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I. Den Vereins-Vorstand
bildeten im Jahre 1907/1908 folgende Herren:

Friedrich Soeding, Fabrikbesitzer, Vorsitzender
Prof, Emil Brandstäter, Oberlehrer, stellv, Bors,
Fr. Wilh. Aug, Pott, Buchdruckereibesitzer, Schristf.
Wilh, Berkermann, Oberlehrer, Museumsverwalter
Th. Keitler, Sparkassen Rendant, Kassenführer
Dr. Gustav Haarmanu, Ober-Bürgermeister
Friedr, Loh mann, Fabrikbesitzer
Dr. msck. G. Gordes, Sanitätsrat
Prof. Dr. Ad, Hof, Oberlehrer
Stadtrat Will). Dönhoff, Bierbrauereibesitzer
Heinrich Schwabe, Rechnungsführer
G u st. Brinkma n n, Fabrikbesitzer
Direktor Dietrich Friemann
Aug, Albert, Kaufmann
Hermann Franken, Fabrikbesitzer in Schalke.
Eugen Kleine, Bergassessor und Bergwerksdirektor in
Fritz Frieg, Amtmann a. D. in Krukel.
Königlicher Landrat Ger stein s . ^
De, lliöä, Karl F aber / Bochum.
Will). Gölte, Oekonom in Bommern.
Mees mann, Ehren-Amtmann in Herbede.

II. Der Verwaltungsrat
für die Angelegenheiten des Märkischen Museums

bestand aus den Herren:

Fr. Soeding, Fabrikbesitzer in Witten.
Fr. Wilh. Aug. Pott, Vuchdrnckereibesitzer in Witten.
Fritz Frieg, Ämtmann a. D. in Krukel.

in Witten.

Dortmund.



III. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

Albringhansen, Post Bommerholz.

1. Schwerter, Lehrer.

Almerfeld bei Alme.

2. Dönhoff, Paul.

Altenahr a. d. Ahr.

3. Boeder, Jos.

Alten-Bochum.

4. Schlüter, C., Rektor.

Altcndorf.

5. v.-. Mölleney. W.. Arzt.
6. Vaester, Gutsbesitzer.

Altendorf (Rheinlands

7. Fun ke, Walter,Bahnhofsrcstauratcur.

Annen.

8. Ab 6, Rich., Direktor.
9. Bonneriuaun, W.

10. Craemer, H., Rentner.
11. Drees, Amtmann.
12. Gün edler, Prokurist.
13. v,-. Hü nein ei er, Arzt.
14. van Kempen, Rcntmeister.
15. Knapmann, Hcrm., Fabrikbesitzer.
KZ. Ko cnig, Rnd., Ortsvorsteher.
17. Maiweg, W., Bauunternehmer.
18. vi-, msck. Rcschop, Arzt.
19. vi-, inecl. Richter, Arzt.
20. Ruhfus, Prokurist.
21. S chulte-Wullen, ^Rudolf, zu

Annen.

22. Trappmanii, Rektor.
23. Tellcring, Karl, Kaufmann.
24. Würkert, Sparkasscn-Rendant.

Arnsberg.

25. Spudc, Gch.-Reg.-Nat.

Ans dem Schnee.

26. Schulte-Munkeubcck, E.

Ans der Schanze d. Langcnschwalbach.

27. Berger, Louis.

Barmen.

28. Lnhu, Aug., Seifcnfabrikant.
29. Schütte, Georg, Fuhrnnternchmer.

Berlin.

30. Lohmann, Carl.
31. Springorum, Direktor.

Berleburg.

32. Hinsberg, Pastor.
33. Hinsberg, M., Rentner.

Berncastcl-Ciics.

34. vr. von Sobbe, Ger.-Assessor.

Blankenstein.

35. Gcthmann, C., Rentner.
36. Nagel, Direktor.
37. Petring, H., Hotelbesitzer.
38. Puth.jim., H., Fabrikbesitzer.
39. Engels, Direktor.

Bochum.

40. vi-. Baarc, Will).
41. Bochumer Anzeiger und General-

Anzeiger.
42. Borbet, Kaufmann.
43. Bnrgdorf, H., Restauratcnr.
44. Diekamp, Rechtsanwalt.
45. Eickhoff, Gebr.
46. vr. meä. Faber.
47. Franken, Karl, Kunstschmiedewerk.
48. Füstmann, Adolf.
49. Gellhorn, Werner.
50. Gerte, Anton, Dachdcckcrmeister.



51. Gerstcin, Königlicher Landrat.
52. Gymnasium.
53. Haar in an n, Fr. Spart.-Reudant.
54. Herbst, Stadt-Rendaut.
55. Hüuncbcck, Justizrat.
56. K'crper, Fr., Rektor.
57. Koller mann, L.
58. Lange, E.
59. Dr. Löbkcr, Professor.
60. Maas;, Ingenieur.
61. Möller, Hch., Markscheider.
62. Leenmann, Fr., Stadtbanmcistcr.
63. Osker mann, Chr., Kaufmann.
64. Ostermann, AmtSgcrichtsrat.
65. Reinshagen, Aug., Fabrikbesitzer.
66. Dr. Rocmer, Justizrat.
67. Robert, Architekt.
68. Rummcld, Lehrer.
69. Schmalhvrst, Aug.
70. Schulte, Stadtchemiker.
71. Schulte-Ocstrich, H.
72. Schürmann, Wilh.
73. von Sobbe,Konigl.Obcr-Bergrat.
74. Stegmann, Carl.
75. Thcms, Will).
76. Velten, Fr., Restanratcur.
77. Wiesen brock, Direktor.

Bommern.

78. Barry, Leonh., Kaufmann.
79. Brinkhoff, Emil.
8V. Frieliughans, Amtmann.
8>. Gölte, W., Oekonom.
8-5 Dr. msä. Kolbe, Arzt.
83. Kozlowsky, B.,Ww. gb. Nuhrmau».
84. Lohmann, Gutsbesitzer.
85. Schlüter, C., Ingenieur.
86. Schulte, A.
87. Schulze, Wilh., Wirt.
88. Schweißfurth, Rektor.

Bon» a. Rhein.

89. Gerstcin, Knappschafts-Direktor.
90. Weber, Herrn., Apotheker.

Bonn-Cndenich.

91. von Hymmcu, Geh. Rcg.-Rat.

Breckerfeld.

92. Steinbach zun., C., Kaufmann.

Brnnninghanscn.
93. Freiherr von Romberg.

Habel i. Wests.

94. Klaggcs, W., Fabrikant.

Camen.

95. Funke, Bergrat.

Charlottenbnrg.
96. Zküpiug, Mar.

Cöln a. Rhein

97. Falk, Julius.
98. Dr. für. Gust. von Mallinkrodt.

Crengeldanz.

99. Flottmann, D., Kaufmann.

Crone.

100. Wahmanu. Hch., Bäckermeister.

Dahlhaitsen.

101. Hilgenstock, G.
102. Falke, Amtmann.

Derne.

103. Faust, Markscheider.

Dortmnnd.

104. Alfcrmann Sc Schwcigmaun.
105. Barrich, Fritz, Lehrer.
106. B rüg mann.
107. Crnwell, W.
108. Funcke, Fr., Apotheker.
109. Dr. Gottschalk, Iustizrat.
110. Haar mann, Geheimer Justizrat.
111. Kleine, Stadtrat.
112. Kleine, Berg-Assessor u. Direktor.
113. Pricfer, Lehrerin.
114. Reinhardt, Direktor.
115. sicosc sc Cie.
116. Freiherr von Ryusch, Gcheim-Rat.
117. Ruhfns, Friedr. Wilh.
118. Schmieding, Oberbürgermeister,

Gehcim-Nat.
119. Möllenkaiup, W., Kaufmann.
120 Stade, Hch.
121. Melschede Ä Scherrcr.
122. Wcuker, Hch.
123. Wiskott, W., Bankier.



X

Düren.

124. Düren, Hch., zu Düren, Ww.
125. Schultc-Steinberg, Hugo.

Düsseldorf.
126. vr. msä. Bröcking, Hans.
127. Grave mann, Komuicrzieurat.
128. Grevel, Wich., Rentner.
129. de Myn, August, Scheibenstr. 24.
13V. Natorp, Rentmeistcr.
131. Web erling, Otto, Kaufmann.
132. Wever, Paul, Ingenieur, General-

Vertreter.

Eickel.

133. Daniels, Pfarrer und Superin¬
tendent.

134. Engeling, Pfarrer.
135. Hülsmann, H.
136. Thiemaun, H.

Elberfeld.

137. Schulte, Ober-Inspektor.

Engers.

138. Bau mann, Alfr., Bahichofs-
Restaurateur.

Esborn.

139. Schulte-Rahde, Gutsbesitzer.

Gelsenkirchcn.
140. Altboff, Wich.
141. Heß, Rechtsanwalt.
142. De. mock. Limpkcr, KreisphpsikuS.
113. De. Wallersteiu, Augenarzt.

Elcvelsberg.
144. Bröcking, Carl.
145. Bröcking, I. H.
146. Huth, Herm., Fabrikbesitzer.
117. Knippschild, Fr., Bürgermeister.
148. Zündorf, Aug., Branercidireklor.

(üraefelfing bei München.

149. Reese, Herm., eaixl. pllai-m.

Grundschöttel.

150. Feldbaus, Fr.
151. Müller, Jul.
152. Onast, Wich., Wwe.
153. Rüping, G.
154. Schüttler, Wwe.

Hagen i. W.
155. Alten loh, Fabrikbesitzer.
156. Birk. C. L., Kaufmann.
157. Eicken, Ewald, Kommerzienrat.
158. Funke .sim,, Will»., Kommerzienrat.
159. Hartmann, Landrat.
160. öi-. insä. Hiltrop, Arzt.
161. Kerkhofs, Gnst., Kaufmann.
162. vr. Loh mann, Justizrat.
163. Lohmann, Referendar. ,
164. vr. msä. Maiweg, Sanitätsrat.
165. Pcrker, Wich., Kaufmann.
166. Peters, LoniS, Kanfmann.
167. Post, Alex, Fabrikbesitzer.
168. Prvll, C., Fabrikbesitzer.
169. Putsch, Herm., Fabrikbesitzer.
170. Lrchcmmaun, Eniil, Apotheker.
171. Socding, Ernst, Fabrikant.
172. Stahl schmidt, Ferd. Fabrikant.
173. Stapclmann, E., Kaufinann.
174. Stern, Max, Bankier.
175. Voormauu, C., Fabrikbesitzer.
176. Zur Neddcn, Gerichtsrat.

Hamborn b. Nuhrort.
177. Scst, Adolf, Apotheker.

Hamm i. W.
178. ScrvacS, Hugo, Direktor.
179. Bogel, Adolf, Oststr. 65.

Haspe.
180. Lange, Gust., Wwe.
181. vi-, mock. Reismanu, Sanitätsrat.

Hattingen.

182. Florschütz, Landrat.
183. Hundt, C., scl. Wwe.
184. Meierpetcr, Pfarrerund Superin¬

tendent.
185. Hemke, Aug., Fabrikbesitzer.

Hans Ruhr b. Schwerte.
186. Frhr. v. R hcinbabcu, Major a. D



Hans Schede b. Wetter.

187. Frau Wwe. P. Hark ort.

Herbede.
188. Brinkmann, Fr., Bierbraucrei-

bcsitzer.
189. Hengstenberg, Fr.
19». Kocnigs, Adolf, Apotheker.
191. Lehmann, Ernst, Fabrikbesitzer.
192. Mersmann, C., Ehren-Amtmann.
193. Stratmann-Woeste, Fr.
194. Buschmann, Otto, Gutsbesitzer.

Herdccke.

195. Buchwald, Egon, Fabrikbesitzer.
196. Eckardt, Emil, Fabrikbesitzer.
197. Grave, Ferd., Brauercibcsitzcr.
198. Knapmann, Eugen, Rentner.

Herne.
199. Dickmann, Rechtsanwalt.
20». Dickerhoff, W., Direktor.
201. Halbach, Fr., Buchdrnckcreibesitzcr.
202. Koestcr, Fr., Rcndant.
203. Schleithoff, L.
204. vr. Schulte voni Esch.
205. De. Vv geler, Baukau-Hcrnc.

Heven»

206. Hasse, Lehrer a. D.
207. Lapp, Hauptlehrer.
208. Oberhaus, Lehrer.
209. Schulte -Ostermann, A., Guts¬

besitzer.
210. vr. msch Straube, A., Arzt.

Hohenlimburg.
211. Boccker.su»., Wilh.
212. Menzel, Hans, Bürgermeister.

Hombruch.
213. vr. ivock. Bolte, Arzt.

Horchheim bei Koblenz.
214. Schmidt, Carl Fr.

Hordel b. Lochum.

215. ve. Haarmann gut. Spickmann.
216. Hiddemann, Landwirt.
217. Windmoellcr, Berg-Assessor.

Horst o. d. R.

218. Dammcr, Hch.

Iserlohn.
219. Breuer son., Aug., Fabrikant.
220. vr. Breuer, Fabrikant.
221. Kirchhoff, Fricdr., Fabrikant.
222. Kreisansschusz.
223. Schmöle, Aug., Kommcrzienrat.
224. Vormann, Adolf.
225. Weydckamp, Alexander.

Kaltenhardt.

226. Bockholt, Dicdr., Oekonom.

Kirchen a. d. Sieg.
227. Stein, Otto, Fabrikbesitzer.

Krnkel.

228. Frieg, F., Amtmann a. D.

Langendreer.
229. Gimmerthal, F. A., Buchhändler.
230. Grügelsiepe, Pfarrer.
231. Haar manu, Georg, Mctzgermeistcr.
232. Krebber, Rektor.
233. Landgrebe, Pfarrer.
234. Maiwcg, Karl, Bauunternehmer.
235. vr. meck. Maiweg Arzt.
236. Rösch, Lehrer.
237. Schulte-Frcnking, Ww.

Langerfcld.
238. Goebel, Hcrm.
239. Henkels, Alb., Fabrikant.
240. Henkels, Ernst, Kaufmann.
241. Wülfing, Otto, Kanfmann.

Letmathe.

242. Hassel, Karl, Fabrikant.

Linde«.

243. vr. Krüger, Arzt.
244. Moll, Herm., Wirt.

Linz a. Rh.

245. Sccgner, Fr.



XII

246,

247,

247,
248,

250.

251,
252,

253,

254,
255,

256.

257.

258.
259.

260.

26!

Lüdenscheid.

De, zu,'. Schmalenbeck, Rechts¬
anwalt.

Lünen a. d. L.

Potthoff, Fabrikbesitzer.

Lütgendortmund.

Holtcincyer, I,, Bauunternehmer.
Weste r m a n n, Ehren-Amtmann.

Marburg a. d. Lah».

Seippcl, Max, Rentner.

Milspe.

Or. msä. Knapniann, Arzt.
Wellershaus, Alb., Fabrikbesitzer.

Madras.

Gerd es, Alb., Konsul.

Münster.

Kr est, E., Fabrikbesitzer.
Schulte, Ed., stach stau. et -Noll.

Breitegasse 50.

Niederwenigern.

Schulte, Robert.

Pcrnan-Livland lRuszlniidj.

Roderich Freih. Freptag-Loring-
hoven, Ehrenfriedensrichter und
Regierungs-Kvmmissar.

Paderborn.

Holtgrcvcn, Domkapitular.
I>o. Schulte, Theologieprofcssor,

Klingelgassc 1.

Plettenberg.

Rüsch snn., W.

Onerenbnrg.

Schulte - Overberg, Brennerei-
bcsitzer.

Nastenbnrg.

262. Pieper, Bürgermeister.

Neading lPeitshltmnien).

I 263. Kracmer, L.

Remscheid.

264. Spennemann, Emil.

265.

266.
267.

268.
269.

270.
271.
272.

273.

274.

Riemke.

Schulz, G.

Schalke.

F r a n k e n, Herm., Fabrikbesitzer.
I)e. moä. Schür m eher, Augenarzt.

Schwelin.

H aarmann, Braucrcibcsitzer.
Stern enbcrg, Fabrikbesitzer.

Schwerte.

Barkhansen, Rechtsanwalt.
FeIdhügel, Oberlehrer.
Rohrmann, Bürgernicister.

Silschede.

Schatz, Lehrer.

Somborn.

Eh mann, W., Bauunternehmer.

Steinhaufen.

275. Dünkelberg, W.,3eittergutsbesitzcr.

Stockum.

276. Beckhoff, Wilh., Landwirt.
277. Gröpper, Wilh., Landwirt.
278. Grunewald, Hauptlehrer.
279. Ost er mann, H.

Strasburg.

280. Berger, Martin, Schriftsteller.



XIII

Ncckendorf.

281. vi-. Wirth.

Volmarstein.

282. Schroeder, Aug., Fabrikant.

Vorhalle.
283. Bröcking, Carl.
284. Düllmann, A.
285. Hnlsbcrg, H.

Wannen.

286. Winkelmann, A., Oekonom.

Wattenscheis.
287. v,-. Bonn in, L., Arzt.

Weitmar.

288. vonBcrsword-Wallrabe, Frei¬
herr und Königl. Kannnerherr.

289. Goecker.
290. Mcnniger, B., Bauunternehmer.
291. vr. msä. Wcfclschcidt, Arzt.

Wengern.
292. Lind, Otto, Gutsbesitzer.

Wesel.

293. Schubert, August, Rentner.

Westhofen.
294. Falkcnbcrg, Pfarrer.
295. vi-, msä. Klug, W., Arzt.

Werne.

296. Kump mann, C.
297. Luther, Pastor.

Wetter.

298. Blank, Jul.,°Wwe.
299. Bönnhoff, Emil, Kaufmann.
300. Goecker, Pfarrer.
301. Hengstcnberg, Pfarrer.
302. eschemmann, Gust., Wirt.
303. Porsteher, G., Konimcrzicnrat.

Wickede Asseln.
304. vi'. Middclschnitc, Arzt.

Winz.

305. Engelhardt, Bauinspektor.

Witten.

306. Albert, Aug., Stadtrat.
307. Albert, F. W.
308. Avendorfs, H., Justizrat.
309. Althoff, Ingenieur.
310. Bach, A., Apotheker.
311. Balz, C., Lehrer.
312. Bansberg, Bernhard.
313. Barth, Hch.
314. vr. msck. Behm, Arzt.
315. Baxter, Ferd., Reisender.
316. Bcrger, Carl, Kaufmann.
317. Berkermann, W., Oberlehrer.
318. Bolderink, H., Wirt.
319. Brcmme, Professor.
320. Bitter, Bctricbs-Jnspektor.
321. Blank, G., Kaufmann.
321. Blcnncmann, Gustav.
323. Blumbcrg, Fritz.
324. Bo eck mann, Lehrer.
325. vi-, msä. Böheimer, Arzt.
326. Bohde, L., Metallgiestcrcibesitzcr.
327. Boos, Gustav.
328. Borgmann, Fr., Gastwirt.
329. Bormann. Adolf, Kaufmann.
330. Bormann, Herm., Buchhändler.
331. Born, I. H., Wwe.
332. vr. msck. Boshamer, Arzt.
333. Bottermann, zun., Gottfr., Brcn-

nercibcsitzcr.
334. Brabänder son., Fritz, Rentier.
335. Brabänder zun., Fritz, Brodfabrik.
336. Professor Brandstäter.
337. Bredt, Victor.
338. Brenscheids Otto, Architekt.
339. Bringewald, H., Buchdruckerei¬

besitzer.
340. Brinkmann, A., Stadtrat.
341. Brinkmann zun., G., Fabrikbesitzer.
342. Brockhusen, Apotheker.
343. Brodt, Carl, Kaufmann.
344. Brodt, Wilh., Wirt.
345. vi-, moä. Brocr, Arzt.
346. Buchthal, S., Kaufmann.
347. Bullmann, Schlachthof-Direktor.
348. Bürhaus, H., Kaufmann.
349. Buse, Wilh., Reisender.
350. Cron, Fr., Drogcht.
351. Le Claire, August, Goldschmied.



352. Lc Claire, Louis, Kaufmann.
353. Däche, Architekt.
354. Dahlmann, Adolfiue, Lehrerin.
355. Dahins, Otto, Gärtner.
356. Dcppe, Pfarrer.
357. Dönhoff, Herm., Branercibesitzer.
358. Dönhoff, Wilh., Branercibesitzer

und Stadtrat.
359. Dreher, Louis, Kaufmann.
36V. Dreeszcn, Molkerei-Inspektor.
361. Dünnebacke, B. Wwe.
362. Eckardt, Carl, Kaufmann.
363. Ehrmann, Ferd., Stadtrentmcister.
364. Eichcngrün, S.
365. Eichhorst, Fr.
366. Eickc, Adolf, Gärtner.
367. Erncr, Berich., Rcchnnngsrat.
368. Fahr Winkel, Aug., Fabrikant.
369. Fahr Winkel, Otto, Rentner.
37V. Falkenroth, Fr., Ladcmeister.
371. Fautsch, Justizrat.
372. Fischer, Aug., Kaufmann.
373. >4r. Flehinghaus, Amtsgerichtsrat.
374. Focrst, Max, Gerichts-Asscssor.
375. Frank, Joh., Schneidermeister.
376. Franzcn, Carl, Architekt.
377. Frciscwinkel, Lehrer.
378. Friemann, Direktor.
379. Friemann, Prokurist.
38V. Funke, E., Wirt.
381. Fügncr, C., Hauptlchrcr.
382. Galladö, W., Kaufmann.
383. Gclbkc, Aug., Schrcinermcistcr.
384. Gerling, 4.H., Oekonom.
385. Gloh, Hch., Maler.
386. Goebel, Fr., Hofphotograph.
387. Gerhardts, Louis, Stuckatenr-

meister.
388. Geher, Alfred, Fabrikant.
389. Gohert, Hch., Lehrer.
39V. vr. moä. Gordes, Sanitätsrat.
391. Graese, Carl, Kaufmann.
392. Graefe, H. L., Weinhäudlcr.
393. Graefe, Rud., Buchhändler.
394. Gütz mann, D., Professor.
395. Or. Haarmann, Gust., Ober-

Bürgermeister.
396. Haarmann, Georg, Rentier.
397. Hackländer, Wich., Direktor.
398. Hager, Herm., Lederhändlcr.
399. Hanf, Moritz, Rentner.
4VV. Haren, G., Lehrer.
401. Hehr, A., Stat.-Vorstehcr l. Cl.,

Rechnungsrat.
4V2. von der Heide, Emil, Bankier.
4V3. Heid mann, Gust., Polizei-Inspektor.
4V4. Heringhaus, E., Fahrsteiger.

4V5. Hemmer, Carl, Kaufmann.
4V6. Hcmsoth, Wilh.Wwc .,Fuhr»eschäs!.
4V7. Hcmsoth, Albert.
408. Henke, Carl, Ingenieur.
4V9. Hoffmann, Aug., Tiefbau-Unter¬

nehmer.
410. Hcrzstciu, Josef, Kaufmann.
411. Hirsch, Carl, Kaufmann.
412. Hirse, Hch., Lackieren
413. Hochkcppcl, Hermann, Kaufmann.
414. Hömberg, Heinrich, Kaufmann.
415. Höncr, Ernst, Konditor.
416. Professor vr Hof.
417. Höher, Carl, Heilgchnlfc.
418. Höpcr, Fritz, Zahntechniker.
419. Höher, Hch., Zahnarzt.
42V. Hummrich, Wilh., Kaufmann.
421. Janson, Gust., Schreinermeister.
422. Joe st er, Fr., Landwirt.
423. Kaphengst, Th. Fabrikant.
424. Kellcrmann, Pfarrer.
425. Ör. rneck. Kcmhermann.
426. Kcttlcr, Th., Sparkasscn-Rcndant.
427. Kleinen, Herm., Bank-Direktor.
428. Klcemann, Ernit,Bauunternehmer.
429. Klinker, Fritz, Kaufmann.
43V. Klöpper, Hch., Prokurist.
431 Koester, Wilh., Kaufmann.
432. Klutmannn, Adolf, Fabrikbesitzer.
433. Klutmann, Ed., Fabrikbesitzer.
434. Knapmann, Ed., Kaufmann.
435. Konetzky, Eugen, Buchhändler.
436. Korfmann, Hch., Witwe.
437. 11. Kocnig, Fr., Präses.
438. Koeuiger, Hermann, Rentner.
439. Koester, Wich. Hch., Kaufmann.
44V. Koetzold, Beruh., Buchhändler.
441. Kellcrhoff, Aug., Brennereibesitzcr.
442. Kramm. S., Pastor.
443. Kraushaar, Ewald, Wirt.
444. Krcuzhagc, E?., Musikdirektor.
445. Krumme, Aug., Kaufmann.
446. Krüger, Herm., Buchhändler.
447 Küppermauu, D., Rentner.
448. Kürschner, Fr., Kaufmann.
449. Langelittig, G., Kaufmann.
450. Lankhorst, G., Kaufmann.
451. Leesemann, B.. Pfarrer.
452. Lefarth, Fr., Pfarrer.
453. Lehe, Hch., Kaufmann.
454. Lischeid, Adam, Kaufmann.
455. Lindenbaum, S., Kaufmann.
456. Lindcmann. E., Kaufmann.
457. Loescwitz, I., Ingenieur.
458. Loh mann, Frdr., Fabrikbesitzer.
459. Lohmann, Mar, Kaufmann.
46V. Loewenstein, A., Kaufmann.



M, Locwcnstcin, Sally, Kanfman».
462. Luckemcycr, W.^ Installateur.
463. Lünenbürger, Fried., Rentner.
464. Lühn, Wilh., Buchhändler.
465. Or. moä. Marx, Arzt.
466. MaSling, Wilh., Fnhrnntcrnehmcr.
467. v,'. Matthes, Geh. Reg.-Rat.
468. May, Ernst, Metzgcrmeister.
469. Mayberg, Carl, Direktor.
47V. Mcllinghans, Ernst, Brauereibc-

sitzer.
471. Menget, Carl, Senffabrikant.
472. Merckens, Direktor.
473. Merckens, Rod., Kaufmann.
474. Mertens, Aug., Kaufmann.
475. Methler, Wilh., Kaufmann.
476. Meyer, Carl, Rentner.
477. Moll,im>„ F. W.

I 478. Müllensiefen, Herrn., Wwe.
f 479. Müllcnsiefen.Hch.,Fabrikbesitzer.
S 480. Mülleiisiefcn, Thcod., Fabrikbe¬

sitzer, Stadtrat, Kommerzicnrat.
! 481. vi-, Müllcnsiefcn, Theod., Fabrik

besitzcr.
I 482. MüllcnsiefenHerm.,Fabrikbesitzer.
I 483. Zkachrodt, Gust., Kaufmann,
s 484. Nachrodt, Albert, Kaufmann.

485. Näscher, Hugo, Ingenieur-
486. Osten, W., Lehrer.
487. Oswald, Lehrer a. D.

i 488. Overhoff, Ewald, Markscheider,
l 489. vi-, oaock. Overbeck, Sanitätsrat.

490. Pfannschilling, L., Zigarren-
Handlung.

491. Pfeiffer, Victor, Bürgermeister.
492. Pipv, L., Kanfmann.
493. Pott, August, Bnchdruckercibesitzer.

- 494. Redger, Bildhauer.
495. Rehr, Amtsgerichts rat.
496. Rcnsinghoff, Carl, Stadthanpt-

kassen-Kassicrer.
497. Rensinghoff, Friedr., Sparkassen-

Kontrolleur.
498. Reunert, Alexander, Kanfmann.
499. Rocholl, P., Geheimer Justizrat.
500. Iiöhlich, F. W., Tbchterschullehrcr.
501. Roscnbcrg, Moritz, Kaufmann.
502. Rosenberg, S., Kaufmann.
503. Rosenkranz, Rud., Metzgermeister.
504. Rott, Herrn., Ricmenfabrikant.
505. Ruhr man n, Hch., Mühlcndirektor.
506. Rüping, Otto, Kominerzieiuat,

Wiesbaden.
507. Sandkühlcr, L., Metzgcrmcister.
508. Saenger, Rob., Kanfmann.
509. Sauer brnch, Rich., Architekt.
510. Schade, Stadtrcntmcistcr a.D.

511. vi', mm.1. Scharfer, Arzt.
512. Oe. mock. Schantz, Arzt.
513. Schaefcr, F. W., Rentier.
514. Scharfenberg, L., Wwe.
515. Schlichthcrle, 5kaufmann.
516. Vi-. Schlickthcrlc, 9iechtsanwalt.
517. Schluck, Gnst., Metzgcrmeister.
518. Schluck, Carl, Bäckermeister.
519. Schluck, Friedr., Bäckermeister.
520. Schlnckcbicr, Rektor.
521. Schmitz, Lehrerin.
522. Schneider, Alb., Kaufmann.
523. Schoencbcrg, Aug., Wirt.
524. Schoeneberg, Friedr., Konditor.
525. Schocncberg, Rud., Installateur.
526. Schrocder, Karl, Werkmeister.
527. Schüren, C., Fabrikant.
528. Schumann, Gnst., Generaldirektor.
529. Schwabe, Hch., Rechnungsführer.
530. Schwartz, L., Kaufmann.
531. Schwartz, Wilh., Lehrer.
532. Schwefer, Fr., Rentier.
533. Schwiermann, Wilh., Wirt.
534. Seidel, Carl, Rentner.
535. Seidel, G., Schichtmeister.
536. Sethe, Adolf, Metzgernieistcr.
53<. Sicking, Hch., Wwe.
538. Sic gm und, Franz.
539. Socding, Fritz, Fabrikbesitzer.
540. Soeding, fum, Fritz.
541. isommcrfcld, Gnst., Pfarrer.
542. Spe nn ein an n, Otio, Kanfmann.
543. Stein, Hugo, Fabrikbesitzer.
544. Stein, Fr., Uhrmacher.
545. Steinhoff, L- Geschäftsführer.
546. Stichtcrnath, I., Kanfmann.
547. Stinshoff, G.
548. Stölting, Professor.
549. Strat in ann, Ludwig.
550. Stüting, H., Direktor.
551. Stute, Wilh., Lehrer.
552. Or. inock. Sfutz, Arzt.
553. Sulanke. Leop., Tanzlehrer.
554. TcrNeddcn, Professor.
555. Teisten, Emil, Ingenieur.
556. Tiefmann, Joh., Kanfmann.
557. Trottmann, Hch., Kanfmann.
558. Ullrich, Direktor.
559. Umlansf, Leop., Lehrer.
560. Bettebrodt, Hch., Schrcincrineister.
561. Viltcr, Jnl., Rendant.
562. Völker, C., Zahnkünstler.
563. Vost, Peter, Hotelier.
564. Wächter, Professor.
565. Waskowsky, Carl, Kanfmann.
566. Weissen fcls, Const., vcr. Land¬

messer.
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567. Weber, Hch., Werkst.-Borstcher.
568. Wichagc, Carl, Fabrikant.
569. Miel, Gast., Kaufmann.
570. Win kel in an u, Fr., Lehrer.
571. Winter, Dicdr., Möbelhändlcr.

572. Wylich, Rudolf, Kaufmann.
573. Wolff, Gottfr., Wwe.
574. Zell er, Bahnmeister a. D.
575. Zer lang, Martha, Lehrerin.

IV. Korresgondiereilde Mitglieder.
1. Mummeuthey, Oberlehrer, Wefel.
2. Professor Or. Bahlmann, Münster 7 W.
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Oorstanöes äes Vereins kür Orts- unä !)elmatskunäet
in äer Eratsc^aft Nark

über 6c»s EeZ^iättsjabr 1907 08.
Lrstaitet i» 6er ordentlicben Leneralversanimlung zu Witten

am 27. vezember >908

von

pr. Willi. Aug. Pott, Ldiriftkübrer.

l. vackdem die in den letzten Halmen gemachte» versdiiedeuen ver-
sucbe zur Sesdwffung der Wittel zum Sau eines wuseumsgebäudes ge-
scbeitert waren, wobei mit jedem gescbeiterten versudie die Sorge des
Vorstandes wucbs, die in dem Kaufverträge mit dem Landwirt Herrn August
Krumme in Witten vom 15. Kebruar 1893 vereinbarte zwöltjäbrige Krist
zur Lrriditung eines wuseumsgebäudes nickt einbalten zu können, audi die
Verlängerung der Krist nicbt zu erreicben war, lieb der witgründer und
das langjäbrige Vorstandsmitglied unseres Vereins, Herr pabrikbesitzer
Kriedricb Lokmann in Witten aus kreier Lntscbliekung, okne jede ankere
Anregung durck den Arcbitekten Herrn Larl Kränzen in Witten ein Projekt
für ein wuseumsgebäucie ausarbeiten und einigen Vorstandsmitgliedern im
vertrauen vorlegen. Vas Projekt fand vollen Selka», worauf sicb der Herr
Lobmann bereit erklärte, dasselbe mit einem Kostenaukwande von 60900 wk.
auf dem dem vereine gekörigcn örundstücke an der Slückerstrake zur Aus-
sükrnng bringen zu lassen. Sem vereine wurde es verbleiben, die Heizungs-
anlage und die innere Ausrüstung an Scbränken und sonstigen wobilien
auk seine Kosten zu bewirken. Kür die Heizungsaulage sieben dem vereine
aus der Soeding'scben Stiftung binreicbende Wittel zur Verfügung, sodab
das wuseumsgebäucie an sid? durck den genannten wobltäter und den
verein fertig bergestelit werden kann. Sie Wittel zur inneren Ausrüstung
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äes Museumsgebäuäes nnisscn anäerweitig äurß freiwillige Laben auf¬

gebraßt weräen.

tu begreiklißer Vorsorge für äas von ibnr zu stiktenäe Museums-

gebäucle bat cier Mokitäter cüe IZeclinguug gestellt, clab clas Lebäucie oränungs-

mäkig unterkalten cucä von einem, in clem Lebäucie wobncncien Lastellan,

für weißen Moknung vorgeseken ist, beauksißtigt wirci nuci äak äie Ltaät-

gemeiucle Mitten ciie verpklißtung Ubernimmt, ße bierciurß entstekencien

kosten im Letrage von jäkrliß 3000 Mark ciem verein für ,vrts- unci

Ipeimatskunäe in cier Lraksßaft Mark als Unterstützung zur Verfügung

zu steilen,

Naßäem ciie verbanciiungen soweit geciieken waren, bcsßiob cier

vorstanä in seiner Litzung vom 5. Vezember 1903 an cien Magistrat unci

äie Ltaätveroränetenversammlung in Mitten ße Litte zu rißten, cien ciem

verein für vrts- unci Neimatskuuäe in cier Erafsßakt Mark Kisker gewäbrten

Leitrag von >900 Mark vom läge cier Inbetriebnakme lies zu erbauenäen

Museumsgebäucies an auf jäbriiß 3000 Mark zu erböken.

Mie cier vorstanci ciankbar anerkennt, Kaken ciie stäcitisßen Lekörcien

in Mitten lien Lestrebungen cies Vereins bisker grobes Interesse entgegen-

Zebraßt, inäenc sie äem verein ein Mnseumsiokal zur Verfügung gestellt

Kaken, Naßäem clas Museum früker in cier Lreciciesßule, äann im Lpar-

kassen-verwaltungsgebäucic untergebraßt war, ist seit längeren Ilakren ße

alte Mäcißensßule au cier Ipauptstrake zur Verfügung gestellt worcicu,

Ver jäkrliße Mietzins für ßeses Lebäucie ist von cien stäcitisßen Lekörcien

auf >000 Mark arbitriert woräen unci ciieser Letrag wirci gegen eine jäkr¬

liße Unterstützung von ebenfalls 1000 Mark, weiße äie Ltaät äem vereine

gewäkrt, aufgereßnet,

Ver mekrgenannte Mokltäter unci cier vorstanci gingen von äer 5ln-

nakme aus, äak, wenn äer verein nun äemnäßst selbst eln Museums-

gebäuäe erkalte, äie stäätisßen Leköräen gewib nißt ansteken würcien,

äen verein auß kernerkin in äer Meise zu unterstützen, äak äie Lxistenz

äes Märkisßen Museums äauernä gesißert sei unci äer verein seine Le¬

strebungen, wozu ikm äie von äen Mitglieäern zu zaklenäen Vereinsbeiträge

zu äienen Kaken würäen, naßgeken könne. Die Ltaät äagegen würäe äie

alte Määßeusßule an äer yauptstrake nebst äem äazu gekörigen Lrunä-

stücke zurückerkalten unä anäerweitig für stäätisße Zwecke verwerten oäer
verkaufen können.

Las für äie Uuslübrung äes Museumsgebäucies vorliegenäe Projekt
bietet an pläßeninkait etwa äreimal soviel Laum als äie alte Mäcißen¬

sßule an äer Hauptstrake, soäak äer projektierte Neubau kür absekbare

?eit zur Unterbringung äer Lammlungen äes Märkisßen Museums aus-
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reichen würde. Das verbleibende bestgrundstück isi so grob, clak es für
i spätere Zeiten jeden beliebigen Anbau zur Dergröberung des Museums

gestattet. In dem Lebäude sind gröbere bäume für eine Dolksleseballe,
' zur Unterbringung einer gröberen bibliolbek sowie zur Abbaltung von Dor-

trägen und für vorübcrgekende Ausstellungen vorgesehen. IDenn die
städtischen bebörde!i dazu übergeben wollen, eine Dolksleseballe in dem
künftigen Museumsgebäude zu errichten, so würde dem nichts entgegen-
stellen. — Da ein grober leii des Lrundstückes unbebaut bleibt, so würde
der Derein and, in der Lage sein, der Stadt auf diesem Lrundstücke Platz
zur Anlage eines botanischen Lortens für das beal-Lgmnasium, die böbere
Mäddrensdlule und die Dolksschulen zur Derkügung zu stellen, falls die
Stadt dazu Ubergeben würde, an Stelle des fortgefallenen botanischen Lortens
beim beal-Cgmnasium einen neuen botanischen Lorten anzulegen.

Auf dieser Lrundlage bearbeitete die vom Dorstande in seiner er-
wäbnten Sitzung eingesetzte Kommission, bestebend aus den Herren priedricb
Soeding senior, Professor Drandstäter und pr. IDilb. Aug. Pott den Antrag
cm die städtischen bekörden vom 9. Dezember 1998. Der Magistrat be-
scblob in seiner Sitzung vom II. Dezember 1998 die erbetenen 3999 Mark
unter der Ledingung zu bewilligen, dab in den Dorstand des Dereins ein
Mitglied des Magistrats und zwei Stadtverordnete, aufgenommen würden.
Die Stadtverordnetenversammlung beschäftigte sicb mit der Angelegenheit
in der Sitzung vom 17. Dezember 1998 in längerer Derbandlung, in welcber
der Magistratsbesdilub mit dem Zusatz-Antrage des Herrn Oberbürger¬
meisters vi. Haarmann dabin, dab der Stadt kür Dolksbibliotkek und Lese-
balle dauernd ausreichende bäume kostecrlos zur Derkügung gestellt werden,
dab das Museum ordnungsmäbig Unterbalten werde und dem Publikum
zugänglich bleibe, einstimmig angenommen wurde.

bachdem der Magistrat in seiner Sitzung vom 18. Dezember 1998
dem Zusatz-Dntrage beigetreten war und einen Ausscbub von vier Mitgliedern,
bestebend aus den Herren Oberbürgermeister vr. Haarmann, Bürgermeister
Laue, beigeordneten Pfeiffer und Stadtrat ballaukk zur Abshliekung eines
Dertrages mit dem Derein eingesetzt, auch der Dorstand in seiner Sitzung
vom 22. Dezember 1998 einen Ausshub von 5 Mitgliedern, bestebend aus
den Herren pr. Soeding, Professor brandstäter, Architekt Larl pranzen,
Direktor D. Priemann und Aug. Pott abgeordnet batte, wurde in der gemein-
schaftlichen Sitzung vom 23. Dezember 1998 folgender Dcrtrag vereinbart:

Infolge des bescblusses der städtischen bekörden vom lt., 17. und
18. Dezember 1998, welcher lautet:

„Der Dorstand des Dereins für Orts- und Heimatskunde in der
örafschast Mark bittet mit öesudi vom 9. ds. Mts. den bisber

2«
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gewährten jährlichen Beitrag von tvvv Mark vom löge der In-
betriebnabme des geplanten neuen Museumsgebäudes auk jährlich
3000 Mark zu erhöben. Ks wird beschlossen, clem Antrage unter

cier Bedingung stattzugeben, dak in clen Vorstand cles Vereins ein
Mitgliecl cles Magistrats uncl 2 Stadtverordnete ausgenommen
werclen, dak cier Stadt kür Volksbibliothek uncl Leseballe clauerucl
ausreichende Käume kostenlos zur Verfügung gestellt werden und
dak das Museum ordnungsmäkig unterhalten wird und den> Publikum
zugänglg bleibt."

wird zwiscbeu der Stadt Witten, vertreten durch den Magistrat und dem
verein für Orts- und Heimatskunde in der Crakschakt Mark, vertreten

durch den Vorstand, zur Pestsetzung der gegenseitigen Keckte und Pflichten
nachstehender Vertrag abgeschlossen.

§ f-

ver verein stellt in dem zu erbauenden Museumsgebäude au der
vlUcberstrake der Stadt Witten kür eine Lesekalle einen geeigneten Kaum
in Lröke von etwa 60 gm Lrundsläcbe und kür eine Volksbibliothek
einen geeigneten Kaum in öröke von etwa 36 gm Lrundiläche zur
Verfügung.

