uod Fruhgeschichte Hcssens uod 
seiner n6rdlichen Nachbarscnaft erhofft hat. Darliber hinaus ist def Weg def 
Forschung uod die Erkenntnis ihrer Ireturner uDd Fortschrittc allgemein interessant. 
Im Augenhlick scheint cin Endpunkt def Forsd1Ung erreicht zu sein, so daB cin 
Rtickblick am Platze ist. 

K. MulIenhofft hat auE die Bedeutung def nordwestdeutsmen FluGnamen 
auf -apa im Zusammenhang mit def Frnge nadl def Reichweite uod Sttirke def 
keltischcn Siedlung in Deutschlalld aufmerksam gemacht. Es handelt sich urn 
Gewasser- und davon abgeleitete Ortsnamen, die nam Ausweis der Urkunden 
ehedem auf -apa, hochdeutsch -afa, -alfa ausgingen; apa ist die nieder-, af(f)a die 
hochdeutsche Gestalt. Das Wort steht in FluBnamen dort, wo sonst alHl steht, die 
germanische Entsprechung zu lateinisch aqua, idg. *?ql1a "Wasser, FluS":? Da 
dies em Wort in den westindogermanischen Sprachen "aql!a entspricht, wird im 
Folgenden, wenn von indogermanischer Grundlage die Rede ist, in der Regel die 
westindogcrmanische gebraucht, die uns hier in erster Linie angeht. Wtirdc es sich 
bei apa urn "aq lla handeln, so hiitte dieses WOrt die erstc Lautverschiebung mit
madlen miissen. d. h. cs mi.iSte als alIa erscheinen (frtiher alnva) oder alfa, wenn 
man - was bisweilen vorkommt - einen Lippenlaut (also *apa) als Grundlage an
setzen dtirfte. Dann mtiBte das Wort also im niederdeutschen Gebiet ala oder alta 
ebenso wie irn Hochdeutsdlen lauten. Das ist nun nicht der Fall. Aber auch das 
idg. ap-, ap- "Wasser, FluS" muS aus diesem Grunde ausscheiden, da auch hier p 
im Gerrnanischen die erste Lautvcrschiebung, also ein -1-, aufweisen mtiSte. Weil 
diese Moglichkeiten wegfallen. denkt Mtillenhoff an d.s keltische aba "FiuB", das 
im Altirismen ab lautet, zumal mit dern Suffix -oml der keltische FluBnarne AboHlt, 
rnit anderem Suffix der stiddeutsche FluBname Abens < Abusilla gebildet ist. An 
das Vorhnndensein von aba irn Germanischen denkt MiiIlenhoff nicht, weil er an
nimmt, daB das kelti sme Won aus *ablttl herrlihre und dann irn Germanisdlen aba 
Iauten mliBte. so daB bei der 2. Lautverschiebung nur ein apa hatte entstehen 
k6nnen. Darum schlieBt er, daB es sid1 bei apa urn einc Entlehnung aus dem 
Keltischen ins Germanische handle. Er betont, daB sirn apa nicht als selbstandiges 
Wort Bnde, also ein Wortteil sei. Die urkundlidten Sdueibllngen auf -epil , -ela. 
-ipa, -ifa, -upa und -ufa sind nam ihrn gleimberemtigte und gleichbedeutendc 
Ableitungssilben. Weil die Germanen dieses Clpa ihrem alIa gleidlgestellt hatten, 
fehle es nirnt an zahlreichen Neubildungen. in denen die erste Worthiiifte dClItsch 

1 K. M ii 11 e n h 0 f f: Deutsche Ahertumskunde 11 (I887) 227- 236. 
2 Darauf hot W. K r 0 g m ann: Zur apa-Frage __ Zs. f. Mundartforschung 21 (1953) 120 

aufmerksam gemach t. 
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ist oder zu sein srneint. Dach gehe cs auch Fal1e, die einer ErkHirung aus dem 
Deutsrnen widerstrebten. Das Verbreitungsgebiet dies cs Flu6namengrundwortes 
reicht etwa van Bremen liber Hannover his Meiningen, dann westwarts bis Nieder~ 
lande, Belgien uod Nordfrankreirn. Die Siidgrenze in Deutschland bildet ungefahr 
die Aschaff auf clef rechten Mainseite bei Asrnaffenburg. UbeT dieses ahgegrenzte 
Gebiet hinaus gibt cs nur vereinzelte NameD, so Alpfen am oberen Rhein gegen
Gher cler Einmiindung cler Aar (861 nod 866 AIaffa, Alap/a), au6erdem in Wiirttem
berg die Wicslauf (1027 Wisilaffa). Andere Namen wie die ErIaf in Niederosterreich 
halt Miillenhoff fern, hier liege cin -fape var. Die Namen auf apa kamen im alten 
Bereidl der Istwaonen und ihrer Nachkommen, der Franken, vor. Der Urtyp sei im 
Keltischen zu such en. Die Bedeutung dieser FluGnamen sieht Mullenhoff darin, daG 
damit die Ostgrenze des Keltischen gefunden sei. Der Harz und der Thliringer 
Wald bildeten einst den UrwaldglirteI. der die Germanen von den Kelten schied. 
die nur nordwarts in der Ebene zusammentrafen. Weitere Fortschritte in dieser 
Frage erwartet Mullenhoff aus eingehender Beschaftigung mit keltischer und deut
scher Namenforschung, die beiden Seiten gerecht zu werden vermag. In einer 
Seitenkarte rur Tafel I zeichnet er die keltischen Namen ostlich der Weser ein, die 
in der Hauptsache aus apa-Namen bestehen. 

Mullenhoff glaubte demnach in den apa-Namen ein Hilfsmittel fur die Bestim
mung der Ostgrenze der Kelten in Nordwestdeutschland gefunden zu haben und 
aus ihnen Auskunft liber ihre Auseinandersetzung mit den Germanen zu er
halten. Er erkennt an, daG es viele deutsche Neubildungen damit gibt, drangt aber 
diese Einsicht zuruck. Hnc Voraussetzung ist natiirlich, daG das keltische aba die 
1. Lautschiebung mitgemacht haben muG. Die Zeit dieser Lautveranderung ist 
freilich unsicher uod heute ist die Beurteilung wieder schwankend geworden. Da
durch wird die apa-Frage mit der Lautverschiehungsfrage und mit ihr mit dem 
zeitlichen Eindringen in UTsprunglich keltischen Bereich gekoppeIt. Dem einen 
Problem folgen also so fort and ere. Das hat sich auch in der Folgezeit immer wieder 
gel tend gemadlt. Je nachdem, welche andcren Erwagungen hervortreten, sdlwankt 
die Bcurteilung der apa-Namen, so daG derjenige. der die Entwicklung dieses 
Forschungsproblems verfolgt, gleichzeitig einen Einblick in die die Wissenschaft 
interessierenden Fragen der Altertumskunde erhalt. 