§ 2.

pür genügende Heizung — >4° Keaumur Zinnnertemperatur ist als
ausreichend anzusehen — sowie Peinigung und orduungsmäkige Instand¬
haltung der im § > bezeichneten Käume bat der vertragschliebende verein
zu sorgen. Vie Hnschafkungskosten der Heizkörper in den beiden Käumen
sind von der Stadt Witten zu tragen. Ver verein verpflichtet sich in der
Zeit vom I. November bis t. Kpril auk seine Kosten die Käume mit zu
beheizen, während aukerkalb der vorgenannten Zeit die Stadt Witten
auf ikre eignen Kosten kür Heizung der beiden Käume zu sorgen bat.

Vie Herstellungs- und blnterbaltungskosten der Leleuchtungsanlage
für die beiden Käume sowie die Kosten der Beleuchtung selbst hat die
Stadt Witten zu tragen, während der verein die Bedienung der Licht¬
anlage durch den Kastellan des Museums besorgen zu lassen sich ver¬
pflichtet.
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§ 3.

Ver Ztaclt Witten stekl clas Ketttt zu, festzusetzen, zu welcken

leiten innerkalb cler Ztunäen von vormittags 9 bis abenäs 19 ükr jecien

lages cüe Lesekalle uncl clie vibliotkek für clen verkekr geöffnet sein sollen.

Oer Kastellan cles Iliuseums ist zu verpklickten, ciaiz er für Vrclnung uncl

Auksickt in cler Lesekalle Zorge trägt.

§ 4.

Zollte cler eingesetzte Kastellan seinen vorstekencl festgesetzten

verpklicktungen nickt orcinungsmäkig nackkommen, so kann clie Ztaclt vom

Herein seine Entlassung uncl Llnnakme einer geeigneten ancleren Person-

lickkeit verlangen.

§ S.

Vas einzuricktencle Museum nmk orcinungsmäkig unterkalten weräen

uncl clem Publikum zugängig bleiben.

§ 6.

Als Lntgelt iür äie vorstekenä ausgettikrten Leistungen zaklt clie

Ztaät Witten alljäkrlick an clen vertragsckliekenäen perein einen ölakres-

betrag in s?oke von 3099 Mark uncl zwar in Zwei Katen von je 1599 Mark

am l. April uncl >. Oktober jeäen Oakres.

§ 7.

Hie Ltaät Witten ist berecktigt, ein Mitglieä lies Magistrats uncl 2

Mitgliecier cler Ltacttverorclneten-Vcrsammlung in clen vorstancl cles Ver¬

eins zu entsencien.

§ 8-

Der verein verpflicktet Sick, clen § 24 seiner Latzungen, inkalts

clessen im palle cler Auflösung cles Vereins clas Vereinsvermögen cler

Ltacltgemeinäe anKeim fällt, okne Zustimmung cler Ltaclt Witten nickt

abzuänclern.

§ 9.

Vieser Vertrag tritt in Kraft mit clem läge cler Übergabe clor vom

verein zu stellenclen Käume an clie Ztaclt Witten.

Witten, clen
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Dieser Vertrag ist Zwar vom Magistrat in corpore nock nickt gc-
nehmigt, es ist aber nickt ciaran zu zweifeln, äak er äie Lenebmignng
clessetben iinäen wirä. Dn ctie beutigc Versammlung wirci vom vorstancie
äer Dntrag gestellt, clen Vertrag vorbcbaltlick äer Descklukfassnng icc
einer zu bernkenäen auberoräentlicken Leneralversammlnng über cke Latznngs-
änclerung unci cier lancleskerrlicken Lenebmignng zur Dbänäerung clor
Zatzungen bezüglick cles von clen stäckiscken lZebörclen in lvitteu in
Dnspruck genommenen Decktes auf Vertretung im Vereinsvorstancle zu
genebmigen nur! äie Angelegenheit als eine ciriuglicke anzuerkennen. Damit
ist nun zuguterletzt in wenigen lagen eine Angelegenheit georclnet worclen,
clie clen vorstancl ein ganzes vabrzeknt lang unausgesetzt beschäftigt bat.

Dem bockberzigen Ltikter, cier sckon öfter clen iclealen Vereinsbesire-
bringen nickt blob seine öunst, sonclern anck seine Vpferwilligkeit bezeigt
bat, sei äer berzlickste Dank äes Vereins äargebrackt. Leine, von wakr-
bait iäealer öesinnnng zeugenäe lat wirä clie Dewokner äer örafsckaft
Mark mit Dreuäe erfüllen unä in cleren Gerzen unvergessen bleiben.

2. Dm 2S. März 1909 sinä 399 äabre verflossen, seitäem naär
äem locle äes kinäerloscn Herzogs äobann lvilbelm von äülick Dlevc, Derg,
lDark unä Davensberg äie örafsckaft Mark clurck Lrbgang an äas Hans
Hokenzollern überging unä mit äem branäenburgisck - preukiscken Ltaate
vereinigt ronräe. Zeit jener Zeit bat äie örafsckaft Mark Dreuä unä Leiä
äes Dauses Hobenzollern unä äes preubiscken Ltaates geteilt, ln ibren
Dewobncrn ist äas LekUkl für äie rnbmreicke gesckicktlicke vergangenbeit
ibres ebemals selbstänäigen Lanäes jeäock nickt erloscken unä sie geäenken
anck gerne äer ritterlichen, kraftvollen unä tüchtigen Degenten ans äem
märkiscken örakcngesckleckte, äessen DInt mütterlickerseits nun in clen Ariern
äer Hokenzollern fliekt.

Dieser Liebe zur engeren Heimat unä äem Destreben, sie nach allen
Dicktungen bin zu pflegen, ist äie örünänng äes Vereins kür Vrts- unä
Heimatskunäe in äer örafsckaft entsprossen. Als äer öeäanke anftanckte,
äurck clen fviecleraukbau äer Durg äer Lraken von äer Mark zu Altena
äas Leääcktnis an äie gesckicktlicke vergangenbeit äes Lanäes unä seines
Herrscherhauses wack zu erhalten unä zur Erinnerung an äie Vereinigung
äer örafsckaft Mark mit äem branäenburgisck-preusziscken Ltaate ein sickt-
bares Zeichen aufzurichten, bat äer Vereinsvorstanä äieses vorhaben äurck
lvort unä Lckrikt zu föräcrii gesuckt. Davon bat Sick äer vorstancl anck
äaäurck nickt abhalten lassen, äak äie Dnrg nack ikrer Destanration äas
süäerlänäiscke Museum aufnehmen soll; clenn er ist von äer Dbcrzengnng
äurckärungen, äak ein Museum in äem weit entlegenen süäwestlicken
Zipfel äer örafsckaft Mark in Altena ein Märkisches Museum im inänstrie-
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treickcn Mittelpunkte der Mark, in Witten niemals überflüssig macken kann
und dak, wie die vereine kür Orts- und Heimatskunde im Süderlande unci
in der Lrafsckakt Mark bisber friedlick nebeneinander bestanden Kaken,
dies auck in Zukunft möglick sein wird, wenn beide vereine ikren Zwecken
entspreckende Museumsgebäude Kaken werden.

Sckon seit geraumer Zeit besckäktigte sick der Vorstand mit dem Le-
danken, die Zimmerung an die dreibundertjäbrige Vereinigung der Lrak-
sckalt Mark mit dem brandenburgisck-preukiscken Staate gebükrend bcrvor-
znbcben. In dem dabrbucke kür I904/0S wurde damit begonnen durck die
veröffentiickung einer Monograpbie über Levold von vordbok, dem Vater
der märkiscken Historiograpbie aus der Zeder des Herrn I)r. pbii. Zrnst
pittig, eines Zoknes der Mark. Das dabrbuck für 1907-08 wird eine Hb-
bandlung über die Ortsnamen der Crassdiakt Mark von Herrn Professor
krandstädter im Knscklub an die im dabrbucke I90S 06 veröksentlickte Drbeii
„Vie Zntslebung der Lpracke im Liebte der kiologie", sowie ein die dubel-
fcier betreffendes Ledickt von demselben bringen und zur dubelkeier in,
prübjabr t909 ersckeineu. Mit der Lestaltung der Zeier selbst bat sick
der Vorstand in mebreren Sitzungen eingebend besckäktigt und bat der
beuligen Leneralversammlung folgende vorsckläge zur kescklukkassung zu
unterbreiten.

I. Ks ist ein der peier entspreckendes gröberes Komitee von Herren
und Damen zu wäblen, welckes einscklieblick der Vorstandsmitglieder wie
folgt zusammenzusetzen sein dürfte:

Stadtrat Dug. DIbert, Stadtrat C. Kallauf, Dr. med. kcbm, kildbauer
Larl keinkorn, vberlebrer kerkern,ann, kentner Larl kerger, Lebrer
ketbge II, Kaufmann Hans IZIank, Lebrer kobnemann, Dr. med. kos-
kavier, Professor krandstäter, Stadtrat D. krinkmann, Stadtrat L. krink-
uiann, Stadtrat lv. Dönbokk, kierbrauereibesitzer H. Dönboff, Lebrer Dug.
Dreger, Dr. med. Larl Paber-Lockum, dustizrat pautsck, pabrikbesitzer
H. Pranken-Lckalke, Drckitekt Larl Kränzen, Dmtmann a. D. pritz Krieg-
Krukel, Direktor D. Krieniann, Major Caupp, Landrat Lerstein-Kockum,
Hospkotograpb p. Loebel, Landwirt lv. öolte-kommcrn, Sanitätsrat Dr.
nied. Lordes, vberlebrer Lagert, Oberbürgermeister Dr. Haarmann, Kentner
Moritz Hanf, Lebrer 6. Haren, Professor Dr. Hof, Professor Hamann,
Lebrer 0. HUttemcmn, Lparkasscnrendant Ib. Kettler, Kaukman Zd. Klüt-
mann, Präses v. König, Musikdirektor Kreuzbage, kuckdruckereibesitzcr
H. Krüger sen., löcklersckuldirektor Kumpf, Pfarrer Kübling, kegierungs-
rat Kübne, IZürgermeister Laue, Pfarrer Lefartk, Kaufmann Heinr. Lege,
pabrikbesitzer Kr. Lobmann, Kuckbinder lv. Lubn jun., Leb. kegierungs-
rat Dr. Mattbcs, Zbienamtinanii Ikeesnianu-Herbede, Direktor Merckens,
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Kommerzienrat Vb. Müllensiefen, Kaufmann L. Lackroclt, Lealggmnasial-

lebrer L. Lstermann, Luckclruckcreibesitzer Aug. Pott sen., Leb. Zustizrat

Locko», Lektor Loebler, Ltaätbaurat Lckubert, Zeickenlebrer Leeck, pabrik-

besitzer pr. Loeciing sen., Pfarrer Lommerkelcl, Lr. Ltutz, Direktor Ltüting

uncl Professor Wächter, keiner ciie Damen präulein Lack, prau Larl

iZcrger, prau Dittmann, präulein Martba Dönbokk, prau Dberbürger-

meister Dr. yaarmann, prau pabrikbesitzer pr. Lokmann, präulein Ailcla

Müllensiefen, prau Fabrikbesitzer Lrnst Leubaus, löcktersckullebrerin

präulein Lckmitz, prau Professor Ltölting, prau Kaufmann ü. lietmanu,

prau Witwe L. Weber unci Lebrerin präulein Martba verlang.

Als Arbeitsaussckuk mit «kein Leckte, sick nack IZectUrknis ans cler

Zakl cter vereinsmitglieäer zu ergänzen werclen ciie Herren Professor Lrancl-

stäter, Dberlebrer Lerkermann, Arckitekt Larl prcmzen, Dberlebrer Lagert,

Lentner Moritz Aank, Lparkassenrenciant Kettler, Musikclirektor Kreuzbage

unci Luckclruckereibesitzer Lug. Pott sen. in vorscklag gebraärt.

II La ciie Arbeiten cies Komitees nack Mägiickkeit zu besckiennigen

sinci, so wircl es sick empkebien, ciie erste Litzung cies gröberen Komitees

anfangs Haimar I9V9 stattkincie» zu lassen.

Iii. pür ciie peier wircl foigencie Dränung in vorscklag gekrackt i

Lackmittags i örunästeinlegung zum Lau cies Märkiscken Museumsgebäucies

an äer Liückerstrabe.

Abenclsi Pestfeier zur Erinnerung an ciie clreibunäertjäbrige Vereinigung

äer Lraksckaft Mark mit ciem branclenburgisck-preukisäien Ltaate:

Lrster leil:

l. Duvcrtüre. Z.Prolog. 3. Liecl eines Lesangvereins. 4. pestrecie

ocier ciraiiratiscke vorfiikrung. S. Lemeinsames Lieck

Zweiter leii.

Lecks bis ackt Liläer aus cier Lcsckickte cier Lraksckaft Mark unci

cier preubiscken unci cleutscken Lesckiciite mit einem erkiärencien uuc! ver-

biiiclencien lexte.

Zum Lckiusse: Lemeinsckaktiicker Lesang.

IV. Der Zutritt zu cier Pestfeier soll gegen Lintrittsgeici stattfincien.

V. Die ciefinitioen Pestsetzungen werclen ciem Komitee vorbekalten.

Dasselbe wircl auck zu erwägen baben, ob es sick nickt cmpkieblt, einen

Antrag an cke stäckisckcn Lebörcien auf Lewäbrung einer Leibüife ocier

eines Carantiekonäs zu steilen.
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3. Oer Ibiiringisck-säcksiscke Lesckickts- und Dltertums-Verein in

Halle a. c!. Saale ist mit ciem diesseitigen vorein in den Dnstausck der

vereinssckriften getreten.

4. Die ordcntlicke Ceneralversammlung kand cnn 29. Dezember 1997

zu Witten im Hotel zum Ddler statt. Dieselbe nabm die Derickte des
Vorstandes über das oerklossene Lesckäftsjabr, über den Ltand des
Märkiscken Museums und über die Kassenverkältnisse entgegen. Die Liu-

nabme betrug Mk. 3 249.37

die Dusgabe „ 27IS.51

sodak ein Kassenbestand von Mk. S24.86

verblieb, ckn Mittrage der versammmluug prükten die Herren Ludwig

vkannsckilling, Larl lviebage und tv. Ztute die gelegte Kecknung. Letztere

wurde in Linnabme und Dusgabe kür ricbtig bekunden, worauk dem Herrn

Kassierer, Lparkassen-Kendauten Kettler die Entlastung kür das Kecknnngs-

wesen des dabres 1996/97 erteilt wurde.

Ls wurde besddossen, kür 1996/97 wieder ein vabrbuck berauszn-
geben. Mit der Herausgabe wurde der Lckriftsübrer Hr. tvilb. Dug. vott
beauftragt. Das dabrbuck ist in einer Duklage von 7S9 Lxemplaren gedruckt
worden, wovon jedes Mitglied ein Lxemplar uuentgeltlick zugestellt er-
lialten bat.

Der hausbaltsvoranscklag kür 1997,98 wurde in Linnakme und Dus-
gäbe auk 3729 Mk. festgesetzt.

Dus dem Vorstand sckieden nack dem lurnus die Herren kergassessor

Lugen Meine, Lanitätsrat Dr. Lordcs, Professor Dr. Ddalk hok, Kabrik-

besitzer Kr. Lobmann, Duckdruckereibesitzer Kr. tvilb. Dug. Pott, Kecknungs-

kübrer Heinrick Lckwabc und Kaufmann Dug. DIbert aus. Kür Herrn Derg-

assessor Kleine wurde Herr Drckitekt Larl Kränzen in Witten gewäblt, die

übrigen aussckeidenden Herren wurden wiedergewäblt.

Kür den Herrn vberlebrer Dodau, welcker sein Dmt in Witte» nickt
angetreten bat, wurde Herr vberlebrer IZerkermann in Witten gewablt und
mit der Verwaltung des Märkiscken Museums beauftragt. Herr Decknungs-
lübrer Heinrick Lckwabe in Witten ist im Laute des öesckaftsjabres ver-
starben. Der verewigte batte ein lebbaktes Interesse für die vereinsbe-
strebungen, er bat lauge dabre dem Vorstande angebört, in dessen Litzungen
er selten keblte, auck als vereinsmitglied tat er sick durck regen Liker
beroor.

Der verein wird ibm ein ebrendes Ledäcktnis bewabren.
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5. All Leikülkcn sind dem verein im Lerid

von der Ztadtgemeinde Mitten , , , Mk, 1000,—

vom Landkreis Lodmm , , , , . 100-

„ Lortmnnd , , , , SN —

„ Lagen 20-

„ „ Lamm 20 —

>, Kreis Lattingen 20.—

van der Ztadtgemeinde Lagen , , IS,—

,, tserlokn , , , .. >0-

,, „ „ Lerdecke . , ^ 10 —

„ „ „ Lattingen
. >. s-

„
„ „ ^ Lckwerte

s,—
vom Lmte Lodrum'Züd 20 —

vo>1 der Lemeincle Langendreer , , , 10-

„ „ Metter , , . , ^ .. w-

„ „ Lerne , , . , , .. >0 —

„ „ Mcrne , , , , , ..

„ „ vormkolz . . ,
> .. s-

„ „ LaMeneg-Larop ,
- „ s-

tsjabre gewäkri wordene

Mk, 1325,—

Lnr diese ?uwe>cdungen spredren wir linseren berzlidien Lank aus.

6. Lem vereine sind ank dessen Lrsudren eis korporative Mitglieder

beigetreten:

V Lie Ztaclt Hattingen mit einem jäbrlidien Leitrage von 5 Mark,

2, Die Ltadt verdecke mit einem jäkrlicken Leitrage von 10 Mark,

3, Lie Ztaclt Iserlokn mit einem jäkrlidien Leitrage von 10 Mark,

4, Die Ltaclt Zckwerte mit einem jäkrlicken Leitrag von 5 Mark,

5, Las Lmt Lerne mit einem jäkrlicken Leitrag voll 10 Mark,

6, Lie Lemeincle Lämmern mit einem jäkrlicken Leitrag von 5 Mark,

7, Lie Lemeincle Linien mit einem Zakresbeitrage von 10 Mark.

8, Lie Lemeincle Lackeneg mit einem jäkrlicken Leitrage von 5 Mark-

9, Lie Lemeincle Lving mit einem Zakresbeitrage von 10 Mark ans
Miderruk,

10, Lie Lemeincle Langendreer mit einem Leitrage von 10 Mark,

11, Lie Lemeincle Merne mit einem jäkrlicken Leitrage von 10 Mark,

>2. Lie Lcmeindc vormkolz mit einem jäkrlicken Leitrage von 5 Mk,,

als korporative Mitglieder geKören dem vereine bereits an:

13, Lie Ltaclt Mitten mit einem takresbeitrage von 1000 Mk,

14, Ler Landkreis Lockum mit einem takresbeitrag von 100 Mark-
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15. Her Lancikreis Oortmuncl mit einem jäbrlicben beitrage von

Sl> mark,

16. Oer Landkreis Hagen mit einem jäbrlicben Lcitrage von 20 Mark.

17. Oer Landkreis Hamm mit einem jäbrlicben Oeitragc van 20 Mark.

>8. Oer llreis Haitingen mit einem jäbrlicben Oeitrag von 20 Mark.

19. Oie Ztaclt Hagen mit einem jäbrlicben Oeitrage von IS Mark.

Mir ciiese IZeiträgc wircl äen äcm Oereine beigetretenen Laucl- uncl Ztaclt-

Kreisen, sowie Ocmtern uncl Lanclgenwiuäeu ctas voni Ocrein berausgegebene

labrbuär unentgcltlicl? geliefert. Om Lcblusse cles Lcsäiäftsjabres 1906/07

betrug clie Mitglieclerzabl sniclit wie im labrbucb kiir >906 07 stebt 606)
sonclern nur S94

bu Oericktsjabre sincl abgemelclet, verstorben, verzogen etc. ... 33

Mitglieclerstancl ani Zcblnsse cles öcsckäktsjabres 1907/08 . . . S86

Oleiben S6t

Heu eiugetreten sincl:

Hinzelmitgliecler ....

korporative Mitgliecler . .

6
19





22. Zakresbericki
über öen Ltaiicl 6es Märkisäien Museums

erstattet

in der Leneralversammlung cim 27. Dezember 1908

von dem

Verwalter vberlebrer 9). kerkermann.

Nm 14. Dezember 1907 war der lZestand 4765 Nummer» im werte
von 35 908.40 Mark.

Nm 5. Dezember 1908 wies das Lagerbuch 4970 Nummer» auf, die

auk 35 999,90 Mark abgeschätzt waren.

Der Zugang war mitbin 205 Nummer», das vermöge» des Vereins
beträgt also ca. 36 000 Mark.

Unter den Leschenken befanden sicb i

Mich'scbe Lbronik von Nridncum,

(chronica Lomitatus Lippiae,

Nadier Lbronik svon Noppiusj,

OenealoAico Historika äe "iVestkatia et Saxonica,

Das alte beidniscbe und diristlidie Niedersadrsen,

9 Dände: Nkten des wiener Longresses von Xliiber,

5 Dände: Mimster'sdie Deilräge zur Lesckichte Deutsdilands
bauptsäcbiich Westfalens von Nik. Xindlinger.

aj Leschidrte der älteren Lraken

bj Lesdiichte der Länder LIeve, Mark, Wich, Derg, Davensberg

c^ Lescbichte der Namilie und Nerrschalt volmestein.

Deruni (Zermanicarum Scriptorss varii II. III. Ld.

iVtemoires du Ouc de Saint Simon sur le siecle de Loius XIV. et

la rexence lome III, V, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XXI, XXIII

XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXV XXXVII, XXXIX.



Lkr. Dlrick Lrupens Origines et ^ntiquiwtes blnnnoverenes.

Zok. Dieclr. von Steinen, clie Duellen cler wcstpkälisckcn Historie ocler

Distoriscke Naärrickt von mekr vis kunclert ungeckuDcten zur tDestpkäliscken

Historie nötigen LesckiDitsbückern nncl ikren Derkassern nebst einem Dor-

berickte, clarinncn gezeiget wircl, clak unci wie es möglick, eine Historie

von westpkalen sonclerliä? von cler Lratsckait Mark kcrauszugeben.

Zok. Dieclr. von Steinen, westtäliscke Lesckickte Stück 3—7.

Desgleicken, Stück 18—22 nebst Kupfern.

Zok. Stepkan pütters, Lrunclrik cler Staatsveränclerungen ^es leutscken
Keicks.

von üer Kerken, keitrag zur Lesäriäite cles westtäiiscken Dclels.

Kr. küsckings Neue Drübesckreibung, 9 känäe.

Dr. Drnolci Mallinkroclt, Magazin tür Westfalen.

Heinrick lvilb. Kotermunü, Lesckickte cles auk ciem Keickstage z»

Dugsburg im Zakre 1530 übergebenen Llaubensbekenntnisses cler Protestanten.

Dr. Z. L. pranz wiesmann, Lebensunirib cles Ministers preikerrn

vom Stein.

Dr. Dmil Lekmaivi, Die Lewerkvereine in Dnglanck

Zakrbuck tür amtlicke Statistik.

Protokoll cler von clen Hanseatiscken Lewerbekammern einberukenen

Konterenz.

Die Lesetzgebung anl cienr Lebiete cles Dnterrickts in preuben vom
Zakre 1817—1868.

William Ikomas Ikornton, clie Drbeit.

Dr. Lnstav Lokn, Die Dntwicketung üer Disenbakngesetzgebung in

pnglancl.

K. Lteinacker, Deber clas Derkältnis preukens zu Deutscklancl.

Statistisckes Hanclbuck tür äen preukiscke» Staat.

Dllg. Lesckickte cler vereinigten Nicüerlanüe von Zan Wagenaar 8 kcie.

politiscke Lesckickte cler Legenwart von Müller-Iübingen 1867, 1876,

1378, 1381, 1883.

Naumannia, Dränv kür Drnitkologie 1851, 1352, 1853, 1854.

Kkea, ^eitsckrikt tür clie gesamte Drnitkologie 1846.

westpkäliscke prieclensverkancllungen (^eto pacis >VestpbgiiLge). 6 kcle.

9 känäe cles Zournals tür Drnitkologie.

Kirckengesckickte von Westkaien unci angrenzencien Drten von Klein-

sorgen, 3 käe.
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Oer Okurrer von Llseg, aus clem Oaciilosse van O. Iliöller.

Lbronib cler Lralen von cler Mark uncl cler OrzbisOwle von Löln,

> sämtlicb gesciieciki von Herrn Louis Lcrgcr, zu Hans cmk cler Lclronze bei

Lcmgenscbwcilbacb im lounus.

Oos Moiabcnclkesl in IZocbum, von Leippel.

Lkinesiscire Verzierungen mit cbinesiscben Omscl,rillen.

Oukerclem gingen ein i

Oie lvcirenclorler Mütter,

Oie Lavensberger Llälter,

Oer Zcibresbericbt cles liistorisüren Oereins zu Oorlmunci,

Oie labresbericbte cles XnoppsOmklsvereins nncl ües Xreiscms-
scbusses in kocbum.

Ongescbalkt wurclen:

Oos Hobenzollernjokrbuür uncl clie Lau- uncl llunslcienlimälcr lOest-

kalens betreklencl äen Lanclkreis Locirum, Mesclieüc nncl Herford

Ollen, clie clie LreunclliMkeit ballen, Lesclienke clem Museum zu über-

weisen, sei bier cler berzlicbe. llcinb cles Oereins cmsgesprocben mil cler

Lille, clem Märkiscben Mciseuui anclr sernerbin ibr lOoblwolleu bewabren

zu wollen.





EeäenkblaU

Zur freier 6er vor 300 Jahren erfolgten Bereinigung

äer Eraksckakt Mark

mit Lronäenburg - ?reus8en.

s25. März 1609.)

1.

Nu reickgesegnet Lanci im cieutscken Westen,

8eii alier ?eit ciie örafsckaft Mark genannt,

Vir naben läge cier Erinnerung,

Nie jecier Lreunci cies cieutscken vaterlanäes,

wenn er ciie Welt uncl siä, in ikr versiebt,

Unci wenn ibn nickt cier lageslärm betäubt,

in kreuciiger Ncwegnng mit ciir feiert!

vor nun cireikunciert Uabren kam ciies Lanci,

von einer trübe» Zukunft scklimm beärobt,

äust in ciie reckten f?äncie, sick zum 8egen

Unci zum Lewinne kür cias cieutscke Volk.

Ver Nciier vrancienburgs, er bat fortan

Vas Lanci gecieckt mit seiner breiten 8ckwinge,

Unci ciieser 8taat vo» Kraft unci allezeit

IZewäkrter vateriänciiscker Lesinnung,

Zugleick ein I?ort bumaner Llaubensciulciung,

Lr kabte Lulz bier in ciem rbeiniscken

s
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bind südwestkälischen Lebiet, uns Hentsdien

Hie sdiöne grobe Zukunft vorbereitencl.

Lin stiller Lrnst liegt über clieser Landsdiaft.

Has bcit're Himmelsblau cler Lbeingelände

Hermibi man oft, bier reifen keine Irauben,

Und ernst, wie seine Heimat, ist cler Mensch.

Hoch rings auf Lergen web'n des Waldes Kalmen,

In reidren lälern reikt clie golcl'ne Laat,

Und an clen Ltrömen weiclen bunte Heerclen.

lim Loden aber rub'n verborg'ne Schätze,

Hie als der Menschenwoblfabrt Zauberbebel

Dem beute lebencien Lesddecht erscheinen.

Das Lisen uncl clie Kokle, beide müssen

Hervor aus tiefem Schacht zum Klammenoken

Uncl bringen Arbeit, Nakrnng uncl Lewinn

Her latkrakt, der Lesdücklichkeit, dem Kleibe

Her unermüdet rübrigen Lewobncr.

Inmitten grüner Lerge strömt die Knbr

Leschwinden Laufes dnrd? der läler Krümmen.

Mit den Cewässern ibres tiefen Kiesbetts

Hersorgt sie die gewaltigen Lewerbe

Hes weiten Lergisch-Märkisdien Lezirks,

Hersorgt die Zechen und die Eisenwerke,

Hie Industrie von Hortmund, Lochum, Zssen,

Hon Witten, Hagen, Lärmen, andern vrten,

Huch Hütt' und Haus mit reinem Llement.

Mit ibr vereinigt sich die munt're Lenne,

Hie in dem vielgewund'nen Waldgebirge

Horübereilt an Plettenberg, werdobl,

5tn Hltena wie Hobenlimburg, nabe

Hen grünen Höben auch von Iserlobn;

Mit ibr die Holme, die forellenreiche,

Hie samt der vielgestanten Znnepe
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Der Hammerwerke lange Dellien treibt,

Lis sie den biükenclen Lewerben Hagens

Mit ikren wassern dienstbar wird. — Im Norden

Ziekt sdimalen Lauts durcb niectriges Lelände

Her Lmsdierklub, allein um seine Itter

Lei Lelsenkircben, wattenscbeicl uncl Herne

verbreitet mäcbtig sid? ciie Zndustrie,

Die aus des Lodens allertietsten Ldftcbten

westkalens scbwarze Diamanten bebt

lind Stab! und Lisen in die walze zwingt.

Item Lande nab der alten Lraksdiakt Mark

Durcbziebt der Lippekluk ein anmutreicbes

Lesegnetes Lelände, wo die Hauptstadt

Der Lraksdiakt lag, das neugebaute Hamm,

Dem alten Littersitze Mark benacbbart.

Heut regt aucb kier sieb kräftig das Lewerbe,

Lud drunten in der liete tübrt der Menscb

Leu Lampt auk lod und Leben mit den Mäcbten

Oer Finsternis, die wobl mit einem Scblage

vielbundert brave Lnappen gräblicb töten,

lies ganzen Länddiens woklstand aber ward

Hin Segensquell dem weiten vaterlande.

Markaner Kaden aucb zu aller Zeit

Verdienst gewürdigt und mit Lank belobnt.

Drum siebt man an der Lukr die sdiönen Lerge

Mit mancbem würd'gen Monument gescbmückt.

Dem Lreiberrn 5 lein, dem Leubegründer Lreukens,

Der just vor Kundert dabren unsrem Volke

vie Städteordnung gab, ikm ragt bei Wetter

Lin mädftig Denkmal auk der Laisberg-knsel.

lind gegenüber auk dem „Mten Stamm"

Lieb Dankbarkeit dem mutigen Legründer

Der Lisenindustrie, dem greisen Streiter

Mir geist'gen Lortsdiritt und die Lekrerwelt,
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Den vielbesuchten Darkort-Vurm ersteben.
Ltromabwärts schmückt cten Iiobenstein bei Witten
Lin schlichtes Denkmal cles charaktervollen

veräienten Volksvertreters Louis Derger.
Ltromaukwärts aber aus clen waläcsböben

von I)okensrjburg bält ein bober lurm
Das Dngeclenken an Luclwig von Vincke
Lebenclig, cler als Vberpräsiäent
Lich um äie Lrakschatt Mark uncl ganz Westfalen

Lin unvergeßliches verclienst erwarb.
Ilnci in cler bochverclienten Männer Mitte

wie könnten jene keblen, clie clas Llück
Lies engern wie cles groben Neimatlanäes
In schweren leiten neu begrünclet baben?
Drum ragen bier, wo einst äie starke Wallburg
Der Lachsen Karl clem Droben wiclerstancl,
Das Denkmal Kaiser wilbelms mit clen Prinzen,
Das Llanclbilcl unsres Dismaräc, unsres Moltke
Zchier riesenkalt binaus in clie Lekiläe

Der Lrakschakt Mark, ins Nukr- unä Lennetal,
Dem Neisenclen ein Ltauncn, äer tiek unten
Dorüberrollt, ein Ltolz äem clankerküllten
Desuchenclen Markaner, cloch ein Lchrecken
Dem premäen, cler an Deutschlanäs Liege cienkl.
Denn laut bezeugt clas bekre Monument,
Dem täglich neue lausencle sich naben,
Die Dankbarkeit uncl clie Begeisterung
Des Volkes in clem kleinen Lancle Mark.
Zu welcher I?öke, welcher Niesenkrakt
wirä sich clie woge türmen, wenn ein peincl
Die ganze Nation zum Kampfe ruft!
Der Lrimm erwacht, er clenkt vergang ner Zeiten,
wo fremcie Lier clas cleutsche Volk zerfleischte,

Dnä er ergreift äie Waffen im Dewubtsein
Der Uberleg'nen Kraft, nicht eber willens
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Lie aus cler I?anc> zu legen, als bis encllick

lies Legners vbn>nackt langen Krieclen sickert.

Za, ciie Erinnerung an Lckmack uncl Lieg

Ilmwebt äes Venkmals eberne Lestalten.

Lrinn'rung ist ein bobes Lut cler Meusckbeit,

ikck, nur zu okt vergessen uncl mikackket!

Ver Mensck erlebt zur Legenwart clie Zukunft

liurck clie vergangenbeit in seinem lienken.

Lesckickte warcl cke Lebrerin cler Völker.

Ilnä krackten ibre Lebren okt zu wenig,

Lo trägt nickt sie ciie Lckulcl, Lin ganzes Volk

Mit seinem unerkabrnen jungen Nackwucks

IZIeibt Kinclern äbnlick, bleibt clem stürmisckcn

Lmpkinclen uncl kegebren unkerworken.

Nickt leiärt gecleikt's zu voller Klarkeit, wie

Manck einzelner gereikter Mensckeugeist.

öleickwobl ersteigt ein Volk okt bobe Linken

von meuscklicker öesittung, Mackt uncl Mite.

Ilncl seine kärger ziert es, wen» sie streben,

Iluk tickten Häk'n es blübenci zu erkalten.

Kock niemals Linnenglück, kesinnung nur

IZewabrt ein Volk vor krübem Untergänge

Ilncl sckenkt äes ölücks ikm sein besckeiäen leil.

IIns wercien unsre pkliärten klar uncl klarer,

He mebr wir auf vergang'nes uns besinnen.

Lo müssen auck clie kilcler cler Lesckickte

Klar im kewubtsein ikrer Völker sieben.

Lrinn'rung bleib' uns krisck an alte leiten,

lvo lücktiges gesckab, an cleutscke Männer,

Die jemals Kübrer wurclen zur IZekroiung

Ken cleutscken Ltämmen, sei's von Keinäesjock,

von Kriegesnöten uncl Igrannen, ocler

von Leistesknecktscimkt uncl Verkümmerung.

Ilncl flössen vor clreibunclert Zakren beut
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?wei Flüsse cleutscker Volkskrakt, cleutscken Wesens,
In einen Ltrom zusammen, ist cler vackwelt
Dus cler Vermählung zweier Fürstenhäuser
Dnä äurck clen hrbanka» von LIeoe-wark

Dn Dranäenkurg ein grobes heil erblükt,
Lo möge ciie Lesckickte clieses Lancles,
Die ehrenvoll kür Volk unä Herrscher ist,

von uns gelesen weräen! wögen wir
In ikren kiläersälen gern verweilen!
wein war auch hier cler Dnkang. wie sick nachmals
Durck kluger Hörsten Watt ein Ltaatsgebilcle
von sükrencler Deäeutung clraus entwickelt,
Davon erzählt uns manches gute Duck
Der ältern weister unä cler heutigen.
hier gilt's nickt, ihre ?ak> noch zu vermehren.
Ilnä bringen keut wir clem warkanerlancie
Den treugemeinten hestgruk ciar, so mögen
Die bunten viläer cler vergangenkeit
Dnci ikrer wenäepunkte nur von kern
In ahnungsvollem Zckleicr uns erscheinen.



tm walägebirg' aus sckmaler Kelsenkante,

wo Sick cke Lenne mit äem Nettesltibckcn

vereinigt, liegt ctie Stammburg Altena.

Lin trüber wobnsitz beiäniscker Kultur

war jener Oelsberg in cler „waläslubaue" —

Venn äas besagt cler Name ckeses Ortes. —

Lugambrer seb'n wir ckoben ciem luisko,

vrauk Lacksen ibrem woäan Opker bringen.

Vis längst cies Lbristengottes Lieg entsckieäc>i,

Lrbob sick, in cler ^eit cies vierten Neinrick

vermutlick, bier cke erste scklickte kurg.

?u Attenberg äie Veutzer Vögte, Lrasen

von kerg genannt, als ibrer einem einst

von Arnsberg eine gräklicke Lemablin

viel Lrblanä aus ciem werler örakenkause

?ur witgikt eingebrackt, sie sickerten

Anc Kkein unä in Westfalen clen kesitz

Vurck Kurgen an cier Wupper unä cler Lenne.

Lcklob kurg erstanä im Westen, in Westfalen

warä Altena verstärkt unä ausgebaut,

wir seb'n äie krtiäer Lverbarä unä Aclolf

tn kintrackt stark äas ganze Lanci regieren,

Vann aber, als äer sckwärmeriscken ?eit

Des ersten Kreuzzugs eckte Löbne, plötzlick

ins Kloster Altenberge sick zurück?iek'n.

Ven zweiten Aäolf anck, äer Altena

vnä kerg zugleiäi besak, trieb LIaubenseikcr

wit Kaiser Konraä in äas I?eil'ge Lanä.

Vie Löbne teilten äen kesitz. Oer ck'mgere

wit Namen Engelbert, warä Lrak von kerg,
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incleb cier vlt're, Lverkarcl mit Kamen
Vie Lüter in Westfalen übernakm.
Kr kiek fortan cier öras von Altena

vnci marci kcgrüncier ciieses Erakenkauses,
vls man eikkunclertsechzig schrieb nach Lkristo.
Zwar nock einmal zerfiel nach seinem locle

Vas Lancl in Osenberg uncl Altena,
Vach kam es miecler anciers.

Immer milcler

wirci üie Leschiäite, schreckliäier clie Zeit.

wir sek'n clen kischok Engelbert von Köln,
Der Lrak von kerg Zugleich uncl Keichsvermeser,
vuck Herzog mar von Kiecierlotkringen,
wie von Westfalen, nach ciem Zoester Lancitag
Vm öevelsberge clurch clen Lraken Krieclrich
von Osenberg, clen kakbeseelten Vetter,
vnci seine mütencien Lesellen morcien.

wir sek'n clen wörcler auf ciem Kaüe büken,
Vnciek äer Klerus ein 1°e öeum singt.
Vach seken mir Zugleich in Kraft uncl Klugkeit
Ven jungen VItenaer Lrafen kclolk,
IZeraten von ciem treusten cier Vasallen,
vem ritterlichen Luciolk, Herrn von Könen,
Ven festen Lrunä zur wacht cles Hauses legen.
Venn um üie wencie cles Hakrkunclerts schon
Krmarb sein Vater von ciem Kitter Kaclboä
Ven Kcielkof von Mark am Klükcken Vkse

Lanz nak ciem Lippestrom, ciortktn verlegte
Lrak vciolf nunmckr seine Kesicienz,
vus ragenciem Lebirg ins meite lieslancl
Zu meiterem Lesichtskreis nieciersteigenü.
ver Kortgang mar auch kier „vom Kels zum Weer".
vnö als nach Krieäricks schauclervoller worcltat

kurg Osenberg zerstört marcl von üen Kölnern,
Ves Kelches vckt üen IKörcler traf, clie Kincier



XL7

Hes Hnglückliären, clurck cleu Lpruck enterbt,

Zick fiückten mukten, cla begann Lrak Aclolk,

Der jene lat clcr Leiclensckakt verclammte,

Als Lrenznackbar clie Heicksackt zu vollstrecken

ltncl äes Verräters Lanci zu unterwerfen.

tvar er clock selbst von allen Krbverwanclten

Her näckste jetzt, uncl galt es clock, clie Lüter

Vem Altenaer Hause zu erkalten.

An Hubr uncl Lippe sckirmt' er unverzüglick

Die neuen Lancle clurck clie starben vesten

von Hlankenstein uncl Hamm, zugleick verlegt' er

Den Hauptsitz seiner Mackt in cliese Ltacit.

blncl, gleick als wäre clurck clen vriestermorä

Oer Altcnaer Lrasensckilä befleckt,

Hannt' er sick selber fortan Lraf von IKark

Luc! nabm clas lvappen Hilter Haclbocis an.

Hie Hose blieb ciem Lraken von clem Lerge.

tvobl warci äas Lancl cler ekrfurcklsvollen Kreunclsckakt

Mit Köln gelockert, clenn mit Lckrecken saben's

Hie Hrzbiscköke, wie er um sick griff.

Lie wirkten balä clem jugencllicken Lobne

Hes Lraken Kriecirick bei cler Heicksregierung

Has Heckt auf Antritt seiner Lüter aus.

Allein cler Lraf von Mark war nickt gewillt,

He» Kölner Lckützling wiccler einzulassen.

Hin Krieg begann, äer viele Zabre wäkrte

Hnä rings umbcr clem Lancle tvunäen scklug.

Lraf Aclolf aber rettete clas Meiste.

Hcm Lraken Heinrick überwies cler Kriecle

Hur Hobcnlimburg uncl besckeicl'ne Lüter.

Inmitten vieler Keimte war clas Loos

Her Lraken von cler Mark bestänä'gcr Kampf.

Lraf Lberbarcl, Lraf Lngelberl cler Kr sie,

Her zweite Lberbarcl, genannt cler „wilcle".
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Her zweite Engelbert, cier zweite Oclolk,

wie man als Lrafen von cier Mark sie zäklte,

Zic alle kamen in cier Zeit cies Kaustreckts

Onci schrankenlosen Willkür nickt zur kuke.

Lie waren mannkaft, waren rings gefürchtet,

Ooäi cliesen eckten Zöknen ikrer Zeit

war etwas eigen, was clen anclern keklte,

Zin ausgeprägter kotier bürsten sinn,

Oer Linn kür Orclnung unci öerecktigkeit

Zu Oolk unci Lanci, cier Linn kür Llaubenskreike

Ornm warfen sie cias krecke kaubgesinäel

Im Lancie niecier. Oker auck ciie Lraken

Oon Oolmarstein, ciie zäken Krenncle Kölns,

Oerclrängten sie, ciie feste Lurg zerstörenci.

Oon allen l?elcien jener rauken Zeit

Oer stärksten einer war Lrak Engelbert

Oer ci ritte, cier in unabläss'gen Kekclen

Mit seinen Nackbarn lag unci auf cier Kreuzkakrt

Zm Lanäc Oreuben koken Nukm erwarb.

Oie freie Neicksstaclt zwar in seinen Lrenzen,

Oas teste Oortmunci, könnt' er nickt erobern,

wie sekr er auck mit vielen kunäsgenossen

Ks eng' umlagert kielt in langer kekcie.

Ha selbst äie neuerkunäenen Kanonen

Entmutigten mit ikrem Oonnerkracken

Oie tapkern kürzer nickt. Oerrat miklang.

Lo mukt' er abziek'n von cier reicken Ltacit,

Oie keibersekntc Leute fakren lassen.

tm Übrigen jeciock warä allentkalben

kr l?err cles Lacrcles uncl verlieb ikm Lrenzen,

Oie clieses nackmals ciauernä beibekielt

Oncl ciie ei» Kranz von kurzen fest beschirmte.

Oock war ein eig'ner Zok» ikm nick! besckieclen.

Oon seines kruclers Löknen warci cler ältrc,

Lrak Oclolk, laut Oerträgen öraf von Lleoe,
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Drum folgte stietrick in äer Lraksärakt INark

stem stbeim, äem gewalt'gen Engelbert.

ibm waren wenig äabre nur besckieäen,

stnä stäolt war's, äer nunmebr beiäc Lancier

Zu einem Lanäbesitz vereinigte.

von allen stursten jener Zeit bei weitem

Oer reicbsten einer uncl äer trefklicksten,

strbielt er von clem Kaiser Ligismunä

Zu Kostnitz in clemselben äabre, wo

Oer stobenzoller strieärick Kurfürst wurcle,

stür stleve-INark ciie berzoglicke tviiräe.

Den mut'gen Lobn äokann von LIeve wäblie

stas alte Loest Sick clrauk zum Lanclesberrn.

sts wiclersagte seinem stberbirten,

stein strzbisckok von Köln, uncl blieb auck fest,

Zn langer stekcle sick verteicligenck

Nock immer wucks ciie Hausmackt ckeser stursten,

stls ibnen äülick auck, äas Herzogtum,

stie Lraksckaft steig, ciie Lraksckaft Navensbcr

Lowie ciie fzerrsckakt Navenstein im tvesten

sturck klugen strbvertrag zu eigen fielen.

Lo wurcien äenn ciie strafen von äer INark

stesitzer eines weiten Lanägebietes

stm Nieäerrkein unä im fstestkalenlanäe,

vom weserstrom bis bin zur grünen INaas.

äobann äer strieälicke begann äie Ncibe

ster stoppelberzoge von Llevc-Kerg

Zu stnkang just äes seckzebnten äabrbunäerts.

ibin folgt balä äobann äer äritte naäi.

ster Nulsscklag eiuer neuen Zeit äurckzuckte

stie äeutscken Lanäe äamals unä äie tvelt,

stenn Nenaissance unä Humanismus sckmückteii '

stnä unterwüblten äock unwiäersteblick

sten inittelalterlicken stau äer Kircke,
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Und geistlickc Deformation im Dolkc
Lieb Iiier unc! ciort ikn ganz in Lrümmer sinkein
Der Herzog, Llaubenseifrern abgeneigt,
Dnkänger eines freien Humanismus,
verbesserte von selbst cias Kirckenwesen,

Hob fDissensckakt und Dnterrickt im Lancle,
Zckus bess'res Heckt unc! Zickerkeit des Hanclels,

Huck gutes Leid unc! Drdnung in clem Hauskalt
Des Hotes wie des Ztaates. Da auf einmal
Hiek ikn cler lod von seiner Drbeit ab.

Lang wäkrle clie Hegierung seines Zaknes,
Des Herzogs tDilkelni, clock sie war nickt keilvoll.
IM Kaiser Karl clem fünften, sckwack gerüstet,
Dm clen Desitz von öeldern streitend ward er

Lenötigt, völlig sick zu unterwerfen,
Die Hekormation zu unterdrücken

Und mit Maria aus dem Hause Habsburg
Zick zu vermäklen. Don den Zöknen starb ikm

Der ält're, kosknungsvolle, jung an Zakren,
Dnd Zokann Ulilkelm nur, der welteiitwöknte,

Zum Leistlicken erzog'ne, blieb ikm übrig.
Mit tDiderwillen sab er auck im Laiide
Das tDerk der kircklickcn Hekormation

Durck span'scke Hokbeamte wirksam kemmen,
Den Hungkerzog in ikre Zcklingen fallen.
Darob verdüsterte sick sein Lemüt,

IZis Zckwermut ikn umfing und Leistcsnackt.
Lr, den man tDilkelm nur den Heicken na>int
Lr sckicd als tcilnakmloser inüder Lreis
Zckicr unbemerkt aus diesem Lrdenlcbcn.

Don allen Zeiten kielt IZegekrlickkeit
Die Dugen längst sckon auf das Land gericktet,
Denn Zok ann fDilkelm, Herzog nun geworden,
Der neunzeknte der Linken von der Mark,

Don jeker kranken öelstes, er verfiel
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von lag ZU lag mehr in vollen lvabnsinn.

Lin Zpielball cler verräteriscken väte

tvie seiner Lrstgemahlin äakobäa,

Die voller Leiäensckaft unä »nklug hanäelnä

In Haft genommen uncl erniorclet warä,

Lrkuhr er keine glücklicheren seilen

Vurck seine zweite tüchtige Lemahlin

Antonie von Lothringen. Zckon längst

verletzten Lpanier uncl vieäerlänäer

Die Lrenzen cles neutralen Herzogs, grausig
verheerten unter Aämiral Menäoza

Lntmensckte Löläner welscker Nationen

Die Lancle äülick, LIeve, Derg unä Mark.

Ks galt, clie Ketzerei mit Ltumpf unä Ltiel

Hier auszurotten, unä äas Lnäe wäre

Lewik ein gräklickes gewesen, wenn nickt
Des vrinzen Moritz von Vranien Annmrsck

Den Zpanier genötigt hätte, sckleunigst

Lein Heer zu sammeln unä hinwegzuzieh'n.

Das Lanä verheert, von Käten sckleckt beraten,

Der tvillkür jeäes Keinäes preisgegeben,

Im Innern selber äie Bevölkerung

Durck Kragen äer Neligion zerklüftet,

^erüttet äie K'manzen, selbst äer Hotkalt

In tieker Dürftigkeit, — so sab es aus,

Als äokann tvilbelni seine Augen schlaft.

Ls war am tüntunäzwanzigsten äes März

Im äakre seckzeftnhunäertneun, als hier

Hin tüchtiges Lesckleckt, äas in äer tvelt

Mit ftuhm emporstieg unä so manche» starken,

Lereckten Herrscker seinem Volke gab,

Hin tiek beklagenswertes Hnäe kanä.

Dnä äock war äies ein wickt'ger tvenäepnnk

In äen Lesckicken nickt nur jener Länäcr,
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Nein, cles gesa>nten deutsdren Vaterlandes.

Ks wcir ein weltgesd?iditlid?er INomeni

von krober Vorbedeutung, dieser Hingang

Des nnglüdrlidren Herzogs dobann wilbelm.

Nus tieksten Nöten der Verkümmerung

Erstanden jene widrt'gen deutsdren Laue,

von starker Hand geleitet und gesdnrmt,

wenn aud? nad? langer Irübsal erst und Zorge,

Zu neuem Leben und zu neuer Nlüte.

Nie altererbte Kratt und lüdrtigkeit

Nes beldenkakten klugen Lratenbauses

Ling, unbekümmert um die welken Sprossen

Nut ein Lesd?Ied?t von gleid? cbaraktervollen

Lerediten und begabten Pürsten Uber.

Nieselbe lapierkeit, dieselbe Klugkeit,

Nieselbe loleranz, — so treten immer

Nie Häupter beider Häuser uns entgegen.

Nrum feiern beute wir den lodestag

Nes letzten Herzogs aus dem alten Hause

Ner Craken von der Mark als einen pesttag

pür unser teures cieutsdies Vaterland.

Ner Lrbstreit nn> die dülicb-Llever Lande

Legann sogleid?, von allen Seiten traten

Bewerber um Bewerber auk den Plan.

Längst katte Kaiser Maximilian

Nnd nad? ibm Karl der püntte durd? Lesetz

Nas Lrbredrt aud? den lödrtern zugesid?ert.

Nie älteste der lödrter Herzog wilbelms,

Nas Liebespkand aus seinen dugendjabren,

Marie LIeonore, trüb vermäblt

Mit Herzog Nlbredrt priederid? von vre üben,

war sd?on ins Lrab gesunken. Zbre lodrter

Mit Namen Nnna war das einz'ge Kind

Nes berzoglidren Paares, tbr Lemabl
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ward IIobann Ligismund von Brandenburg.

Lo kiel ibm in der polge preuben zu,

Nicki anders auck nack zweifellosem Keckte

Der Lrstgeburt die Lrbsckait dobann lvilbelms.

Dock Mitbewerber traten auf, vor allen

Der junge Pfalzgraf Ulolfgang von der Pfalz-Neuburg,

Der als ein Lokn der Zweiten lackier lvilbelms

Nin bess'res Lrbreckt zu besitzen meinte,

lveil seine INutter nock am Leben war

lind er ein Lrbe männlicken öescklecktes.

Die anclern Lckwestern auck erKoben Nnspruck

Nus anclern öründen. Lacksen trat kinzu,

Den> friib're Kaiser wieclerbolt clie Lrbsckaft

Der reicken Lancier zugesickert batten.

Dock am gekäbrlicksten ersckien zunäckst

Der Kaiser Nuclolk selbst, cler jetzt clie Lancle

pur kerrenloses Keicksgebiet erklärte,

Die Ltaatsbeamten clort kür Sick in pklickt nabm

Dnd jeglicke Besitzergreifung etwa

Durck Nnclre streng verbot. INan wukte wobl,

lvas cler bigotte purst im Lckilde fübrte.

Und dobann Ligismund kam ibm zuvor.

Durck seinen Nat Ltepban von yertefeld

Lieb er zu Düsseldorf von cler Negierung

Zofort kür Brandenburg Nesitz ergreisen.

Der Pfalzgraf lvolkgang kam um einen lag

?u spät, als er vor Düsseldorf ersckien.

Ibm blieb nur übrig, da der Markgraf Linst,

Der Druder dobann Liegmunds, ibm das anbot,

Lntgegen dem versckärkten Drob'n des Kaisers,

Lick sckne» mit Nrandenburg zu einigen.

Lo ward im Mai denn der Vertrag zu Dortmund

Cescklossen, und sie kamen Uberein,

Das Land fortan gemeinsam zu regieren.

Das ging denn nun, solang' es ging. Man trieb
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Die Kaiserlicken aus clem festen Mick,

Lock nact? unci nack begann cler Zwist, Der Pfalzgraf,

Lon Lobann Ligismuncl mit sckarken tLorten

Zureciügewiesen, füblte sicii bcleicligt.

pr weckselte cien Lianben unci vermäblte

Lick augenbliäis mit einer bairiscken

Prinzessin von katbolisckem Bekenntnis.

La trat alsbalci clie Liga kür ibn ein

Unci Lpanien, Lock Zobann Ligismuncl,

Ler, längst ein peinci cler lutberiscken pikier,

Zum reformierten Llauben übertrat,

panci Unterstützung bei clen Lieclerlänclern.

Lckon rückten cliese, rückten Lpanier

Lon allen Leiten in clas Lancl, um bier

Lie längst gekübrten Kämpfe fortzusetzen,

La jammerte cler Untertanen plenci

Lie beicien Pürsten, unci äer Lot geborckenä

IZescklossen sie zu Xanten, unter sick

Leu Ltreit zu enclen unci clas Lancl zu teile in

Ler pfalzgrak nabm clie Länäer Lerg unä Hülick,

Ler Kurfürst LIeve, Mark unci Laven sberg.

Lllein clie fremcien Löiciner Wicken nickt.

Ligisten, Lieclerläncier, Lpanier,

Lie Iruppen von Pfalz-Leuburg, IZrancienburg,

Luck Lanclenkübrer, clie auf eigne paust

lbr Leckes tLesen trieben, sie bekämpften

pinancler kort, unci immer ärger wurcie

Lie lLut cler zügellosen Lolclateska.

Unci ciennock war cler Ltreit um Mick-Lleve

Pin Lorspiel nur cles ungebeuren Unbeils,

Las seit clem llakre seckzebnbunciertacktzebn

Las ganze cleutscke Laterlaiicl oerbeerte.

Lickt länger war cler I?ak Konfessionen

Znrückzuclrängen, länger nickt cles Kaisers
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Knäuläsamkeit. iKit Lpannungen gelaäen

war lange sckon äie sckwüle Luit im Keicke.

Lckier unablässig grollt' es in cier Kunäe,

Vieweil unbeimlick wetterleuckten längst

Vas kommenäe Lewitter abne» lieb.

Lin Lrntesegen kam nock in äie Lckeuer,

vestimnrt, äes äeutscken Volkes Irost zu weräen,

Der Knfall äieser Länäer Lleve-Mark

Kn äie erstarkte Krone Kranäenburg.

Kann brack äas Wetter los, äas grauenvolle,

verwüstenäe cles äreikigjäkr'gen Krieges.

Las Lanä verbeert, äer volksbestanä vernictitet,

Lecks Millionen nock von fünsunäzwanzig

Km Leben, Köf' unä llörker Lckutt nncl Kscke,

verarmt äie Ltääte, junger unä Verzweiflung

llas Loos äer Kberlebenäen, — so sab es

Zn Veutscklanä aus nack äem westkäl'scken Krieäen.

Kur sckwer unä langsam bat es sick erbolt

von seinen wunäen, wieäer aukgericktet

vom Lckmerzenslager. Leine Krzte muräen

Anstatt äes keil'gen römiscken Keicks äie KUrsten,

Kickt immer äie gesckicktesten äer Krzte.

Oer Lonnenglanz, äer von Versailles berüber

Kuk veutscklanäs Kürsten straklte, leiäer bat er

IKanck einen mekr geblenäet, als erleucktet.

Kickt alle waren tätig tür ibr Volk

Unä kür äas grobe äeutscke vaterlanä.

Lock klug unä kübn verfolgten unentwegt

bi Zranäenbnrg ibr ?iel äie Ko benzollern,

Vas eäle ?iel äer äeutscken Kerrlickkeit,

Legrünäet auk äie IKackt äes Kreukenreickes.

wenn ssrieärick wilbelm sckon, äer Lroke Kurfürst,

Kr seinen Lanäen Krieäen sckuk unä später

Vem königlicken Käuber Luäwig kübn
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Den Krieg erklärte, wenn er äcmn clie Zchwedeu,

Den nie besiegten Ldirecken des dabrbunderts,

Ins Meer binaustrieb: Loch gewaltiger

Lang König Kriedrich mit cier ganzen Welt

bind wart Kranzosen, Kassen, Österreicher,

Leichstruppen, Schweden, alle miteinander

hinaus aus seinen schlimmoerbeerten Landen,

Die seine weiskeit neu erblüben lieb.

Schon gründet' er den deutschen KUrstenbund.

Dllein noch brütete nicht in den Herrschern

Der Daterlandsgedanke, Drum erwuchs

Lachker dem korsischen Eroberer

Duk unserm beimatlichen Loden selber

Lein allermächtigster Verbündeter.

Der deutsche Kbeinbund schlug ibm seine Schlachten

Lei lena, Kriedland, Lmolensk, Lorodino.

Dus tieker Schmach jedoch erbob sich Kreutzen,

Ls balk den gallischen Igrannen stürzen,

Ls war der Kerv des Krieges gegen ibn,

Ls schmettert' an der Katzbach und bei Kulm,

Lei Lennewitz, bei Möckern und bei Leipzig,

Den sieggewobnten Iriumpbator nieder,

Ls bettete mit zäbem Lrimme sich

Dn seine Kersen, bis bei Waterloo

Der Krevler und sein Werk zusammenbrachen.

Die Lratschatt Mark, zuletzt ein leil des neuen

Lrokberzogtums von Lerg und unter Mürat

Lin ganz und gar tranzösisch Land gewesen,

Sie kam zurück ans deutsche Vaterland

bind Kreutzens königliche Londesberren.

Die l)ottnung aller deutschen Patrioten

LIieb damals unerküllt, der schöne Iraum

von einem deutschen Leiche blieb ein Iraum.



LI

Vie Poliii'« cies Nauses Nabsburg lcibmte
Den Lunci c!er cleutscken Ztämme nack wie vor.
„Ick bin ein veutscker!" sagte clamals niemancl,
ps gab nur Nreuben, Lagern, Vlcienburger,
Lab Lipper, Lremer, Zacksen uncl clergleicken,
Lab aus ciem Meere keine cleutscke Plagge,
Lein cleutsckes Lelci uncl auck kein cleutsckes Leckt.
Der cleutscke Luncl zusamt clem Lunclestage
war nur ein Zckemen nationaler Linke».
La war es Nreuken, cias, clen Zollverein
IZegrünäencl, zwiscken Lancl uncl Läncllein encllick
Die Zckranken nieäerlegle. Nreuben war es,
Las Lckleswig-Yoistein aus cier Nancl äer Dänen
Lrrettete, clas ebrlicke Lue»
Mit Üstreick mutig auskoä» uml kür immer
Des kremägeworcl'nen Laiserstaates vormackt
Nussckaltete. Dann war es König lvilkelm,
Der eckte, mutbeseelte yobenzoller,
Der, woklberaten von clem grökten Lanzler,
Den je cke Welt erlebt, clem Pürsten Lismarck,
von Moltke, Noon unä einem Nelcienkreise
Lbaraktervoller auserles'ner Mäiuier,
Ms Lkr' uncl Nnsekn, Lancl unä Maäit becirobt warcl,
Lein treuergebnes kriegserkakr'nes I?eer
Dem immer ärokencler begebrlicken
Uncl krecken Lallier entgegenfükrte.

Ibr, äie ibr kür clas vaterlancl gefallen,
Ibr Zieger alle, ciie so gut gestritten,
Ibr Namen alle jener Lcklag aus Lcklag
Lrsockt'nen Ziege: Iveikenburg uncl lvörtb,
Dnci Zpickern, Lolombeg uncl Vionville
Mit Marslatour, ibr Namen teuren Lorbeers
von Laint-Nrivat uncl Cravelotte, von Zeclan,
von Ltrakburg, Metz, von Nmiens, Zaint-Vuentin,
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Don Orleans, Deaune la polancle, Le wans,
Duck werclers Lcklackt an cler Lisaine uncl jene
Leteckte lief im sckneebecleckten Oura,
Dazu Paris mit Lbampigng, Le Lourget,
lbr vielen anclern Namen wackrer lalen,
wo äeutscker yelclenmut cies peinäes Läraren
Dncl seine starken Festungen bezwang, —
ükr alle werclet unvergessen bleiben,
Lolang' ein Volk sick in Luropas Witten
Das äeutscke nennt! Dncl unvergessen bleibt
Der vaterlänckscktreugesinnten Zeele
Der kockgesinntecleutscke Dobenzoller,
Der scbweren Gerzens mannbakt Sick entscklok,
Den autgeckung'nen Dampf mit Drakt zu kübren.
fbm warä cler sckönste Ziegespreis zuteil:
Das iangentbekrte, beibersebnte Eut
Der cieutscken Linlgung. Zbm kulcligten
Zm Lpiegelsaale cles besiegten peinäes
Die cleutscken Pürsten unä clie cieutscken Ltäncle
Degeistert als äem ersten cieutscken Dais
Der Iraum cler Patrioten war verwirklickt,
Dnä eine neue bess're ^eit begann.
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3.

wer möckte wobl, wenn er besonnen urteilt,

Nickt Ncicl uncl I?ab, nock wabngebilcl ibn blenclet,

ven Legen leugnen, clen «las cleutscke Neiä?

Nickt nur clem cleutscken Volke, nein, clen Völkern

Luropas uncl der ganzen tvelt gebrückt?

wer säbe nickt, wie Veutscklancls starke INackt

ver Nsgulator warci cles Weltgetriebes?

Uncl wie nickt leickt ein Volk Luropas beute

Den sckreckensoollen Krieg entfesseln clark?

wem von clen groben wäckten Veutscklancl beistebt,

Ver ist cles Lieges nakezu versickert.

Uncl sab' es selber Sick von Keinclen rings

Umgeben, clennock brauckt' es nickt zu zagen.

Ver grobe Kanzler sprack mit seinem Worte:

„wir veutscke türckten Cott, sonst niemancl weiter!"

Nur clas Lmpkinclen unsrer vesten aus.

wobl möckten wir clen grausen Krieg vermeicleu,

Vock wenn er kommt, er kinclet uns gerüstet.

wie aber bat im Znnern unsres Neickes,

vom Nittick unsres Kaiseraars gecleckt,

Lick neues Leben wunclerbar entkaltet!

wie blüben ringsum Hanciel uncl Lewerbe!

wie regt Sick treuclig Kunst uncl wissensckalt!

wie bat cler woblstancl mäcktig sick gesteigert!

was sckon seit König wilbelm unä seit Bismarck

IZei uns gesckiebt, um berbe Not zu linclern

Uncl gegen Krankbeit, Unfall, vlter, ja

Verwaisung selbst clie Ürmercn z» sickern,
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was bier gesckiebt, die Arbeit vor Lekakren
Nack Möglickkeit zu sckützen, — Unglück sckläkt nickt! —
Aas ward ein Vorbild alten anclern Völkern,
Allein von keinem nock bis beut' erreickt.
Und cliescs Lanci voll segensreicker Arbeit,
voll blübenden und buntbewegten Lebens,
von immer steigender Levölkerung
IZewoknt, bebaut, als Heimatland geliebt,
Ks bat ein Aeer, wie keins ist in der Welt,
Um seine Lüter zu verteidigen,
Vie besten Watten, die die lecknik kennt,
Zn Keib' und ölied gesunde starke Krieger
voll vaterländiscker IZegeislerung,
Lin vktizierkorps voller LbrgetUbl,
voll Lildnng, kameradsckattlickenLinnes,
Kespekt besitzend bei den eig'nen Leuten,
vie Vorbedingungjeder visziplin,
Vock bobes Anseb'n auck bei andern Ltänden,
Die in dem Vktizier nickt einen Löldner,
Nein, den Lrzieber seines eig'nen Volkes
Zur böcksten kriegeriscken lücktigkeit
Und, wenn gereckter Krieg notwendig wird,
Den tapkern und ertabr'nen Kübrer seben.
Und längst durckrausckt den Wogensckwalldes Meeres
Lin ganzes lyeer von stäblernen Kolossen.
Lewib nickt jedem Legner überlegen,
vermag die stolze Klotte dock sckon beute
Vie Küsten des bedrobten Vaterlandes,
Ven yandel drauben zu verteidigen.
tn ikrem Lckutze pklügen Kiesendampter
von unerbörter Kabrgesckwindigkeit
Den Vzean, wie kleine Luxusstädte
von Kontinent zu Kontinenten sckwimmend.
Die deutscke Klagge webt aut allen Meeren,
webt an verbeibungsvollcnkernen Küsten,
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wo Kolonieen, wenn auch spät, erblubten.

Dllmäblich reikt äer äeutscben Dllanzerarbeit

Die Ernte äort uncl Iiiist uns >uebr unä mebr

Dom gier'gen Duslanä uuabbängig weräen.

Dicht nur, äab Lucher Eoiä uncl Diamanten

Dort kinäen, äab man Elfenbein erbeutet:

Diel wichtigere Euter cler Kultur,

kaumwolle, Eummi, labak uncl Kakao,

wertvolles Dl erzeugen jene Lancier,

tnäeb äie Diebzucht in tDestakrika

Dnsieäler lockt zu neuer Deimatgrünäung.

Da, seit clem letzten groben Kriege siebt

Das Deutsche Deich in staunenswerter klüte,

Dnä tausenci Legnungen geniebt clas Dolk.

IDas König wilbelm grob unä gut begonnen,

Das bat sein Enkel rübmlich tortgetübrt.

Ein echter l?obenzoller uuci ein echter

Markanergrak bat er cias Dätererbe

Eeschirmt uncl gut verwaltet uncl vermebrt,

Dewitz nicht ibm zum wenigsten verclankt es

Das cleutsche Dolk, wenn es beglückt erscheint,

wenn's beut, entgegen seiner trüberen

Zersplitterung unä Dbnmacht uncl Eeärücktbeit,

Lich stark unä reich unä rings geachtet siebt.

Dns allen aber ist kesonnenbeit

Dotwenäig beute, wie äas liebe krot.

Dicht nur, äab rings wir in äer weiten weit

Kein Dolk zum Ereunäe baben, — äenn man bakt

Den autgekomm'nen regen Mitbewerber,

Dnä jeäer türcbtet in Europas Mitte

Den Uberleg'nen kaniptbereiten Dachbar —

Dicht nur, äab Dachbegier im Westen glimmt

Dnä IZeutelust im Esten leise schlummert,

Znäeb äer Deiä uns in äer ganzen Welt
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verleumde! uncl mit Lünclnissen umspinnt,

Nein — wie's gewöknlick mit clen Völkern gebt,

Nie Sick zu stolzer Häb' emporgesckwungen

Nnä sick's voll Lclbstgefübl nickt tränmen lassen:

fm Volke Leiber brütet clie Lekabr

Nnci zebrt unmerklick an clen Lebenssäften.

Parteiwut will cias cleutscke Volk zerklükten,

Her stille lrost cler okt besiegten Nömer!

Ner Legensatz cler Konfessionen trennt

von lag zu läge mekr, clie sonst in Liutrackt

Des vaterlancles lvobl vertreten würclen,

Nremclsprackig Volk in unsern Lrenzgebieten

wag nationaler lräume nie vergessen.

Nock scklimmer zebrt an unsres Volkes warke

Nie öruppe, clie clen innern Nmsturz precligt,

Nie mit verbeikungsvollen Laukelbilclern,

wie sie sick nirgencl in cler Welt erfüllten,

Neu ewig unzukrieä'nen groben Haufen

Ncr lrägen, clock blincl Hoffenclen verkübrt.

viel sckillerncie, clock gikt'ge IZlüten treibt

Nas Leben in clem Lumpse grober Ltäclte.

Lin fals6rer Zckönbeitsknlt erbebt sick freck,

Natürlicker Lntwickelung zuwicler,

lla selbst clie ganz unsinnige verclerbuis

Lrbebt äen Nnspruck aul Nerecktigung.

wit ^em Legriff cles Lckönen springt auck leicler

Nie keut'ge Kunst oft übel nm, uncl sckäcllick

lür Nug' uncl Herz cler Wenge, wie cler Jugenci,

llst, was man wagt, zur Nnsickt auszustellen.

Nickt besser ist, was beicien aufgeclrängt

Zum Lesen öfters wirci uncl was sie bäukig

Nuk jenen „Lrettern clie clie Welt becleuten",

Abspielen sek'n. wie unnatürlick vieles,

Nnsittlick, krankbakt, obne iZilclungswert,

wie jecles eckte Kunstwerk ibn besitzt!
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Nickt wabrbalt Meneärlickee, nickt Line grobe

Natur, clie mit cler eignen Lsicleneckakt,

Zei'e mit ctsm Zckickeal in Nonflikt gerät,

Lo clak cles meneckliäien Leeckleärtee 8ckwäche

Mit Mitteici uns zugleich unä Vurckt erküttt,

Nein, überreizte Nerven, wabnvererbung,

8oziaier Legeneätze IZitterkeit,
viel Nieclerlrackt unä eckmäblick Lotterleben,

Nuck vielfach übertrieb'ne pracktentkaltung,

Mit eolcken Hingen baeckt ncicb Lensation,
Dem reichen Lätzen Publikum zu ciienen,

Vie kZübnenäichtung le'uter beutzutcige.

Nie Meieteroper i8t lieut „8alome"!

Lin Uberquellencl tvnchern allentbalben
vee Neuen zwar in Nunet unci tvi88en8chait.

Vach, au8ge8chrieen von clen Lleickgeeinnten,

Lretickt okt vnkraut clie beeckeicine Leietung

von echtem unc! originalem werte,
Vee Volke8 Nrteil unci 8ein Zntereeee

verliert clen Halt unci clen ge8unclen IZoclen.

Neeorgnie auär erweckt cla8 bent'ge Neckt,
Vae nach ciem 8tarren Wortlaut cier Ce8etze

verkabrencl, äem natürlichen Lmpkinclen
Zu manchen Valien nnver8täncllich bleibte

Ver volkegemeincle vaterlänclieck vüblen
verwirrt unbeilbar auch mit vnbeciackt

Vie wütige Nrekmeute, clie äem Nuelanä

vermeintliche Vsr8eb'n clee eig'nen Iberischere,

Von Leiäeneckatt verblenclet, cienunziert.

Nncl, allee eckulcligen Neepektee bar,

Nnencilicker verckenete eävier vergeeeencl,

Nnt Naieer unci auk Nanzler Litt verepritzt.

8ie reibt clen Nbgruucl Zwieäien Volk unä Nrone

voll Vnveretanc! inicl Noebeit auk, äer epäter

Nie wiecler ganz zu füllen unci zu ebnen.
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Der König ist 6er Lcklubstein im Eewölbe

Der Disziplin u»6 6cr Lerccktigkeit

In unserm Ltaate. IZrickt man 6en keraus,

Lo kält 6er Lau ni6K mekr. Wir6 etwa jemals

Der ganze tränke jener Volkserreger

Mit seinein Leäerkiel 6as starke Lcepter

Der k)okenzollern uns ersetzen können?

Diel wirklicke, viel ernste, sckwere Lckäclen

Ver6ienten 6ie Kritik 6er cleutscken Dresse,

wenn sie 6em vaterlanäe nützen will.

Lcnug, un6 tausen6mal genug 6er Warnung!

Nock ist 6er Lieg 6es Luten unverloren,

Nock immer gekt, wenn auck in wellenkorm

Die Kurve 6er Kultur im IKensckkeitsleben

Dn6 auck im 6eutscken Volke si6?tbar aufwärts.

Lewicken ist 6er wissensckakt un6 wakrkeit

Lckon manärer arge Irug un6 Aberglauben,

von 6em 6ie Mensckkeit einst geknecktet war.

Dnci Leistes Lieg ist Lieg 6er Littlickkeit,

Das sittlick öute grünciet sick auk LinsiäK!

wokl kam es auck bei vorgesckritl'nen Völkern

Lu Katastropken un6 rückläufigen

Lewegungen — ikr wissen war nock Ltückwerk,

Lesitz von Linzeinen, un6 nickt 6es Volkes.

Die Lriecken gingen wie 6as Nömerreick

Nn sittlicker Lntartung einst zu Lruncle.

Dies trübe Lckauspiel ist 6er Welt auck später

von an6ern Völkern nock geboten woräen.

Ls wir6 vielleickt nock okt sick wiecierbolen.

Dann kommen anäre, jugenäkriscke Völker,

Das zu entwickeln, was nur anzubaknen,

Do6? zu vollen6en jenen nickt gelang.

Dllein es brauckt nickt immer so zu sein!

Lin Volk kann seine Drt un6 Kraft erkalten,



wenn es sick nur vesonnenkeit bcwakrt

vncl äurck Krinn'rung Sick belekren labt,

Wenn es äie ?eic!ien einer inn'ren Krankkeit

Lrkennt uncl sie zu keilen willens ist!

wcnn's nur in jeciem seiner Volksgenossen

Vie Hinsicirt unct clen bess'rcn willen weckt!

Nock immer kann clie kräktige Natur

Ves cleutscken Volkes ganz unä gar getunäen!

Hs keklt amk nickt an tansencltält'gen ?ei<lien

Ver eitleren Lesinnung uncl Bestrebung.

Lewib nur unter Leiäen uncl Lekakren,

Lewik noär oft bestraft kür seine Hekler,

wirä's gleiciiwokl immer neu verjüngt ersteken

wie Nacitus einst sagte, „nur sick selbst gleick".

Nenn Nassenmisclinng gibt auk clieser Nrcle

Nein lebenskäbig volksgebilcle mekr,

Nnci von clen lebenäen cler Mensclren arten

Zst clie germaniscke clie köckste Nrt.

Naker cler instinktive Hak äer anciern!

Ha, ikrer eckten Lökne Wesen ist

Nnrckaus clen anciern vieloerzweigten Ltämmen

Ner lnclo-Luropäer überlegen,

Um wieviel mekr clen Völkern anclrer Herkunft,

Leimten uncl Nuraniern uncl Mongolen!

ln ikren Hänclen Kaden sie clie Mackt

Vings auf üem vrciball, in clen reicksten Länclern,

Neils leickt vermisckt mit cmäern Elementen,

vis Nngcllänüer uncl Amerikaner,

Neils auf cies Heimatlancles altem Loclen.

wo immer siäi ein Vmsckwung von keäeutung

?um Heile menscklicker vatur vollzog,

Va waren's Veutscke, äenen clas gelang.

Lie skmetterten clas morscke vömerreick,

Ven längst nnwürä'gen Nräger cler Kultur,

Mit ekr'ner Haust zusammen, als es ?eit war,
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2ie retteten zum zweiten Wal die Welt

Nus Kömersesseln geistiger Natur.

Lie machten die Entdeckung fremder Länder,

Las Werk der Lpanier und Portugiesen

Lrst fruchtbar kür die wenschbeit. Linders wahrlich

Lrblllkte menscklihe Kultur durdr sie

Lim Hudson und am Lorenzstrom, als fern

Zm spanischen Amerika des Liidens.

Lind eingemischt in alle fernen Länder

Lils Herren oder Läste sind Lermanen

Nie Lringer edrter Livilisation.

Lind gc>h nidrt die Erfindung Lutenbergs,

Nie Kunst des Luchdrucks, ungewohnten Llufsdrwung

Nem wensdrengeiste, wie zuvor noch keine?

Nie Linsidrt in den Lang des weltsgstemes

Lad uns Kopernikus zu Krauenburg

Zm Nreukenlande, den beengten Lau

Nes mittelalterlichen Wahns zerstörend.

Zn jenem abgelegten deutschen Nsten

Nurhforsciote Kant, der Kürst erbab'ner Nenker,

Nas Wesen einst der menschlichen Vernunft

Lind zeigte, wie sich Wissenschaft und Leben

Liuk sie nur gründen oder gründen sollen.

tbm geistig nab verwandt kat unser Ldnller

Lins allen eine Welt des Zdeals

Lrökknet und mit Hoffnungskreudigkeit

llen einstigen Lieg des Luten uns oerkündet.

Noch heut' erkennt man drauken in der Welt

Lin seinem idealen Kreibeitssinne,

Oer an der wenscbbeit IZesserung nicht zweifelt

Lind immer dazu mitzutun bereit ist,

Llen veutshen, und man sdrätzt ibn desKalb bock.

v mödrte dieses Wesen allezeit

Ven Veutsdren eigen sein! Ls braudrt sie nickt



von treuer Arbeit, kluggewancitem Ztrebeu,

von recllickem Lewinn uncl Lebensfreuäe

Ainweg^uclrängen. Von clen vielen kesseln

Auf geistigem, auf siltlickem Eebiete

Zick selbst, ciie Volksgenossen uncl ciie Menscbbeit

Allmäbiick ?u bekrei'n, cler volksgemeincle

Nack innen wie nacb auken, ja cler fvelt

öerecktigkeit bringen, möcbte cias

Ves cleutscken Mannes recllickes IZestreben

Vet^i uncl in fernen leiten seinAincl bleiben!

Das wort mub sick erfüllen, clak „äie lve

Am äeutscken Wesen einst genesen wirc!

Cleicbwie ein Ztück von jenem rätselbaften

Uns neuen vrstoff, kaciium genannt,

Lo sprübt es unablässig seine Ltrablen

hinaus ins Vunkelreicb cler trüben Welt.

vnci nimmermebr verliert es seine lirat't

vncl seiner Ltrablung wunciersame Lcbönbeit,

Lolang' es nicbt, von nieclrem Lckmutz umklebt,

von iciealer materieller Lelbstsucbt,

Eenubgier uncl kntsittlickung verclnnkclt,

Ver krclenvölker klicken sick enkiebt.

vor Kall uncl Lckmack kann nur IZesonnenbeil,

Nur sie allein, cias cleutscke Volk bewabren.

Ks sckaue clrum Zurück in alte Zeit

vnc! was es Lcklimmes uncl warum? erkabren,

Kock auck auf clas, was ciie lZerickte meläen

von etilem Werk cler Leister unci cler I)elcien!

wann immer ein krinnerungstag ersäieint,

kr sei ein Mabner uns an ernste kklickten,

Vab wir cias eig'ne Ireiben uncl vereint

Vamit äas Leben unsres Volkes siebten,



Das Liktgesckwür mit sckarkem Iiiesser sckneiclen

Uncl clen Verkält cler stolzen Krakt nickt leicien!

Vie clicktgecirängt ikr in cler Eraksckakt Mark

Nock keute woknt, ikr Deutscke reinen lZIutes,

kvollt ikr ein ckeutsüres Volk, gesuncl unci stark,

Unci kokkt ikr auck kür kerne Zukunkt Lutes,

Lo cienkt cler yeimat, wie sie sick entkaltet,

Unci ecller Nürsten auck, äie kier gewaltet!

M IZrancl stäter.







tNärkiscb-westfäliscke Ortsnamen,
aus den birlouien erklärt,

nebst

einleitenden Mitteilungen über die bisberige Namenkunde
und Ntgmologie,

sowie über die Leziebung der menschlichen Lpracke zur Liologie,
von

z. Lranästäter, Nrokessor in Witten.

I.

Einleitende Mitteilungen über die biskerige Namenkunde
und Ntgmologie,

sowie über die Leziebung der menschlichen Lprache zur Liologie.

' Nu Anschlüsse an äieAbbancilung in unsermHabrbuche 1906 „Nie Lntstebung

cler Lprache im Lichte äer IZiolagie" erscheint cliesmal eine Untersuchung über

che Lecleutung einer gröberen Anzabl von Ortsnamen aus clem Bereiche cler

ebemaligen örafschakt Mark, also cles sücllichen wesifalens. Nie trübere Arbeit

war eigentlich nur als Einleitung zu clieser Hauptaufgabe geclacht gewesen, eine

Neibe urwüchsiger westfälischer Namen im Linne cler lZiologie, also nach cien

einzelnen Lauten, cien allmäblich von cler Menscbbeit gewonnenen Ursprach-

lauten, zu erklären. Ls lag aber in äer Natur äer Lache, äab äie einleitenäs

Abkanälung, clie einen völlig neuen sprachwissenschaftlichen Ltanclpunkt zu be-

grllnclen batte, nicht allzu knapp gebalten wercien konnte, vielmebr einen erbeb-

lichcn Umfang uncl eine selbstänäige Necleutung gewann, clergestalt, clak clie

sgstematische Bearbeitung äer Namen, obwobl cliese als Beispiele schon viel

kerangezogen wurclen, äoch zurückgestellt wercien mubte. wenn nunmebr nach

Verlauf zweier Oabre clie Namen folgen, so seken wir uns leicier clem groben Nach¬

teile gegenüber, ciab mancher Leser, cler in einem uncl clemselben Uabrgange Ab-

bancilung uncl Namenerklärung in verbinäung gebracht baben würcle, jetzt nicht

mebr auf clie vorige Arbeit zurückgreisen mag unä inkolgeclessen unserer urlautlichen

Namenerklärung kein rechtes vcrstänclnis uncl Interesse mebr entgegenbringt.

Aus ciiesem Crunäe Kann es auch cliesmal nicht umgangen wercien, über

Namenforschung ein paar Bemerkungen vorauszuschicken uncl I) Uber cien wert

derselben, 2) Uber clieUnzulänglickkeit cler bisberigen Namenforschung trotz ibrer
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Oerdienste, 3j Uder Kamenkorschung im Lichte der Kiologie — nach dem Znbalte

der Abkandlung in unserm dabrbuche 1906 — das Kötigste bier anzufübren.

Manien, besonders Ortsnamen, entbalten okt ein ganz besonders altes,

urwüchsiges Lprachgut. Lewäbrt es nun schon den Kewobnern ein Interesse,

die Kedeutung derselben zu wissen, so seben die Zprachforscher diese

ältesten Erzeugnisse der Lprachbildung noch mit besonderen Augen an, da

sie am ersten aus ibnen Aufschlüsse über die ältesten Elemente, wobl gar

über das Entstellen und werden der Sprache zu gewinnen Kokken. Die

nordwestdeutscben, insbesondere die westfälischen Ortsnamen fallen durcb

Ursprünglichkeit und urwüchsige Linkachkeit vor andern auk. Lreiken wir

aus ibrer stille ein paar beraus, so sebe» wir Ortsnamen wie Lnns, Lumen,

Laer, Lulle, Srilon, Klespe, bloeräe, Zcklvelm, sich nicbt nur von augen¬

scheinlichen Keubildungen, wie den Städtenamen Königsberg, IKarienburg,

Keustadt, Kreuzburg, IKittenwalde, Kreienwalde, Karlsrube, Karlsbad,

Petersburg, Ludwigslust, sondern aucb von verkältnismäkig älteren Ortsnamen,

wie Kranlckurt, Oanzig, Kremen, Stuttgart, Kraunschweig, Kalberstadt,

Osterode, Kokleben, Llbing durch gröbere Linkacbbeit und Ursprünglichkeit

unterscbeiden. Lanz besonders urwüchsige Kildungen treten uns auch in

den südwestkälischen Klurnamen, Kergnamen, Kluknamen entgegen.