Die Annahmc Miillenhoffs, daB das keltische aba aus "'ablla entstanden sei, 
wird heute nicht mehr geteilt. Es wird dafiir keltisches "'ab- "Wasser, FluG" an
gesetzt, zu dem auen lateinisch aU1nis < "'abuis gehort. J 0 h a n s son 3 sucht zwar 
eine Verbindung mit dem idg. "'ab- dadurch herzustellen, daB p in Zusammen
setzungen vor d stimmhaft geworden sein konnte und im Keltischen "'abdo{u}: 
abues zu *aba, *abOHa ausgeglichen wurde. Aber diese Entwicklung bleibt sehr 
zweifelhaft und hat keine Zustimmung gefunden. Fur unsere Frage hat diese 
Hypothese nur insofern Bedeutung, als damit ein ErkHirungsversuch geboten werden 
sollte, warum nur im Keltischen und Lateinischen ein b-Stamm vorkommt. Es 
wurde sich dann um eine noch in der keltisch-Iateinischen Nachharschaft nOTdlich 
der Alpen entstandene Gemeinsamkeit handeln. 

3 Indogenn. Forschungen 4 (1894) 137 ff. 
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Abb _ 1: Die alra- und apa-Namen im hessisch-mainischen Raum 
(nl ch H _ Dlttmairr Karte 1 ) 

A r n 0 I d 4 wollte die hessischen Badmamen auf -apa. -afla rnit denen auf ahd_ 
-alia in Zusarnrnenhang bringen. was sich nicht bewerkstelligen 15Bt. Ko s sin n a 
wendet sich zunachst gegen Mullenhoffs Versudt, das germanisdle apa als Ent
lehnung des keltischen aba anzusehen. und spricht van keltisdtem apa, der Ent
sprcchung des lateinischen aqua 5. Spater gibt er diese Ansidtt auf. weil das erste 
Glied germanisch ist und klare keltisdte Bestimmungsworter fehlen 8. W i tt halt 
deshalb ohne weitcre Begrundung die F1uBnamen auf apa fur germanisch 7. 

Auch O. Bremer diskutiert die Frage, ob die apa-Namen mit ihrem Zentrum 
in Hessen uDd im sudwestlichen Westfalen a]s keltisch oder germanisch anzusehen 
seien 8. Seine Frage. ob samtliche kleinen F1iil3chen auf -apa als Trager des Kelten-

4 W. A r no 1 d : Ansiedlungen und Wanderungen deutscher Stamme (1875) 92-114. 
5 G. Ko s si n n a: -+- Beitrage z. Gesch. d. dt. Sprache u. lit. 20 (1895) 296 H. 
6 Ders.: ebda 26 (1901) 212 H. 
7 F. Wit t : Beitrage zur Kcnntnis dcr FluBnamen Nordwestdeutschlands (Diss. Kid 1912) 

23-28. 
8 O. Br e m e r : Ethnographic der germanischen Stammc -+- H. P a u 1 : Grun driB d. genn. 

Philologie 111 2 (1904) 800 H. 
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turns in Anspruch genommen werden konnten, geht iiher Miillenhoff hinaus, clef 
ja smell gesehen hat, daB die meisten Bestimmungsworter deutsch sind. Er meint 
schlieBlich, daB diese FIu6namen die einzigen Zeugen des Keltentums fur diese 
Gegend waren uod daTum nimt keltischen. sondern germanischen Ursprungs sein 
mliBten. Das ist nimt richtig und vorcilig. soIange keine Entscheidung iibcr die 
Namen clef gro6eren FIUsse geHillt ist. Er faGt zusammen, daB FluBnamen auf apa 

in den tibrigcn einst von Kelten besetzten Landsrnaften nimt vorkommen. cin 
keltisches 'Yort apa "FIUBchen, Bach" our aus lateinisch aqHa rekonstruiert. aber 
aus den kcltischen Sprachen nimt namwcisbar ist uod die Annahme eines aus
gestorbenen germanischen Wortes lIpa durdl keltisches abu "FluB" gestutzt wird. 
Eine Entlehnung des germanischen apa aus keltiscnem abl1 wird wegen cler 
Lautverschiebung abgelehnt. So kommt er zum SchIuB, daB die kelti!>chen 
Stamrne cliesen Teil Westdeutschla nds vor den Gennanen gernumt haben, die des
halb nur relativ wenige Namen ubernehmen konnten. Anders sei es in den Rhein
und Donaulandern. Da vide offenkundige Unsknerheitsmamente zuruckbleiben, 
hat sich Brerners Auffassung keine allgemeine Zustimmung erringen konnen. Man 
sieht, wie schwierig es ist, Probleme losen zu wall en. wenn die Grundlagen noch 
Hickenhaft sind. 

R. Mu c h 11 wollte wegen cler Nebenfarmen auf ·opa. -ipa , ilfa, die wed er der 
germanisdlen noch der keltischen Auffassl1ng gunstig seien. an ein Wart aus einer 
nichtindagermanischen Sprache denken. Mit Redlt macht aber J. Se h net z darauf 
auFmerksam, daB es sich dabei urn Absdlwachungsformen handelt. zumal sic beim 
selben Namen auftreten, wobei auen Angleienung an den Vokal der Nachbarsilbe 
eine Rolle spielt 10. 