Oer Wichtigkeit des Legenstcmdes entsprechend baben sich um die

Kamentorschung bei allen Oölkern, auch kür Deutschland im Allgemeinen

und in seinen einzelnen Lauen, und nicht am wenigsten auf rbeinisch-

westfälischem Lebiete tüchtige Korscher redlich bemübt und durch böchzt

wertvolle Zusammenstellungen und Erklärungen verdient gemacht. Da sich

unsere Aufmerksamkeit im Kesonderen auk die ebemalige Lrakschakt IKark

und ibre nächste Umgebung richtet, so fübren wir nur die kierkür wichtigsten

Arbeiten an. Da ist zunächst das grundlegende allgemeine Werk von Körste-

mann, „Altdeutsches Namenbuch" zu nennen, dessen erster Land,

die Personennamen entbaltend, in zweiter völlig umgearbeiteter Auflage

von dem Nestor der Namenetgmologie selber 1999 berausgegeben worden

ist, nachdem die erste Ausgabe I8S4 und I8S9, eine zweite Ausgabe des

zweiten leils sOrtsnamcnj 1872 erschienen war. Auberdem bat Körste-

mann 1863 noch ein kleineres Werk „Die deutschen Ortsnamen" verkakt,

indem er, wie er selbst sagt, „neben das lexikalische Werk ein sgstema-

tisches setzen" wollte. Auch seine „Lesdrichte des deutschen Sprachstammes"

bängt mit diesen Studien zusammen. Körstemann beschränkt sich durchaus

auf die „kontinentalen Lermanenstämme" und auk „die ^eit vor 1109".

?ur Oergleichung Ziebt er angelsächsische und altnordische Kamen mit beran,

sowie keltische und lateinische. Kedeutsam für unsere Kestrebung, den

Urelemente» und Urbedeutungen aller, zunächst der deutschen, im Einzelnen

zuerst der südwestfälischen, Kamen auk den Lrund zu kommen, ist die
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ausgesprochene Beobachtung cles Altmeisters, äak „che kortschreitenäen

Keltischen Ltuäien deutlich Zeigten, wie schwer äie Lrenze Zwischen ciem

Keltischen uncl Lermanischen einerseits, ftalischem anäererseits zu sieden

sei." kn cier ?at ist äie Dnterscheiäung zwischen germanischer unä keltischer

Herkunft mancher alten Namen in Deutsärlanä gegenstanäslos, äa ikre

Lautkormen unä lZeäeutungen offenbar beiäen Ltämmen gleichermaben an-

gekört Kaken, ftnä was ist anäererseits äamit gewonnen, wenn man

manche äer westäeutschen Namen säuberlich als germanisch, keltisch, ja

teilweise als ligurisch unä iberisch — auch im Nkeinlanäe — klassifiziert,

sie aber ikrer Nrbeäeutung nach in jeäer äieser Sprachen unverstänälich

bleiben? Solange nach äem Vorgänge Lrafts ^Deutscher Sprachschatz.

6 Däe. unä Negister I83S—S3j, äcn Körstemann äankbar als seinen Vor¬

gänger bezeichnet, von willkürlich gebiläeten wurzeln bez. Stämmen sLe-

griften, äeren Irennungslinie von einanäer bez. äeren versäneäene weite

bei äer biskerigen Sprachwissenschaft unbestimmt ist) ausgegangen wirä,

äie einzig unä allein auf äem analgtisäien Wege äer Verlegung vorkan-

äener Lprachgebiläe gewonnen woräen sinä, bleibt man über äie IZeäeutung

zaklreicher Wörter unä Namen im Unklaren, weil man jene willkürlich ge¬

biläeten Stämme nur aufs lZeratewokl vermutungsweise aus ikrer praktischen

ftnwenäung, vielfach aber gar nicht erklären kann.

So kinäen wir äenn auch in Körstemanns grunälegenäen Werken zwar

eine riesige Külte von wertvollem waterial gesammelt unä georänet vor,

äazu auch ausreiärenäe Erklärungen in grober ?ak>, aber auch eine Wenge

unvollstänäiger Deutungen unä von ikm selbst offen gelassener

Kragen, zu äeren Beantwortung man aber auf einem anäeren Wege äer

Korschung, nämlich äer biologischen, recht wobl gelangen kann, wie auch

äie zutreftenäen Deutungen sich auf solche weise begrünäen lassen. Kinige

wenige Beispiele, wie sie äer Leser ja oerlange» wirä, mögen kier ange-
fükrt weräen.

Kragen wir z. !Z. nach äer keäeutung äes auch von Körstemann an-

geftibrten alten Ortsnamens ftppeirkofen unä seken wir uns äie angekükrten

Kamen äes ersten Artikels im Ortsnamen-Lexikon, welche alle von äem

Kamen /ch abgeleitet sinä jz. IZ. ftbbenbrunnen, Dbbe>ikova u. s. k.j

äaraufkin an, so kinäen wir uns mit unserem Wunsche nach äer Erklärung

äiesesLtammes ^b „auf äen gleichen Kamen äer Personennamen" kinoerweisen.

Inäem wir äiesen IZanä jKeueste Ausg. tStZllj aufschlagen, kinäen wir nicht

rnekr äie Wurzel /^b, sonäern äen Kamen ^ba angektikrt unä äazu Kolgenäes

bemerkt: „Die nicht beäeutenäe ?usammensetzungsfäkigkeit äieses Ltammes

äeutet äarauk bin, äab wir es grobenteils mit einem sekunäären, auf einer

Koseform berukenäen Ltamme zu tun Kaken. — — Daneben liegt

jeäoch in äen folgenäen Kormen sicher auch ein primärer wortstamm, äer

i»



wobl nicbts Anderes sein wird als Ac>t. ab» vir )der Mann). Zcbreibungen

wie ^bbabocb, ^bbarick deuten auib ciarauf Irin, dak die Zpradre irrtümlick

an lat. abbas )Abt> gedad» baben mag." La sollen clenn Lrtsnamen wie

^pinbei-A, ^benrod, ^bbincbova und Personen-Namen wie Hbbo s— Lbbo)

nnci ^bba )— Lbbs scbwed. — Lv->) von einem sekundären, also nicbt ur-

wüdisigen, ersl später gebildeten Ltamme kerkommen, der eine „Koseform"
darstellt. Aas ist aber scbwer zu versieben! daneben wird nocb die

Herkunft von ^ot. abs Mann sLkemaun) freigestellt. Lo wäre ^benrad

eine „Lbemannsrodung" und ^bbs sda o die Lezeidmung des männ-

lidren Lescbledrts ist, wie der griecb. Artikel ko und die germ. und röm.-

griecb. Und sö bezw. ön) geradezu ein „Lbemann" und „Abba" s— Lbba,

Lva) eine Lkefrau. Aber das kann uns nid» befriedigen und so» es aucb

nicbt. Llie biologiscbe IZetracktung der Lpracbe erklärt uns den Laut b als

eine Horm der Lippenlaute k, w, b, p, von denen der Halbvokal w als

Abergang von den Lmptindungslauten zu den Aacbabmungslauten im natür-

licben Lautsgstem ss. d. Abb.) den Urtgpus bildet und ein Abwallen (von

wind, Wasser, Waldgebirge) bedeutet. Lo bedeutet Owe und ^cva, ^we, /^ue

abwallendes Wasser ssamt dem Lelände). Das b ist eine kräftigere Horm

des w und tritt in entsprecbender Anwendung auf, social? wir ^bba — Lbbs

bei der Meeresflut sowobl, wie beim Waldgebirge, z. IZ. Lbke, einem Lebirge

in Westfalen, baben. Aas p, entstanden aus dem akustiscb und optisd? auf-

genommenen und unwillkürlicb nacbgemacbten Vorgänge des Aufblasens und

Platzens saucb der Lippen), bedeutet eine intermittierende, büpkende Abwärts¬

bewegung, wie sie bei ^pa s— büpfendes Lewässer, bäukig in dem Lrundwort

— epe), aber aucb bei ^pe s— Affe) zu läge tritt. Das k ist vom winde ber-

geleitet und bedeutet „umwebt", k—rei, offen, wesbalb Lkfenburg und Affen-

tba! ein gleicbbedeutendes IZestimmungswort baben. wenn wir in b die

ursprünglicbe und bauptsäcblicbe Ledeutung „des sid? kräftig abdarbenden

Lebirges oder Leländes" oder, was dasselbe ist, „des kräftig ansteigenden

Lebirges oder Leländes" erkannt baben, welcbe Bedeutung als „Lebirgs-

abdadmng" substantiviert werden kann, so werden wir in den obigen Lrts-

namen ^bbenbcunnen, ^benberA saucb ^bberA, bei Karlsbad ^berZ), ^ben-

rc>d und in den Personen-Namen ^bbo und ^bba lauter Leziebungen auf

^bb „Cebirgsabdacbung" erkennen, /^bbenbrunnen ist ein Aue» in der

Lebirgsabdacbung, ^benderx ein IZerg in sidi abdadiendem Lebirge, ^ben-

rod eine kodung in der Lebirgsabdacbung, ^bbo ist ein Mann, der in der

Lebirgsabdacbung wobnt, womit keineswegs gesagt ist, dab er, zu welcber

Linscbränkung das öotiscbe übergegangen zu sein scbeint, ursprünglidr

bätte ein Lkemann sein müssen, ^bba sLbbs) ist — dein sem. Lva, bteva

sdenn der semitisdre Lpradrstamm ist ebenso entstanden, wie der indo-

germaniscbe und andere Lpracbstämme, was durdr die mebr oder minder



übereinstimmenäen wurzeln bewiesen wiräj unä — gleick äem grieck. Klebs.
/cbbo als Vorname bat sieb frük verloren, aber als Familienname in cler
bäufig vorkommenäen Korm ^cke, ^be erbalten, wäkrencl Kbba, Nvn in
Leitung blieb. Lo gibt es anck ciie Familiennamen Kcv unä Kpe. Vabei bat
sick clas verstänänis cies Namens Kbbn, Kva, insofern umgestaltet, als äie
Erinnerung an ciie Herkunft vom walägebirgsabbcmge zurücktrat unä clis
Vorstellung von äer Nbnabme cler Höbe sick auf ciie benannte selbst über¬
trug, so clab Nbba Kvo ciie >ini verliälinis zum Wanne) Nbnelimenäe, ä. b.
Kleinere becleutet. Kommen wir scklieblick auk unseren Namen Nppenboven
zurück, so werclen wir nack äem Lesagten sckwerlick ein Hinäernis kinclen,
ikn als „Hok am lvalclgebirgsabbange" zucleuten, was clann äock plausibler
ersckeinen wirä, als äie aus cler Körstemann'scken Ltammessrklärung sick
ergebenclen Lecieutungen „Kbemannsbok" ocler „Nbtsbok".

Letrackten wir, entspreckencl cien Koben vercliensten cies unermücllicken
Korsckers, nock einen zweiten Kail, wo äer Neicktuni cies Lammelgewinns
unsckätzbar, ciie Erklärung cler Lrunclbecleutung aber unzureickencl ist.
wenn einem cler Name äes Ltäätckens /cäelskeim am Väenwalä auffällt
unä man sick äabei an äas wiiäbaä L.äslbolzen in äer Näke äes Lbiemsees
erinnert, so wirä man, um äen eigentlicken Linn äes Nestimmungswortes
ckäsl — zu erkakren, i>n Körstemann'scken Namenbuck äie Ltammsorm
^tksl aufzusucken kaben. Va kinäet man äenn auck folgenäen Wortlaut:
„Zm Lanzen gewib zu altnoräisck näbckt — nnturn, inäolss, sbä. nänl —
xenus, nobüitas u. s. w. Vaneben ist sicker auck an eine blöke Er¬
weiterung äes rätselbakten /ctka zu äenken!" Kr recknet äann äie Können
mit ^l, offenbar als einer versckmelzung von /rtkat, mit bierber. „Vurck
mibbräncklicke vereinzelte Umstellung berübrt sick ^tbsl mit ^län". Ks
baben nack ikm also äie meisten Personen- unä Ortsnamen mit ^tb-cl-,
^äel-, von Hause aus äen Negrikk äes Näels, also einen abstrakten Negrikk,
in sick. Kinige baben cliesen nickt, sonäern einen anäsrn, äer in äem
„rätselbakten" /ctbs steckt, wobei äas I äann unerklärt bleibt.

Kassen wir äemgegenüber zunäckst einmal ciies rätselbafte „^tknv-
ins Nuge. Körstemann äenkt äabe! vorzugsweise an golisck ntb^, alt
iriesisck utbs — pnter. via Ltämme stb-ct, stksn unä ^tkor sinä ikm
„Krweiternngen äieses ottis, unter welcke sick mauckes gemisckt bat, was
an! säcksisckes ^.ä —, bockäeutsckes —, äeutet.". wollte man äern-
entspreckenä etwa ^.ttingcksusen erklären, so würäe äas — Vaterbausen
beäeuten, unä, äa äas inZ unerklärt bliebe, könnte man gleick vattingbausen
sagen, Nnä ^äikenstein würäe „väterckenburg" beäeuten, äenn Ltein beibt
im w. N. oft lZurg, unä ^tsnbeim würäe vaterbeim beäeuten, wobei äas
n nock unerklärt bleibt. Vurck äie Vorsatzpartikel sä — oäer at —, äie
„zu", „bei" beäeutet, können cliese Namen nickt erklärt werclen, wie jecier
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siebt, 6enn es ist nichts cla, woraus sicir sc! bezieken könnse. — Deni

gegenüber fükrt uns 6ie urlautliäre Letracktung 6er Namen zu einem Linne»

6er cien Derkältnissen entspriäit. wir finclen in 6em Laute 6, 6er aspiriert

6. b, mit einem Llement 6es Dauckes verseilen, als 6b bezw. tk erscheint,

6ie De6eutung 6es Dru6res. Oer wer6en6e Urmensch erkielt ikn von 6er

wakrnckmung 6es Lcklages, zunächst 6es Donnerschlages, 6ann 6es L6rlages

überkaupt. Nie Wirkung 6es Lcklages war ein Druck, entwe6er in 6em

Linne, 6ak ein Duk6rücken6es liegen blieb, o6er aber, 6ab ein Linclruck,

eine Vertiefung erfolgte. Wäkren6 wir 6as Letztere in 6oi, clells fin6en,

bat 6as 6 in 6er örunciwurzel ss. 6. Dbk. über Lrunäwurzeln) 06 6ie

De6eutung „6a oben sist) Dufliegencles" z. D. „wa>6", ebenso oci „6a ist

offensiäülich )a) wa>6", e6 „6a ist breiter se) wa>6" svergl. L6en), i6 „6a

ist innerer walci" svergl. ?6arwal6), u6 „6a ist tiekliegen6er walci" )vg>.

lat. u6us feu66). Zu 06 gekört O6in — 6er im wa>6e svgl. über 6ie

öottkeit im wa>6e lac. Eerm.), welcher Name mit XVoäon icientisck ist,

weil 6em 06in — 06sn nur 6er Laut lv, 6er wa>6ig, weick bezeicknet,

vorgesetzt ist. lNan fin6et 06 in Llcicnwalcl, Däeborn sbei Derleburg) u. s. f.

Uber au6r ^6 ist käufig, un6 wir kaben es in Nörstemanns „rätselkaktem"

^tko vor uns. Danach keikt LchinAkousen: Znnerkalb 6es waläes swenig-

stcns ursprünglick so!) gelegene Dekausung, ^cükenstein: ki sen) Wal6 sc>6)

gebirgsvorsprung sik — ek, e^g) sick erkeben6er stein, 6. k. Durg, ^.ten-

keimi Zm Wal6e gelegener woknort.

Ireten wir nun nock einmal an 6en von Nörstemann ausgestellten

Ltamm ^.tksi keran, so mükten wir na6l Nörstemann 6ie vorerwäknten

Namen 6es Ltäcltckens ^äeiskeim un6 6es Wi!6ba6es L.6elbo>zen, ursprüng-

lick ^.tknlstein un6 ^tbolsboizen, mit D6elswoknstätle un6 N6elsbo>z o6er

D6elsko>zwoknortsen) erklären. Nie Umstäncle scklieken eine so!6>e Deutung

aus, ebenso wie ^äeienroäe stt. 6k6t.) nickt „D6elig-Do6ung" keikt skiL.

6as n bliebe ganz unberücksichtigt) un6 ^äoiesäork sbei Zörsiemann) nicht,

wie er in Naranikese annimmt, „vielleiärt D6els6orf" be6euiet. Duck

^.äeiker etwa als Uclel-fzerr, L.6eimsnn als D6el-Mann, ^.äeilint als Z6e>-

schlänge, ^äeikoit als L6el-I?ai6eb>ume zu 6euten, bat keinen Zweck. —

Man muk eben zur Erklärung alter Namen nickt apriorisch willkürlich

gebilclete wurzeln ocler Ltämme annebmen swie kier otkei) un6 ikneu ab-

strakte Deäeutungen aufnötigen, von cienen 6ann 6ie Wärter, auch cliejenigen

6er konkretesten lZecleutung, kerkommen sollen, son6ern man muk beclenken,

6ak beim Lntsteken 6er Lpracke 6ie Urmenschen 6ie Laute von sinnlichen

Dingen un6 wabrnekmungen bergewannen un6 6ak auck ciie srükesten

wurzeln unä Ltämme sci. k. erweiterten wurzeln) ebenfalls sinnliche Dinge

bezeichneten, clenen erst allmäklich abstrakte Degrisfe abgemerkt unc! ab¬

gewonnen wurclen, wobei man entwecler 6ie s6ron gebrauärten sinnlichen



lZezeicbnungen okne weiteres benutzte ocler neue, cius Elementen cier bis-
berigen bestellende, Bezeichnungen bildete. sAus beer s— Iinnrl d. l?. breites
Waldgebirge wurcte bleer ^ Lanzenwald, bebr — bodi, berus slat.s
der Aebre, cier Aerr, kertoZ — Aeer — oben kercuis (Z), Aeeroberster.j
wir baben in cleni zweisilbigen ttompiexe stbnl clie IZecientnng cles sd oder
stk vorber kennen gelernt uncl kommen zu clem andern IZestandteil
des pörstemann'schen Ltammes ^.tbnl, zu sl. Aus einem p?npfindungslaut
g s— Klar vorbandensein) uncl clem Uachabmungslaut r sakustisch
Pauschen -p optisch — pauk ss. cl. Abb.) entstcmcl clie Urwurzel
sr — da ist Pauschen -p paubeit vorbanden — da ist rciubes wald-
gebirge vorbanden. Uer ursprünglich nur gutturale r-Laut wurcie all-
mäblich von immer mebr nach vorn liegencien Lprachorganen bervorgebracht
unä spaltete sich als cerebraler Lant in einen r- uncl einen I-Laut. Hie
Lrundwurzel nr erbielt eine Parallelwurzel sl, welche „cla ist Laubrauschen
-j- weichem, glattem Zustande" — „cla ist Lanbwaldgebirge" ausclrüchte.
5o becleutete sl „Laubwalclgebirge" ocler bei fortgesetzt sich verengerndem
pedentungswandel, „Laubwald", „Waldgebirge", „Lebirge", „Höbe". Das
ganze ^.tnol bedeutet sonnt urlautlich unter wiederkolung der Vorstellung
Wald in 2 pormen „Wald-Cebirge". wan erkennt leicht, dak die umge-
kebrte polge der beiden Pestandteile denselben Linn ergibt, indem ^Intb,
^Ind, mit Ausfall des Vokals .-Uci, ^>t die IZedeutung Lebirgswald bat,
welche porm denn in unzäbligen Uamen mit Alt vorkommt, In solchen
erklärt sich dann auch das folgende n oder en, z. IZ. in Alclenkircben, da
dasselbe die Präposition mit der IZedeutung „in" ist, von der .VId regiert
wird. blies ^latk ^!nd ^lci ist keine „vereinzelt mifzbräuchlicbeUmstellung",
wie pörstemann meint, sondern eine völlig natürliche uncl ursprüngliche
pildung wie stbnl. blie von diesem Ltamme gewonnene IZedeutung „Wald¬
gebirge", „waldböbe", „Hochwald", wird uns nun bessere Aufklärung über
die IZedeutung von ^clelskeim und ^Vdelkolzengeben, als wir sie nach pörste¬
mann in einer „Adelswobnstätte" und einem „Adelsbolze" finden können, wir
werden sie als „Waldgebirgswobnort" und „walclgebirgsbolz-wobnortsenl",
besser deutsch „Lergwaldwobnort" versteben. Zo ist denn auch ^delenroäe
eine „podung im Waldgebirge", ^.dslesdoct ein „waldgebirgsdort", kein
Adelsdork, ^.dibnäort slt. dbdt.) ein „Uort im Waldgebirge". Und dem¬
entsprechend erklären sich auch die zablreichen andern von pörstemann
angekübrten Vrts- und Personennamen auf ntbsi, von welchen letzteren wir
bier ^.dnibert — L.tbglvvarä — ^tbelvvslt swaldgebirgs-walterj, ^tbnltrid —
Xlkred sAs. ^etbeltried nüd. Litelkritz swaldgebirgs-lZeschützerj, ^dalnr —
^clelber swaldgebirgsberr), ^dnlmann wie ^Vtbalstsne sin? Wald-Lcbirge
wobnenderj, ^äalvrin swaldgebirgsfreund) ankübren. Die Bezeichnung ^dnlnr
sAdlerj bedeutet Waldgebirgs-Aober oder — Überschweber. Venn nr sorvobl



als cd bedeuten audr „Kock". dedenkalls kat sick audi in Ldkol allmäklidr clie
abgeleitete IZedeutung „Ade!" aus dem in al steckenden lZezritke „Kock"
entwickelt, aber mit diesem spät gewonnenen abstrakten lZegrikke kann man
so konkrete IZezeicknungen wie ^.äilindork, oder so ursprünglicke wie die
eben besprockenen L.dslvin ^Icvin, d. k. in wirklickkeit waldgebirgsfreund,
ebenso ^.dsilinds, ^.delinde — waldgebirgsdurdigleiterin, — ^inwoknerin,
jspätere IZedeutung von iint audr — Lcklangej, ^dsikeide — waldgebirgs-
Aaidebluniej nicki erklären wollen.

wie in diesen beiden auskirkrlidi besprodienen Bällen, so iinden
überall die meist freimütig geänderten Nngewibkeiten, Zweifel und tragen
des kockverdienten INeisters und Lammlers auk dem Lebiete der Namen¬
kunde durck die biologisdre lZetrcuktungsweise die vermibte und gewüusckte
Erklärung in dem Wabe, dak man mit der gewonnenen groben wakr-
sckeinlickkeit sdron vorlieb nekmen dark, wenn es auck der Norsckung vor-
bekalten bleibt, mandres zu bericktigen, Anderes nodr sickerer zu erweisen,
wenn Nörstemann einen Ltamm Nd aufstellt rnrd in Narcmtkese mit be-
denklickem Nragezeidren ein ed danebensetzt, sodann Irümmer der Ltämme
^.tk, ^d und ^.id darin zu finde» glaubt, aber, trotz der Aufstellung einer
bäckst dankenswerten Lammlung von Namen jenes Ltammes, nickt die
geringste Aufklärung über seine IZedeutung gibt, so werden seine IZe-
mükungen an dieser Ltelle von der Lprackbiologie dadurd? erst frudübar
gemackt, dak sie die lZedeutung der Lrundwurzel ed jetkj als „breiter
Wald" nackweist. Lo erklärt sick das von ikm nidrt erklärte üidvord als
„Wald — walter oder — küter", IZdo wie Odo jOtbo, Otto) als „Wald
— Nr", d. k. „waldmannn", Ndn, Lddo als „waldkrau", Ntinprunnen
als Ouell im Walde, Nttinkeim als woknort im Walde.

von Namenforsckern, weldre die südwestfäliscken Namen besonders
berücksicktigt Kaden, nenne idi zuerst i). dellingkaus mit seinem in
zweiter Auflage ISO? kerausgegebenen Lücke „Nie westkäliscke>r Orts¬
namen nack ikren Lrundwörtern". Oer Verfasser bietet in seiner
„Zusammenstellung und Nntersuckung der Wörter, welcke die Lrundlage
der westsäcksiscken Ortsnamen bilden", eine sekr reidrkaltige und wertvolle
Lammlung solcker Namen, von denen er auck die älteren Normen ankUkrt.
Nr leknt die Annakme keltiscker Namen für westsadrsen entsckieden ab
kält die vorkandenen Namen für teils uralt, teils sekr alt, indem die
Oeutscken von der Zeit der krükesten germaniscken Ninwanderung ker, die
vor 4 bis SVW dakre>i stattfand, bis gegen 8W n. Lkr. die im wesentlicken
nodr jetzt bestekenden Oörker, IZauernsckaften und gröberen Lskökte gründeten
und benannten, llie vo>i dak. örimm, Nörstemann und Anderen ausgebildete
Namenkorsckung kabe die scköne Aufgabe, dem Volke wieder zum Ver¬
ständnis zu bringen, mit wie feinem Nntersdreidungsvermögen die Alten



äie mannigkacken Arten von woknstätten, wegen, Äckern, weiäen, Lekölzen,

von öewässern unä Lümpken, von Roäenerbebungen, Abgängen unä lälern

benannt baben!"

Inäem nun Hellingbaus äie in äen westfälischen Drts-, Rluk- unä

Rlurnamcn vorbanäenen Lrunäkormcn oäer Lrunäwörter berauskott unä

jeäen als Lanzes aus äen jeäesmaligen lokalen Derbältnissen erklärt, gelangt
er vielfach zu sichern Resultaten, Rei manchen äer Wörter aber ist

äas Ergebnis zweikelball, oäer e> bezeiäinel äie Reäeutung als

unbekannt, wie äas besonäers bäulig bei äen Restinnnungswörtern zu¬

sammengesetzter Ranien äer Rall ist. Alan wirä aber ärittens bin-

zufügen müssen, äab auch manche äer ikm als gesichert

erscheinen äen Reäeutungen äas Richtige nicht treffen. Die

Erklärung clakür ist äarin zu suchen, äab äie Anwurzeln, welche jene

„Lrunäwurzeln" biläen oäer ibnen zu örunäe liegen, einen vielfältigen

wanäel in äer Reäeutung äurchgemaä,t babe» unä man leicht einen späteren,

nach irgenä einer Richtung bin abgeleiteten, Regriff als äen Lrunäbegriff

äer Drwurzel unä somit äes Lrunäwortes anseben kann, woraus sich äann

Angewibbeiten unä Irrtümer ergeben. lRan ist aber vor äer Lekabr, eine

Arwurzel einseitig zu erklären oäer sie gar nicht erklären zu können, nicht

sicher, solange man äiese Anwurzeln entweäer als fertig vorbanäen annimmt^

oäer sich äieselben obne Prinzip selbst biläet. Rs ist viebnebr notwenäig, äie

Sprache bis in ibre feinsten Anfänge zurück als ein organisches Lebiläe anzu-

erkennen unä in äen Anwurzeln Riläungen zu seben, äie mit Rotwenäigkeit

infolge äer treibenäen Wirkung äer wcltkraft aus äen Anlauten erwuchsen.

Rur aus äer Reäeutung äer Anlaute, welche eine Arwurzel biläen, läbt sich äie

letztere bis zu äem Lraäe erklären, äab äie Reäeutung aller aus ibr ge-

biläeten Lrunäwörter wenigstens bezüglich äieses Hauptelementes festgestellt

weräen kann. Die biologische Retrachtungsweise bietet äie Möglichkeit äazu.

Lie stellt äie aus Ar-Wilälauten allmäblich gewonnenen Lprachlaute fest

ss. ä. Abbg.j, erklärt äie ursprüngliche Reäeutung äerselben unä weist äie

Rntstebung äer zweilautigen Anwurzeln als Lrunäwurzeln unä Legenwurzeln,

sowie äie fernere Rntstebung von Lrunä- unä Legenwurzeln nach.

Ibr zufolge braucht z. R. bork nicht immer jwie Hell. L. 2 willj ein

„Rirkenwalä" zu sein, es kann, wie auch vor allcm bork, äie urlautliche

Lrunäbeäeutung „kräftig kervortretenäer (b) walägebirgsjorjvorsprung (k)"

unä äann „kräftig b. walä", ja „kräftig b. Roäen" baben.

kiel soll „mit billen, spalten, äs bilien s— äie Hinterbacken) unä bil,

Reil, zusammenbäugen, ein IZilstein also, „weil sich äort äas wilä teilte",

ein leilstein sein. Aber wie kommt bil zu äieser Reäeutung? — Drlautlick

beäeutet Kit „kräftig im Innern ansteigenäes walägebirge, äann ein solches

„Hobes", unä ein kästeln swie so bäukig, auch in Westfalen, auch bei lRei-
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Hingen) ist ein „kräftig im innern waläe siä, erkebencler Stein", äann ist

es kräftig innerer Noäen, auä, ein kräftiges inneres Lestein, überkaupt

ein kräftiger Stein, überkaupt Stein, Na ein sckarker Stein zu äen ältesten

Werkzeugen äes Urmenscken gekörte, ist Sil auck keil, äer Ltoft —

clem äaraus gemciclften Werkzeug.

köräe ist nack He». sS. 4) „ein Lezirk. ursprünglick äurisäiktions-

kreis, im Legensatz zu seiner Ltaät, von kören, Letälle keben". Uber so

ein okstrakter unä später ftulturbegrikk Kot äen Urmenscken in cler Loester

Löräe ganz fern gelegen, zumal als nock keine Staät äa war. wir Kaken

(las oftenkar alte wort äoä, entspreäienä äen lanäsä,aftliä,en Natur-

verkältnissen zu erklären, Urlautlick betracktet kecleutet IZöräe „fträftig —

Locien — Stelle" ocler „Nieäerlassungsstelle mit kräftigem IZoäen". Ner

Laut b bezeicknete ursprünglick ein kräftiges Absteigen bezw. Ansteigen

vom Lelänäe, clann im IZeäeutungswanäel auck unter ftortkall äer Seäeutung

äes ftuk- oäer Nbsteigens äas „fträftige" im Norkanäensein, zu läge treten

überkaupt. Nie Lrunäwurzel oer kecleutet ursprünglick „oben unä breit

so unä ej Naukeit unä Nauscken" ä. k. „kökeres breit ausgeäekntes walä-

gelänäe". Uber äer Negrift „walä" verliert sick bei or, ->r, er, ir, ur im

Neäeutungswanäel oielkack unä es bleibt äer lZegrift „Lelänäe", „IZoäen",

wie siä, äas in Wörtern wie „Lräe", „iräen" „urbar" zeigt. So Kaken

wir als Leäeutung von doer „fträftiges, kökeres unä breites Lelänäe".

wakrsckeinlick aber bat äas Wort ursprünglick nickt lZoeräe, sonäeru kureäe

gekeiken. Ner weäisel von ursprünglick u mit os tritt öfter ein, so z. IZ.

gleiä, kier an äerselben Stelle, wo äas keutige Soest im 9. äkät. Lust

gekeiken kat, ebenso bei Nur zu Noer. Ner Nokal u bat äie Leäeutung

äes liefen unä inkolgeäessen äes Neuäiten, welä,er Legrift äurä, ein vor-

ausgekenäes s nock verstärkt wirä sso LukI ä. k. 8u-el - - Nakboäen-

Lelänäe, 8u-e^e — Nakboäenwalägebirge unä, wie äer tär in, lär, äie äort

kausenäen SueZe ä. i. Wiläsckweine). Das st in Sust kann nur „Lt-angen-

kolz, Nicktenwalä" beäeuten, äer in Urzeiten äa gewesen sein äürfte, unä

Luest also eigentliä, „Sumpkiger Naäelkolzwalä" beäeuten, was zu äem

nock jetzt erkaltenen Neste stekenäer Lewässer äort, äem Loester leicke,

stimmen wllräe. So wirä auck Loeräs ursprünglick kuräe oäer lZueräs

gekeiken Kaken, wie tatsäcklick äie IZauersckaft koräe bei Steinkagen »reis

l?alle ss. äellingk.j im 12. äkät. kuräe kiek. Kur aber, ein nock jetzt in

Westfalen öfter vorkommenäer Ortsname, z. IZ. bei Necklingkausen, auä, im

Namen öurback vorkanäen, beäeutet „fträftig anstekenäer lieiboäen" im

Legensatze zu >Vur sin wuräelj — „weicker, morastiger liefboäen". ln

äer Wurzel bu, einer Neuwurzel, äie man auä, als ältere Negativwurzel

„tief eben" auffassen kann, ss. ä. vorjäkr. Nbk.j, bezeiämet äas b ein

„kräftiges sick Lrkeben" oäer Norkanäensein, u aber immer äen Negriff
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„unten, tief". Na in cler liefe sick das peuckte sammelt, so ist mit Im

auck der Legrikk cies Nassen verbunden, unci so finclen wir es nock irn

Neukranz. als baue — Lckmutz, engl, bo^ Zumpk. Das binzugetretene er

bat Zwar auck nickt mekr clie Ledeutung cler ältesten Zpracksckickt „breites

Naukwaldgebirge", sondern clie im Ledcutungswandel abgesckwäckte „breites

Lelände", „breiter Loden". lmmerkin wobnt ibm clock nock clie Lrund-

Vorstellung cies Lrböbten uncl cles Lauben inne, clie es auck in cler Oer-

binciung mit äe zu ereäe — Lrde bebält. Nieses cle, vollstänckg eäe —

Nieclere Ltelle, Niederlassung, wobnsitz, Litz sgried. Icedosj, ist erbalten in

vielen Ortsnamen wie VtNckede, Nierbeäe, Strünkede u. a.— Nie Nrwurzel ad

bedeutet „Na ist Nruck". Lie entstammt der almstiscken und der optisckcn

Wabrnekmung der Nrmenscken von der Wirkung des niederfabrenden

Zcklages, zunäckst des Nonnerscklages, dann auck jedes andern Zcklages.

Nie Wirkung des erfolgten Nruckes konnte entweder sein, dak etwas auf

dem getroffenen öegenstande auflag, wie das in den wurzeln od, sd, ed,

id, ud im Linne von Wald sOdenvald, Lden, lat. uä-us — liefwald, keucktj
Sick zeigt, oder dak ein Nruck zur liefe, ein lindruck erfolgte, wie das in

dal, de»e, d .in und auck in ede sursprünglick und in Zusammensetzungen

wie rode, ro-ede — waldleere liefstelle, nämlick im Oergleick zu dem um-

liegenden l?ockwaldej zu erkennen ist. Lomit bedeutet ede „niedere Wald-

stelle, wobnstelle, wobugebiet, Niederlassungsgebiet". Nas ganze wort

Loerde aber swabrsckeinl. urspr. Lurdej bezeicknet ein „Niederlassungsgebiet

von kräktig-urbarem Loden".

Nas wort drum erklärt Zellingbaus als „Linster". Nber Linster

wäckst nur gern auf einem bram, bezw. brem je bat den Zonderbegrikk

des Lreitenj. Ner viel später abgeleitete Pflanzenname bat sowenig dem

Orte, wo er wäckst, den Namen gegeben, wie ssck ss. Hell.) d. b. lscke

einem Orte, wo lscken wacksen, oder wie Nock einem Orte, wo Nucken

wacksen, oder Lark, kork einem Orte, wo Lirken wacksen, sondern das

Nmgekebrte ist der lall. Nie urlautlicke Letracktung erklärt br->m, brem

als „kräftig ansteigende waldleere INitte", „waldleerer Nbbang in Waldes

Witte", indeni sie polgendes feststellt. Nus der (Zrundwurzel sr — Nor-

bandensein von sLauscken —j Wald in raubem Lelände entwickelt Sick

die Negativwurzel rs — Nicktvorbandensein von Wald in raubem Lelände

sistj vorbanden (a), d. b. ra ist — „waldleere raube pläcke". Ner Nrlaut

m bedeutet „INitte", lat. m-edius, gr. m-esos. Lo entstebt die 3>autige

Wurzel ram — „waldleere raube Witte" oder „eine waldleere raube Ltelle

inmitten" z. L. des Waldgeländes serbalten in Namberg im l?arzj, ebenso

rom swurzel des Ztammes Lomsj, in Westfalen als Pom bei Levelsberg

und sonst, sowie im Namen LombsrA, erkalten. Nuck das deutscke „Laum"

und „räumen", so in Lauml-md sim breiten waldleercn Ldertal vor Lerle-
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burgs, erklärt sick so. Las b am Anfange bedeutet „kräftig ansteigenft".
Luft so erkalten wir ftie Lefteutung von Lram — „eine kräftig
ansteigencle walclleere ranke Ltelle inmitten" — „kakle
Lanftstelle". Lies Ansteige» kann am Wasser, etwa als Llukuker, z. L. in
Lremen, alt öremon son — woknort inj stattkincien, branckt es aber nickt
An einer Kram, Kram, Krem, einer kockwalclkreien ranken Lanftstelle im
walclgebirge, wacksen freilick gern Linster unci Lrombeeren, aber nickt
sie erklären clie Lefteutung cler Vclliftikeit, sonclern sie beißen nack ilir.
Die „Lolftene Lremm" bei Lpiftiern übrigens bat natürlick mit „Lolft"
ebensowenig zu tun, wie cler „öolftberg" bei Hagen, ocler cler „Loltenbusck"
bei Lämmern, vielmekr kanftelt es sick Uberall um eine verkärtung cles
Lautes b zum festeren Lekllaut A, also um eine oolksetgmologiscke Wik-
cleutung von Kalt sHolzj zu Lolft.

Lanz classelbe Illißverstänftnis wie bei brnm waltet bei cler Erklärung
Lranft ob. Zellingkaus erklärt cien Llurnamen Lranft als „eine Ltelle, clie
zum Labien- öfter ?iegelbrennen bestimmt kt". Lewiß legte man einen
solcken Lranft gern an einer geeigneten, nämlick an einer freien Ltelle an,
aber nickt ftiese Ltelle bekam ikren La>nen von ftem Lranfts, sonftern ftie
Lezeicknung „Lranft" kür Lrcmftstelle, Uberkaupt fter wortstamm „bren"
unft „bran" in „brennen", entstanften erst aus ftem sckon vorkanftenen
Lamen einer solcken Ltelle, fter an sick ein rein lokales verkältnis bezeicknet.
Lack ften Lrlauten erklärt bezeicknet Lranft eine „kräftig an- öfter niefter-
steigenfte anliegenfte softer inliegenfte) walftleere Lanft-Ltelle" öfter „einen
walftleeren Hb bang öfter Lauft". Leben wir auck bei bran von fter
Lrwurzel ar aus^ so wissen wir, ftak ftieselbe „vorkanftensein von Lank-
walftgebirge" öfter von „walft" befteutet. Lie Legativwurzel ra befteutet
ftas Legenteil, nämlick „Licktvorkanftensein von walft", also „leere Ltelle",
Ler Laut b sz. L. in Lbbes befteutet „kräftiges Abnekmen bez. Ansteigen".
Lo befteutet bra eine „kräftig sick abftackenfte — kervortretenfte walftleere
Ltelle". Ler ftakinter kolgenfte Laut n bezeicknet ften Legrift „in", sowokl
im centralen Linne cles lnnern als auck im einseitigen — „an". Lr stekt
aftverbial ^ „innen" öfter „ftaran" unft bezickt sick auf etwas Lmgebenftes.
zunäckst z. L. auk ftas Legenteil von ra, also ar — walft. Lo beißt Kran
„kräftig sick abftackenfte skervortretenfte) Ltelle ftrin softer ftrans" öfter
„kräftig aus ftem Znnern absteigenfte leere Ltelle". Der letzte Laut, ft,
altfteutsck t, befteutet einen stark bemerkbaren Häkenuntersckieft. Las
eigentlicke ft unft ftas eigentlicke t gingen unft geben in fter Ausspracke
viel ineinanfter Uber, gerafte wie auck in ikrer Lefteutung. Las ft befteutet
„Lruck", also ein Liefterftrücken von oben nack unten, softaß eine Vertiefung,
ein Abstanft zwiscken ften, lieferen unft ftem Hökeren entstckt. Las t
befteutet „fturck", ein Aufwärts öfter Leitwärtsftringe» über ftas Hinfternis

-



kinaus, bei welckem ebenfalls ein Höbenuntersckieä, vom Niveau aus auk-

wärts, also auck bier ein Nancl, entslebl. Las ci bezeicknet also, wenn

wir b mil Nbsleigen erklärten, clie genauere Lestimmung „abwärts" oäer

„zur liefe", ebenso wie, wenn wir b mit Autsteigen erklärten, statt äes c!

äas t im Zinne von „aufwärts" oäer „zur Höbe" zu clenke» ist. Lo erbält

Lanä s-nbä. runt) äie Leäeutung „waläleere oäer kable linnenstelle sckark

ansteigenä (t) oäer stark sieb senkenä (ä)." tZranä ist somit, inäem äas ä

bezw. t äurckäas b genauer bestimmt wirä, eine „kräftig sicb abäacbenäe

oäeransteigenäeleereNanästelleimwalä e". Nie lläeenverwanä-

scbaft zwiscken äiesem lZegrikte unä äem Legriff „Lranä" — Lranästelle,

überbaupt Zwiscken bran (bron, bren, drin, Krün, Krün) unä „brennen" ist in

äem gemeinsamen IZegriffe „bervortreten" begrünäet, welcbes zum „bervor-

glänzen, bervorleuckten" wirä. Lo ist ein krennus sgalliscker Herzog) ein

„Hervorleucktenäer", äasselbe wie ein prins svrinz), in welckem eckt äeut-

scben unä urwücbsigen Worte äas p äen Legriff äes Nlötzlick Hervortretenäen

zum Ausäruck bringt, wäbrencl äas lat. princeps, falsck mit z gesprocken

statt prinkeps, aus psin oäer auck aus primlum) unä cup sin cuputj gebiläst

ist. Auck äie Liläung brünns svanzer) beäeutet etwas Hervorleucktenäes,

ebenso wie brun — Lrunnen, (Zueile, su — unten, tief) etwas „Unten ärin

kräftig Hervorglänzenäes" bezeicknet.

Lo wäre nock gar mancbe Erklärung in äem bäckst veräienstvollen,

überaus reicbes Material bietenäen Lücke von äellingbaus zu besprecken,

z. L. äak Zunäern märt aus einer abstrakten, sonäern einer Natur-

cmsäiauung zu erkläre» ist )Z. äen Art. Zunäern), sowie, äak Lorbeck nickt

Lurgback sL. t68) beibt. vor allem ist äarauk binzuweissn, äak in äen

Llubnamen auf er sZ. tS2) äiese Lnäung nickt äie Leäeutung „sämell"

bat, sonäern „Loäen", „Celänäe", inäem äakinter früber ein a sabge-

sckwäckt e) gestanäen unä äie Leäeutung „Wasser" zum Ausäruck gekrackt

bat. Lcklieblick äark wokl bekauptet weräen, äak äie auf L. lS3 als „un-

erklärte" bezeickneten Llubnamen von äer urlautlicken lZetracktung wokl

gröbtenteils erklärt weräen können, wie z. L. Lega, Legcke, Lege, Ligge

nur Nebenformen von Leike, Lack sinä. —-

Line sekr wertvolle Arbeit auf äem Lebiete noräwestäeutscker Namen-

korsckung bat auck geliefert:
Julius Leitbäuser. Lergiscke Ortsnamen. Llberkelä 190t.

Nie Lruppierung äer Lrunäwörter in Lelänclenamen, Lewässernamen
unä Namen äer Lewäckse bat ibr Lutes. Auck erleicktert ein am Zcklusse

kolgenäes alpbabetisckes verzeicknis sämtlicker von äem Verfasser

aufgestellten Lrunäwörter sbei ibm 4S8 an äer Lab!) äas Nack-

scklagen, wie äenn scklieklick äas alpbabetiscke verzeicknis äer Orts-

namen selber äie praktiscke Lrauckbarkeit äes Luckes sekr erböbt. —
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Hie brklärungsweise ist aber äieselbe, wie bei äellingbaus. Vie

Lrunäbeäeutung wirä viel kack nickt klargestellt, viel-

mebr weräen äie Namen jedesmal auf eine cler im Leäeu-

lungswanäel erst später berauskrgstallisierten, meist ab-

strakten, Lonäerbeäeutungen in unzureickenäer weise

zurückgelübrt. La wirä nsrte, wsräe nur als ein Ort äer Ilmsckau, cies

klussckauens, wsrt als eine warte erklärt. klber wecler äie Wartburg nock

äas westkäliscke Wartenberg baben etwas mit bussckauen zu tun. l?iel-

mebr ist wart eine Nrweiterungsfarm von sr, srt swalägebirge, walä), in

äer äas w eine sanfte klbäackung bezw. wellige Norm oäer waläige Natur

dezeicknet, wie b äas auffallenä bemerkbare in bor zum klusäruck bringt. Ns

ist ebenso mit si, ol, ksl, Kol, wst, vrol ^z. b. wollin). 8. äen Nrt.

Wartenberg. — NIs äie keutige gemeinsame beäeutung von sieZ,

sie^e, sie bezeicknet Leitbäuser äen begriff „nieärig" unä verstebt

in äiesem Linne äie Namen Lieg, Ziegburg, Liegwalä u. s. w. In voll-

kommen zutreffenäer weise gebt er von einem so abstrakten unä späten be-

griffe immerbin weiter zurück bis zu einem ursprünglick vom Wasser ber-

geleiteten" begriffe „versiegen", „seickt weräen", äer äenn sckon mebr

berecktigung bat, weil er äie Klarstellung von konkreten Naturgegenstänäen

involviert. klber wie will man äen Nlubnamen Lieg unä äen Ltäätenamen

Liegen aus äem begriffe äes bersiegens äeuten? Nie natürlicke Lprack-

korsckung fabt solcken vorgefabten Meinungen gegenüber äie einzelnen

Laute äes Lrunäwortes sig — sie^ ins kluge. klls woblbekannt er-

weist Sick zunäckst äer zweite bestanäteil äes Wortes, eg, äen wir

in bgge sinäen unä in ursprünglicker beäeutung als „bervortretenäes

Lebirge", äann als „Hervortretenäes" Uberbaupt, oäer als „Lebirge",

„Lebirgsgelänäe", ja als „fester boäen" überbaupt kennen gelernt

baben. Llie Lautbiläung si ist äie konträre begatiowurzel zu is. wäbrenä

is sgrieck. 7s gen. 7nos, äeutsck in Isar, Issr, wie in Isars — Isere, ferner

in IsenbsrA unä IsensM sbisenack) erkalten), „innen strömenäes Wasser"

bezeicknet, bat si äie beäeutung „nickt strömenäes Wasser innen", aber

immerbin nock „Wasser innen", soäab siZ „Lebirgsgelänäe mit innerem

Wasser" beäeutet. dieselbe beäeutung „nasses berggelänäe" stellt sick

auck keraus, wenn wir s als jüngeren neutralen Laut mit äer Ilrwurzel

Inneres berggelänäe) verbunäen auffassen. Lo entstebt SiZs äie Lieg als

Wasser oäer „bluk im nassen berggelänäe", auck LiZinns genannt in äer-

selben beäeutung mit besonäerer Lezeicknung äes begrikkes „in". Oer

Ltaätname LieZen ist als Lieg - wobnort äementspreckenä zu versteben,

aber auck als „wobnort jen) in nassem berggelänäe" unmittelbar zu erklären,

wenn statt äes g ein sckarker K-Laut vorbanäen ist, so bekommt sieck, sick

äie beäeutung „nasses steiniges Lelänäe", unä ein Licken, sickin, sikins



ist eine im Lestein Sick kinziekende sckwacke sengt. sick — krank) Wasser-

oder. Nudi gibt es sick ssieck), weldres dann eigentlick eine in Ldiutt (ck) sick

kinziekende dürftige Neucktigkeit bedeutet. Analog sin d die Lildungen von

ebb unci ep, sNbbe — sidi kräftig abdackendes Lebirgc ocler Leländel

sieb sLieb), siep — „nasses in kleinen Absätzen Ljck abdadiendes Lelände",

und davon siepa oder siepina, siepin sLiepcn) —„In nasser Lodenabdackung

köpfend wasserlaus", endlicb siw, siws, sicvina sperk. Namen, so auck

Liewert, Ziemers u. ä.), „in nasser sankter Lodenabdadning kinziebender

wasserlauk", endlidi siek, sieken, seiken — in nassem, kreiem ss) d k. in

groben okkencn Linken sick abdadrendem Lelände (Wasserfall bildendes) Wasser

)vg>. Llbseikken). Nock geben vv, b, p und k oli okne Ledeutungsuntersckied

incinanderiiber. Nas i wird in Nusspracke und Ledeutung leidit zu g sü), wo die

Vorstellung des Unteren, liefen su) sick cinmisckt, Lo stekt neben Zi^inne

auck L^inne, neben Licambrer L^Zambrer und LuZsmbrer. (vgl. Wörter wie

sup ssupen, Luppe), die lat. Nraep. sub und die Lubura, eine morastige Ltelle

in Kom). — Den Namen seiner Vaterstadt Lärmen erklärt Leitkäuser aus barm

— Nrköbung als den „Vrt an der Nrbökung". Unter dieser Nrkökung ver-

stekt er allerdings einen konkreten Legenstand, aber nickt einen des natiir-

lieben Leläncles, sondern die von Norden nadr Lüden das lal durdrquerende

Landwekr, die vielleickt mit einem kmes des liberum identisck ist. Ns

ist mokl möglick, dab sidr die Lacke so Verkält. Lleickwobl kann sie auck

anders liegen. Leitkäuser bat die Ledeutung von barm nur aus der Nraxis

erklärt und infolgedessen unvollständig angegeben. Nie naturwissensckakt-

iicke Letradrtung der Laute kommtzu einer verwandten, aber ursprünglickeren

Ledeutung des Wortes barm, nämlick einer „Kräftig ansteigenden

höbe in der INitte", denn b bedeutet (wie in Lbbe) kräftig ab- oder

ansteigend, ar Waldgebirge oder Höbe und m INitte. bliese aus der INitte

ansteigende (waldgebirgs)käke dürfte aber mokl eker das natürlicke Lelände

bezeicknen, als den quer durck das lal fükrenden wall, der gleidi wieder

von de» Lömern ausgegeben wurde und verfiel, blas angekängte cm in

karmon (1160) bezw. en bedeutet wob »ort. (vgl. Lrilon.) Lo erklären

sick denn wokl auk leickter die andern von Leitkäuser angefübrten vrte

des Namens Lärme, Lsrme, lZarmback ruid IZarmstedt sowie die engliscken

Namen dieser Nrt, bei denen dock nidit gerade immer ein wall oder eine

sonstige künstlicke Nrbökung vorbanden sein, wokl aber die landsckaktlicke

Konfiguration den einsacken und urwücksigen Namen gesckakken baben dürfte.

Ldrlieklick sei das von Leitkäuser L. 24 angekükrte Lrundwort Nnte

erwäknt. Nr sagt, „die Herkunft dieses in bergiscken Nlurnamen reckt

käukigen Wortes sei unklar." Nu den Vogel Nnte könne man nickt wokl

denken, auck nickt an Nute — Neis, Zweig zum Nkropken, scklieblick auck

nickt an „Lude". — Uber wenn wir das wort urlautlick betraditen, so
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finden wir, dak es clie Bedeutung „Hindruck, Vertiefung", „llnnental", bat,

wie das auck z. L. kür Hude bei lderdecke gilt. Die Lrnndwurzel en

bedeutet „da ist Dreites (e) innen", „cla ist breites Inneres", swie an —

„da ist auffallend innen", on — „cla ist oben innen", in „cla ist innen

cirin", un — „da ist unten drin".j Der t-Lant am Hude ist eigentlick

6 im Zinne von Druck, Hindruck, Vertiefung, gebt aber in Ausspracke

uncl Zckrikt auck bier leickt, wie überkanpt unencllicb bäukig, in t über,

okne clessen eigentlicbe Ledeutung jaukwärts „durck") anzunebmen. Hs ist

in grieck. endon (drinnen) uncl sntos sinnerbalb) zu erkennen, ebenso wie

clem lat. inct- in incte, ind-uo, clie Lautbildung intus, inter entsprickt. Der

vrlautwurzel sn, in, and, ind u. s. k. baitete eigentlick von Hause aus clie

Vorstellung von tvasser an, cliesem notwendigsten Hrkordernis tür cien

wanclernclen uncl nack viederlassung verlangenden Drmenscken. Z. d. Hnt-

stebung cier vokale in der Abb. Daber bedeuten Inn, ^in, ^n(s)s slat.,

woraus Quadiana, d. i. ^Aua di L.na-sj, Leu. ^.nat-is, Ind(u)s, Lnz, vnns

„Znnenwasser". Hs wird ja auck in einer binde, bneäe, bnte — „Innen-

Vertiefung" meist ein tvasserlauk zu finden sein. Dock ist andererseits

mit der Vorstellung „innen" auck die von einem Abscklusse im Znnern

verbunden, dergestalt, dak das tvasser nickt das ganze Ilnnengelände

von der entgegengesetzten Leite ker durckkliekt und dak sein lal kein

Verbindungstal, sondern ein vuellbacktal ist. Lo entstebt allerdings nickt

aus dem abstrakten IZegriff „Lude" der konkrete IZegriff „Hnde" — Znnental,

wobt aber ist der vmgekekrte der Hall, und Hnde, vnte bedeutet im

konkreten Zinne „Eindruck, Vertiefung, Znnental", im abstrakten aber „Hnde"
— iinis. ^^

Hin sebr tleikiger und verdienter Horscker auk dem Lebiete west-

fäliscker Ortsnamenkunde war auck Ib. Lok moger, der besonders die

Hluknamen untersuckt bat. Hr ckarakterisiert in seiner letzten Zckrikt „die

Hauptgesetze der germaniscken Hluknamengebung" selber seine vorber-

gebenden Zckrikten sZ. 8) und erklärt, sick von sebr sckwacken Anfängen

und fast durckweg unricktigen Hrgebnissen müksam zu der festen Hrkennt-

nis bestimmter Lesetze für die Lildung der Hluknamen durckgearbeitet zu

baben. Aber auck für Lobmsier gilt das LIeicke, .wie für die vorber ge¬
nannten Horscker. Line Hülle wertvollen Materials ist von ibm zusammen-

getragen worden, er bat in zakireicken Häilen ricktige vamendoutungen ge-

künden, zu andern den Iveg zeigen bellen. Aber vieles iekt er unerklärt,

was sick urlautlick erklären läkt, sebr vieles erklärt er unricktig, und sein

wicktiges „Lesetz" ist illusorisck. Hr sagt nämlick: „Lermaniscke Hink-

namen sind einkack oder zusammengesetzt. Die einkacken besteben aus

Lrundwörtern, wie sba, apz, trawa, am, alt», mann u. s. w,, aber auck diese

Lrundwörter sind, obwobl sie keine Lnkkixe zu Kaden sckeinen, aus der Ab-
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sckleikung eines mit ciem Lrunclwort verbunden gewesenen Lukfjxes kervor-

gegangen, so alta aus altsna, asa aus asana. Vis zusanimcngesetzten

plubnamen bestellen aus vestiminungswörtern mit einem ciieser Lrunä-

«vörter. wo man in plubnamen ein solckss nickt sinket, cta ist es ausge¬

fallen." vetrackten wir cten letzten Punkt zuerst! Zo ist nack Lokmegers

Meinung ?. L. bei ciem siamen Klette keine Lezeicknuug kür clen plub als

solcben mebr vorkanclen, sonäern „äas Lrunclwort, wakrsckeinlick asa, ist

abgefallen."

Das ist aber äurckaus unricbtig. Klette z. L. ist nickt ein blobes Le-

stimmungswort, ciem clas Lrunclwort kür Wasser abbancien gekommen ist,

sonciern es ist selbst ein Wasser beäeutenäes Lrunclwort, welckes keine ve-

zeicknung kür Wasser, clie auberäem in cier Lnäung e — a ä. i. Wasser

nock oorbanäen ist, nötig bätte unci in clen vebenkormen blitz, blitzeb auck

nickt bat. Vie urlautlicks Untersuckung lebr! kwlgenäes: Vie Lrunäwurzel

an becieutet „vorkanäen ist innen strömencles Wasser" oäsr „strömencles

Znnenwasser ist vorkanclen." Die ancleren vokale bezeicknen nock sieben-

becleutungen z. !Z. e — breit, u — tief, ^u an gibt es eine konträre

Legenwurzel na, welcke becieutet „klickt innensträmenäes Wasser" ist vor¬

kanclen, cl. b. „ein Sick ausbreitencles Wasser" ocier „in breitem lZoäen

kliebenäes Wasser" ist vorkanclen. Vie vrwurzeln an nncl na können clcmn

erweitert werclen ciurck hinzutritt eines neuen Lautes, cier eigentlick cier
liest einer kinzutretenclen neuen Lrunclwurzel ist. Zo kann aus an unä

na: anä unci naci seigtl. anaä unci naaä) werclen, in ciem clas ct clen Legriff

äes „Linärückens" ss. ä. Laut ä in cier vorjäkr. vbb. unci in versck. Vrtik.

cier vorl. vkb.), cier Vertiefung, binzubringt. Lo beäeutet anä „strömencles

lnnenwasser unten vorkanclen" unci naä ocier wegen äes oft vorkom!nenäen

Lautwecksels) nat „Nickt engströmencies Wasser ist in cier Lenkung,

liieäerung, vorkanclen." Viesen Ltämmen bat Sick in weiterer Lnt-

wickelung okt nock cier Leräuscklaut für stark kliebencles Wasser, s,

kinzugestellt ssei es als weickes s kür sanftes blieben, als ss für

kektiges Lieben, als scb kür Liscken, als tsck für sgritzencies öiscken),

unä so cntsteken clie wurzeln /cnts — ^.nz unä blats — blaz sauck ^ntsck

unä blatscü). veispiele kür äiese Lntwickelungen sinä: L,n, ^nä sin

^nä-alusien), ^.nt (PI. ^.ntreff, ^.nttiolz in 'kirol), ^.nz, sin ä. Verf. N. ^,nzen-

xruber) unä bla sin blamer in Wests.), blaä, bist svers. Ii. blate in Wests.,

blstters, blatunns i. ä. Lckweiz), blaz sblatzweilsr in LIsab), blass, skassau,

blssseieit, Vers. Ii. krasse), Ln (Lnkircken), Lncl (Lnäe), Lnt (Lnte in Lrksck.

öer^), pnz, Lnns, ble sble^er in westk.), bleä (bleääe), biet (Klette unä bleibe),

bletz (bletze, bsitze), In (Inn), Inä (Incius), Int (Intrs am La^o btsMvre),

Inz, Ins (Inskeim, InsminZen kiblä.), bi svers. kl. bibues — vm ausge¬

breiteten Znnentalwasser Haus, ni Uberkaupt — „nieäer", breit, eben, in
2



— 18 —

verbinciung mit ciem IZegrifse äes Wassers, z. lZ. i» Ilicierlanäj, kliä —
Znnen-pieclerungLsäjwasser skiiääsj unä ciann überhaupt -i niecler, unter, IM
sktit-ilage! — llnter-Nagel, Littel a, ct. Moselj, kiitz sp>. im Kbici., >Vörnitzj,
ktitzsck sin pers. kl.j, ktiss sktisss—kliscb in Lerb.j, Un (Kinns, LInstrut), LIncI
siinäs — wellej, vnt sHier hat sich, wie bei niä, c!ie ursprüngliäre vor-
Stellung vom Wasser mehr uncl mehr verloren, unä in zablreiwen Namen
mit unt uncl unter wirci nur äer lokale Legrisf „unter" noch verstanäen, so
in UnterderZ, ktnterwstäen, soäab unter llmstänäen äer kegrikk äes Wassers
wiecler besonäcrs hinzugesetzt ist, wie in Linz snock in bin? vorkanäen,
wcläien Namen cier Mittellauf cies Karstslusses Laibach trägt ; auch in pers.
N, wie Nnzelmann), KIu sNubne im Lauerlanäej, ktuä, Nauciers am Hins, Klüt
Pulke, spbkl. clor Havel, Notte, pbtl. cler Lpreel. wie kann gegenüber cieni Nor-
stekenäen Lobmegers Nnsicirt aufrecht erkalten wercien, äak Klette selber
kein Crunäwort sei, soncler» nur ein Bestimmungswort, bei ciem clas ur-
sprünglicb vorkanäen gewesene örunäwort ausgefallen wäre? Nile cliese
Normen Kiste, kissse, kleääe, Klette, Kietze, kieitze, kiiääs (kiiäs alte Norm
schon aus cl. 2. äbät.j, kiitz salt kiitisssj, kiitzsek, kiutte, kiotte, sinci Lrunä-
wörter, äenen meist noch entbehrlicher weise clas s sverkürzt e) Wasser
angehängt ist. Ns ist säiier unbegreiflich, weshalb Lobm, clieselben, z. N.
clie Norm kiiääs, weil siäi eine Nebenform kiitiKis äazu kinclet, säie cloch
nur äas äurät iZ (e^) — Loäen uncl s — Wasser erweiterte Kiiä istj, als
einen „Nerschleikungsrest" von kiitüeA-sssns angesehen wissen will. IIa
kann er ebenso gut noch ein Kalbes tlutzenä Lüben mebr als ausgefallen
beanspruchen.

Ns ist interessant, zu beobachten, wie nabe sich manchmal Lobmeger,
um ein militärisches IZilcl zu brauchen, an clen Neincl beränschiebt, um clann,
statt clalz er äen siegreichen Lturmangrikk auf clas Problem unternimmt,
links ocler rechts erfolglos abzusärwenken. Lr erkennt z. IZ. eine Wurzel
ss — sätieben swas ja alleräings eine unnötig weit abgewanclelte IZeäeuiung
kür „cla ist strömencles pab" ist). Lr bat auch nickt geracie Keäit clamit,
ciab clamit „zuerst clas beroorschieszencie IZIut" bezeichnet worcien sei, es
können ebensogut zuerst cmciere plüssigkeiten bei Körpern unä in cler Natur
gewesen sein, ciock ist seine Erkenntnis säion auf riäitigem Wege, nämlich
ciem äer biologisären Anschauung. Aber anstatt äies ss, erweitert äurcb
s ( — e) zu ^ss, welches „wir z. L. am Teutoburger walcie
vollstänäig unversehrt im LI. N. Kisse haben," sclie alte Norm lautet ^.ss,
uncl cier kerg, an ciem clie hisse entspringt, lautet iksberZ; ss — c>s steckt
auci? in Lsningj," als ein Lrunclwort zu erkennen, erklärt er, clies sss sei
„eine verkürzte porm eines Crunciwortes „sssns" für plub"!! Lo er¬
klärt er Lms, ^.ms, (röm. ^.misis) aus ^.mssins! lla mub man clenn wirklich
fragenc „warum in clie Perne schweife»? Lieh, clas Eule liegt so nah!'



vcier um einen bekannten bilcllicken Ausciruck zu gebrauchen, cias bcikt ciock
cien walci vor Läumen nickt seben. Die wenigen Laute von asa scheinen ibm
nichts Decktes zu becieuten; es beciars nach seinem Lesübi einer umfang-
reicheren Llammbiläung, wenn man eine Lruncibecieutung erkennen will.

Das Dlükchen ^IIns in Dessen erklärt Lobmeger als „Lpitzenklub",
weil es von einem spitzen lZerge berkommt uncl s> „Lpitze" becieute, wie
in Able. Dr nimmt ciamit willkürlich aus cler Deibe cler Decieutungen,
welche al im Decieulnngswanciel gewinnt, s„sa»ftes Dauschen", „Laubwalci-
gebirge", „Laubwalci", Lebirge", „Düke", „Lelänäe", „Docien") eine,
näml. I?öbe, Lpitze, beraus uncl macht sie zu einer abstrakten Decientung
von sl Uberbaupt, wäbrencl wir uns cloch nicht cienken können, wie auf
einmal bestimmte Laute nncl wurzeln zur Dezeicknung von abstrakten
Legrikfen in cler Welt vorbancien sein sollen, sonciern nur, clak ciie
Urmenschen ganz allmäblich Lprecklaute bervorgebracht baben, mit
äenen sie jeclenkalls zuerst konkrete Dinge bezeichneten, von cienen
erst im verlaufe langer Dniwickelungen abstrakte Degrikke abgeleitet
worclen sincl. Diel natürlicher labt sich allna salt' alanabaj als „waläinnen-
wasser" von sl walclgebirge ableiten, welches wort schon wieäer-
bolt besprochen ist. — Lobmeger bält immer ciie komplizierten Dörmen für
che ursprünglichen, ciie einfachen kür che jüngeren, ausgeschliffenen, ibm
ist aus einem ursprünglichen Ilisana erst Ilisina, Iisina, claraus Ilse, Ilse
säer bekannte Drockentlulzuncl auch ein Nebenkluiz cler Labnj cntstancien. Aber
cliese Auffassung ist nicht che richtige. Ds gibt kein unteilbares wort sna
für Wasser, sonäern es bestellt ans an — in uncl a, cl. b. „innenströmenä"
uncl „Wasser" nrlautlich „cla ist Klares". Die Dorni Ilisana bat cien
Dinsckub sn(in), Ilsa aber nicht. Nackäem clas an (inj in verstärkten
Dluknamen bei einem Dolksstamme im Lebrauche gewesen war, baben ciie
Dewobner in späterer Zeit cien Dinsckub wieäer aufgegeben uncl ciie alte
einfache Dorm in Lebrauch genommen, wie cienn im organischen Leben unä
so auch im Dölkerlebe» ciie Lruncitgpcn sich wobl verärängen lassen, aber
immer wieäer bestrebt sincl, aufs Neue ciurchzubrecben svcrgl. Dranzosen-
Lailier, Nengriechen-Dellenen.j Lo war auch eine Zeitlang Lgginna ge¬
bräuchlich, nacilber wiecler ciie ursprüngliche einfache Dorm Sieg sLiegj. —
Lleicherweise bält Lobmeger auch clie vollere Dorm Lmbs kür älter als Lms
„cleren Lrunclforni ^mbasa" bezw. äie noch ältere ^mbasana wäre. Aber
mit cler letzteren stellt es, wie mit Iiisana ss. o.j, ci. b. cias ana ist ciie
binzugekUgte selbstänciige Wurzel an sinnen-) mit a sDlukj. Dnä nickt ist

aus ^mb ciurck „Ausgleiälung" s?j entstancien, sonäern ciie cieutscke
Aussprache batte zwei Dörmen cies Namens ^cms, eine mit p-Lant unci
eine obne p-Laut. Lei cler erstercn kann cier p-Laut sich zwischen
m unä s obne jeäe Loncierbeäeutung eingeschoben baben, social; aus .Vms
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^mps wurde, wie nadicnals und beute nocb innner wieder sampt und ampt.

aus samt uncl Ümt. Das p ocier b kann aber and, urwüdrsig sein uuci

„sankt ansteigencies Waldgebirge", ^bbe, Lbbe, bedeuten. Ha nun clie

Drwurzel ^.m „Da ist Mitte" bedeutet, würcie ^mb jjedenkalls eine jüngere

Wurzel als ^.mj „cla ist Mitte von sankt ansteigendem Waldgebirge" aus¬

drucken. Das s in L.ms oder L.mbs war ursprünglicb is, entkielt also

„jenes merkwürdige i, weldies alle antiken Normen entbalten, und weldies

später nie wiederkebrt", wie Lobmcger sicb ausdrückt. Lewik versdmwlz das

is mit der oorkandencn Wurzel, das > versdnvand. Üus ^.mis — e (— a)

jröm. ^misiaj wurde ^.mse, ^.ms, Ums, wie aus ^.tis, Mis jwaldklubj z. Id.

in röm. ^.tiso j—L.Iisove, .-Vlisau, waldklubauj der käukige Llukname ^.Is-s(e),

Ltse, Ms wurde. Das is aber jvgl. ss in übse, Hase, os in Oos bei lZaden-ldaclenj

bedeutet jgriecb. is, gen. mos, lat. visj urspr. „starker Znnenklub", so in I ar, Iser,

Isere, Isenburg, wenn also Lobmeger ratlos kragt: „was bedeutet nun

dieses ^.m bezw. ^.mb?" und wenn „er das merkwürdige >" in ^.mis nid,t

zu erklären weik, so kindet die urlautlid,e lZetrabtung an dem Worte ^.mis

nid,ts üätselbaktes vor, vielmebr erklärt sid, ä.mis als „Miitelwasserjamj-

ström" jdas a bedeutet nämlicb urlautlid, zugleicb das Dorbanclensein und

den IZegrikk des kür den Drmenscben zum Dasein Hotwendigsten, des

Wassers, eigentlid, des lüarenj, und ^.mbis, die spätere Dorn,, als „In

waldgebirgs Mitte wasserslrom". Ebenso ist es mit der westkäliscben

Dmscber jLmbsd,erj, deren alte Horm Lmbiscara lautete. Hier ist der

Ltamm /^ms, ^mbs, /anbis durd, Zusatz von c — k — Z und von ar -

„Wald-Lelände" erweitert und dann wieder a (e) — Wasser angesetzt,

welcbes wie bei sovielen HInknanien auk er jweser, Idamer, Ideger u. s. k.j

später ganz weggekallen ist.

Lobmeger zäblt scara in dem eben erwäbnten Lmbiscara zu seinen

wasser-„Lrunciwörtern"> die er sicb selbst konstruiert bat. (Zanz ebenso

bat er sicb ein Wassergrundwort lava gebildet, welcbes sicb in Lanblevs,

ldbkl. der Durtbe in IZelgien, kinden soll, wäbrend ciocb der Idame /cmbtava,

eigentlicb ^.matava in die Bestandteile am jcla ist Milte), ai jda ist Wald-

Lelänclej und ava — idue, abwärts kliekendes Wald-Wiesenwasser jsamt

seinem Leländej zerkällt, das ganze ^mbteve also „Mittelwaldbodenau-

wasser" bedeutet. — Zudem er auk den säcbsiscben Hluknamen Qottleub

zu spred,en kommt, erklärt er: „Über die Ltgmologie dieses Wortes

babe icb nod, keine klare Ünsicbt". Über bei urlautlicber Detraditung

des Wortes dürkte man der Erklärung desselben clodi wobl näber

kommen, und es wird in der Hauptsacbe die Bedeutung „walcllauben-

wasser" sicb clakür ergeben. Denn od beikt Wald js. d. übbaudl. und

bier an verscb. Ltelle:, bei dj. Diese Dorwurzel kann ünlaute baben, z. D.

VH in der Lecleutung „sankt ansteigend", oder aucb „laubig", ebensogut
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aber auck Z in cier IZetteutung „kest", „auk kräktigem Lotten" sgrieck^

ss in Lrttej. 8o erkalten wir Zoci, Mitt, Aot, Zotk in cier Neäeutung

„kestbociiges walcilantt", wovon ciie Loten wok! ikren üamen Kaden clürkten,

clie an c!er mittleren weicksei vorzugsweise zu I?ause waren. Na ein

solcker Lotten, wo er in Kultur genommen wurcie, gut war, wirtt clas

cleutscke wort ttas „Lut" uuc! clas Ligensckaktswort „gul" ciavon der-

kommen uucl vermuttick auck cler Name „Lot jLottj" — ttsr Cute ent-

stanclen sein, in Leub — Lüb jLübbenj — äknlick Loewen, Laudan, Loben-

stein, Ludlin u. s. k. — betteutet leu, los als Negativwurzel zu eui sLulen-

geb.) ocier oel sdelberg — Lanbwalttbergj laudwalclleer otter clock nur ss.

cl. übk. dei Leg.-würz.j „mit liungwaltt betteckt", „jung delaud!" svergl.

Lok junger Lickenwalttj, cler Laut b ader ist cler Hauptdestanclteil von

ebbe unc! decleutet „kräftig ansteigentt", auck scklecktkin „Lotten".

wir könnten leickt eine Menge lZelege tür unser Urteil beidringsn,

ttak Loknieger viel werlvolles uncl interessantes bietet, aber aus Mangel

an Kenntnis cier ürlaute uncl ikrer Letteutung jeciesmal clas Leste zu

geben auker Ltancle ist, — ttock ist kier kür unsere Zwecke sckon genug

angekükrt wortten, uncl wir clürkten kaum nock auk kernere Leciulci cler

Leser bei cliesen üuseinanciersetzungen recknen können.

was Woeste in seinem vortrekklicken wörterduck cler westkäliscken

Munttart zur Erklärung von Namen bringt, ist nickt geracle viel, aber clock

zuweilen wertvoll. Natürlick grüntten sick auck seine Worterklärungen nur

auk cien praktiscken Lebrauck cier Wörter, nickt etwa auk eine biologisck- lautlicke

Untersuckung. Über seinen eigenen Namen s. cias wort Woeste bei !?erbette.

Wenn zu ünkang clisser Einleitung gesagt wurcie, clak nickt nur clie

Namenkorscker, sonclern auck clie Ltgmologen überkaupt aus clem Lruncle zu

vielkack unvollstänttigen Lesultaten gelangen, weil sie kertig vorkanciene

wurzeln annekmen uncl cliesen willkürlick gewäklte Letteutungen geben, so

müssen wir auck kierkür Leweise vorbringen.

Line unvergleicklicke Lckule uncl eine reicke Lunttgrube kür tten Ltg-

mologen jecler Lpracke ist allezeit L. Lurtius in seinem Werke „Lruntt-

Züge cler grieckiscken Ltgmologie." Nie Nülle belekrencler Lettanken clarin

ist von ebenso kokem werte, wie clas nick! nur aus cier grieckiscken

Lpracke, sonclern aus cien inclogormaniscken Lpracken insgesamt zusammen-

getragene Material, über auck ciieser kockverekrte Meister

gebt über clie rückwärts ersck lasse neu Wort wurzeln nickt

bin aus unci erklärt ciieselben nickt urlautlick, sonttern aus cler litterariscken

Maxis. Darum glücken auck ibm manckc Lrklärungen ciieser

wurzeln sogar in clem geliebten uncl so genau gekannten Lrieckiscken

nickt. Lo erbebt er cntsckiecienen wiclerspruck gegen ciie ittentttät von

grieck. tksos unci tat. cieus jsskr. ttevos), „obwokl", wie er selbst sagt,
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„dieselbe auk den ersten IZlick wegen cier völligen Identität cler Ledeutung
und des scheinbar fast vollstäncligen Eleicklautes jeclem evident erscheint!"
Unter Verwendung einer reicken Litteratur über diesen Legenstand jge-
sammelt von vanicekj und mit Aufbietung groben Zckansinns bebauptet
er die völlige Ztammesversckiedenbeit des grieck. tbeos von jenen beiden
^,zur Wurzel dicv — glänzen gekörigen" Wörtern. Zu einer bäckst sdiwierigcn
und auf entlegene arckäologiscke Lebiete übergreifenden Erörterung sudrt
er zunäckst nackzuweisen, dab das kurze e in tbeos nickt mit dem kurzen
e in deus identisd? sein könne, denn nur in dem lat. deus lasse sick das
kurze e aus der Wurzel „div glänzeu" ableiten, in dem grieck. tbeos nickt,
weil ein cv (viZummz) im Lrieck. niemals Nack kurzem e stände, mitbin
auck keins durck Ausfall binter ? verscbwunden sein könne. Audi die
Konsonanten kämen nicbt übcrein. tm Lrieckisdwn gäbe es die Adjektive
tbeios und dies kür „göttlick" nebeneinander, ein IZeweis dafür, dab sie
verscbiedenen Ztammes seien. Lo untersdieidet denn Lurtius zwiscben
deus — sskr. devss „der glänzende" und tbeos sskr. divjss „der bimm-
liscbe". Lleidnvobl ist diese Untersckcidung verlorene Liebesnnibe. Immer
wieder treten Lelebrte und Ungelebrte für die Zdentität von tbeos und
deus ein, nur dab man innerbalb der Lrenzen der zünftigen Lprackwissen-
sckakt nadi nock sckartsinnigeren Lründen suckt, als sie Lurtius kür seine
Ansickt vorbringt. Auck bier finden wir, wie Uberall bei den Ltgmologen,
eine vorgefabte Meinung von einer objektiv vorbandenen Wurzel mit eben-
solcker Bedeutung vor. Aber dadurdi wird die Lntersuckung viel zu sekr
eingeengt. Lrst auf dem Wege biologiscker ketracktung können wir den
Ladwerkalt erkennen.

klickt kür abstrakte verstandesbegriffe bildete der Armensck die ersten
Lprackbezeicknungen, sondern kür konkrete IZinge. Auck als er Ligensckasten
und lätigkeiten an sid? ausdrücken wollte, gebrauckte er dafür die bis-
kerigen konkreten Wörter, an denen diese Ligensckakten bakteten. ller
Lautkomplex ar z. IZ. bedeutete ikm zuerst nack der sinnlicken wabruebmung
durck das Lebör „Da ist Kausckendes", dann aber auck nack der sinnlicken
wabrnebmung durck das Lesickt „La ist Kaubes" Z. d. Abb. Las wurde
im kedeutungswandel zum konkreten Lubstantivbegriff „Kaubwaldgebirge",
„Lebirge", „Wald", „Lelände", in der Lorm ber zu „Acer" jLauzenwald)
und „I?err" lat. berus jLanzcnträgerj, dann zum abstrakten Acijektivbegriik
,kebr", „bock", dann zum verbalbegriffe „beben" jgrieck. arj.

Lo liegt auck deu Wörtern tbeos und deus etwas Konkretes zu
Lrunde, was in den Lauten tb bezw. d einerseits und w andererseits zum
Ausdruck gelangt. Oer cl-Laut abmt als Leräuscknackabmungslaut einen
niederfabrenden sdiweren Lcklag, zunäckst einen Vonnerscklag, dann auck
etwa einen f?ammerscklag oder Lteinblock-Kall nack. kläckstdem bezeidmet
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er ciie Wirkung äes 8cklages, äie entwecler clarin bestancl, clak clas Varauk-

gefallene nock clort lag, oäer clak ein Linclruck, eine Vertiefung kergestellt

wuräe. 80 wurcle ci angewenclet, wenn etwas kufliegencles zu bezeicknen

war, uncl so becleutet ocl walcl sin vclenwalä unci sonst), ebenso sci, eci, ici,

uci mit clen 8onclerbec!eutungen cler vokale „klar sicbtbaren walä", „breiten

walcl", „inneren walä", „tielgelegenen walcl". Ver vokal, ein Lmpkinciungs-

laut, wie nocb in clen Partikeln ba! bo! u. s. f. erkennbar, becleutet ciie Existenz

obne jecle formale IZesiimmtkeit. 8o ist ocl — „vorbanclen oben ocler vorne

walä", iä — „vorbancien kmenwalcl", sci — „vorbanclen cleutiicb siärtbarer

walcl". Pin cl-Laut im pluslaut ist von jeber, wobl von lZeginn cler 8pracbe an,

zu leicktem Übergänge aus ä in ctb, tb, t, geneigt gewesen, obne clab ciie eigent-

licb gesonclerte IZecieuiung von t jvon unten ber „ciurckl") ciabei mit einge¬
treten wäre, öanz von selbst mociikiziert sick cler cl - Laut im pluslaut nacb

äen vmstänclen unä clen spreckenclen Personen. 80 gab es krüb statt L,cl

aucb ^tk unä - walcl. ptuck nack Wegfall cles Lmpfinäungslautes

a bekielt ci als vereinzelter jüngerer tZeutrallaut ciie Lecieutung „tiekliegencler

walcl" sowie im Linzelnen ciie lZecleutung „walcl" uncl „tief". Ver Laut¬

komplex svv anciererseits bilclet eine Lrunclwurzel mit cler lZecleutung vom

wincle „fZbwärtsweken", „Vakinweken", voni Wasser „plbwallen", vom

Cebirge „vorbanclen sanfte plbclackung", welcke lZecleutung sick im Le-

cleutungswaiccle! aucb zu scklecktkin „Lebirge, öeläncle" mociifizierte. 80

becleutet sctsv ocler stksv ocler stsv „ walclabclackung" ocler „walcigeläncle".

wenn wir clazu clie Lnclung s clenken, welcke jwie im grieck. Kos uncl lat.

isj „er", „äer", becleutet, so baben wir clen iZegrikk stsvs jiat. stsvus

„walcigeläncle er" ocler „im walcigebirge er", uncl cla i clen Plural be-

zeicknet sworüber bei ancierer Lelegenbeit äie lZecle sein wirclj stsvi —

„im walcigebirge ciie". Llas ist eine ureckte konkrete lZezeicknungsweise

für clen sick später ciavon entwickelnclen Legriif „im verborgenen clie",

,,vnsicktbare clie", worunter zunäckst clie verstorbenen plknen, clann

überkaupt aukerirclisclre Wesen, encilick Lötter obne Vorstellung

einer bestimmten Ligensckaft verstanclen wurcien, wesbalb ebensogut ciie

clivi cler IZömer als gute, wie clie Oiws cler Perser als böse Lottbeiten

ersckeinen. Las s am pinkange fiel nänilick wie in vielen analogen IZilciungen

jz. lZ. smst ^ msi, sssl ssl, Lneitbus — iötertlms u. s. f.j bei weiterer

8prackentwickelung cler jüngeren Neutralwurze! vielkack fori, llncl wie wir

^.tsvi - „clie vnsicktbaren" kalten, so entstanc! l)svvi, 'Lkswi, ckavi, 8ing.

cisvs, tbncvs, tsvvs in gleicker lZecleutung, aber auf böbere wäckte überkaupt

bezogen, ebenso Ikevs ssskr. ciecvss), ckkecvs, ?iews, Oiws jaltlal. ci i cv usj

Ickivs, ?iiws, uncl cla cv als lyalbvoka! ss. clas natürlicke Lautsgstem in cler

klbk.j in clen vokal u bezw. in ein cleni u verwanätes 0 überging, clie

pormen lat. Dens, gr. i^eus gr. ckkeos, gr. Oios, altlat. vius, plcm. I)ü,



4'bius, Äus jgerm. Ziu). Line vorgekalzte Meinung von clem Vorban6ensein
einer 6run6wurze! äivv — Clänzen kübrt also ni66 zum Ziel. wecler bat

esZweck, 6eus clem Lanskritworte äevos „6er Elänzen6e", nock tbeos clem

sskr. äiojos „clor IZimmliscke" gleickzusetzen. vielmekr fübren clie vrlaute

cler Wörter cteus unä tbsvs auf eine vrkorm stsvs in cier urs?rünglick

konkreten Lecleutung „bn walägebirg er", 6ann in 6er fortgeleiteten ab¬

strakten „Der vnsicktbare" zurück, Dab 6ie inclogermaniscken Völker ibre

Lottkeiten im wa!6e wobnbakt glaubten, wir6 aus 6en Überlieferungen klar,

mie aas ja nock lacitus ausfükrlicb von clen Lenonen erzäblt, sowie von

clen Vstseevölkern un6 ibrem vertbus-ffain. Die alten preuben verebrten

ibre Löttsr Perkunos, potrimpos un6 pikollos ebenfalls im Wal6e. Lcklieblick

wir6 clas LIeicbe 6urck 6ie Namen Oäin swaI6-innen 6, I>. 6er im Wal6e)

>Vo6an smit an!aute»6em w wal6ig> laubig) bewiesen.