E. Se h r 6 d e r 11 hat sich in der Hauptsache Mullcnhoff angeschlossen. Die T eile 
der Germanen. die um 400 v. Chr. die Kelten aus Hessen verdrangten. seien van 
Osten gekommen. Charakteristisch fur die apa-Namen sei, daB sic nur in einem 
abgegrenzten Gehiete vorkommen. Als ersten Bestandteil hatten fast alle diese 
Namen ein Wart germanischen Ursprungs, fur den zweiten hleihe kaum eine and ere 
ErkHirung ubrig. als daB er kelti sch sei, da er lautgesetzlich nicht mit dem ober
deutschen -lICI zusammenzubringen sei. Die Chatten hatten das keltische ab "FluB" 
zur Bezeichnung van Flussen verwendet. KompromilHormen seien in Gegenden, in 
denen sidl der erste ZusammenstoB abspielte, ganz naturlich und kamcn weder im 
alten Stammeslande der Germanen noch sonst in den Ansiedlungsgebieten vor. 
Er findet in Hessen etwa SO Vertreter. Bald darauf (1913) meint er freilich, daB 
die Akten noch nicht gesdllossen seien. Sei apl1 ke1tisch, so musse es doch bei den 
Kelten in Deutsdlland in dieser Anwendung beschdinkt gewesen sein. Dafur, daB 
es wirklich ein Appellativum und nicht etwa ein Suffix sei, sprache der Name der 

9 R. M 1I ch: Deutsche Stammeskunde a (1920) SI. 
10 J. Schnetz: -.. ZONF 1 (1925) Hff. 
lIE. 5 c h rod er: Die Ortsnamen Hessens und seine Besiedlung (1911). neu gedrudct -+

Deutsche Namenkur.de! (1944) 179-199, uber apa 182-183; ders.: Flu6namen-+-l. 
Hoop s: Reallexikon der germ. Altertumskunde II (19H) 75 H .. Deutsche Namenkunde 
! (1944) 368-374. 
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niederhessischen Efzc, die nur als *Ef/isa, "Affisa verstanden werden konne. Es ist 
in der Tat auffallend. daG das kelti sche aba in Gallien und SUddeutschland keine 
besondere RolIe spielte. 

Bis zum Beginn des eesten Weltkrieges ist, wie wir heute sagen konnen, kein 
wcsentlicher Fortsduitt erziclt word en. 

Nach dem eesteD Weltkrieg wurde die Diskussion uher die apa-Namen wieder 
aufgenommen. J. Se h net z marnte darauf aufmerksam, daB Alpfen im siidlichen 
Schwarzwald (806 Alol/a. 860 ad Alaplill) .uf eine Vorl.ge 'Alappa deutet. da 
p zu 1/. pp zu pi verschoben wird ". In der Schreibung von 806 kann 1/ hoch
alemannische Orthographic mit der Lautgeltung von pI sein. Ebenso sucht er das 
Nebeneinander von p- uod /-Schreibungen in Erft (700 Arnefa, 973 Arl1apl1a. 
796 Amapi) dUTch eineo Ansatz "Anlappa III IOsen. Aber hier tritt, wie man bald 
erkannt hat, f schan Zll einer Zeit auf. wo es nich.t Verschiehungsprodukt von p 
sein kann. Hier wird kein alter apa-Name vorliegen. Nach. Schnetz stammt apa 
vom idg. *ab-. *appa von ~abn- mit Ton nach. dem b, das mit lateinisch. aumis 
< *abHis zu vergleichen sei. 

W. Kaspers glauhte feststellen zu konnen, daB sicn das Gehiet der apa
Namen mit dem der Urnenfelderkultur decke 13. Apa sei nicht als Appellativ liber
nammen word en, sondern als Gewassername. Als Trager der Urnenfelderkultur 
verweist er zurlickhaltend auf die IlIyrier. Gegen das Argument. daB Urnenfelder
gebiet = apa-Gehiet sei. hetont ZeiB14, daB das rheinische Urnenfeldergebiet 
nur ein kleiner Teil eines sehr groBen Urnenfelderraumes sei und daB sich Kaspers 
zu einseitig auf Schumarner gestiitzt babe, der nur die Verhaltnisse einer relativ 
kleinen Landschaft schildert. Dieses Argument von Kaspers muB also zuriicktreten. 
J. Se h net z hetont auGerdem. daB apa ohoe Bestimmungswort nicht haufiger Bach
name gewescn sein konne. da man ohne Bestimmungsworter nicht hatte auskom
men konnen. Wenn Gelduba durch Geldapa ersctzt word en sei. gehe daraus hervor. 
daB apa als germanisch gefuhlt wurde 15. Dieser erste Versuch. das apa-Gebiet mit 
einem prahistoriscnen Fundgebiet gIeicnzustellen. ist also nicht zufriedenstellend 
verlaufen. ist aher nicht ohne Eindruck gehlieben. wie die FoIgezeit gelehrt hat. 

Gut e n h run n e r stellt fest, daB die FluBnamen auf -apa und -apia trotz der 
ausHihrlicnen Untersuchungen in der Zs. f. Ortsnamenforschung 1-3 noch immer 
die groBten Schwierigkeiten mamen, weil die Bestimmungsworter in so groBer Zahl 
germanisch sind und sich jener Grundstock fremder Namen. an den sich die ger
manischen Namen anschlieBen konnten. bisher nimt aussondern lieG. Auf keinen 
Fall diirfte man die Ostgrenze def apa-Namen einfach mit der Ostgrenze der 
Kelten gleichsetzen. wie es Miillenhoff tat. Die von diesen herriihrenden Namen 
ostlich der Weser zeigten keine lautlichen Eigenheiten. die Schliisse auf die Her-

12 J. Se h ne t z: Untersuchungen zu FluSnamen Deutschlands __ ZONF 1 (1925) 10-22. 
13 W. Kaspers: Zur apa-Frage -. ZONF 2 (1926) 72-76; 3 (1927) 61-65; dagegen 

Schnetz -. ebda. 76- 81. 
14 H. Zei6 -. ebda. 3 (1927) 63---64. 
15 1. Schnetz __ ebda. 3 (1927) 64-65. 
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kunft erlaubten. Wenn die Entlehnung van dieser ostlichen Gruppe 3usgegangen 
sei, mti6te sie var die Tenuesverschiebung van p Zll f fallen, und das Wart konnte 
auf keltisch aba zuruckgehen. Man mtisse aber damit rechnen, daB die apa-Namen, 
nachdem sic im Gebiet ihrer groBten Did1te in das Germanische eingedrungen 
waren, nimt bloB nam dem Westen uDd Sliden vorgetragen wurdeD, sondern auch 
dUTch die rti ckwar tigen Verbindungen der Wanderer nam dem Osten verschleppt 
werden konnten. Am einfachsten ware gallisches apt! = Iateinismes aqua, das 
jedoch nimt klar erweisbar sei. weil in Gallien Seitenstticke fehlen. Man miisse auch 
immer nom die Moglichkeit im Auge behalten, daB das Westgermanisme eine 
Entsprechung ap- Zll lateinisch aHmis bewahrte, so wie heute germanismes *ahwo 
und *albi nur nom auf nordischem Boden fortlebten. Das stimmt nur z. T., denn 
Ache kommt in den Alpen noch vor. Gutenbrunner denkt also am liebsten an ~ine 
Entlehnung aus dem Keltisdten auf dem alten keltisch-germanismen Beriihrungs
gebiete und Obernahme in den germanisc:hen Wortschatz, so daB nur auf die 
Beriihrungszone Smliisse anwendbar seien t 6, 