Dies eine, etwas ausfübrlicker erörterte, veispiel genügt vollkommen, um

nacbzuweisen, 6ab auck 6er feinste Kenner 6er Lprackkormen, 6er sckarksinnigste

IZeooackler un6 Denker, wie es L. Lurtius ist, bei einer so reicb entwickelten un6

6ur6rlorsckten Lpracke, wie 6er griecbiscken, solange seine porsckung auf aprio-

risüi angenommenen wurzeln berubt, nickt immer mit anclern Norsäiern zum

prieclen un6 zu einem ibn selbst betrie6igen6en Resultate gelangen kann.

ünter 6en Lelebrten, clie sick mit 6eutscker Ltgmologie besckäktigt

baben, stebt beute an erster Ltelle prieär. Kluge. Neben seiner „Ltamm-

bi>6ungslebre 6er altgermauiscken Dialekte" ist ganz beson6ers sein vor-

trelkiickes „Ltgmologisäres wärterbuck 6er 6eutscken Lpracke" von bobem

werte un6 vorzugsweise populär geworclen. Duär seine in Pauls „Lrunclrib

6er germaniscken pbilologie" gelieferten Dbbanäiungen über „Die vor-

gesckickte 6er germaniscken Lpraären" un6 über ,,Die Lesänckte 6er eng-

liscken Lpracke" legen von 6er umkassen6en un6 grünälicken Kenntnis,

sowie von 6er rubigen sacklicken Lrwägung, 6ie 6en Verfasser auszeiämen,

ein reciencles Zeugnis ab.

über Kluge bewegt sick ganz aui 6 emDo 6 en liierarisck

fixierten LPrackmaterials. Der 6eutscke Ltgmologe muk, wie er

auskübrt, clie ältesten Normen 6es Deutscken unc! 6azu no6r a»6erer Lpracken

zur vergleickung beranzieben, er mub 6ie Ergebnisse 6er Linguistik be-

nutzen. Dabei mutz er clie in clen Lpracken beobackteten veränclerungs-

gesetze kennen un6 berücksicktigen, so clie germaniscke unä 6ie altboär-

cleutscke Lautversckiebung. tm Linverstänclnis mit anclern Norsckern sonäert

er aus 6em iiterarisck fixierten Material Ij clen urinclogermaniscken wort-

bestanä beraus, 2) clen europäisck-inclogcrmaniscken, Zj 6en urcleutscken,

wobei er Lemeingermanis6> unä westgermanisck unters6wi6et, 4) alte

Lntleknungen aus voraltbockcleutscker Zeit, worauf 6ann clie späteren Lnt-

wick!»ngsperio6en 6es Deutscken folgen.
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Das Luropäisck-indogermanische untersckeidet sick nach ikm vom
Asiatisck-indogermaniscken oder Anteil sdudisck und kaktrisck-persisckl
erstens durch die keibebaltung clor Urvokale o e s, während die Girier e und
o durck o ersetzen, zweitens durck den Vesitz einer Lruppe des wortsckatzes,
besonders landwirtsckaftlicke Verhältnisse betreffend, welche bei äen Ariern
felilt. Das Lermaniscke im kesondern bot sick ans dem indogermanisch-
Luropäiscken abdifferenziert, stekt ober nocb in mehrfacher keziekung
besonclers zu seinen westlichen unä östlichen kackbaru sielten uncl Letten-
Llaven), clocb auck zu anäern inclog. Lpracken, besonclers clem Lateiniscken.
Die Verwandtschaft mit clem keltiscken ist schwer zu bestimmen, lkan
weib okt nicht, ob verwandsckak! vorliegt, ocier nackbarlicker Austausck.
Ikanckes ist aus dem Keltischen sauck italo-keltiscken) entlehnt, manches
aber auch von beiden aus dem indogermanischen bewahrt. Diese Ver¬
wandtschaft zeigt sich im Wortschatz und in der Lstonung. besonders
sind Ligennamen mit einander verwandt. Aus dem Lateinischen, und zwar
aus dem Vulgärlatein, ha! das Cermaniscke zahlreiche Lehnwörter bezogen.
Das gesamte lateinische Lelmwörtermaterial bis zum 7. Zbdt. n. Lkr. d. b.
bis zur hochdeutschen Lautverschiebung, stellt kluge in der „Lprack-
geschickte" und im „Ltgm. wtbck." zusammen.

lvenn man diese Verzeichnisse liest, traut man freilich manchmal
seinen Augen kaum, während wir Wörter, wie Kähmen, Lperling, Iresier,
verdrieben, als sckon indogermanisch oder europäisch-indogermanisch ver-
zeichnet finden, und öebühr, gewöhnen, glitzern, Lott, kotdurkt, Leidstuhl,
urgermanisck sein sollen, gehören Wörter wie Anger, Krau, Lote, Herr,
hart, harz, höhle, Hut, kost, kotz, Westen nach dieser Untersuchung erst
dem Althochdeutschen an. Außerdem werden Wörter wie Affe, kahl, Llocke,
Krug, Lacke, Mauer, Pfad, Pferd, Pflaume, Pfütze, Ladt, Locke, Lokle,
Ltube, wall und Weiher, als voraithockdeutscks svor N00 n. Lkr.) Lnt-
lehnungen aus fremden Lpracken bezeicknet. — Aber wie mißlich und
unsicher sind diese Unterscheidungen nack dem Alter und der Herkunft bei
den Wörtern des älteren deutschen Wortbestandes! weil man in den
kümmerlichen ältesten Lckriütstellen mehrerer indogermanischer Lpracken
ein wort, oder auch einen Ltamm, eine Wurzel des späteren Lebraucks nock
«ickt iand, nahm man an, daß es im indogermanischen diese überhaupt
nock nickt gegeben habe. Lbenso kielt mau es für eine selbstverständliche
Konsequenz, daß, wenn man ein wort oder einen Ltamm früher in aus-
wärtigen Lpracken, als im Deutschen, gefunden hatte, das spätere vor-
kandensein dieses Wortes nur auf Lntlehnung beruhe. Das ist aber in
sehr vielen Läden ein durchaus falscher Lckluss. Die griechischen und
die römischen Schriftdenkmäler sind viel reichhaltiger als die altdeutschen, und
man kennt da infolgedessen viel mehr Wörter und „Stämme", als die
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älteren deutschen LchriOdenkmäler ausweisen, Hie deutsche Volkssprache
kat aber noch bente in den Dialekten Wörter im (Zebrauche, die zur »er-
roendung in der Zchrikt nie gelangt sind, und so kat sie anch Wörter selbst
besessen, die wir, weil sie in den krübesten Lchriftdenkmälern nicht gerade
vorkommen, mit Onrecht als entlebnte anseben, Okt ist die IZedeutung
solcher Wörter aus ibrer angenommenen Natur als Lebnwörter falsch erklärt,
Oer indogermanische und noch weiter zurück der urlautlidie Orsprung war
ein und derselbe bei beiden, Oie auswärtigen indog, Lpracken Kaken diese
Ltämme auch ibrerseits nidit etwa von irgendwober fertig überkommen
oder durch üeuscköpsung aus sidi selbst neu gebildet, sondern aus dem
indogermanischen mitgebracht, und das Orindogermanische bat diese Ltämme
langsam aus denselben Ldellauten gebildet, die sich aus den unklaren
wildlauten überall, wo geistige Mensckensprache entstand, abklärten, Oiese
Ldellaute besab das indogermanische, gleichwie alle Lprackstämme und
Lprachfamilien sie besaben. Oiese Ldellaute schlössen sich überall nach
bestimmten (Zesetzen zu wurzeln zusammen. jL, d, Obk.) Manche von
diesen treten mit ikren Wortbildungen in der einen oder der andern ?weig-
spräche nicht auf, zumal nicht in den schriftlichen Denkmälern, aus denen
man die Lcklüsse kür die ältesten leiten ziebt. Ober sie waren da und
traten später bervor.

Lolche zum Vorschein kommende Lildungen urwüchsiger Ort sind
wobl auch diejenigen, die Kluge s„Lprachgeschid,te" im „tZrundr. der germ,
Okilologie") unter der Bezeichnung „Dunkle Oeziekungen" anfübrt, Lr denkt
dabei an krükere ürbewokner und sagti „welches die vorindogermanische
Bevölkerung Oord-Luropas vor den Kelten und öermanen war, darüber
schweigt die Überlieferung. Oieger nimmt solche au und nennt diese nord¬
deutschen Oboriginer btünüz nach den Hünengräbern," wir schalten bier
die Oemerkung ein, dab diese lZezeidrnung nidrt unangemessen erscheint,
wenn man blün richtig verstebt, nämlich als „nieder" und btunöz ji?ünenj
als Niederungsbewokner, Oie Orsilbe un keibt „da ist unten" und das b
bezeichnet das Oufsallende sogl. bün jf)uknj lüedervogel, Kund sich er¬
niedrigendes, duckendes lier n. a, m,j, jedenfalls," sagt Kluge, „gibt es
im germanischen Wortschätze 2üge, die auf fremdem Linklusse beruben,
obne dab sich derselbe fixieren liebe. Man möchte dafür zum leil die
nordeuropäischen Oboriginer verantwortlich machen." Ober Einzelnes, was
er ankükrt, kann durchaus eigenes germanisches Lprachgut sein. Die
wissenschaftlich festgesetzten Kriterien, z, ick die der Lautverschiebung, sind
keineswegs immer sichere, Oemerkt Kluge doch auch selber, es komme
innerbalb des Lermanischen nicht selten vor, dab Worte in doppelter Oorm
— mit und obne Lautverschiebung — besteben. OIs Wörter von „dunkler
IZeziekung" nennt Kluge got. utb-mdus Dekantj und Kroko sKrugj. was
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nützt da die willkllrlihe Aufstellung einer „Lrundkorm ibbant?" Das
Lotische ul ist ursprünglicher als cler blobe Laut I, clenn ul bedeutet „weicher
liekboden", ciie eigentliche wohnstelle cles Elefanten. Das h bedeutet
„gehen" sgriedi. bc>), clas sn ist - in, (las 6 bezeichnet ausdrücklich das
liefe sd Druck), die Ladung us - dem lat. — us und — is bedeutet er
bezw. der. Das ganze ulbandus erklärt sich urlautlich als „Der Länger
im tiefen wcickboden". — Das griechische Etepksnt mit seiner helleren
Lautgebung und seinem k-Laut entkernt sidi mehr von der ursprünglichen
Ledeutung, als die germanische Eorm. Die Lermanen kannten entweder
noch selbst oder aus der indogermanischen lraclition den Llepkas primi-
xenius, das Mammutk, und während die Erichen mit ihrer Bezeichnung
nur den afrikanischen oder indishen Elefanten meinten, haben die Loten ikre
altererbte wortkorm auf diese liere angewendet, als sie durch Schilderungen
oder bei ikren Beziehungen zum Drient solhe wirklidr kennen lernten.

Eu den ältesten germanischen „Lehnwörtern" zählt Kluge die Lippe
der germ. Lezeicknungen für „Krug", weldre als ccukn saltsädrs.), croccu
sangelsäcks.), crocka saltfries.), KruoZ, crusZ, KroZ, croe saltbodicl.), Kruke
smittelniedd.), ccos saitniedl.), Kruse smittelbci.), auch als kroxs, kro?a und
in anderen Normen vorkommen. Aber warum soll man an eine „dunkle"
Entlehnung denken, während das wort sich aus dein vorhandenen deutschen
Lprachmaterial ohne Schwierigkeit urlautlich erklären läbt? Die Urwurzel
rv bedeutet als Ncgativwurzel von or s— Laubgebirgswald) „waldleere" oder
kakle rauke smeist felsige) Stelle. Das anlautende r hat häufig eine
Aspiration, einen Ankauh b, der im Lrieh. als Spiritus nsper immer vor¬
banden ist. Derselbe erscheint in allen Sprachen vielfach zu dem kräftigeren
Kehllaut eh und weiter zu Ab, k verstärkt. Er hat die Ledeutung „auf¬
fallend hervortretend, bemerkbar". Der K-Laut hinter ro bedeutet eben¬
falls ein Hervorspringen (k), Hervortreten (Z). Diese Ledeutung bat das
k sowohl in horizontaler Anschauung swie denn roe hervorspringender Eels
becieutet), als auch in vertikaler Anschauung, und zwar aufwärts und ab¬
wärts. So bedeutet roe auch einen aufwärts gerichteten spitzen Eels. Lach
unten hin aber bezeichnet k einen Ausbruch, ein Loh, sodak roe swie loe,
Loch, stuc-us, Isc-uns, Lu^-uns) ein Loch in waldfreiem und insofern glattem,
andererseits rankem, d. h. felsigem Loden bedeutet. Da sich in solchen
leicht Wasser sammelt, kommt für krok der Legriff eines auffallend
hervortretenden kartwandigen Vekälters ) Lassin, Listerne,
Wasserstelle, Wasserbehälter) heraus. Daher ist krok auch die Lezeichmmg
einerseits kür die künstliche Nachahmung eines solchen kartwandigen Le-
hälters, einen Krug, andererseits für eine Iränkstelle, d. i. kür eine Stelle,
wo man Letränk erkalten kann, kür einen Krug, heutzutage Lasthaus.
Die Modifikation der Lokale o zu u, uo — oder umgekehrt — und des k zu
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Z skräktig kervortretcnäj unä cb svegriki Zckultj ist ciabei nickt beäeutungslos,
aber untergeoränet. ?u krok kann nock ein s-Laut treten, cler „Wasser"
bezeicknet, soäab zunäckst kroks, krox entstekt — „kartwanäiger vebälter
für oäer mit Wasser". Hierbei kann, wie wir an cter mittelengk Harm
crös unä mittelnieäerlänä. croes unc! mittelbockä. Kruse sebcn, cter K-Lat
auck verloren geben.

Nickt ais clunklen Ursprungs, sonäern als unzweikeibakt entlebnt
bezeicknet Kluge eine sekr grobe vnzabl von Wörtern cler voraltbockäeulscken
?eit, von clenen einige sckon vorber anfgefübrt wnrclen unä bier nock ein¬
mal Veacktung finäen mögen, blas wort„vffe", welckes im vltbockä. als
skto, im vngeis. als ups, im vltnorää. als aps vorkommt, ist sckon ein
gemeingermanisckes wort, mub aber nack Klage aus „nur sacklicken
Lrünäen" als ein Lebmvort angeseben weräen unci wirci „ank unbekanntem
Hanäelswege zu clen öermanen gekommen sein". Licker sei es kein inäo-
germanisckes, anck kein europäisck-inäogercnanisckes Wort. Line von anclern
bebauptete Vbleitung von Lcmskrit k-cpi unci grieck. kepos trägt Kluge lZe-
äenken anzunebmen. Vber äie urlautlicke vntersuckung zeigt uns, clak clas
anlautencie K, welckes äen einzigen vntersckieä gegen ciie germaniscken
Normen bilclet, ein bei cler wurzelbilclnng käukig auktrelencier vorlaut in
äer lZeäeutung „bervorspringenä" ist jz. !Z. in Kur ^ bervorspringenäer lZerg,
Ksr u. Kol classeibe, Kop Vorgebirge, Kol sHalsj urspr. „Hervortreten aus Hock-
walclgebirge" „vab" wo man keraustritt aus äem Hockwalä-Lebirge,
auck „Hervortretencles Hobes", coll-um, blol-s, wie in coll-is. Venn immer
ist ciaran zu erinnern, clak ciie vrlaute in clen wurzeln keinerlei formale
vestimmtbeit Kaden, nickt Lubjekt, nickt vrääikat, nickt Verbcnn, nickt
Hauptwort, nickt Vräpositionsverbältnis bczeicknen, sonciern ciicser Zinn erst
nack Lage cler vmstänäs bineinzulegen is. Die gemeinsame vrwurze! ^cp
becleutet „Va ist vbwärts Hüpfen" jwie in ckps, Lps, — epe von väckenj-
Lo becleutet ^p(s) cler vbswärtsjbüpker jvielmebr ciie Hbbüferin, wie man auck
im Hockcieutscken populär „Vie vkk" sagen börij, unci sskr. k-cpi „Ver Heraus
sspringenäej vbküpker. wenn aber clas wort im Lanskrit unä im Erieckiscken
vorkommt, clann ist es auck inäogermanisck, unä in äer lat ist es sebr
wabrsckeinlick, äab äie lnäogermcmen in vsie» vkfen gekannt baben. Vas
Klima war trüber in ibrem süäsibiriscken Heicnatlanäe js. ä. vbb. L. tS3j
wärmer, wofür äie INammutfuncle sprecken, wäbrenä äer vukentbalt äer Znäo-
germanen in jenem Lanäe äurck viele nock erbaltene Namen von Hlüssen unä
Eebirgen bewiesen wirä. Venn Ob ist wabrsckeinlick nickts Vnäeres als unser
Oppo mit verlorengegangenem g — Vbcr-Lebirgs-Wasser, Irtisck ist äer Znnen-
walästrom, ä'oboi wirä unserm. lobe! entsprecken, fenisex äena
— äenau, äenbackj unä — eZAe, wobinter äas s — Klub versckwunäen istj
ist tnnenstromgebirgswasser, ^n^-cro jvgl. Vngerappj ist vnger — Klub,
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Selen^o waldgebirgs-dnnflub, Leno (wie Lenne uncl Leines Llatt-Znnenboden-

Link, ^ddon (waldgebirgsklnb) /,Itoi s - »Lotd-i^ uncl Hudey) ist vorspringen¬

des Waldgebirge, Uro! blrwaldgsbirgs, Omnen Wald(d>wasser(ow)land(r).

Oos wort kakl lädt Kluge ous lat. colvus kerrükren. Ober das

wort ist gut deutsck, in Orts-Namen wie Lalle (westk.) und Kallenberg

erkalten. Nor cler Lrundwurzel ot - - Waldgebirge stebt >< in cler IZedeutung

„bervorspringend, kervortretend", sodab Kol bedeutet „bervortretend aus

dem Waldgebirge", was denn leickt der IZedeutung „kabi" entsprickt. Oos

von Kluge angekübrte sskr. kulvo in otikulvo, xend koourva und iat. colvus

sind Zusammensetzungen der Wurzel Kol (Kol, kul), Kar (kor, Kur) mit w,

ivelcbes wie d (Lbbe) ein ab- bezw. ansteigendes Lebirge oder Lelände

bezeidmet. Oos ati in sskr. sti kulvo bedeutet Wald, also dieses -- „wald-

innenkakl".

La die, obd. lobbo, loccbo, oberd. Lacke, leitet Kluge von lat. locus

ab. Ober es ist urwücbsig deutsck. Leide Wörter erklären sicb urlautlick

aus der Negativwurze! von ol (Wald), lo, welckes waldleere, dann iiberbaupt

glatte Ltelle bedeutet (vgl. Ls^ ^ Lckieker). Oas k (— ek) bat die Be¬

deutung bervorspringenci, in diesem Kalle vertikal nack unten, gleick

„Ausdruck", „Lock", welcbes letztere wort aus Ic>-ck wie lat. Ivc-us und

wie luc-us, dtsck. Lücke, aus lu und ck entstand, llie eigentiicbe IZedeutung

von loc und Lacke ist also „keraustretende glatte oder blanke Ltelle".

Pferd, mbd. pkert. so» immer, s. z. IZ. bei Lckade, Altd. Lexikon, und so

auck bei Kluge, vom spätlat. poroveredus (IZebenpferd) kommen. Ober in

diesem letzteren, wie auck in dem ältesten vorkommenden Worte (tv. dbdt.)

pkerkrit, pkorikrid steckt sckon das einsacke vsred <-us), kerd, kert, auck krid

aus send, altniedd. perid, ndl. poord. Das spätlateiniscke poroveredus mag

seinerseits aus poro (urspr. grisck.) — bei, neben, und veredus zusammen¬

gesetzt und demgemäb als Aebenpferd zu erklären sein. Ober veredus selbst

ist sckon krük einseitig und unricktig als pkerd geringerer Ort, wagenpkerd,

Karrengaul, ausgetobt worden, weil man es von vebor rbedom ableitete,

»ielmebr ist es bei lliartial (niedrere Wale) und bei Ausonius ein dagd-

pkerd, also ein IZeitpferd. Lo bedeutet es „pserd" iiberbaupt, auck eins

von der besten Qualität. Ks dürfte erst als germanisckes Lebnwort versd

Ins Lateiniscke eingedrungen sein, dedenkalls liegt kein Lrund vor, das
»orbandensein des kerd im blrdeutsck vor dem tv. dabrbundert zu be¬

streiten. — Die urlautlicke Erklärung deutet das wort als „IZodenspringer",

den» erd (Lrde) bezeicknet „breites oder ebenes Land" und p bezw. k und

pk eine büpfende oder treispringende Abwärtsbewegung, Portbewegung,

(besonders von Wasser, wie in — epe, z. lZ. Lnnsps), ebenso wie b eine

kräftige Abwärtsbewegung (in Lbbe), v eine sanfte, k eine freie, webende

sprükende (in „Leisten") bedeutet. — Oas pk brauckt nickt aus dem p in
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psru unä äem V in vereäus erklärt ZU weräen. Ls ist wabrsckeinlick ein
ursprünglicker swilä-sLaut, aus ciem sick clas p unä äas k erst abäifferenziert
Kaken, wie r> in vvorlä surspr. walägebirge, äann walä, mbä.
xverläes älterer Übergang ZU vvorä (tb) unä wotä, verä unä weit, ist. wir
kinäen äas pk kür k bezw. v in üamen wie pkoräten so. ä. pforätens unä
pkorts Port plötzlick ä. i. steil auksteigenäer waläberg, z. IZ. in
Lckul-Pkorts slat. Partus. sL. ä. ürt. pferäeback bei Witten.)

Pfütze ssbä. pkuzzi, pkuzzs, altnieää. putti, nieäerl. put krunnen,
angels. p^tt sIZrunnen, Lrubes, im westkäl. püt saucb Person.-ü.s unä
pot, engl, pit, krz. puit) so» nacb »luge vom latein. puteus kommen, blas
wort pot aber, nieäl. pöt, erklärt er kür ein eckt nieäeräeutsckes wort,
pun ist pkuzzu seit äem 7. äbät. vorbanäen, sicker ist also äer Laut-
verscbiebung entsprecbenä put säwu vom 6. bis 7. äbät. in üeutscklanä
vorbanäen gewesen. Unä wenn pot erbt nieäeräeutsck, also urwücbsig
germaniscb ist, was zwingt uns äen» zu äer ünnabme, äab put es nickt
auck sein äark? »luge fügt selbst binzu, äab äas westkäliscke pot spfützes
nickt vom lat. puteus kommen könne, wozu also solcke subtile Unter-
sckeiäungen, bei äenen mebr äas üuge urteilt als äas übr, geraäe wie wir
äas bei äer Lurtius'scken üutersckciäung zwiscken tbeos unä äeus geseben
baben? — Urlautlick erklärt sick pot oäer put aus p — plötzlick abwärts-
oäer plötzlick aufwärts quellen oäer zum üorsckein kommen unä ut
„von unten empor äurckäringen".

Socke sabä. soc Strumpf, engl, sock Lckubs bezeicknet »luge
als krübe ä. b. uraltbockäeutscke Lntlebuuug vom lat. soccus. Über es ist
sebr kraglick, ob nickt ebenso sok urgermcmisck ist wie sckuck sLckubs,
welckes wort »luge zu äen urgermaniscken recknet. üie Ziscklautc s unä
sck sinä nabe verwanät unä lösen einanäer auck beutzutage oit im Üeutscken
ab. ln Westfalen sagt man vielkack Kiens statt »iensck. wenn !nan wieäcrum
bier unä anäerwärts aus äem scb ein äeutlickes ck sbis Ks, welckes urlautlick
äie Lonäerbeäeutung „beraus" besitzt, zu läge treten läkt, so ist äas eine
Ungere Entwicklung äes ursprünglick vorbanäen gewesenen einsacken Kr¬
autes scb, welcker aus äer üackabmung äes betr. wabrgenommenen üatur-

geräusckes entstanä. wan kinäet äiese lrennung äes scb in b unä ck bis
k z. ü. in scbeit ssckiessen, sckütten u. a.s über ursprünglick beäeutete
s, ss, sck gleickermaben „Passes", wenn auck kür versckieäene ürten äes
ZU läge lretens. Unä so sinä suk unä sckuk, suocb unä scbuock, suck

unä scbucb smbä. k. Lckubs in Lezug auf äen ünkangslaut äer weseutlicken
Leäeutung nack gleickzustellen. km Übrigen ist äann suocb scbuock ur¬
lautlick wie krok ss. vorbers zu erklären, wie ru von ur, so ist auck su
in älterer Lpracksckickt äie üegativwurzel von us suntenströmenäes Wassers
>n konträrem Linne swie se sLees, ss. ä. übb.s unä beäeutet „nickt strömenäes
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Ulassei' unten" Nasses unten sso in Lui nasser liekboclen, Susbbe
Nuten nasses Lebirge, Lug- LueAZs — nasses Derglancl unä in LueZe

^ Wilclsckwein, clcnn so wie IZr, cler Nr, van seinem Drwalci, so wircl
LueZe, Wilclsckwein, von seinem Lumpkwalcl genannt. Das ck ocler K
in sciiucli, scbuk, sul< bedeutet „Irenaus", sa clab clas wort clie lZecleutung
von etwas „aus ctem Nassen i?eraustretenciem" gewinnt, einerlei ob
man es im vertikalen Linne als nacir oben ragenclen Legenstanä aukkabt ocier
nacir unten gericirtet als jtrockenej Dertiekuug, in welcker cler Kub steckt. — Ks
werclen clic Lermanen zwiscken jzumal mit sckarkcm s gesprockenemj sok uncl
scbok, sutc nncl setiuk, suok uncl scbuok, sebuoeb keinen prinzipiellen Dntersckieci
äer Dusspracke uncl cler lZecleutung emptunclen lraben, uncl wir wercien äiese
Wörter als iäentiscke germaniscke Drwörter in Nnspructr nebmen ciürken.
Dielleickt bat clie römiscbe Dusspracke mit weickerem s später zu einer
cleutlickercn Dikkerenzieruilg cles s-Lautes in Derbinclung mit einer solcken
cler lZecleutung gekübrt, soclab beute Locke unä Lckub zwei verwanclte, aber
clock getrenlite Dinge sinä. wie es aber eigentlicb ciamit stebt, beweist clie
vorber erwäbnte nock beute gültige lZecleutung äes engliscksn soc Lckub
neben sbcre, welcke Nebencinanclerstellcurg clcnn in Dorstebenäem, cl. b. in
cler biologiscken Drlautlekre, ibre Erklärung kinäet.

Lobte, Das wort „Lobie", got. suijs, abcl. sols, erklärt Kluge kür
gleickzeitig mit Locke aus clem Lateiniscken ssola, Dbk. von solsccj entleknt.
Dlleräings bält er Derwancisckakt äes abcl. sota mit lat. solsa kür äenkbar.
ln wirklickkeit bat clas Lotiscke clie ältere Korm erbalten. Das u ist ur-

sprünglicker als c>, wie wir es, besonclers binter s, öfter in c, Ubergeben seken.
Lo war z. IZ. clie ältere Korm Su-est, clie spätere Lo-sst, uncl Sun- wuräe
ZU Son(-ne). Lo ist auck clie ältere Korm Kur, IZureäe. clie später Kosr,

IZoeräe, sa auck clie ältere Kur jlZubrj, clie spätere Koer. Das öotiscke
solja zeigt auck, was clas s im lateiniscken solea becieutet, nälnlick j. INan
wircl es beim scknelieren Lpreckeu kinclen. wenn wir cliese älteste cleutscke
Korm, äie zu selbstänclig gestaltet ist, als clab sie aus tat. solsa entstanclen
sein könnte, ibren Urlautcn nack belrackten, so kinclen wir kolgencie Leäsutung.
Die 3 lautige Wurzel u bestebt aus clem Kaute s in cler neutralen jüngeren
kecleutung „nab" jäenn von cler Lrunäbeäeutung „sausen", „strömen" ist
bier nickt mebr clie IZeclej uncl cler örunclwurzel ul. Das laleiniscke solum
unä clie im lebencligen Lebraucke erbaltene cleutscke Korm Lobl— lassen
erkennen, clalz clas u clieses ul kein einkackes u, sonclern gleick uo war,
mitbin clie lZecleutung „von unten binauk(o)" batte, soclab statt ul vielmebr
uol zu versieben ist, welckes nickt wie ul scklecktkin clie lZeäeutung „lief-
walcl", sonclern lm keäeutungswanäel als „aus äer liefe ansteigenäe l)öbe"

versieben ist. Dieser Legrikk wircl in clem gotiscken Worte besonclers
cleutlick gemackt clurck clas binzutretencle j, welckes clie Deäeutung cles
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Lmporstrebens bat sgrieck. inptein, ^upetos, tat. ja! dtsck. jauckzenj. Lo

erkalten wir kür die goliscke form sulj — suoij die Ledeutung „aus nasser

liefe ansieigencles Sofies", Ls ist kein Wunder, dab der vorbcrrsckende

Legriff cies Hoben sick zum einsacken c> gestaltete, sowobl in „Loble",

soles soljs, wie anck in, lat. solum ^ Loden — „Lus nasser lieie an¬

steigendes Halles in der Mitte (m)", wobei uns der Lntersckied zwiscken

langem o sLoklel und kurzem o ssviumj nickt zu beirren brauckt, denn ein

solcker L>ltersckied spielt bei dem offenen qedcbnlen Lrvokal c> n keine

Kolle.

Lo möckte man vom biologisck-ursprünglicken Ltandpunkte aus Kluges

„Ltgmologisckes wörterbuck der deutscken Lpracke" Wort kür wort einer

kritiscken Letracktung unterzieken, und immer wird man neben der Le-

wunderung kür die tiefgründige Kenntnis und den Lckarksinn des aus-

gezeickneten Lorsckers dock das »erlangen empfinden, die Wörter in Lezug

auf ibre Lrundlaute nackzuprüfen und deren Ledeutung vollständiger bezw.

ricktiger festzustellen, »er Kaum verbietet bier durckaus, nock weiter

darauf einzugeben. Linem einzigen nackträglicken Leispiel sei scklieklick

nock Kaum verstattet. Las wort su sLau) läki Kluge, andern Korsckern

sick ansckliebend, von einer sskr. Wurzel su — „Lebären" berkommcn.

Lie Lau sei nack ibrer Krucktbarkeit genannt. Lber diese Ledeutung ist

eine willkürlick gebildete und nickt ursprünglicke. Lie kommt der wabrbeit

invnerbin näber, als die Lrklärung anderer, die in su eine Kackbildung

von dem Lrunzen des Lckweines seben, weil im sskr. sükorn „su —

Macker" das Lckwein bezeicknet. Lber su ist eine konträre Kegativwurzel

von us sUntenstromwasserj — keuckt unten, „Leucktboden" und, gleickwie

im ur, d. i. im tiefliegenden Lrwald der ckarakterisiiscke Lewobner anck

ur sLuerocks) beikt, so ist auck su das kür sumpfigen Loden ckarakterisiiscke

lier swild-Lau). bind wenn su „Lumptboden" erweitert ist durck Hinzutritt

des vorzugsweise gern berantretenden eZ. exe, sZM Lebirge, Loden,

vgl. SuZ—ambrer, so erweitert Sick auck der liernamen zu Luege swild-

sckweinj. Las s ist von Hause aus eine sckarke spirsns, daber gebt es in

andern indogermaniscken Lpracken in den blöken sckarken Haucklaut über

sso in ^euä ku und in grieck. b^-s). Lie Ledeutung „gebären" steckt gar¬

nickt in su, wobl aber „saugen". Lock würde man Lnreckt tun, alles

saugen erst von den kinderreicken sueZe sLäuenj ableiten zu wollen. Ls

kommt vielmebr, zwar auck von su, aber in einer andern Lnsckaunngsreike

von suc lat. suc-usj ber, welckes lautlick „Keucktes von unten beraus" be¬

deutet und sick ebenso als Milck der liere, wie als aufsteigender oder als

nack Verletzung der Kinde ausflieizender Kklanzensaft zeigen kann. —

Neger-Kintein, will?., Lie Lcköpkung der Lpracke. Lpz.
1905. Line in unserm Linne bockst bemerkenswerte Lrbeit Ilaben wir in
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ciem bezeichnete» Luche vor uns. Oer Verfasser gebt ciarauf aus, cias

Problem von'der Lnistekung cier Spracke zu lösen unci beginnt sofort, clie

wurzeln des Lermaniscken, Lrieckiscken unci Lateinischen unter vergleichenciem

Einblick auf anclere inciogermanische Spracken zu untersuchen. Vie Er¬

klärung cles Legriffs Wurzel, clie man füglich gleich anfangs nötig hätte,

gibt er erst zuletzt, nacbciem er vorker cias ganze Luch kinclurch eine

überreiche PUlle interessanter, teilweise originaler, Leobacktungen angestellt

dat. Oberhaupt ist dann cier Inhalt cier letzten 4 Abschnitte sprach-

philosophischer vatur. Loch sincl auch clie einleitencien Ledanken von all¬

gemeiner und kür clie Absicht cles Verfassers bezeichnender Art. indem er

den wert der unermeblich weitsckicktig gewordenen historischen Sprach¬

forschung wohl würdigt, vermikt er darin doch „die Erkenntnis der

Linkeit, deren Vorhandensein uns unser tiefstes Lewuktsein sagt". „Sie

ist doch auh ein vaturprodukt im tiefsten Sinne. Vas zeigt ihre in gesetz-

mäbigen Lahnen sich vollziehende Lntwickelung. was sih aber gesetzmäkig

entwickelt, das muh auch gesetzmäkig entstanden sein, denn alles entsteht

und vergeht nah Lesetz". Lr sucht daher nah dem Wesen des Wortes.

„Ls müssen doch Lründe vorhanden sein, weshalb das einzelne

wort gerade den von ibm ausgedrückten Legenstand bezeichnet." — vun

erkalten wir eine kurze Aufklärung über das Wesen des Wortes und den

Legriff „Wurzel im Linne der historische» Sprachwissenschaft", und

der Verfasser erklärt, sih dem anshlieken zu wollen. Lr sieht seine

Aufgabe darin, die wurzeln der einzelnen Wortgebilde festzustellen und in

ihrer Lntwickelung zu beobachten. Zunächst weist er nah, dak in jeder

Wurzel die vokale beliebig wechseln können. Ls ist das aber ein Leset?

von so allgemeiner Natur und zugleich von so mechanischer Passung, dak

es aufhört ein Leset? zu sein und zur Lrklärung von dem werden der

Sprache nichts beiträgt. Oer wert des Abschnittes liegt denn auh nickt in

der pormulierung dieses Lesetzes, sondern einmal in dem beigebrachten

reiche» Leispielmaterial und andererseits in dem Hinweis auf die tat¬

sächliche vokaliscke Mannickkaltigkeit. was die verschiedenen vokale bedeuten,

wird nicht erklärt. Lanz ebenso stekt es mit dem nächsten Abschnitte, in

welchem der Verfasser an einer Lülle von interessanten Leispielen nack¬

weist, dak die Wurzel in jeder möglichen Lagerung ikrer Lestandteile er¬

scheinen kann: top und pot, gr. tem — no lat. met — o ^schneiden), steif

und fest, xen — —'eZn — neZ — enZ — n^s u. s. f. Aber die au Lei-

Spielen überaus reichhaltige Erörterung unterscheidet zwar zwischen der

gewöhnlichen Metatkesis, die nur aus akustischer Mangelhaftigkeit der

vackspreckenden herrührt jwespe — wepse; vogesen — Vossens — XVss-

xencvalct u. dgl.j; und einer anderen Variation von „vertiefter" Ledeulung,

dock gibt sie auh von dieser nur eine mechanische Zusammenstellung

s
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uncl vermag sick nickt zu äem Nackweise eines organisckcn Lackverbaltes

zu erbeben. Nur clie naturwissensäiaktlicke Detracktung zeigt, äab aus Nr-

lauten mit bestimmter Deäeutung wurzeln in grober INannigfaltigkeit äer

Kombination sick zusammensetzen mubten js. später ckese Dinl. sowie ctie

vorj. Nbb.j, von clenen viele geraäezu gleick lanten sssl uncl ssij uncl clock

völlig Entgegengesetztes bedeuten, nock viel mebr aber im verbältnis zu

einancier lautiick als INetatkesen ersckeinen unä äer Deäeutung nack gleick

oäer nal? verwanät, aber in wirklickkeit von versckieäener Ableitung sinä.

ln äen 13 tolgenäen Nbscknitten wirä ebenso äie gegenseitige Der-

tretung äer Konsonanten in äen wurzeln beleucktet, wobei manckmal äialektiscke

Linzelersckeinungen zu allgemeine Leitung belwmmen, aber wieäerum ein

überreickes nnä wertvolles Deispielmaterial beigebrackt wirä. — Lrst im

17. Dbscknitt kebrt äer Verfasser zur sprackpkilosopbiscken Detracktung zurück

uuä zwar zur „pbgsiscken Leite äes Nrelementes unserer Lpracke", äem

„Laute", unä zur „psgckiscken Leite äesselbcn", äer „Deäeutung". „Das

Nrelement äer Lpracke ist äie Wurzel", unä jetzt stellt äer Verfasser äie Krage

auf: „was verstebe ick unter Lprackwurzel?" Nnä er äeliniert äenn auck selbst-

stänäig äie Lprackwurzel als „eine einsilbige Lautverbinäung", äie als Lilbe

notwenäig einen vokal entbalten, auberäem aber einen oäer mebrere Kon-

sonanten als Nnlaut oäer Duslaut entbalten muk. Dies war äer Nrstotf, aus äem

äie Natur äas Lprackganze biläete. „ln jeäer Wurzel können alle vokale unä alle

Konsonannten wecksein, unä ebenso kann miteinanäer äie Ltellung äieser Laute

zueinanäer beliebig wecksein, es berrsckt in ibr äie allergröbte Kreikeit-

äie möglick ist." — Dieser statistisck-meckaniscken Detracktung von äem

Lautmaterial äer Lpracke sckliekt sick äarank äie Detracktung „Uber äie

psgckiscke Leite äer Lprackforscknng" ä. b. „über äen Deäcutungsinbalt äer

Wurzel" an. 'Da urteilt äer Verfasser äenn, äer biologiscken Lprack-

betracktung sckon unmittelbar entgegenkommenä, äab äie Lntstebung äer

wortform auck ibrer Deäeutung nack „ein Naturprozeb ist, äer sick in voll-

stänäiger Nnabbängigkeit von äem wollen äes lNenscken vollziebt", äab

aber äie inäiviäuelle verwenäung äesselben „im wesentlicken eine Lacke

äer Konvention ist, bei äer äer menscklicke Wille äie Hauptrolle spielt.

Die Wurzel boc jDiegungj ist von Natur cntstanäen, aber äie Znäiviäuali-

sierung primärer Natur wie Lug, Dauck, Duckt, Duckel, Dogen, biegen, unä

sekunäärer wie Dogen in lor-, Lewölbe-, Lckiek-, Kreis-, Leigen-, Degen-,

Papier-, Druck- u. s. k. bogen bat äer INensck mit Dewubtsein äaraus

gebiläet. Zm Nuksteigen zum Lenerellen sL. 209) babe» wir äen weg

zum verstänänis unä zur Lrklärung sänitlicker lnäiviäuen äer Lpracke,

äarin bestebt äie ganze Dtgmologie". Dber äas ist nickts Neues, äarauk

arbeitete äie bistoriscke Lprackwissensckakt unä äie bisberige Ltgmologie

auck bin. Lie wollte von jeker äurck Deseitigung aller Zusätze äie
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wurzeln bloklegen und die ursprünglichste kedeutung derselben feststellen,

weger-pinteln beachtet nun im »ntersdiiede von ikr jene lautlichen »er-

wandtschakts- uncl wetatkesisverkältnisse in weiterem »mkange, Indem er

nun cla wieclerum auf manches interessante aufmerksam mackt, gebt er

dod, zu weit, inclem er wegen der Dedeutungsverwandsckaft Wörter zu

etgmologiscker Lautverwandsckaft zwingt, die nichts »erwandtes Kaden,

jedenfalls lautlich als »erwandte nickt entstanden sind, wenn er von einer

Wurzel ser die Wörter got> soiws jLeej, fasss jpluk in Hessen), SieZ,

Wiese, klesse u. dgl, ableitet, so sind das uferlose und zwecklose Er¬

wägungen, — Zchlieblick stellt denn j5. 240) Weger-Kinteln die letzte und

tiefste prägei „wie verbindet sich mit der einzelnen Wurzel der bestimmte

generelle IZegriff?" pr weik darauf keine Antwort, er ebensowenig

wie die zünftigen Lpracksorscker und ptgmologen. „wir steben bier viel¬

leicht tatsächlich an der Lrenze", sagt er, „wo wir das »nersorschlicke in

Demut verebren müssen", wobl „ziemt es uns, gleickwobl der präge

mutig ins Auge zu seben", indessen mükten wir, um sie zu lösen, zunächst

die »rgestalt der einzelnen wurzeln wissen. Aber manche davon mag sich

in keiner Lpracke für uns erkalten kaben. Lo ist es wakrsdreinlid?, dak wir

nie ein Wittel in der Hand kaben werden, um diese präge zu entscheiden/,

wekr als interessant, ja geradezu ergreifend ist es, wie somit der un¬

ermüdliche, scharfsinnige Harscher am Hude seines bedeutenden Werkes,

welches dock die präge nach dem „Ursprünge der Sprache" völlig ungelöst

lädt, sid? aknungsvoll zur Naturwissenschaft kintastet. wie Loetke das so

schön in der „wetamorpkose der pflanzen" von diesen Organismen sage,

so müsse man auch die Lebilde der Sprache werdend betrachten, wie

sich alles stufenweise entwickelt,

wir sind am Pride unserer Kritik ethnologischer Leistungen der

neueren Zeit, ps ist kier nickt möglich, noch auf andere einzugeben. Der

zuletzt besprochene porscker leitet uns, wie wir geseken kaben, zu der¬

jenigen Betrachtungsweise des Lprackproblems kinüber, von der allein der

prfolg einer Lösung zu erwarten ist, nämlich zur naturwissenschaftlichen

oder biologischen ketracktungsweise.

Die Aufgabe muk sich ändern. Nickt nach „den" Urwurzeln und

ikren „kedeutungsn" muk gefragt werden, als wenn solche Urwurzeln

jemals aus nichts fix und fertig dagestanden kätten, sondern nach den

Lauten, aus denen sie besteken, und somit nach der Herkunft oder der

pntstekung dieser Laute als Ausdruck kür bestimmte Dedeutungen. ps ist

völlig unberechtigt, apodiktisch zu bekaupten, dak man Uber die wauer der
wurzeln nickt weiter nach rückwärts kinüber schauen könne, ps ist dies

vielmekr der einzige weg, die wurzeln in ikrer porm richtig zu erkennen

und in ikrer Bedeutung richtig zu versteken.

z»
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Da aber nack unserm besten wissen dieser weg nocb von niemandem

begangen worden ist, so können wir uns cier Aufgabe nicbt entzieken^

an ciie Hauptpunkte cier vorber erwäbnten Abkandlung: „krandstäter, D ie

Lntstebung cier Lpracke im Liebte cier kiologie", kicr kurz zu

erinnern. Oer Verfasser vertrat zunäcbst cien Ltandpunkt, dab es nicbt

eine einzige Urspracke gegeben bat, sondern viele, ebenso wie cias wenscken-

gescbiecbt selbst nicbt an einer einzelnen Ltellc, sonciern an vielen ent-

standen sei und nocb jetzt entsprecbencie Kassenuntersckiede zeige, Aber

ciie Lntstebung cier Lpracke sei überall auk dieselbe weise erfolgt

und babe überall cias lierwesen zum liermenscken, vrmenscken, wenscken

gemacbt. Auck bei cier Lntstebung und Entwicklung cier Lpracke könne

man cias biogenetiscbe Lrundgesetz der Liologie beobacbten, ci. b. es gebt

beim ersten Lprecken cies einzelnen Kindes so zu, wie es bei cier Ur-

menscbbeit zuging, Die ersten Laute sinci Lmpkindungslaute, dann folgen

Nacbabmungslaute. IZeicie sinci anfangs unklare Lautmisckungen. vackdem

sicb ciie ersten klaren Lpracklaute ciaraus entwickelt baben, kombiniert cias

Kind zunäcbst nur einen vokal unci einen Konsonanten, ciann kann es in

Dackabmung cier von seiner Umgebung gebörten fertigen Lpracke scbneil

cias weitere sprecben lernen. Lo batte cias menscblicbe Drwesen zuerst

tierlautäknlicke wildlaute unci entwickelte daraus allmäklick klare Lciellaute,

ciaraus zweilautige wurzeln unci cias weitere. Aber es ging langsamer,

als bei ciem keutigen Kincie, weil nicbts nacbzuakmen war. Das menscblicbe

Drwesen war wobl vor allem Laumbewokner, wurcie aber durck seinen

Aang zur Lippen- jnickt Aerden-j gemeinscbakt genötigt, in umtassencierem

Wabe als andere liere für vakrung zu sorgen, mukte sie aus weiterem Um¬

kreise beranscbleppen, wurcie ein Loblengänger unci erkielt so ciie aufreckte

Lestalt, eine Vorbedingung zur wundspracke. Diese ist allein — gegenüber

der ?eickenspracke, ciie er auck übte — zu einer weiteren Lntwickelung

bekäbigt. Die Laute, ciie der wensck zuerst ausstieb, dienten vor allem dem

Ausdrucke seiner Empfindung j?orn, Angst etc.j und entrangen sick un-

mittelbar seiner Lrust. Lie sind bauptsäcklick vokaliscber Natur, und aus

ibnen bat sick der Vokalkörper der Lpracke abgeklärt, ^ugleicb abmte der

wensck Laute nack, die er vernabm, lierstimmen, Naturgeräuscbe. Das

gescbab erst instinktiv, später mit Lewubtsein und mit immer mekr ent¬

wickelter Absicbt, sick mitzuteilen, z. L. liere beranzuiocken und mit den

Leinigen sick zu verständigen. ?u der akustiscken wakrnekmung und

ibrer iautlicken Wiedergabe kam ein spracklicker Ausdruck für das, was er

sab. Dem wenscken unbewukt nebmen die Lprackorgaue eine diesen ?u-

ständen analoge Ltellung ein jz. IZ. nZ — eng angesckmiegt, d — Druck

u. s. f.) und, in derselben funktionierend, erzeugen sie einen Laut, der die

beim Leben eingetretene Empfindung zum Ausdrucke bringt. Ls entstanden
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so aus akustischem unä optischem Wege l. Sonorlaute oäer Dauerschalllaute
jäie Liquiclen r unä I, clie basale nZ, n unct m, clie scharkatmigen Lippen¬
laute v unct s, clie scbarfatmigen Zungenzabnlaute et, jfch-Lautj uncl j, clie
Zischlaute j sirz.j, scb, ss, tb jengl. in scharfer Ausspr.j s weich unä t>»
(engl. in weicher Ausspr.j, 2. clie Aukelaute ocler Hemmlaute slVteäioej ct, b, x,
3. clie Explosivlaute t, p, k. — Lrst allmäklich Kaden sich cliese Laute als
Läellaute aus unklaren wilcllautverbinclungen abgeklärt uncl zwar in cier
weise, äab clurch clas ?wischentreten von vokalen immer einfachere, scblieblich
ganz einlache Laute berausgesonäert wurcien, obwokl auch cliese bis auk
clen keutigen lag nur clie IZccleutung von Lauttgpen in Anspruch nekmen
können, clenn noch beute spricht beispielsweise cier Schweizer sein I cere¬
bral, also bobl, im vergleich zu ciem berliner, cier es clental ausspricht.

weil es in cier Natur cies Menschen liegt, clab er in allem ein Sgstem
erkennen will ssei es nun, clab er cliese Sgsteme in cier Welt als vroäukte
einer Absicht, ocler clab er sie als Ergebnisse einer votwenäigkeit verstebt),
so kaben clie Lprachgelebrten jauch äie vbonetikerj manche Lautsgsteme
aufgestellt. Der Verfasser weist clieselben sämtlich ab uncl stellt clalür ein
„natürliches Lautsgstem" auf, in weichem er als bilclencles Llcment äie in
Norm äes Wirbels sich äukerncie Weltlebenskraft nachweist, ciieselbe, äie
sich überall in clen kosmischen, tellurischen, pbgsikaliscken, chemischen,
organischen, tierischen, menschlichen, pbgsiologischen Verbältnissen, in äer
Völkergeschichte, in ttunst, vbilosopbie unä Llauben betätigt. Überall gibt es
ein vorwärtsäringen in kreisäbnlicher, aberzu neuem Ausgange ärängenäer
Lurve, wobei eine centripetale Einengung auf eine inäiviäuelle Ausgestaltung,
ein centrifugales fortstreben auf spätere veubiläung gleichzeitig kinarbeiten.
Diesen schöpferischen Weltkraktwirbel beobachtet äer Verfasser auch in äer
Zpracbe, in äer asiatisch-europäischen Lpracbengruppe, im llnäogermamscben,
im Lermanischen, unä kükrt als Beispiel äie beiäen Lautverschiebungen an.
llnäem er äie versuche künstlicher Zpracbbiläungen wie volapük unä Lsperanto
als aussichtslos zurückweist, stellt er scblieblich ein natürliches Laut¬
sgstem auf, welches, nicht etwa kistoriscb in kontinuierlicher Entwicklung, am
wenigsten gar nach einem gewollten vlane entstanäen, sich gleichwokl äem
menschlichen Beobachter jetzt als ein organisch zusammenbängenäes äar-
stellt. inäem er jeäen einzelnen äer tgpischen Laute in Hinsicht auf seine
Lntstebung unä äanüi zugleich in Hinsicht auf seine keäeutung untersucht,
gebt er zunächst auf äie Lmpkinäungslaute ein, äie mit äen Xlanglauten
oäer vokalen im wesentlichen iäentisch sinä. Lr kält äen offenen gcäebnten
o-Laut für äen ältesten äerselben, weil er von äen aufrecht gebeuäen
Wesen am mükelosesten ausgesprochen wuräe. Lr wuräe inlerjektional
ausgestoken jwie unser äeutsches ba!j> gewann äann aber äie verwanäte
Deäeutung „äa ist" oäer „vorbanäensein", clenn äie Laute Kotten keine
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formale Lestimmtbeit. Zugleick steckte in ibm eine witbeäeutung von „oben",
„vorne", nnci enälick von clem wicktigsten Lebensbeäürknis cles wenscken,
äem „Wasser", von o äifferenziert Sick a als Ausäruck für äas „vor-
banclensein von keinem, klarem, Veutlickem". von o unä c> aus entwickelt
sick über ae uncl oe cier klanglaut e mit äer IZeäeutung „vorbanclensein
von vreitem, Lbenem", clann weiter über ei cier klanglaut i — innen, weiter
über ü, x cier klanglaut u zur kZezeicknung cies Unteren, liefen. — Vie
Halbvokale xv uncl j erscheinen im natürlicken Laut-Lgstem als clie 2
Vuellen cles Konsonantismus, von clem Laute xv nekmen clie Lippenlaute
uncl ciamit clie Konsonanten ikren Ausgang, xv in cier IZecleutung „sankt
abwärts ocier aufwärts", später „walciig" unä „weick", f — „winclig, frei",
auck „klücktig, eitel", p — „plötzlick, büpkenä", b — „Kräftig sick abclackencl
bezw. erbebencl". Ver sonore Lippenlaut m leitet zu clen Nasalen Uber. Zr
selber beäeutet ein „Lleiben", eine „Witte", wäbrenci nZ ein „Uabeangesckmiegt-
sein", n ein „Znnensein" becieutet. Uer letztere Laut bat eine besonclere wicktig-
keit claciurck, äab er bei äer IZiläung cier Negativwurzel ss. später) zum Aus-
clruckslaut für clie Verneinung wuräe. Zum Nasal n tritt bereits cier Halb¬
vokal j uncl biläet clen Lckmelzlaut nj in äer Leäeutung „innen aufwärts"
ocier „innen lebbakt". Vcr j-Laut selber bat clie Leäeutung lies „Auffabrens"
uncl „lebbakt sick äubernäen Verlangens", auck äer „slürmiscken Nreucie".
kr ist nickt nur mit äem vokal i, sonäern auck mit äem Laute ci, welcker
„liefe, Hemmung" bezeicknet, verwanät, äa er ja ein Auffabren aus äer
liefe zum Auscirucke bringt, auberäem aber auck mit äen Libilanten, welcke
vorzugsweise wassergeräuscke ausärücken. Aus äieser verbinäung folgen
äann in äer wirbelkurve äie Zungenzabnlaute, zunäckst im Vurckgange äurck
äj unä äj skrz.) „aus äer Hemmung kräftig auksckäumenä", äie Libilanten
äscb unä tscb „aus äer Hemmung aufzisckenä", unä tx Ass) - „aus äer
Hemmung sckark aufsckiebenä oäer aufzisckenä", äaneben unabbängig vom
j-Laute unä ä-Laute äie einsacken Libilanten j skrz.) „kockenä, wallenä",
scb „zisckenä", ss „sckark äakersckiebenä" unä s jweick) „sankt
sausenä, strömenä". Uas tss st?, z) zu ts jweick) gemiläert, gibt engl, tb
- „aus äer Hemmung sankt bervorströmenä". Unter Wegfall äes s-Zlementes
ersckeint äann als rein äentaler kackbar von tb äer Laut ä in äer IZeäeutung
„Lcklagäruck, Vruck, kestliegenä, eingeärückt", t „von nnten oäer in bori-
zontalerkicktung äurck". Mit einem auslautenäen t ist bei kräftiger Aussprache
leickt eine starke Exspiration jAusbaucklaut b) verbunäen, welcker Laut
sehr leickt sogar äie Lestalt von ek Hcklaut) in tcb annimmt. Uieser
ck-Laut ist ein Zungcn-Zabnlaut unä Abartung von äem ursprünglichen
Lutturallaut cb jAcklaut). ln äer Kurve äes Lgstems, wie es sick nur vor
unserem beobacktenäen Auge genetisck, nickt äer historischen Zeitfolge nach,
entwickelt, fügen sick cliesem cb „weick keraustretenä" äie cmäcrn kebl-
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laute an, nämlick sübcr ZK) ^ kräftig kcranstretencl uncl K scbarf
kervorspringencl^ Vlesem Laute, cler ebenfalls, zumal im ftuslaute, >eici,t
starke Exspiration bat uncl ?u kb wircl, scbliebt siö, als näclister vermanclter

in f)insicbt auf cien Iftang cler reine, sckarke yauftftaut b an setwa cler
spir. asper cler (Zrieebenj. Das Ii bezeicbnct swie nocb in unserer Partikel
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kalj das „Rusfallende". Dieser gutturale yaucklaut ist ganz nabe verwandt
mit dem Untersten und wabrsckeinlick ältesten der Zitterlaute sLiguidaej,
r lgutt.j, indem der sckarle Rtemdruck eine geringe Reibung oben am
Radien kervorrukt, die bei dem b keblt. Die IZildung des r zog sick
durcb die ganze Reibe der Zprackorgane bindurcb bis zu den Zäknen und
der Zungenspitze. Infolgedessen mub man ein gutturales, ein velares, ein
cerebrales jboklesj, ein palatales jöaumen-j und eln linguo-dentales Zungen-
Zabnlaut — r untersckeiden. Die Redeutung ist akustiscken Ursprungs
rausckend und optiscben Ursprungs raub. Das cerebrale r differenzierte
sicb zu r und I, je nacbdem die zum Zdiälcken gestaltete Oorderzunge sick
mit dem Rande nur stellenweise und lose (r), oder völliger und stärker
anlegte (I). Rudi das I ersckeint als cerebrales, palatales und linguo-
dentales I und bat die Redeutung „Laubrauscken", dann „lind, sankt". —

Das vorstekende Zckenia des Urlautwirbels will also nidit zeigen,
wie die Laute sieb von o anfangend einer aus dem andern entwickelt baben
sondern wie kür unsern betracbtenclen IRensckengeist Sick eine Ordnung der
Lpracklaute berausstellt, welcke wir als ein ideelles Rbblld der in den
einzelnen Raturvorgängen überall wirkenden Wirbelbewegung der Weltkraft
auffassen dürfen. Diese ideelle Entwicklung des Lautsgstems setzt sid,
nun immer weiter fort in der IZildung von Reulauten und wurzeln.

aj Reulaute. Die Urklanglaute waren offene, gedebnte Ookale
gewesen. Durck Einwirkung von doppelten Leräuscklauten entstanden aus
ibnen audi kurze Ookale, wie andererseits sick allmäblick offene gedebnte Ookale
verengten und zu sogenannten gescklossenen langen Ookalen wurden. Rur
das tgpisckreine s blieb ein unverändert offener Laut, weil es seiner Ratur
nadi nur durck die vollständigste kreisförmige IRundöffnung bervorgeruken
werden kann. Durck die Einwirkung der Halbvokale j und w ank die
reinen Drvokale entstanden die zusammenlautenden jDipbtbongenj Ookalpaare

oi, si, ei, ui, t^i), sowie <ZU, SU, eu, iu, von denen ui und iu leidit in den
reinen Rrlaut ü Ubergeben, au aber bäukig den Klang von 6 und ü an-
nimmt. Dazu kommen ö, s, ü swelcke drei Laute in unserm Zgstem nickt
Dmlaute, sondern reine Drlaute sindj und vervollständigen die Reibe der
Ookaltgpen. Ebenso trete» iv und j, sowie das dem j skrz.j verwandte s
mit den Konsonanten dergestalt in Oerbindung, ldak sick untrennbare
Misckungen vollzogen. 8o entstanden die Laute lj, nj, tj, tcb, dj skrz.j,
tscb, ts(z), kvv(gu), pvv, tvv, ckt, scbt, st, cbk, scbk, sk, Eck, kscb, Ks (x), cbp
scbp, sp, pcb, pscb, ps jgr. i///

bj wurzeln. Der IZegriff eines einbeitlicken Lautes kört aber auf,
wenn ein Ookal und ein Konsonant zusammentreten, um ein Lanzes zu
bilden, weil nun solckc Lautkomplexe zunäckst einen Empfindungslaut
zur IZezeicknung des Oorbandenseins und sodann einen Rackabmungslaut
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zur lZezeicknung äes vorkanäenen tZegriskes, mitbin äie kestanäteile eines

Urteils enthalten, so sinä sie als äie wurzeln cler Lpracke cmzuseken,

unä Zwar in äiesem biologiscken Verkältnisse mit besserem Leckte, als äie

willkürliär abgesonclerten wurzeln cler kistoriscken Lpraärwissensckakt.

Linlautige Interjektionen können zur Not auck vorkanäensein uncl IZegritk

auscirücken, aber nur unvollkommen. Ls ist mekr ein Lrratenlassen, als

wirklickcs blusäriicken.

Uls clie erste Urt äer Ur wurzeln ersckeinen naturgemäb ctie

eben erwäknten Lrunäwurzeln, äie aus einem Lmpkinäungslaut unä

aus einem Nackakmungs- ocler keäeutungslaut, aus einem vokal unä nack-

tolgenclem Konsonanten kcsteken, z. IZ. oct, welckos „vorkanäensein oben"

von „Vrückenäem ocler bluflagernäem — Ivalcl" becleutet unä ul — „lief

suntenj vorkanclener Laubwalcl". wenn wir an unsern S vokaliscken unä

22 konsonantiscben Lauttgpen festbalten, so erkalten wir S x 22 — 110

solärer Lrunäwurzeln. Loäanu zeigt siär gcraäe in äen ältesten Lckickten

äer Urspracken äie merkwüräige — nocb von niemanäem bemerkte —-

Lrsckeinung äer Negativwurzcl». vurär Umstellung äer beiäen Laute einer

Lrunäwurzel verwauäelte äer Urmensck uubewukt äie IZeäeutung äerselben in

ibr Legenteil. wäbrenä äie Lrunäwurzel vi: „Da ist bock Laubwalä"

beäeutete, bezeiäwet äie Vegativwurzel lo „viärt ist bock Laubwalä äa",

«äer „viärtsein svon) bock Laubwalä ist äa", oäer „vicktsein svonj Laub¬
walä ist äa". Vies kann nun einerseits äen kontraäiktoriscben Linn Kaken:

„Laubwalcl bock ä. b. oben keklt gänzlick", anäererseits aber auck äen

konträren: „I?ober Laubwalä feblt äa", aber ein vorkanclensein von nieäerem,

jungem Laubwaläe ist niäit ausgesääossen, wie äenn Loo, Lok, geraäe äiese

letztere IZeäeutung bat. ^Vn, Inn, beäeuten „Lngströmenäes kuienwasser",

bis in bls-(kmer) aber unä bis in bleibe sin Ueääe, blatte, blutke, blosse,

Mssej ein siär okken ausbreitenäes Wasser, wäbrenä ^s unä Ls „äa ist

strömenäes Wasser" bezeiärnete, becleutet se sLeej nickt strömenäes breites

Wasser. Unäererseits keikt von sr svorkauäensein svonj „raubem" waläe)

äie kontraäiktoriscke Vegativwurzel ra „Niärtvorkanäensein svonj walä

raub" ä. b. „waläleere raube Ltelle", wie äas in roä- slat. rsäere, ätsck.

IZoäung etc.j zu läge tritt. Line genaue Untersckeiäung zwiscken äiesen

ffegativwnrzeln, äie wir als kontraäiktorisck bez. konträr bezeicknen, ist

vielkaär nickt äurckzukübren. Um so zweifelloser ist aber äer prinzipielle

Untersckieä zwiscken Lrunäwurzeln unä Vegativwurzeln sLegenwurzelnj

überkaupt. Ven 110 Lrunäwurzeln entspreckenä gibt es 110 Vegativwurzeln.

ftus äiesem vergleicke äer Lrunäwurzeln mit äen Negativwurzeln entwickelte

Sick äann weiter in späterer Lpracksckickt für äen gemeinsamen Konsonanten

eine neutrale IZeäeutung. Uus s in ss ^ urspr. sausenä, äann strömenä

unä in so — nickt strömenä sowie in s» — wasserlos sLaalj entstanä äie
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Wittelbedeutung „nak", aus I in ol — Kock sankt rausckend und Iiock belaubt
uncl >o — nickt bock belaubt entstand clie neutrale IZecleutung „laubig,
weick", u. s. f. jZ. das Linz. in der ftbb.j

Der neutrale lZedeutungslaut konnte nun wieder seinerseits durck Ber¬
einigung mit einem Klanglant sLokal) neue zweilautige wurzeln, Lenwurzeln,
und Zwar neue Crundwurzeln und neue Legativwurzeln, bilden, die sick
von den zweilautigen Drwurzeln nur durck die abgesckwäckte lZedeutung
der Leräuscklaute ^Konsonanten) untersckieden. Diese gleidrartigen Normen
geben, wie das bei organiscken Dingen so käukig der Kall ist, tür unsere
wabrnebmung oft in einander über, obwobl eine innere Dersckiedenbeit da
ist. wir können z. L. se ebensogut als „keucktes kreites" erklären, wie
wir es in der Drgegenwurzel als „nicktströmendes breites Wasser" nack-
wiesen, und su als „keucktes liekes" oder „sumpkige liekstelle", wie als
„stromloses liekwasser". Zweifellos aber gewinnt die jüngere lZedeutung
des neutralen Konsonanten bei den dreilautigen wurzeln die Lberband, und
seine Drwurzelbedeutung tritt zurück. Zn der 3lautigen Wurzel sei bat das
s meist nickt mekr die Legatiowurzel-lZedeutung „nickt sausen, strömen", son¬
dern die jüngere „nab" oder „keuckt". ^u der lZildung der 3lautigen wurzeln
aber kam es auk die weise, dab zwei 2>autige blrwurzeln zusammensdnnolzen,
wobei der eine der beiden Dokale versckwand. Das alte Lireben der Lpracke nack
Klärung der Laute setzte Sick so in Lestalt des vor- oder?wisckentretens
von Lokalen zwiscken die Konsonanten immer wieder kort, ftber dem
drobenden Übermabe der vokaliscken Lmpkindungslante balk das praktisdie
IZedürknis durck Beseitigung des Lntbekrlicken ab. Zn dem Kalle, wo die
Legativwurzel am ftnkang stand, fand Lersckmelznng der Lokale statt.
Dus sa-al wurde sei. ftber auck, wenn Zwei Crundwurzeln zusanimen-
traten, kiel der eine der beiden Lokale kort, Klus os-st wurde sei, aus a!-nb
wurde atb. IZei den dreilautigen wurzeln, die den Lokal in der Witte
kaben, ist nickt immer, leickt zu erkennen, ob sie eine Legativwurzel
entkalten, oder aus einem Leutrallaut mit örundwurzel bestebe^r, ob man
z. k. so-I ^ ss-o> jtrockener IZoden) oder s-st skeuckter IZoden, keucktes Wald¬
gebirge) vor Sick bat. Lelbst die (Zuantität des Lokals gibt da kein sickeres
Kennzeicken ab, da der durck Zusammenziebung gewonnene Lokal auck
kurz werden konnte, wie in der Leuwurzel z. lZ. im tat. soitns jwaldge-
birge). Zmmerbin gewinnt man kür viele Wörter, bei denen die Lntstebung
einigermaben sicker festzustellen ist, eine bis dabin keblende plausible
Erklärung, wan wird S>r in Syria und Syrtes nickt als Leutralwurzel-
bildungen erkennen und als „keucktes Znnenland" erklären wollen, sondern als
Legativwurzeln in der lZedeutung „wasserloses oder dürres Znnenland". —

Zn ganz analoger weise wie die dreilautigen wurzeln entstanden
auck die vierlantigen. Dreilautige wurzeln verbanden Sick wieder mit zwei-
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lautigen, unci cier zentrifugale, immer weiterstrebencie ?ug in cler Wirbel¬
bewegung cler clie Lpraciie körciernclen weltlebenskrakt kükrte somit immer
wiecler vokale keran, um clie Klarkeit cler Konsonanten zu erkalten. Nber clie
gleickzeitig wirksame zentripetale Ztrömung suckte <iie spracklicken Lebilcle
festzukalten unci umzugestalten. Lie verengte unci befestigte sie clurck
weiteren Nussckluk cies flüssigen Vokalmaterials, unci so entstancien wurzeln
von 4, S unci nocii mekr Lauten, bis cier eine vokal zur vekerrsckung cies
ivurzelgebilcles unci seiner vecieutungsmassen nickt mekr ausreickte. Ls
ist entsckiecicn anzunekmcn, ciak bei clieser kortsckreitenüen tvurzelbilclung
zwiscken zwei Leräuscklauten ursprünglick immer ein Klanglaut gestanden
bat, wie wir ja nock gesckicktlicke Lprackcn, z. v. clas Lrieckiscke unci clas
Lotisclie, so erstaunlick reicii an vokalen finäen. Nber allmäklick kaben
Sick mekr unci mekr Zwisckenvokale verloren, unci statt cier vielsilbigen
sinci einkeitlicire brauckbarere Laut-Komplexe entstancien. INancke Lpracken,
z. v. mancke slawiscken, geben clarin zu weit, sie kaben Sick eine gewisse
Neigung für clie ursprünglicke wilcllautbilclung erkalten unci verfallen leickt
in cieren Nekler zurück.

Kus ciem öesagten ergibt sick, was cler lZcgriff Lprackwurzei
eigentlick besagen will. Lr bezeiciinet einen Lautkomplex, in welckcm ein
einziger vokal mit einem oclcr mekreren Konsonanten zusammen ein Lanzes
von selbstänciiger Lecieutung ausmackt.

Ztellen wir nun clie versckiecienen Nrten von wurzeln zusammen, so
kaben wir immer zu beackten, ciak clie Negatiowurzel von cier Lrunciwurzet
sick auclr in cier jüngeren Lpracksckickt, also auck in äen clrei- unci mekrlautigen
wurzeln, fortsetzt. Demzufolge gewinnen wir folgenciermaben ein

NatürIickes Lgstem cier Zprackwurzeln:

vrwurzel» szwcilautigj:
1. Lrunciwurzeln'svokal-Konsonant z. lZ. si) S vokale X 22 Kon¬

sonanten — IIS wurzeln.

2. Negativwurzeln jKonson.-vokal z. IZ. Isj ZX22 — t 10 wurzeln.

S. Neuwurzeln jcireilautigj:
t. Crunciwurzeln mit «iavortretenciem Neulaut z. v. vjss : 22 X 5

X 22 ^ 2420 wurzeln.
2. Negativwurzeln mit ciavortretenclem Neulaut z. v. p to: 22X5

X 22 ^ 2420 wurzeln.
3. örunciwurzeln mit clakintertretcnciem Neulaut z. v. oIjt:22X5

X 22 — 242» wurzeln.
4. Negativwurzeln mit clakinlertrctenclem Neulaut z. IZ. lojr: 22 X.5

X 22 — 2420 wurzeln.



s. Lrundwurzeln mit kinsckub eines Keulautes) z. D. gjä>I:22X3
X 22 ^ 2420 wurzeln.

6. kegativwurzcln mit kinsckub eines Neulautes z. D. Ijcvjo : 22 X 3
X 22 — 2420 wurzeln.

Nie Lumme clicser 220 zweilautigen und 14 740 clreilautigen wurzeln,
>-veIcke sick aus S vokaliscken uncl 22 Konsonantismen Lauttgpen bilden
lassen, ergibt 14740 zwei- oder dreilautige Lpracliwurzeln. sieben wir
die vierlautigen Wurzeln, wie ^rzt, kort, kret, Ltco, binzu, so kommen wir
Zcbon nabe an eine kalbe Million. Daraus ist zu ermessen, welcke kiesenmenge
von LpraMwurzeln existiert, zumal wenn wir clie fünf- und secbslautigen
kinzurecknen, clie clocb, wie IVtorkt, krsnci, Sporn, Orukt, Spring, Stroncl, krunst,
pflanz, nicbts vngewöknlickes sincl. Nur ei» leil von diesen nack INillionen
zu beredinenden wurzeln ist im Lebraucke gewesen bez. geblieben, denn
in der Natur gelangt nicbt alles zu Kasein und Portpflanzung, was im
keime vorbanden war. Das Meiste gebt vorber durdi Verkümmerung oder
Verdrängung zu Lrunde. Nber es ist nicbt wertlos, wenn wir wissen, was
alles da sein könnte, da wir die klagenden Lücken zwiscken den wirklick
vorbandenen kinzelersckeinungcn in unserer Vorstellung auszuküllen ver¬
mögen und erst, indem wir den ganzen Organismus begreiken, auck kür
seine einzelnen ?eile das reckte Verständnis gewinnen. Mit diesem Wege
naturwissensibattlick-biologiscber Detracktung gelangen wir zu der Möglicbkeit,
die Lenesis und die Dedeutung der menscklidien Lpracklaute bis zu einem
so Koben Lrade von wakrscbeinlickkeit festzustellen, dab wir davon tür die
Erklärung zaklreiclier bisker mangelkatt verstandener Wärter, namentlick ur-
wUcbsiger kamen, mit befriedigendem krkolge LebrauM macken können.

Ks liegt in der katur der Lacke, dab die kier folgenden Erklärungen
märkisck-westfäliscker kamen mancken widerspruM keroorruken werden.
Mancker bat gewisse volksetgmologisdie Veutungen liebgewonnen und gibt
sie nickt gern auf, ibm bleibt korZ immer eine korg oder kurg. Dndere
finden es monoton, dab die kamen immer auf landscbaftlicke Elemente
zurückgefllkrt werden. Lie mögen lieber etwas von pflanzen und lieren,
oder etwas aus der Lage und (Zesckickte in den kamen finden. deder
Karenberg ist ibnen ein Dörenberg, ein Pferdeback ein altsäcksiscker Pferde-
Dpker-Dadi und ein Dpfersiepen ein Liepe» jwasserj, wo geopfert
wurde, statt ein Oppsrsiepen — Vberwaldsiepen. Lie versteken auck blerdecke
nidrt gern als Lebirgsvorsprung, sondern lieber als kertka - kicke, Dber
selbst diejenigen, wclcke sick mit auf unser» Ltandpunkt stellen, billigen bei
den einzelnen kamen nickt immer unsere Deutung. Der Lpielraum kür die
Erklärung bleibt auck öfters grob genug, um versckicdenartige, ja entgegen¬
gesetzte Deutungen zu gestatten. Das bat versckieclene Lründe. krstllck
Kaden die Drlaute, weldie eine Wurzel bilden, gar keine formale Destimmt-
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deit; sie bezeicknen nickt Hauptwort, nickt Zeitwort, nickt Ligensckaktsworr«

nickt Numerus, nickt Person. Ikre Leziebungen zueinanäer im Worte können,

versckieäenartigen Auffassungen unterliegen. 5o beäeutet z. L. clas wort

äer jüngeren Lpracksckickt 'Nor „nack oben äurckbrecken (t) bock—rauk

far)." Las sagt soviel wie „spitzer kober Legenstanä", „lurm (tarn)—Vorn".

Ls bedeutet aber auck „äurckbrockener boker Legenstanä". Lor, was Sick

clann oft beictes vereint kinclet. Line Zweite Veranlassung zu INeinungs»

versckieäenbeiten über äen Zinn eines Namens liegt auck im Leäeutungs-

wanäel. Las wort nr becieutet ursprünglick „äeutlick vorkanäensein — s

unä „Lauscken-p Laubes" — r säas eine von akustiscker, clas anciere von

optiscker Herkunktj. Las gibt äie IZecleutung: „vorkanäen ist säaj raubes

walägebirge". Nie Leäeutung wanäelt sick weiter zu „Lorkanäen ist rauber

walcl", „raubwalckges Lelänäe", „raubwalciiger Loäen", „Lorkanäen ist

Laubes", „rauber Loäen", „Loäen" jscklecktkinj, „Lorkanäen ist Lebirge",

„Lorkanäen ist Hobes jHekresj", „Lorkanäen ist Lrkabenes, Lbrkurckt-

erweckencies, Lekeimnisvolles", „Lorkanäen ist Herr (Karo)", „Lorkanäen ist

Haar", „Heer sLanz^enwaläj". Lei cier Lmwanälung in ciie Negativwurzel gibt

es cia gar krause Leäeutungen. Nie Wurzel rs beibt kontraäiläorisck „Nickt-

vorbanclensein von Nauscken — Laubes ist vorbancien (s)". „Licktvorbanäen-

sein svonj rauben, walclgebirge ist cia", wo wir clann zunäckst an „kakle

Lbene" zu clenken baben jvgl. ra-siert, rattenkakl, lat. rnäerej. Na nun cier in

sr steckencle Legriff „bock" sick ebensowokl auf clas Leläncle sLebirgej, wie

auf clie Läume an sick bezieben kann, so kann rn jecies Leläncle beäeuten«

ein bergiges so gut, wie ein ebenes, nur okne Hockwalcl, uncl ein ganz

glattes so gut wie ein immerkin nock raukes, wenn auck cier rausckencle

Hockwalä keblt. Naker ist rn zugleick — raub, walclleer, kakl, geräumig«

unä man kann bei äer Neutung z. L. von brn, brs etwa in IZremine sckwanken,

ob man an eine waläleere im Linne von ganz kakle oäer an eine raube«

oäer nur scklecktbin an eine geräumige, in äer Witte jmj kräftig anstcigenäe

(b) Ltelle, also Lanä-Ztelle zu äenken bat.

Lin anäerer Linwanä gegen äie folgenäen Lamenäcutungen wirä

bäufig äakin lauten, wir bätten nickt äie ursprünglicken, sonäern jüngere

oäer jüngste Lamensformen geäeutet. Lelbstverstünälick ist es äie pflickt

eines Lamenerklärers, äab er sick soweit, als äas irgenä möglick ist, Kennt¬
nis von äen ältesten Können äer Namen versckafft. Las ist nun bei äen

Namen in bäckst versckieäenem Wabe erreickbar. Lber äer Nespekt vor

äer Lltertümlickkeit äer Normen ist auck einigermaken einzusckränken. wan

beobacktet sekr oft, äab äie gegenwärtige Ncnnenkorm unä ikre Lusspracke

im Lolksmunäe eckter ist, als eine ganze Leibe vorbergebenäer Lrkunäen-

namen, äab äie ckarakteristiscken Laute äer ältesten Norm sick gut äecken mit

äenjenigen äer Legenwart, nickt aber mit äen sckriktlicken äer ?wisckenzeit.
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Ls Kami eben nickt oft unci dringend genug darauf Eingewiesen werden, dab

es bei der Lprackwissensckast aufs Hören ankommt, nickt auks Leben, dab

man nickt auf geschriebenen oder gedruckten wortkormen und Lauten kleben

bleiben darf, sodak man z. D. wie L. Lurtius sLrieck. Ltgmologiej Wörter

wie ttieo» und deus, clivi und devss für Wörter von ganz getrennter Her¬

kunft bält. — Immerhin wird selbstverständlick unsere Erklärung für mancke

Namen bei unvollständiger bistoriscker Iradition derselben nur eine vor¬

läufige Leitung beanspruchen, nämlick für so lange, als nickt historische

Namenformen nackgewiesen werden, die mit unserer Erklärung im Wider¬

spruche sieben. Hinwiederum ist bei der Erklärung augensckeinlick primi¬

tiver Namen gerade dies immer zu bedenken, dab sie aus längstvergangenen

leiten stammen und dalz deren Zustände den beutigen vielfach durchaus

nickt entsprechen. Das darf uns aber in unserer urlautlicken Erklärung

nickt beirren, der Leser darf eben nie vergessen dies Verhältnis zu berück¬

sichtigen. Lkt bewabrt der Name das frühere IZild einer Landschaft oder

einer Vrtlickkeit noch auf, die jetzt ganz verändert aussieht, er spricht von

waldleeren Ltellen, wo jetzt Wald wächst, und noch öfter iin umgekehrten

Verhältnis. Oft werden wir aber noch Hauptzüge des früheren Lustandes,

auf den die Erklärung des Namens uns kinleitet, bei genauerem Zusehen

erkennen. Unsere früheren vorfahren hatten ein scharfes IZeobacktungs-

vermögen kür die landschaftliche Nhgsiognomie einer Legend oder einer

vrtlickkeit, und sie haben das in den Namen, welcke sie darnach bildeten,

zum Ausdruck gebrückt. Lauz überraschend, ja förmlich befremdend wirkt

die Wahrnehmung, in wie hohem Lrade vorzugsweise die deutsche Lpracke,

und zwar besonders in ibren die landschaftliche Konfiguration bezeichnenden

Ortsnamen, die IZedeutung der Urspracklaute und der Urwurzeln erkennen

läkt. wenn lacitus in seiner Lermania sc. 2 und 4) erklärt, „er sei mit

anderen der weinung, die Lermanen seien Ureinwohner und von Anbeginn

ein eigenes, unvermiscktes und nur sick selbst äbnlickes Volk gewesen",

so gibt das um so mehr zu denken, je mehr man jene sprachlichen Tat¬
sachen mit in ketrackt ziekt. Eleickwohl sollen an dieser Ltelle kühne

Holgerungen noch nickt abgeleitet werden, wenn virckow Veutscklcmd zum

mindesten kür die Lermanen im besonderen als Ursprungsland in Anspruch

nimmt, Lazarus Leigcr und von Löher Deutschland sogar als die Heimat

der Indogermanen ansehen, Luno für Deutschland das gesamte nordeuropä-

iscke Tiefland setzt, so ist dock ein strikter lZeweis weder kür das Line,

nock kür das Andere zu erbringen. Die Art, wie Urvölker entstanden und

sick verbreiteten, ist eben nock zu wenig aufgeklärt. Der in unserer Abk.

D. Lntst. d. Lpr. im Lickte der IZiologie L. 152 gemachte Versuck, dies nach

biologischen Lesicktspunkten zu bewerkstelligen, führt vielleicht auf den

richtigen weg. Linstweilen scheint es auch nock nickt angängig zu sein,
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clak man sih augesihts der allerdings überrashenden sprahlihen Ltappen-

knie Altai-tvaldai-Ardeg oder Ardeg-Waldai-Altai für die west-östlihe

oder die ost-westlihe kicbtung eines solheu stattgehabten ivander-

prozesses entsheidct. Uns genügt es für clen ?weck cler cliesmaligen

Untersuchung festzustellen, dak clas Ventshe als clie Ursprache

in Deutschland erscheint uncl clab unsere biologishen Hgpotkesen

von äem Entstehen uncl werden cler menshlihen Lpracke überhaupt

an clen Worten und beso!iders clen kamen der cleutschen Lprahe auk-

fallencle belege finden.

Ks ist freilich recht schwierig, cliess biologische Untersuchung clen

heutigen Vertretern cler historischen Zprahwissenshaft willkommen zu

machen und die alten Vorurteile zu durchbrechen, clab man Uber die will¬

kürlich aufgestellten fvurzeln nicht hinausgehen könne und dürfe, wallen-

steins lUage gilt auh hier: „Hin unsichtbarer Heind ist's, den ih fürchte,

das ganz Lcmeine ist's, das ewig Lestrige, was immer war und immer

wiederkehrt und morgen gilt, weil's beute bat gegolten! web dem, der

an den würdig alten Hausrat Zinn rükrt, das teure Hrbstück seiner Aknen!

was grau für Alter ist, das ist ibm göttlich!" Auf tedniisdie Erfindungen

und materielle Hortschritte lädt mau sicb schneller ein, aber auf rein wissen¬

schaftlichem Lebiete ist man gar sebr konservativ. kespektvo» keikt man

neue Resultate willkommen, weihe durch engbegrenzte Uetailkorshungen

innerkalb der gekeiligten Lrenzen gewonnen werden, wenn aber jemand

diese Lrenzen einmal überschreiten will, so empfindet man das als revo¬

lutionär und unliebsam. Anders dachte öoetke darüber. Hr sagt in den

„Aufsätzen zur Naturwissenshaft im Allgemeinen": „Hin dakrkundert, das

sih blök auf die Analgse verlegt und sih vor der Lgntkese gleihsam

fürhtet, ist niht auf dem rechten Wege; dein? nur beide zusammen, wie

Aus- und Hintamen, mähen das Leben der tvissenshakt. Line falsche

Hypothese ist besser als gar keine; denn dak sie falsch ist, ist gar kein

Lcbade. Aber wenn sie sih befestigt, wenn sie allgemein angenommen,

zu einer Art von Llaubensbekenntnis wird, woran niemand zweifeln, welches

niemand untersuchen darf —, dies ist eigentlich das Unheil, woran Uakr-

kunderte leiden". Line selbstgezogene Lrenze ist ein wissenshakllihes

Unding. Zmmer kommt einmal wieder jemandem eine Idee, welche die

alten Lcbranken durchbricht. Dem zünftigen Höckmann kann seine gründ¬

lichste Kenntnis dazu niht verhelfen, wenn es ibm an der Uioination, dem

schöpferischen Aknen, an der Intuition, dem inneren Lckauen, der originalen

Kombination gsbriht. (Zewib! Ulan kann innerhalb der alten Lchrauken

noh Lrauhbares leisten, niht aber das Li des Kolumbus oder, wenn man

lieber will, das des brunellescki, zum Lteken bringen, niht den neuen

Weltteil entdecke».
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wenn sick> in der diesmaligen Vorstellung häufige Wiederholungen,

vielleicht auch einmal ein Widerspruch Zwischen der einen und der anderen

Ztelle tinden sollte, so wird der vorurteilsfreie veobackter diese Mängel

cum Arsno solis aukkassen, indem er berücksichtigt, dab beim vurckarbeiten

eines solchen neuen Venkstokkes, der seiner organischen Ratur nack gar

nickt mechanisch glatt zu verlegen ist, sondern immer wieder dieselben

Hinge in ganz neuem Lickte und Zusammenhange zeigt, häutig etwas schon

Erklärtes in der neuen keziekung wieder vorgebracht werden mub und dak

Sick auck Anschauungen hier und da leickt einmal modifizieren und be¬

richtigen.

was die Reihenfolge der zu besprechenden märkisck-westfäliscken

Namen angebt, so möge es mir erlaubt sein, von meinem Wohnorte aus¬

zugeben, auck sckon aus dem Lrunde, weil Witten ziemlich genau im Wittel¬

punkt der ebem. Lrtsck. Mark gelegen ist. vemgemäh werde ick t. Witten

und die Vrtlickkeiten in der Ltadt, '2. die Lewässer in der Ltadt und in

der Räke derselben, 3. verge und Höhenzüge in der Nabe von Witten,

4. sonstige Rlurnamen aus der näheren Umgebung von Witten, S. Ramen

von Wohnorten aus der näheren Umgebung von Witten, 6. Ramen aller

Art aus dem weiteren Umkreise besprechen. Line alphabetische labelle

wird dann die Auffindung erleichtern. Auf eine auck nur annähernde Voll¬

ständigkeit ist es für die märkischen Ramen vorläufig noch nickt abgesehen.