Schon cfters war in der Forsdtung darauf aufmerksam gemamt worden. daS es 
in Deutschland bei Ptolemaeus alte Ortsnamen und bis heute fortlebende FluS
namen gibt, die weder keltisch noch germanisch sein konnen. 1. Pokorny hat es 
unternommen, unterstutzt von dem Priihistoriker R. Pittioni, die IIlyrier aIs 
Schopfer dies er Namen und Trager der Urnenfelderkultur nachzuweisen 17. Damit 
sc:hien sich von einem neuen Standpunkt aus die Moglichkeit zu eroffnen, die Ge
wassernamen auf -apa mit einem nichtgermanisdten und nimtkeltisdten Volke in 
Verbindung zu bringen t 8. Er wies darauf hin, daB np- gerade im germanisdten 
Kerngebiet zwischen Elbe und Oder vollig fehle - ein SchluB, der nicht zwingend 
ist. weil hier die germanismen Namen durch die sIawischen iiberdeckt sein konnen. 
Auch in Skandinavien fehlen sic, was damals cin erheblic:her Einwand war. Es seh~ 
so aus , daB apn ausschlicBlich auf urspriinglich nichtgermanisches Gebiet beschrankt 
sei. Keltische Herkunft sei zwar moglich, aber das keltischc ab- "FiuS" konne in 
den apa-Namen nicht vorliegen, weil die Germanen das Kerngebiet der apa-Namen 
erst spat und gewiB erst nam der ersten Lautverschiebung der Medien besetzt 
haben. wie aus den Obernahmsverhaltnissen anderer nichtgennanischer FiuB
namen hervorgehe. Aum die geographisc:he Verbre itung unserer Namen sprec:he 
gegen die Herleitung aus dem Keltismen. da sic im siiddeutsmen Keltenland fast 
vollstandig fehlen. Im auftaumenden app- sieht Pokorny einen gallo-romanischen 
Lautwandel. Er sucht auch eine Nehenform mit u(p)pia auf keltismem Boden nam-

16 S. Gut e n b run n er: Namenkundliche Zeugnisse zur germanischen Urgeschichte -+

Hirt~Festschrift 11 (1936) 453 H. 
17 1. P o k 0 r n y: Zur Urgeschidlte der Kelten und lIIyrier. Mit einem Beitrage von R. 

Pit t ion i : Die Urnenfelderkultur und ihre Bedeutung fiir die europaisme Kulturent
wickIung -+- Zs . f. ceIt. Phi!. 20 (1936/ 39) 315-352. 489-522 und 21 (1938/ 39) 
55-166, 167-204; Sonderdruck (Halle 1938). 

18 J. Po k 0 r n y -+- ebda. 110 H.; vorher schon: Die iIIyrische Herkunft der westdeutschen 
apa*Namen -+- Melanges linguistiques ... HoIger Pedersen (Ko penhagen 1937) 541-
549. 
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zuweisen, die weder ke1tisrner naen germanischer Hcrkunft sein konne. Dadn 
sieht er einen Ablaut tip: up. deT im Baltiscllen, Thrakismen und Illyrischen vor
komme. Nicht alle Beispiele daWr sind freilich gIeich sicher. W. Kaspers hat 
sitil ihm angeschlossen Ig, da nun seine frtihere Stcllungnahme nicnt mehr so iso
liert erscneint. Das hat 5 c h net z veranlaGt, neuerlich zur Frage SteJlung zu 
nehmen 20, die fur die germanische Herkunft sprechenden Grunde wieder zu ec
ortern uod zusammenzufassen. Er geht dabei so we it Zll hehaupten. daG cs keinen 
sicneren Beweis fur das Dasein van illyrischen (lpa-Namen gebe uod sucht jedes 
dafiir vorgebrad1te Argument Zll cntkraften, besonders die von H. K r a h e 21 zu
sammengestelIten Beispiele Zll entwerten. Seine Polemik sdladet sich dadurdt, daB 
sie zu personlich ist. Wissenschaftliche Fragen sollen in Ruhe erortert werden, urn 
sachlidt die Wahrheit zu Hnden. T atsachlich kommt ... ava und eine Dehnstufe .. ova 
in FluBnamen Schlesiens und Bohmens vor. vgl. die Oppa (tsc:hec:hisc:h Opava), an 
der das danam benannte T roppau liegt, und die Aupa, linker Neben£luB der oberen 
Elbe im Riesengebirge im Gebiete der vermutlich nic:htgermanisc:hen Ko,llolfti 
(tschedlisch Ova)!!. Pokorny beruft sich auf W. Kaspers. dessen Behauptung rhei
nisches Urnenfeldergebiet = apa-Gebiet van pdihistorisc:her Seite abgelehnt wird. 
Tatsamlich ist zu fragen, warum diese Namen nUr in Hessen mit Nadtbarschaft 
auftaumen, nimt abeT in den anderen als iIlYTisc:h angespromenen Verbreitungs
gebieten der Urnenfelderkultur. hnmer ist es ja die besondere Yerbreitung der 
apa-Namen, die die Aufmerksamkeit auf sich ge.zogen hat. 

Nach Krahe sind die sprachlichen Argumente. die fUr die germanische Her
kunft angefUhrt weTden. nimt durchschlagend genug!3. Wenn Fe i s t apa im Rhein
land flir zweifellos keltisch ansieht!4. so ist das fur unser Problem insofern neben
rangig. als er die Germanen zu beiden Seiten des Rheins fur den Kelten nahe
stehend erkHirt. eine Ansicht. die nirgends Zustimmung gefunden hat 25. 

Die llIyrier waren bis etwa 1920 deT Forsc:hung als ein indogermanisches Yolk 
bekannt. dessen Urheima t dart gesucht wurde. wo es in historischer Zeit auftritt. 
am Ostufer der Adria, in Dalmatien, Bosnien. Westungarn, in den ostlichen 
Alpenlandern. wo sie spater lange mit den Kelten zusammengewohnt haben. Die 
iIlyrisdte Sprache ist nur aus wenigen Glossen bekannt. dom kann aus den ihnen 
sidter oder wahrscheinlich zugehorenden Personen- und Ortsnamen das Urteil uber 
ihre Sprache auf eine feste Grundlage gestelIt werden. Das Material hat K r a he 
zusammengestellt!8. Er kommt bei der Behandlung des FluBnamens Apsus in Sud-

19 W. Kaspers -+ ZNF 16 (1940) 82. 
20 J. Schnetz: Die westdeutschen apa-Namen. die Urnenfelderleute und lIlyrier _ ZNF 

18 (1942) 101-1-43. 
21 H. K ra h e _ Glotta 20 (1932) 188-192. 
22 Dazu E. 5 c h w a rz: Die Ortsnamen der SudentenHinder als Geschichtsquelle (1931) 

11-12. 
23 H. Krahe_lndogerm. Forschungen 47 (1929) 199. 
2-4 S. Fe i Sf --+- ZGO NF -44 (1930) 377 H. 
25' Dagegen 1. Schnetz: Die Kritik in der apa-Frage -+ ZONF 8 (1932) 9- 18. 
26 H. Krahe: Die alten balkanillyrischen geographischen Namen (1925'); ders.: Lexikon 

altillyrischer Personennamen (1929); ders.: Die Sprache der IlIyrier I (195'5'). 
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ilIyrien zum SchluR 27, daB es sich bei den Namen auf uod mit apa nicht urn cin 
gennanisches Wort handeln konne, uDd zeigt, daB cs tatsachlidl im Illyriscnen cin 
Wort apa "FluG" gegeben hat uod sich seine Auffassung cler von Pokorny nahert. 
Er verweist auch auf die Apance, doen NcbenfluB clef Sa one, < . Aptlutia, woraus 
hervorgehe, daG tlpa uDd das indogermanische Flu6namensuffix -antia verbunden 
werden konnen 28, 

Es kann hier in diesem Zusammenhang nicht besonders auf die I1Jyrierhypothes~ 
eingegangen werden uod cs miissen einige kurze Bemerkungen dazu genii gen. Den 
IlIyriern. die zur R5merzeit cin relativ unbedeutendes Yolk sind. eine zwischen 
1200-1000 v. Chr. stattfindende, his Spanien, Frankreich, Britannic", Westdeutsch
land und Kleinasien reichende Volkerwanderung zuzusprechen, die in den alten 
Quellen kaum belegt ist und nur aus Namenspuren sowie der GleichsteIlung der 
Urnenfclderleute mit ihnen gestiitzt wird, bedeutet ein groBes Wagnis in der Er
forschung der indogermanischen Wanderungen. Bedenken dagegen sind auBer von 
Schnetz von prahistorischer uDd sprachvergleichender Seite ausgesprochen worden. 
M i 1 0 j c it beanstandet, daB man von einer "illyrischen Wanderung" bei der Er
orterung des Ursprungs der Urnenfelderkultur sprecne 211. Es handle sich urn eine 
ansc:heinend sdlOelle Ausbreitung der Sitte, die Toten in Urnenfeldern zu bestat
ten. Die eigentlichen IlIyrier hatten niemals ihre Toten verbrannt oder in Urnen
feldern beigesetzt. Es sei unwahrscheinlich, daB die Ausbreitung der Urnenfelder
kultur auf irgend welche Auswanderungen aus dern Bereiche der Lausitzer Kulrur 
zuriickgehen konnte. Er fugt freilich am SchluB hinzu, daB das nicht bedeuten solle, 
daB es keine Volksbewegungen gegeben hatte. Er rut sehr gut daran, denn seine 
Ausfuhrungen betreffen ja nur die prahistorische Seite und gehen nic:ht auf die 
Tatsache ein, daB in ganz Siid- und Westdeutschland und daruber hinaus nicht
keltische Namen auftreten, die mit einem nic:htkeltisc:hen indogermanischen Volke 
in Zusammenhang stehen mussen. Da im Keltisdlen z. B. altes p geschwunden ist. 
mussen suddeutsche FluBnamen wie Schefflenz und Kupfer aus ·SktlpilaHtia un3 
• Kupara ebenso wie Partenkirchen < ParttlHUI" auE ein nichtkeltisches Yolk in 
Siiddeutschland zuruckgehen, wofur eben die IlIyrier in Anspruch genom men wer
den 30. 

Gegen den "Panillyrismus" vor all em Pokornys hat sic:h K re t s chm e r gewen
detSI. Er hat darauf ·aufmerksam gemacht, daB die Veneter in Oberitalien nicht, wie 
es bis dahin die Regel war, zu den Iliyriern gezahlt werden durfen, sondern cin indo
germanisches Yolk darstellen, das eine selbstandige Stellung einnimmt un<d weit cher 
Anspruch darauf erheben darf. 31s Trager der lausitzischen Urnenfelderkultur 

• 
27 H. K r a he: Beitrage zur alteuropaiscnen F1uBnamenforsdlUng ~ Wiirzburger Jtb. f. d. 

Altertumswissenschaft 1 (1946) 86 H. 
28 Ders.: Beitrage 69. 490. 

29 V. M i I oj c it: Zur Frage der nLausitzer Wanderung" -+- Germania 30 (19;2) 318-325. 

30 Dazu H. Krahe: Keltisch oder iI1yrism1 ~ Festschrift Wahle (1950) 306. 

31 P. Kretschmer: Die vorgriemismen Spracn- und Volksschichten ~ Glotta 28 (1940) 

231 H.; 30 (1943 ) 84 H., besonders 30, 101 H. u. 134 H. 
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angesprochen zu werden. Was man aIs NordilIyrier bezeichnet hat. wird zum GroS· 
teil veneti"sch sein. Er hat ihnen schon in der nordlichen Heimat ein f aus idg. bit 
zuerkannt. das zu ihren besonderen Merkmalen zahlt, oh ne zunachst damit An· 
klang zu finden. wie auch sein Versuch, einen Zusammenhang zwischen der uriooo
germanischen und einer nichtindogermanischen bandkeramischen Schicht der mittel
europaischen Volker herzustel1en. in dieser Formulierung keine Zustimmung ge
funden hat. Die Stichhaltigkeit seiner Unterscheidung zwischen Illyriern und Vene
tern ist aber kaum anzuzweifeln und Po k 0 r n y 32 erkennt das dadurch an, daS er 
nunmehr die bisher den IlIyriern zugeschriebenen Namen vor allem in Ostdeutsch
land und Westpolen den Venetern zuspricht, die pdihistorisch mit der Lausitzer 
Kultur zusammenhangen. Auch Ostbohmen, Mahren und den groBten Teil der 
osterreichischen Alpenlander teilt er jetzt ihnen zu, Uber die Ostalpen ging die 
BrUcke nam Oberitalien. Er mochte jetzt von Veneto-lIIyriern sprechen. die sim 
bei der groBen Wanderung 1200-1000 v. Chr. gemischt Mitten. 

Audt K r a h e ist zum Ergebnis gekommen, daB die Veneter eine selbstandige 
indogermanische Sprame gespromen haben und von den lIlyriern zu trennen sind 33. 

Er hebt hervor, daB das Venetische dem lllyrismen und Italischen nahe steht. 
weiterhin zum KeItismen. Germanischen und Balto-Slawismen Beziehungen hat. 
daB es wie das Italisme und IlIyrische aus dem Norden stammt, wo die Keimzellen 
des Italismen, IIlyrischen und Venetischen nachbarIich IU einander und zum Ger
manischen IU denken sind 34. In Venetien selbst halt er das Illyrische fUr die altere 
Smicht 35, worauf hier nicht mehr einzugehen ist. Nun gibt es nordlidt der Alpen, 
in SU .... deutschland. in der Oberpfalz und im Erzgebirge mit f- anlautende FIu8-
namen, die weder germanisch nom keItisch nodt i1lyrisch sein konnen. weil diese 
Spramen kein f- besessen haben und die se Namen in Gegenden liegen. wo das t
im Germanischen nicht durm Verschiebung des p entstanden sein konnen 3G• Es 
handelt sim hier urn Versume, in die Entstehungszeit der indogermanisdten 
Spramen zu blicken und Sprachveranderungen des 2. Jahrtausends v. Chr. sdton 
in der nordlichen Heimat festzustelIen, also die hier entstehende dialektisdte Spal· 
tung IU verfolgen, wahrend mansonst gern geneigt ist. diese Veranderungen erst in 
der neuen Heimat bei der BerUhrung mit nichtindogermanisdten Volkem stattfin
den zu lassen. 

Es hat sim in diesen Arbeiten herausgestellt, da8 das JIlyrische das idg. apa 

"FluS" besessen hat. Aber aum dem Venetismen wird es nimt abgesprochen werden 
konnen. Es geht also nicht an, dieses apa etwa als ostidg. abzutun, und man darf 

32 J. Pokorny : Keltologie -+ Wiss. Forschungsberimte, Geisteswiss. Reihe. Bd. 2 (1953 ) 

104 ff. 
B H. K r a he : Das Venetisme. Seine Stellung im Kreise der verwandten Spramen -+ 

58 der Heidelberger Akad. d. Wiss .. phil.-hist. KI. (1950) 3. Abh. 
H A. a. 0 .. 35. 37. 
3S H. Krahe: Sprame und Vorzeit (1954) 114fE. 
36 E. Sc hwarz : Germanen. Italiker. Kelten -+ Zs. f. Mundartforschung 20 (1952) 

193- 206 . 

1 ZHG 67 
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es auch im Westen vermuten, wenn etwas an cleT illyrischen Wanderung oam dem 
Westen daran ist und sich eine Namensmirnt in Deutschland nod Frankreich nach~ 
weisen laGt, die alter als die keltisme ist. Da abeT in West.deutschland die Heimat 
clef Italiker vcr ihrer Abwanderung nach Italicn zu sumen ist, d. h. derjenigen indo
germanischen Schwarme. die in Italicn zu den beiden sprachlich versmiedenen Vol
kern der Italiker herangewachsen sind, liegt cs nahe zu fragen, ob diese aum ent
sprechende Worter fur Wasser gehabt haben. Beim Lateinischen ist cs klar. Es hat 
aqua besessen, also die Entsprechung zum ahd. ana, uod aHmis < . abl1is, also 
auch aba. Dadurch scheint cs in die Nahe des Keltischen uod Germanischen zu 
gehoren. Das Oskisch-Umbrische ist eine besondere indogermanische Sprache gewe
sen. das Gerneinsarnkeiten im Wortsmatz rnit dem Keltiscnen, Germaniscnen uDd 
Lateinischen besitzt. aber zu der Gruppe deT indogermanisenen Sprachen get.ort, die 
idg. qlf in p umgewandelt haben, wie es das Gallische und Britisme. nicht aber das 
Irisme tun. Deshalb darf vermutet werden, daG es in die Nachbarschaft des Ur
keltisc:hen in seiner nordlichen Heimat gehort. Hat es das Wort aq!la wie das Latci
nische und Germanisc:he besessen, rnuBte daraus im Oskisc:hen ~ apa werdeD. Dies~ 
Argumentation 37 ist nic:ht auf diese WortgliederuDg allein 'aufgebaut, sondern noen 
auf eine Reihe anderer Erscheinungen. Es handelt sich urn den Versuch. aus Laut
und Wortzusammenhangen Rtickschltisse auf die nordliche Heimat der Dach SUden 
ausgew.anderten Schwarme zu ziehen und die geographisme Betrachtungsweise 
darauf anzuwenden. DaB dabei vieles hypothetism bleiben muB, ist selbstverstand
Hm. Auch andere Forscher setzen die Urheirnat des Gerrnanismen, Keltisc:hen, Itali
sc:hen in den auBersten Westen des Indogerrnanisc:hen und konnen nom andere 
GrUnde dafUr geltend mamen 38. Darnit wird das rnoglicne Dasein eines apa aus ver
sc:hiedenen Quellen in Westdeutsdtland erschlieBbar: es kann cin altes indoger
manisches • apa gegeben haben, ein oskisches • apa. das auch im Keltischen bestan
den haben konnte. van dessen Dasein aber nidtts zeugt, so daB es vielleicht von An
fang an gefehlt hat, ein lateinisches und germanismes aqua, aliwa, das als opa im 
Oskiscnen vorhanden gewesen sein kann. DaB das hessische apa hier irgendwie 
einzureihen ist. ist 'sicher. zu fragen ist abeT nach seiner Stellung und Herkunft 39. 

Filr den germanischen Ursprung der apa-Namen hat sich erneut H. D i t tm a i e r 
eingesetzt 40• Er macht auf die Lticke zwischen dern westlichen uDd ostlichen Verbrei
tungsgebiet aufmerksam, erkennt also anders als Schnetz an, daB es ostliche npa
Namen gibt. Er betont, daB apa in Westdeutschland in Gewassernamen von Aus
baugehieten vorkommt. also 'Doch in spater Zeit gebraucht warden und deshalb 
frankiscn sei. Urn eine soIche Anschauung begrUnden zu konnen, ist genaue Kennt-

37 A. a. O. 197 H. und Karte 2. 

38 Vgl. W. Po r z i g: Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebietes (1954). 
39 Obersichten Uber das apa-Problem nam dem jeweiligen Forsmungsstande geben 

E. Schwarz: Deutsche Namenforschung II (1950) 58-64; A. Bach: Deutsche Namen
kunde 11 1 (1953) 151-154; 11 2 (1954) 25-36. 

40 H. D i tt m a i er: Das Problem der FIu6namen auf -apa ~ Rhein. Vierteljahrsbll. 15 

(1949) 226-231. 
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nis der Siedlungsgeschichte notwendig. denn Gewassernamen werden ja beim Lan
desausbau zum Oberlauf und in die Walder mitgenommen. Aurn kann ein einmaI 
eingeblirgertes WOrt in der Namengebung verwendet werden. ohne daB daraus ein 
zwingender Grund fUr die Entlehnungszeit abzuleiten ist. falls eine Entlehnung in 
Betramt gezogen wird. Er setzt eine Grundlage • agvH- zu • ap"- an, die remt kom
pliziert ist, auBerdem auf der Annahme beruht, daB fUr gv ein p eintreten konnte. 
was trotz einiger Ansatze im Germanismen problematisch bleibt. 

Konnte man lange darauf hinweisen. daB apa auBer in einigen Bclegen in Slid
deutschland. die sich durch Obertragung aus dem westdeutschen apa-Gebiet oder 
auch anders erkHiren lassen. im ubrigen Germanischen nicht belegt werden kann. so 
vermochte K ro g In ann 4\ auf norwegisme Namen aufmerksam zu mamen. Wenn 
die Ableitung von Opedal. OppedaIen von • apa, • appa "Wasser" aIs gesichert 
betrachtet werden kann. muBte man wirklich mit dem Dasein eines germanisdlen 
• apa • • appa redlOcn. Ein schwedisch-mundartliches a/se "kleiner Bach" wird von 
Krogmann auf • apsa < . apasa zurlickgeflihrt, was dem Namen der hessischen 
Efze entsprechen wiirde, die schon E. Smroder liber • Aflisa aus • Apisll herge
leitet hat. 

In seiner jlingsten Sduift unternimmt es D i t t m a i er, die Frage einer endgiil
tigen Losung entgegenzuflihren 4!. Er bringt eine Aufzahlung aller ihm erreim
baren apa-Namen, was die Forsdlung dank bar begrliBen wird, denn diese Ober
sidlt hat bisher gefehlt. Er bemiiht sim. die Bestimmungsworter wenigstens soweit 
zu deuten, daB von germanischem oder nidltgermanischem Ursprung gesprochen 
werden kann. Hier bleiben naturgemaB vide Unklarheiten, denn neben zweifellos 
deutsdlen Bestimmungswortern stehen viele unsimere. Es handelt sim oft urn 
kleine in .den Urkunden erst spat geO'annte Bame. deren altere Entwicklung un
klar bleibt. Dittmaier vermutet, daB -apa afters an altere Gewassernamen ange
treten ist, wie es bei -al1a nachweisbar ist. Das ist gut moglidl, wird aber im Einzel
fall nur schwer zu beweisen sein. Enthalt z. B. die Warpe den germanischen Stamm 
'war "Wasser", der im Angelsachsismen und Itnordismen, nimt aber im Deut
smen bezeugt ist UDd hier nun anzusetzen ware. oder das idg. * var, das in FluS
namen wie We rn, Wornitz < . Varina, • Varal1tia vorliegt? Kann man bei der Hor
loff. die in die Nidda flieGt und ,ch on im 8. )hdt. Ho",afla geschrieben wird. wirk
Hch an ahd. Horwilf .. sumpfig" denken und es flir moglich halten. daB dafiir smon 
im 8.1hdt. l,orl1- geschrieben wird? Von seine m frGheren Ansatz eines Labialismus 
gv zu p rlickt nun Dittmaier ab. Man sieht, wie smwierig eine Entscheidung in sol
chen Fallen ist. Von den Bestimmungswortern werden 112 als germanism angespro
men, nur 12 ats Yorgermanism betrachtet, das ware tin Hundertsatz van 83 mit 
germanischem Vorderglied. Da viele Deutungen fraglich bleiben milssen, ist die 
Unsicherheit groBer, als hier zum Ausdruck kommt. DaB ein ziemlich groSer Teil 
der Bestimmungsworter deutsch ist, ist niemals geleugnet word en. Versume, dies 

41 W. Krogmann: Zur apa-Frage-+Beitrr. z. Namensforschung 3 (195] / 52) 323-327. 

42 H. D i t tm 3 i er: Das apa-Problem. Untersuchung eines westeuropaischen FluBnameo
typus (19H) = Bibliotheca Onomastica 1. 

2' 
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auf komplizierte Weise zu erkHiren uod zu entkrliften, haben sich mit Recht nient 
durmsetzen konnen. 

Der Hinweis. daG sich die wahrsdteinlich illyrischen Flu6namen durch das Feh~ 
len von Zusammensetzungen auszeidmen 43, muG nimt stimmen, wenn die Deutung 
der K'Ulpa in Kroatien als * qllol-ap-. die ansprechend ist U , richtig ist. Wertvoll ist 
die Beobachtung, daB benachbarte oder ineinander flie6ende Gewasser mit dernseI
ben Stamme, aber mit verscbiedenen SuffixeD gehildet sind. Dittmaier meint. daG 
die Gruppen auf -apa und -ana auch zeitlich gleichzustellen sin-d. Bei eesteren bIei
ben aber vie! mehr Bestimmungsworter unklar aIs bei ana, dom mag das z. T. dar .. 
auf zuriickgehen, daG die apa-Namen sich in Gegenden wie links vom Rhein Hnden, 
wo eine relativ zahlreiche vorgermanische Bevolkerung angetroffen worden ist. Die 
Karte 1, die die Verbreitung der apa-Namen veransmaulimt, wird die Forsmung 
als derzeit vollstandigsten Oberblick begriiBen. Die Karte 2, die das Verhaltnis von 
apa und al1a darstellt, zeigt die wirklim auffallende Tatsame. daB die Namen auf 
-al1a an der niederdeutsm-hochdeutsmen Grenze zu Ende zu gehen scheinen. Aber 
einfache Namen auf al1a kommen auch nom nordlich davon vor. Zwismen Harz 
und Jutland wiegen die FluBnamen auf ~aue vor, wo .. auio "Wasserland" .. auwo 
verdrangt hat, seit die Worter synonym geworden sind. Hier wird man kaum mit 
Dittmaier von der sekundaren Entwicklung al1a zu au spremen durfen 45. lm Nord
westen Deutsmlands haben sich die apa-Namen ausgedehnt, 'So daB es. wie man jetzt 
deutlicher sieht. nimt unwahrsmeinlich ist. daB die Verteilung von apa: aha: ouwe 
auf Ausgleim beruht. wodurm erst ein wortgeographismes Bild mit versmiedener 
Verteilung entstanden ist. 

1st es aber notwendig. urn das Nebeneinander von al1a und apa im hessismen 
Raum zu erkHiren. auf die Istwaonenfrage zuruckzugreifen? Dittmaier mochte 
wegen der Obereinstimmung zwischen dem Verbreitungsgebiete der apa-Namen 
und dem von der Vor- und Friihgeschichte ausgem.amten Wohnraum der Istwaonen 
die apa-Namen als einen durch friihgeschichtlichen SynonymenausgIeich zu Stande 
gekommenen Istwaonismus erklaren. Dabei ist es bekannt. wie smwer gerade die 
Istwaonen sprachlich zu fassen sind. Sie stellen ja eigentlich keine Sprach-. sondern 
eine Kultgemeinschaft dart obwohl es moglich ist. daB sich beide Begriffe in gewis
sem Sinne entsprachen. Aber sie sind die KuItgemeinsdtaft. die am fruhesten zer
rissen worden und jedenfalls im ersten lahrhundert n. Chr. nimt mehr zu erken
nen ist. Damals hatte sich der frankische Stamm noch nicht gebildet. zu dem andere 
Stamme zusammengetreten sein konnen aIs friiher zur Kultgenossenschaft. Es ist 
schwierig. schon den Istwaonen und den den Germanennamen nach Westen tragen
den fruhlinksrheinischen Germanen das Vortragen von apa zuzusprechen. da diese 
Germanen friih keltisiert worden sind. Caesar dariiber nur letzte Namrimten in 
Erfahrung gebracht hat, von ihnen ·gegebene Namen unbekannt sind und diese 
Stamme nur in einigen Gaunamen fortleben. 5 t e i n ha use r bemiiht sich. diese 

43 A. a. O. 61. 

44 Dazu N. J 0 k I ~ ZONF 2 (1926) 244. 
45 A. a. 0.70. 
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Germani cisrhenani in ihrer red1tsrheinischen Heimat vor uns erstehen zu lassen 46, 

hier muB naturgemaB vieles problematisch bleiben. 
Den Umstand, daB die Alttypen der FluBnamen auf -aha westlim der Weser von 

Sliden her bis zur niederdeutschen Mundartengrenze reichen, sucht Dittmaier mit 
der Annahme zu erklaren, daB im Zuge der Sprachbewegung, die zur Mundart
grenze gdlihrt hat. eine Oberlagerung stattgefunden habe 47• Von Sliden her soil 
sich aha iiber apa geschoben haben. Aber die Stammeskunde lehrt, daB sich die 
Chatten nach dem Abzuge der Mainsweben siidwarts bewegt haben. Die zweite 
Lautverschiebung und ihr Vorriic:ken nach dem Norden ist eine Spramneuerung, die 
mit Stammesbewegungen nimt in Verbindung steht. Hier wird man nam anderen 
Argumenten sumen miissen. Auch beim Versuch, apa mit den Franken zusammen
zubringen, wird Vorsicht anzuraten sein. Wie weit die Entstehung des Stammes-

16 W. Steinhauser: Herkunft, Anwendung und Bedeutung des Namens .. GermaHj"_ 
Festschrift D. Kralik (19S1) 9-2S. 

47 A . •. O . 72 ff. 

• 
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bundes. der ja lange nur sehr lose gewesen ist, von sprachlichen Einigungsbestre
bungen begleitet wird, ist noch nicht ausgemacht. Der Sieg von (Ipa muB nicht direkt 
damit in Verhindung srehen. Sein Auftreten in Ausbaulandscnaften ist verstand
Iim, wenD es bei den Kolonisten gehraucht wurde uod Hingere Zeit am Leben blieh. 

Haufen sich so die Grunde. die fur den germanismen Charakter des apa spre
men, so ist es allerdings am einfamsten. das im Keltischen uod Lateinismen vor
handene idg .• ab- auch dem Germanisdten zuzuerkennen. wo es sim mit ahwa 
auseinanderzusetzen hatte. DaB def Ausgleich relativ fruh beendet gewesen zu 
sein smeint, hat der Forsmung viele Hindernisse bereitet, zumal ein apa zweierlei 
Ursprunges mit dem aus aba versmobenen apa auseinanderzuhalten war. 

Wenn audt die wesentHchen Ergebnisse Dittmaiers nur mit einigen Abstrienen 
angenommen werden konnen, so ist dom anseneinend die gerrnanische Losung in 
den Vordergrund geruckt. Die Frage war fur die rei ne Linguistik kaum Iosbar. 
Wenn noen vieles unklar bleibt. so deshalb. weil die Verhaltnisse der gerrnanischen 
Landnahmezeit noen zu wenig erforscht sind. Es rnuB doch versuent werden. die vor
gerrnanischen Gewassernarnen nach Moglichkeit den verschiedenen Volksturns
schichten zuzuordnen. Die ForsdlUng selbst hat durch die Beschaftigung mit der 
apa-Frage widttige Impulse erhalten iUnd rnanche neue Erkenntnis gewinnen kon
nen. Urn andere muB sie noch ringen . 

• 
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