Linstwellen katte ick in erster Linie noch den Zweck im Auge, kür die

biologische Lrklärungsweise der Rainen ein reichliches Material an vei-

spielen zu bieten. Das ist auck der örund, weshalb Sick zuweilen Vigres-

sionen von allgemein-spracklickem Inhalte finden, die kür die Erklärung des

betreffenden Ramens nickt unbedingt erforderlich sind. Hoffentlich erfährt

diese Arbeit noch eine spätere Vervollständigung. —
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2.

Närkisck-Westfäliscke Ortsnamen aus äen (jrlauten erklärt.

Oie Ltaät Witten unä ikre Umgebung.

t. Witten unci Örtlickkeiten in cler Ltadt.

Witten. Oer Name bedeutet: Weidikolzwobnort, Weidenort.

ältere Normen sind: witkem >016, wittkene 1266, Witten IS06, Wittum IS48

(Adolt Laron v. Wittum, gen. v. Ltambeimj. Oer Ltamm des Worts ist

derselbe wie in wideg, wid — wit, widb — witk, ebenso in Wied, witmar

bei Oolkmarsen, Wittenberg, wetmarsen (Kreis Arnsberg), wetkmar (Kreis

Lüdingkausen) — wedmeri a. S90, Weitmar (bei Lochum).

Nadi dem natürlichen Lautsgstem (s. vorl. Zabrbuch) bedeutet v eln

santtes Ab-bez. Ansteigen, der Klanglaut i den Legrikk „innen", „innen binein",

der Leräuschlaut d ursprünglich „Oruck", vom Ldilage, z. k. dem Oonner-

schlage oder dem Aammerschlage, bergeleitet und demgemälz ebensogut einen

Lindruck, also eine Vertiefung, lietstelle, Niederung, Niederlassung, wie

andererseits etwas Aufliegendes. Im letzteren Lalle bedeutet d ökters Wald

(z. L. od —Wald, in Odin —tm Walde drin (Lr), Odeborn — Waldwasser,

bei Berleburg). INit v entstanden zuerst Lrundwurzeln aus Oaseinslaut

und Nackabmungslaut, d. b. kegriktslaut, sodab sv, ev, iv u. s. t. vor-

kandensein von Ab- oder Ansteigung bedeutet. Oie Omstellung der Laute

bildete die Negativwurzeln dazu (s. in der vorjäbr. Abb. über wurzeln und

öegenwurz.), und vs, ve, vi u. s. k. bedeuteten das Legenteil, nämlich

„Nichtvorbandensein von Ab- oder Ansteigung", also „ebenen Loden". Oem-

gemäb bedeutet vi-d „ebene innere lietstelle". Oenn d ist — lietstelle.

Lreilich gebt diese ältere Negativwurzel vid leidrt Uber in eine gleichlautige

Neuwurzel vid, vit (d und t wechseln ott miteinander obne Änderung der

Ledeutung, zumal im Auslaut, so noch ganz regelmäkig im INittelkodrdeutschen).

Aus der Negativwurzel nämlich entwickelte sich eine neubale Ledeutung des

Lautes v — weichwaldig, weich, (auch mit Lurückkekr in die Ledeutung „sankt

ansteigend" und „sankt absteigend" „wellig", „gewellt'). Oa eine tiekere

Ltelle, zu welcher kcrab und von welcher berauk der Loden sich neigt, natur-



— so —

gemälz vorzugsweise Heuäitigkeit bewabrt.so wuchs äort vorzugsweise weiches

Lras, unä es wuchsen äort iZäume, welche ciie Heucbtigkeit lieben, also

weiäen uuci Lrlen sLlsen) uncl sonstiges weichbolz. Hieraus erklärt sich

äann cler Daumname weiäe, wie clie Liche von ibrem Ltanäort Lggeke ss.

cl. wort Dickel) uncl Ducke von kouelce js. cl. wort Dockum) genannt isi. Lo wirci

äann wieäer ciie Dezeicbnung wieä in äer Deäeutung „weiäicbt", „weickbolzge-

läncle" verstäncllicli. Dber aucb cler lZcgrikt „weiäe" als baumleerer weiäe-

platz erklärt sicb nach äem Lesagten, nur nickt aus äieser jüngeren Wurzel

uncl jüngeren Deäeutung xviä, zzit — weickkolz, wo clas ä äie IZecleutung äes

aukliegencien waläes angenommen bat, sonäern aus cler vorber erwäbnten

älteren Negativwurzcl cvi-ä in äer Deäeutung „ebene weicbe lnnen-Dieäe-

rung" svgl. Weitmar), Das en beäeutet wie blobes n „innen", „ärinnen

liegenäc Ltelle", „Ort", unä äas m in cler Debentorm Wittum etwas ganz

verwanätes, nämlicb „Witte", „in äer Witte Liegenäes". Ds bat somit

äieselbe Deäeutung ss. äie Dbb.), wie sie bei Dockum, Ltockum, Hamm unä

anäere Namen als ursprünglicb — Witte, Dusammenkunktsort, äann — Heim
erscheint.

U?i6e^ snock beute wirä „im wiäeg" gesagt statt „wiäegstrasse")

beäeutet äemgemäb, äa e/ —eZAe ist juns ist in alten maeren vvunäers vkt

Zeseit statt Aese^Zet), Weickwalä-Dorsprung, Weickwalä-Doäen. Ds

war also von äer Dubr berauk bis zu äer Höbe äer Hauptstrabe im jetzigen

Witten einst alles mit weiäen- unä Drlengebölz beäeckt, unä äas wiäeg

war eine oberbalb äer Dreääe unä weiterbin bervortretenäe Drbebung in

äiesem Lebölz. Das oäer ei statt e^A, eAAe — Lebirge, Derg, Höbe, Le-

länäe, walä, Doäen, kinäet sich bäutig, wie in Dornen, Llsex, ^räey, sowie

in äem äeutsäien Worte Di statt e^g sengl. noch beute e^Z) in äer IZcäeutung

äes kräftigen Heraustretens.

Tgge. „Hinter äer Dgge" ist eine Ltrasse binter äem vorspringenäen

Derge, auk äem beute äer Helenenturm stekt. Dieser Dusläufer äes schmalen

Dräegrückens veranschaulicht recht äeutlicb äen IZegrikk äes Wortes

— fträftig beraustretenäes Lebirge. Denn wenn äer Degrikk äes Heraus-

kommens auch ursprünglich auf akustischem Wege gewonnen woräen ist

sä. b. äer Laut A vom Herabstürzen schwerer Heismassen, äas scharfe

k vom Dnattern unä Dackern kleiner Lteine, cli sguttural) vom Herausrutschen

äer Lckutt- unä Lckneelawinen bergewonnen ist, so kam äocb äie optische

wabrnebmung später binzu, unä man gebrauchte äie Laute A, k, cb ebenso

für etwas, was man kräftig, scharf oäer weich bervortreten oäer schon

bervorgetreten sab. Lo beäeutet griecb. ek, lat. ex: aus, beraus, im be-

Lancieren Linne von scharf beraus, äocb obne clak äieser Deäeutungsunter-

scbieä zwischen ^ unä K immer äeutlich ist. Hn äem äeutschen Personen¬

namen bleräsgen finäen wir äos in täeräeclce äas Ic, obne Dntersckieä
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der Ledeutung. Oer Dame I^eräsZs(n) erklärt uns aber ciie gleickbedeutende
porm L.räe)', wo eAZe zu e^ versckliklen ist. wie ciie kiesige LZZe, so gibt
es viele vorspringende Lebirge mit diesen Damen, z. L. das Lgge-Lebirge,
weldies den leutoburger Wald mit dem Haarstrang verbindet. Idas wort

bezeicknet audi okt mir geringere kervortretende Lrbebungen.
Käkrken. „dm Lobrcken, dm Lokrken, Döbrckenstrasse" beibt beut-

Zutage eine Ltrabe, die Sick von der unteren Lukrstrabe bis zum Lruck und
zum Leginne des Drdeg kinaukziekt. Dieser Name keibt eigentlicb dm
Doereck und bedeutet dm Doerberge — Lukrberge. Idas k in dem Namen
ist kier nickt im Linne der Idinimutiobildung vorbanden, wie die volksetg-
mologie es zu deuten geneigt sein wird, sondern es ist identisck mit jenem
x in dem vorberbesprockenen Lg^e. wir linden dies Lgge kier als Lcke
oder Lck -- vorspringender Lerg und dabei den bestimmenden Zusatz
k?c>er — Nubr. Oer gleicbnamige Debenllub der Waas wird Nock beute Doer
gesdrrieben und gesprocken. Lo bedeutet Nokrken eigentlicb Dosreck und
„dm Löbrdaen" eigentlicb „dm Doereck" d. b. die ganze innere Lebne
des „vorspringenden Dubrberges" zwiscben der Lubr und dem trüberen
Hüstenback. Das wort Dukreck, DubreZZe ist eine bistoriscbe, tatsäcklicke
Lildung. Lo bieb Doermonäe l 139 DureZemonäe, die Likel-Loer also damals
DureZe(-a), Lubrgebirgskluss, und die Legend an der westläliscben Lubr, der
Dubrgau, bieb 811 Durac-;avvg, DuricZov, DunAAo jogl. Leitbäuser L. I69j,
Dubrgebirgsgau.

Leclderken. „Im Ledderkcn" keibt eine vom linken Uler des pkerde-
backes sicb erbebende Leländestelle Zwisdren dem 3. eoangeliscben und dem
katkoliscben liirckboke. Her Dame ist durcb volksetgmologie dinimutioisck
wie „dm Löbrken"aus „dm Leddereck" umgebildet und bedeutet im Lackberge,
Lackgelände. Lr bezeicknet eine vorspringende Lrbäkung, die allerdings,
selbst kür den am Lack Liebenden, nickt so bedeutend wirkt, wie der Lubreck
Dnd wie dieses nack der nabe vorbeiströmenclen Lubr, so dürlte das Ledder-
eck nack dem nabe vorbeikliebenden Lacke benannt worden sein, der, krüber
ein klares Lewässer, die Lczeicknung „Ledder" gebabt baben wird. Dieses
„Ledcier" ist eine Verkürzung von Leddera, wie Isar von Isara, Lder von
Ldera, und andere Llulznamen auk er und ei, wie auck die Parallelnamen
Lutter, Lauter und Litter lür Lultera, Lautera und Littera beweisen. Das
a bedeutete Wasser. Das er bedeutet Loden ss. cl. Dbk. über or, ar, er
u. s. k.j. Das le^d oder lett aber bat in der Drspracksckickt die Ledeutung
„laubwaldleere d. i. glatt eingedrückte Lodenstelle", wozu es später auck
die Londerbedcutung „Lette", „Lebmboden" gewonnen bat. jvgl. at und
seine Degativwurzel 1a.j Lo bedeutet Leitba einen Llub in waldkreiem?iek-
boden-Lelände, leiäe, ieda im Diederdeutscken „wasserlauk im Llackboden".
Das ganze wort Leddsreek bedeutet mitbin: Dklenlandbackberg oder

4'
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Kur? „Lauterberg", und „Im Lcdderken" beibt „Im Üffenlandbacbbergge-

lände" oder im „Lauterbacbgelände".

örtcken, örtken. „Im ürtcben" beibt eine bebaute felsige Lerg-

kuppe ?wiscben der überstrabe unci der üobannisstrasse, welcbe beiden

Ltraben clie über cias Ürtcben laufende Dergstrabe verbindet. Die Dinimutiv-

form auf -cbön und -Ken ist wiederum durdr üolkselgmologie entstanclen. Dar

Name beikt eigentlicb Orteck, Orte^A, und die Häusergruppe dort „Im

ürtcck". Der letztere Name ist aucb nocb im INuncie cies Volkes, besonders

für eine bestimmte Ltelle ciorl, erkalten. sINitteilung von Herrn Landmesser

Weissenseis.) Die kedeutung ist„Aergvorsprung" ocler „vorspringen¬

der Derg", denn or bedeutet Derg sgriecb. oros —Aerg) und eg^ „Hervor¬

tretendes". Häuser- und Ltrakenbau baben die Höbcnunterscbiede sdwn

etwas ausgeglidrcn, aber nocb immer kübrt die steile Zergstrabe mit Nccbt

ibren Namen, und das OrteßZ erbebt sicb sekr beträcbtlicb Uber der Vber-

strasse und der oberen Nubrstrasse. Zu beacbten ist, dab dem Worte

Ort im OrteKA ein k oder XV als Anlaut feblt, dafür aber ein t-Laut am

Hude eigen ist. Das ist nicbt bedeutungslos. Das b würde ein „kräftiges

Ansteigen" bedeuten, das v ein gelindes. Das t andererseits bedeutet „durcb",

also einen Druck von unten ber soll aucb im bori?ontalen verbältnis), der

das umliegende Lelände durdibridd, sei es an einem Punkte, sei es in einer

Linie sso im deutscben Worte t-rennen). Ls bedeutet also in Verbindung

mit c>r fverg) eine kergdurcbbrudrsslelle oder sbei dem gän?Iid,en Mangel

formaler Lestimmungen bei den Drlauten) ebenso gut einen durcbbrecbenden

kerg, wie eine Durdibriubsstelle im Derg. Lo kann ort einen das Lelände

durcbbrecbenden Lerg bedeuten, und das ist bier der pall. Die Auscbauung

be?eidrnet bier nidd das Derbältnis des Ansteigens, also nicbt die IZöscbung

(b), sondern gerade den Hökepunkt mit diesem Namen ort. wenn man nun

bedenkt, dass mebr die Abbänge )b be?. vv) bewaldet sind, die durcb-

brecbende Kuppe in felsigem Lelände aber eber unbewaldet ist, so kann

man aus dem Worte ort gerade?» die IZedeutung „ber vordre cb ende

pelskuppe" berauserkemien, wie denn aucb „im Ürtcben" der pels überall

?u läge tritt. In der Lergmannsspradre bat sicb diese Bedeutung rein

erkalten, und man nennt „das Ürt" die Angrikksstelle, wo der „Derg", d. b.

der „pels" in bori?ontaler Kicbtung durcbbrocben wird.

8org. Zwiscben der Kubrstrabe, überstrake und üststrake liegt

ein De?irk, der nadt Dsten etwas ansteigt, nadi Norden bin von dem be¬

deutend böberen „Ürtcben" ss. d. Namen) überragt wird, »ad. Lüden bin

ober, in der Niibtung auf die Nubr ?u, allmäblidt abfällt. Hier bat nack

der kiesigen Überlieferung die „Lorg" gestanden, von der aber scbon von

Lteinen I75t sagt, dab sie „gän?Iid, Zerstöret sei und nur ein geringer

Kotten, „auf der Dorg" gcbeiben, das Andenken davon erkalte". Line
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weitere krinnerung daran ist in dem Namen der Kamilie korgmann erkalten,
die keute nock daneben in der kubrstrabe woknkakt ist. wie von der
kurg selber keine Neste mebr vorbanden sind, so ist auck von ibrer Le-
stalt und Anlage kein kild zu gewinnen. Der Lrund davon ist bockst-
wakrscbeinlicb darin zu sucben, dak eine wirklicbe kurg bier nickt gestanden
bat. vielmekr ist der Name „korg" wokl rein aus Lründen der Kaden-
gcstaltung mit dieser örtlichkeit und dem Hole, der darauf lag, verbunden
gewesen, Der Vorbügel des 0rteA? kiek kore^Z, d. k. entspreckend den
ursprünglicken Verbältnissen, als kier ringsberum sbis auf das felsig ker-
vorragende OrteZ^j nock Wald war, „Waldvorsprung" oder „Waldberg"
ss. Vordeck) und der darauf liegende Hof lükrte den Namen ^uk der kore^,
woraus dann ^.uf der korZ wurde, was aber tatsäcklick nichts Anderes be-
deutete, als „Der Hof auf dem waldberge oder Waldvorsprunge".
?n ganz äbnlicker kituation findet sick der Ort korZ oberkalb von Volmarstein.

Um die kerecbtigung unserer Ansicht nackzuweisen, müssen wir uns
kier notgedrungen eine kleine lokalgeschichtliche Abschweifung und krörtcrung
der einschlägigen Verkältnisse erlauben. Zuverlässige Nachrichten über die
ältere Lesckickte Wittens sind fast gar nicht vorbanden. Nie ältere»
Dokumente des Nauses Witten sind im öabre 1667 verbrannt, als eine
lotkringiscke ssür den Nkalzgrafen von Plalz-Neuburg fechtende) Heerschar
kier plünderte und brannte. Aus späteren Archivalien, die sich jetzt im
Staatsarchiv zu Düsseldorf befinden, ist kür die älteren Zeiten Wittens wenig
zu erkabren. was wir darüber wissen, verdanken wir vorzugsweise dem
Lesckicbtsschreiber Kiedrich von kleinen, der in seiner westfälischen Le-
schichte, 3. leil, Lemgo 1757, auker den Verbältnissen benachbarter Lebiete
auch eine — übrigens in vielen vunkten unklar bleibende — „Historie vom
Lerickt und Kirchspiel Witten" bringt und dafür als seinen Lewäbrsmann
den Lebensrichter skgndikus) der Haus wittener Lebenkammer vom öabre
1747 öokann Lkristopb keurbuss skürkaus) angiebt. Venn „Dieser ist es",
sagt er, „welchem ich den grökten Ibeil der Nachrichten vom Lerickt Witten,
und mebr anderes zu danken babe". In von Klemens Vorstellung ist von
verschiedenen Vbjekten die kede, deren Natur im einzelnen, sowie deren
keziekung zu einander durchaus nicht immer klar zu läge tritt, und die
wir uns folgendermaben ordnen: kr spricht an verschiedenen ktellen 1. von
dem Dorfe Witten, 2. von dem Lerickte Witten, 3. von der Herrschaft
Witten, 4. von dem Kirchspiel Witten und den dazu gebörigen kittersitzen,
adligen Häusern und zerstörten kcblössern, nämlich 5. von der kurg Witten
im Vrte, 6. von dem Lute zum Korne bei Wullen, 7. von der kerkbofe,
8. von dem kittersitz kringeldanz, 9. von dem wennemarsberg, 19. von
dem Hause Witten oder kerge, 11. von einem keicksboke Witten, der identisch
sei mit einem „Hole Witten", welcher den Kraken von Limburg gekörte.
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llas vork Witten umkakte zu von Zteinens Zeit sc. I7S0) 140 Däuser mit
IK0 Hausbaltungcn, von ciencn 61 kontribuabcl, ä. Ii. abgabenpklicktig waren,
unä zwar äie gröbere Hälfte gegenüber clcm Hause Witten, ciie anciere gegen¬
über clen IZcsitzcrn anäerer Hiltergüter, wie Kringeläanz, Zteinbausen.

llas Lerickt willen war eins von clen 5 sogenannlen Ligengerickten in
äer örafsckakt Mark sMengeäe, Langcncireer, willen, Lastrop unc! Herne).
Zeine Lrenzen waren gegen äie Amier Herbeäe unä Langcncireer bin äer
wanncnbacb, gegen äas Amt Hoeräe bin cier obere Wannenback, vkeräeback
genannt, sowie äie Heiligenbecke snack äer Zeile von Hnnen zu). Ls balle
etwa zwei Liunäen im Umkreise. Vie Herrsckakt willen ist räumiicb, wirt-
scbakliicb unä politisck mit äem Lerickt willen iäentiscb. Oer Lcricktskcrr
balle äie Kecktspklege zu bestellen unä äakür äie Hutzniebung von äen
Leistungen unä Lleuern äer Lingesesscnen, äazu allerlei wicktige unä ein-
lräglicbe Lerecktsame, äas äagäreckt, äie Lisckerei, äie weg- unä Zckiffabrts-
abgaben, äie Läbrgerccktigkeit u. a. m. Her Umkang äes Kirckspiels äeckte
sicb mit äem äes Lericktes. Don äer sogenannten vurg svor^) in Witten
ist in Hinsickl auk ibre Lntstebung, ikre IZesitzer unä ibre Zckicksale nickts
bekannt. Her wenncniarsberg war eine IZurg auk einem vom Hause Witten
Hubr-auswärts gelegenen verge, äie ein Hilter von willen namens wennemar
gebaut kaben soll. Vock ist von äer Ztellung äcrselben zu äer Familie
von Witten, zu äem Lerickte unä zu äer Herrscbakt willen, auck von äer
Teil äer Lrbauung unä äen sonstigen Lckicksalen äieser Hurg nickts be¬
kannt. Lie wuräe äurcb Lranco von Witten einem auswärtigen Leben ab¬
gekauft unä 1404 weggebrocken. Oer HittersitZ Lrengeläanz war seit 1347
nacbeinanäer im Kesitze von Mitglieäern äer Lamilie von Llücker, von Witten,
von Hoete, von Ztambeim, wieäer von Hocte unä von Lgäow. blas Lut
Zum Korne bei Witten besab um c. >400 eine Hebenlinie äer Herren von
Witten, Vas Lut Kerkbove, am Kirckbof zu Witten, bewobnten verwanäte
äerer von Witten auk Kringeläanz.

Das Haus Witten oäcr iZerge snacb von Zteinen „zum IZcrge" gebeiben,
äocb s. äen Hamen!) war ein befestigtes Zcklok unä lag nabe an äer Hubr:
Hier müssen wir bemerken, äab es mit äem Lntsteben äieses festen Hauses
im wesentlicben kolgenäe vewanätnis bati Vie wicbtigkeit äer wittener Le-
länäesckarte als Übergangsstelle über äie Hubr für Heerzüge sbier waren
«abrsckeinlick scbon äie Hömer i. ä. 14 n. Lbr. unter Lermanikus äurck-
gezogen) war äie Heranlassung äazu gewesen, äab bier einerseits ein Auf-
sicbtsposten eingesetzt, anäererseits kür äie Kaiser oäer ibre veamten ein
Kaiserlicker Hof zur Unterkunft unä Verpflegung cingericbtet wuräe. wann
äas gesä?ab, ist nickt Uberliefert. Uber es wirä sebr wabrsckeinlickerweise
sckon auk Veranlassung Karls äes Lroben erfolgt sein, äamals, wo äer
Lrankenkaiser ins Zacksenlanä einärang, um^äen vewobncrn äas Lbristenlum
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aufzudrängen. Hier, in der Häbe von Hoben-Lgburg ist gewib er gelber
sowie mancke Abteilung seiner Iruppen über die Hubr gegangen. Hie Hn-
nabme einzelner Lckriftsteller, z. IZ. Lckückings in> „Homantiscken Mestkalen",
dab kier sckon kriib eine Lekestigung angelegt worden sei, Kai somit viel
für sicb. Man wird clann anzunebmen baben, clab cler Ort cler lZekesiigung
noke cler Hubr, unci nickt eiwa weiter oben lag, sowie dab jenem Kaiser-
licken IZefeblsbaber zu seinem uncl seiner Lewaktneten Unterkalt ein um¬

liegender IZezirk zugewiesen wurde, wo er auck unmittelbar im Hamen des
Kaisers Heckt zu sprecken batte, also eben der Lezirk, der das reicks-
unmittclbare Eerick! Mitten bildete. Lo ist durckaus wabrsckeinlidi, dab
gerade an der den Übergang bekerrsckenden Ltelle, also da, wo beute das
Haus Mitten oder Lerge stekt, von Anfang an, d. k. von der Zeit Karls
des Eroben ker, eine Heste gestanden bat und auck, dab jene Leleblsbaber
sick nack dem weiter aufwärts liegenden Erte Mitten, welckes dem Bezirke
den Namen gab, benannten. Her Heicks-Hok aber, der, mit reicken Ländereien
ausgestattet, zur eventuellen Auknabme des Kaisers oder seiner Abgesandten
und zur »erpklegung des kaiserlicken Hokbaltes bestimmt war, lag oben
im Hörle.

Hie Heleblsbaber auf dem Hause Mitten waren oermutlick ursprüng-
lick weckselnde, dann aber erblicke Kastellane, nnd als solcke im reicks-
»nmiitelbaren lZesitze des Eericktes und der Herrsckatt Mitten. Zie wurden
immer wieder, auck als sie zum lerritorialbesitze der Cralsckalt Mark und
später des Herzogtums Eleve geborten, vom Kaiser mit dem Eerickte, d. k.
mit seinen pllickten und Uorteilen belebnt. Hie ersten erblicken IZesitzer

nannten sick nack dem Erle Herren, auck „Edle" von Mitten. Hann folgten
die Hamiden Etael von Holstein lögt, von Lrempt 1516, von der Heck 1629,
von Zckirp 1747, von Hitz 1779, Kriedrick Lobmann 1815 bis beute. —
Mas aber den „Heicksbok" Mitten betrifft, der nack v. Lteinen mit dem
„Hake Mitten" in den Urkunden identisck ist, so bat derselbe zweifellos
existiert. Lolckes weist auck Hübe! „Heicksböke im Lippe-, Hubrgebiete
und Hellwege" L. 136 und 132 nack. Hie IZcwokner dieses Hcicksbokes
blieben sick ibrer Horreckte stets bewubt, und sie bebaupteten ibre reicks-
«nmittelbare Unabkängigkeit und ibre persönlicke Kreibeit gegenüber den
Herren von Mitten, wäbrend sonst in den Amtern der Umgegend die Lauern
»öllig in den Ltand der Hörigkeit berabgedrückt wurden. Eegenüber den
Ansprücken des Herrn von Lrempt erklärten die Leute vom Mitlener Heicks¬
böke, dab sie von Altersber freie Heicksleute seien, und auf ibr Anrufen
bezeugte ibnen i. U. 1596 sowie nock einmal 1553 Lürgermeister und Hat
zu Hortmund, „dat sg vinden in iren alden Hegistern und Loecken, de dar
«p dem Haidtbuse liggen, dar des Hiickes Hoeve jHeicksköfej inne besckreven
staedt, dat de Hoefk to Mitten sge ein krge Hgckes Hoekk, und de Luids
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'Zarin geborn unä gcboirig, sgn krge Lgckes-Iuiäe unä in äer Ztaät Oortmunä
toll krg usw." Oer „Ook zu lvitten" batte nach v. Lteinen „mit clem Oerickt
zu lvitten gar keine (Zemeinscbakt." „Lr mar ein Lräklick Limburg'sckes
Leben unä ist von äer Lamilie von lvitten u. ff. zu Leben getragen worcien.
Zm übrigen finäet sich von «fiesem Hole unc! Oofesrecbten, auch welcbes
eigentlicb clie Ookesgüter segen, gar keine Lackrickt, aucb wirä clas Ookes-
gericbt nicbt mebr gekalten." Oock ist äas Lrbbolzricbteramt über äie
lvitten'scke ILark von altersker ein Leben äer Craken von Liniburg ge¬
wesen, wie cienn clie Herren von lvitten unc! von Lrempt clamit zu Limburg
belekut worclen slncl. Nun kästele clies Lrbbolzrickteramt zweifellos an
clem angesebensten Ooke cles Oorkes, welcbcr mit clem vorkarolingiscben
Oberboke ss. über cliese Lntwickelungen Linälinger, Volmarstein) unc! clem
nachmaligen kaiserlichen ocler Leicksboke iclentisch war. Oie Lebensüber-
tragung clieses Omtes clurcb clie Limburger an anäere beweist cienn aller-
clings cleutlich.clabsie ocler vielmebr ibre Vorgänger, che Oltena-lsenburgiscben
Oraken, in «fen Leknbesitz cles lvittener Leicksbokes gekomncen waren unä
nun wiecler äie Oerren von Oaus lvitten clamit belebnten. Ivo aber lag
nun clas Lebäkt cles Leicksbokes zu lvitten, mit clem clie Limburger Lraken
clie Oerren vom Oause lvitten belebnten?

Ls mub uns äock wunclernebmen, «lab Sick keine Ztelle kür ibn mebr
nachweisen läbt. Onäererseits kören wir von einer „Lorg", clie im Oorke
Witten gelegen bat, von cler clie beute Lebenclen noch Lrunämauerreste ge¬
sellen baben wollen, von «leren Lckicksalen unä Lesitzern nickt che geringste
Lunäe existiert. Oa sick wobl clenken labt, clak cler kaiserliche Leicbsbok
einigermaben in äer Nlitte äes Ortes unä nabe cler Lircke lag, so erscheint
es als bäckst wabrsckeinlich, äab er mit äem versckwunäenen „Leicksboke", äem
Limburger Lebnboke, äem alten Oberboke auk äer voregg iäentisck gewesen
ist. Line ritterliche Lurg im späteren Zinne war also äer Ook auf äer IZorex
nickt, wobl aber mag er ursprünglich zum Zcbutze äer auf äer Leise äort ver-
weilenäen veamten vekestigungen besessen baben. Oock sinä äieLeste äerselbe«
schwerlich im verlaufe äer Oakrbunäerte unterkalten woräen, vielmebr nach
unä nach verscbwunäen. Ligentlick also war bier äer Name „Lorg" nickt
äer öattungsname im Linne von Lilterburg, sonäern äer ursprüngliche aus
äen Lokalverbältnissen entstanäene Ligenna«ne Lor^ —k reZ^, lvaläberg-
vorsprung unä ^uk äer kor^ beäeutet Ook auf äem lvalävorsprunge. Ls
war äer Leicbsbok, äer in äer ältesten Laiserzeit befestigt gewesen sein
wirä, später aber zu einer Litterburg als Litz eines besonäeren Oerren-
gescklcchtes nickt ausgebaut woräen ist.

IVennemarsderg. Z. äarüber äen Ortikel Lorg.
Lerge. Oas Oaus lvitten keibt auch Oaus Lerge oäer, wie von

Zteinen schreibt, äas „Oaus zum Lerge". Oock wirä in einer llrkunäe von
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154L wennemar „Herr zu kerge unci Witten" genannt, kie Bezeichnung

„Hans zum 6. k. am kerge" ist ja grammatisch verständlich unci ent¬

spricht auch den lokalen Verkältnissen, da Haus Witten am Hube des

„kukreck", eines schmal vorspringenden koken Lerges liegt. tZIeickwokl

beweist doch die vorstckende Urkunde, dab ker^e tür das Lchlob selbst

gebraucht wurde. Der Lattungsname wurde kier zum Eigennamen. Denn berx

bedeutet im Mittelalter nicht blob den natürlichen kerg, sondern auch die darauf

erbaute kurg, dann eine kurg überkaupt. in primitiven Zeiten flüchtete man sich vor

den anrückenden Hemden auf einen kerg und setzte diesen durch Lteinwälle oder

sonstige kekestigungswerke in Verteidigungszustand. Lolcher Wallburgen

gibt es in Westfalen viele. Lo wurde der natürliche kerg zu einer Ltätte,

die Lchutz gewäkrte. Das altdeutsche pereZ, per K, angelsächsisch beor^,

bedeutet urlautlich plötzlich fp) oder kräftig (b) emporragende oder k)

kaukwaldköke (er), der erwäknten verwendcuig aber entsprechend erkielt

es den Namen „Lckutzort" und der kegrikk „bergen" gleich „sichern" ist

davon abgeleitet worden. Ms man nun starke Lckutzorte in Horm von

festen Häusern mit Mauern und Kraben künstlich nicht nur aus Kerzen,

sondern auch an andern Ltellen anlegte, blieb die kezeichnung „kerg" auch

für solche festen Plätze bcstckcn, wie der Name „kergkried" von dem

Hauptturme beweist, der den Hrieden, d. k. die Lickerkeit in letzter Znstanz

zu gewäkren katte. Leicht ging er auch in die Horm KorZ über, die eigent¬

lich js. Lar^l „kräftig ansteigender waldbergvorsprung" und eine zur Anlage

fester woknplätze besonders geeignete Ltclle bezeichnet, wurde die Anlage

im lieklande, z. k. in einer Ltadt, gemacht, so entstand eine KurZ jkurg),

indem das u die tiefe Ltelle bedeutet. Kiese Horm bat schlieblich pine über-

greifende kcdcutung gewonnen, sodab auch die festen Plätze auf Kerzen

vielfach burZ genannt wurden, wie man das aus den damit zusammenge-

setzten kamen ersickt jVtckrtkurg, Loburg usw.). Aber die Lage von der

Hntstekung der Wartburg, dab der Landgraf gerufen kaben solle: „wart,

kerg, du sollst mir eine kurz werden!" bat den ursprünglichen kamen

wartbcrg erkalten, wie denn auch sonst die Horm ber^ an den kamen

vieler Kurgen Kasten geblieben ist jArnsberg, Lrimberg, Osenberg — Isenburg

u. a.j. Kas Ltammsdilob des Kraken von kerg kieb kerg oder Attenberg

Waldenburg) Uber dem lale der kkün, das später gebaute an der

Wupper kieb dann kurz, auch wokl die keue kurg. Line dritte alte ke¬

zeichnung für eine Kitterburg war „Ltein", wie es in der deutschen Helden-

sage einmal keibt „si slicken wieder in ir stein", eine vierte „Klus", Haus.

Jünger ist dann die kezeichnung „Lcklob". kack dem Lesagten bedeutete

„Die Herren vom Kerze" kür Witten soviel wie die Herren vom kitterkause,

von der kurg, worin wieder ein keweis dafür liegt, dab man von einer

andern kurg in Witten, die den kamen verdiente, nichts wubte ss. karg).
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Lreäkle keibt eine jetzt bebaute, in mäbiger Anstcigung zum wideg

„sid, empor ziekende breite Nläcke", und solckcs drückt audr der

Name aus. Denn b bedeutet ein kräftiges Ansteigen bez. Absteigen, wie

in Dbbe, re ist die Negativwurzel von er jDreitwaldj uncl becieuiet wald-

leere oder glatte breite sslädie, ä bedeutet Druck und zugleick die Begrenzung

dieses Druckes, den Absddub, Umgrenzung, wie in Neede. Die Verdoppelung

des d ist nur dialektisck und bat keine Dedeutung, wie die Namen kredelar

und kredeney zeigen, das e am Dnde ist erst spät durck Analogie binzu-

gekommen, seit die Lpracke sidi entscklob, das wort als ein kemininisckes

aufzufassen, ln Drst, das Drett, ist das nocb nickt der Lall. Lo bedeutet

Lredde eine sick erbebende glatte breite begrenzte Nläcke.

jlzodrdeutsck Drcite.j Abnlick bedeutet >Vrede eine sanft sick erbebende

degrenzte Nläcke, und das Nlübcken Bretter ist in jwindigj freiem waldleerem

Lelände ein Lewässer jausgefallenes a am Dndej.

Lrucck. Die zwiscken Witten und Annen gelegene Nacks Lenkung

kübrt den Namen „Druck", welckes Wort in seinem eigentlicken Linne und

dem Lelände entspreckend „Daumleere Liekbodenstelle im an-

steigenden Lelände" mit dem Nebenbegriske des „Deuckten" bedeutet.

Denn urlautlick bedeutet b „kräftig ansteigend", ru (ruo. ro) „waldleeren

liekboden", cb (k) „beraustretend" und zwar bier im borizontalen Linne

bei einer Nläcke, wie in Lacke, lat. Isc-us, Isc-una jLückej. weil sidi an

einer solcken Ltelle naturgemäfz Wasser sammelt, ist der Dcgriff des Nassen

mit dem Worte Druck jbrokb, brok, brook, brsuk, kränk, broicb), wenn das

ek bez. k in dem borizontalen Linne der ebenen Nläcke gebrauckt wird,

stets verbunden, und weil das Wasser dock irgend einen Abiluk suckt und

findet, bedeutet brook manckmal jz. D. im Dngl.j sogar „Dack" jLumpkbackj.

Lo kamen and? vom wittener Druck mebrere kleine Wasserläufe, Däcke»

ker, wie z. D. der Nüstenback, die freilick beutzntage, nack der viclkacken

Dekestigung des Dodens, wie infolge des Dergbaus, im wesentlicken oer-

sckwunden sind. Zu beackten ist, dab brock in einem andern Dcrbältnis

auck „Nelsstück", überbaupt „Drocken" bedeutet, wenn der K-Laut im vertikal

keroortretenden Linne, wie in rok Aelsvorsprung (ro ^ baumleere glatte

yockstellej gebrauckt ist. I?ier baben wir die Erklärung zu dem Ltamme

von „brecken".

5t ue. Line Niederung Zwiscken Nukr und Disenbabn unterbalb des

INllblgrabens kübrt diesen Namen. Die altbockdeutscke Norm war avv»

und auvvg, auck ouxva und ovvg, mittelbockdeutsck auvve und ovve. Lie

dedeutet „wasserreickes Wiesenland". Die Drlautkorm ist aw->. Die

Laute baben folgende Dedeutung: Die Drwurzel gvv bezeicknet mit

dem » den Degriff „da ist cleullick", mit dem xv ein „Abwallen, Ab-

Lieben". Daran ist dann nock, obwobl in dem ersten a sowokl, wie in dem
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rv, bereits die Vorstellung von Wasser entbaltcn war ssodab unser einsilbiges

„Au" ebenfalls kxistenzbercchtigung bat), nodrmals cler Laut a (verkürzt e)

zur kezeichnung cles Wassers getreten. Zo beikt sve'g zunächst „da ist sankt ab¬

wärts wallencles Wasser", (vgl. königsauj, wäbrend gpe und epa ein abküpken-

des Wasser, ->be (kbbej ein stark abnebmencies Wasser bedeutet. Va sich

ein svv-l aber vielfach in unbestimmten kkern bewegt, vielmcbr clcn Korten

zu beiden Zeiten vielfach überdeckt und dabei zum Lraswucks befruchtet,

ist der kcgrikk des wiescngeländes gleich zu dem des Wassers binzuge-

treten und bat sich mit ibm vereinigt. Zo wird sws: „Aue", ein von sankt

wallendem Wasser durchzogenes Wiesengelände, vielfach ist in Zusammen¬

setzungen das su zu s geworden, z. k. in Eltens (— flu im Laubwald-

gebirgcj in Westfalen, wäbrend Altenau im Harz bei Loslar noch die voll¬

ständige Horm bat, ebenso wie das gleichbedeutende Holtenau. Vas got.

ilbwn (sprich scbvsj und das lat. sgua sind aus ->K und svvn entstanden,

wo sk (-->>, scb), wie ek(—eß) (Zebirge, kerg, Kaden bedeutet, sodak nkws oder

squs kergabwasscr bedeutet gleich wie auch das einkache^ebs, /tcke Lcrgwasser.

2. Cervässer in der Ltadt Witten und in der käbe

derselben.

ll^u bi r (g. 77Z I^urg, yoo kurinns, g2Z kure). Her käme bat auch den

Laut oe statt u, z. k. bei einem kcbenflükchcn der kubr, „köbr", sowie

bei einem kcbentlusse der Waas, koer, der aber auch kubr gesprochen

wird. Auch ist er in köbrchen (koereckj bei Witten, sowie als Klurname

„Am kubr", „km kubr", „km köbrken" bei Hiddingbausen, „Am kobr" bei

Wengern erbalten. Vie Laute u und o geben durch vermittelung von ue

und oe leicht in einander über, wie Susi in Soest. Llcr käme „kubr" be¬

deutet „kn waldleeren „kaubgebirgsboden— Ltrom". km öegen-

satze dazu bedeutet Lippe (griech. Lupws, tat. Lupisj „Zanktgeländeboden —

Alupb", und diese augenscheinliche Analogie in der kildung beider kamen

drängt uns zunächst folgende Erklärung auf:

Wenn wir von der Lrundwurzel ur ausgeben, so erkennen wir als

deren kcdcutung „liekraubwald", denn das r ist akustisch — Waldesrauschen

und zugleich der optischen Herkunft nach — rauker Zustand. Die negative,

doch nur konträre, Legenwurzel dazu beibt ru und bedeutet (s. d. Abk. bei

kcgativwurzel) „waldlosen (wörtl. obne kaumrauschenj rauben lielboden",

bier den kubrtalboden. Hierzu kommt nun aber, dab das r gleichwobl die

kedcutung „Kauschen" besitzt, jedoch vom klusse gesagt, und zugleich die

Ledcutung der „kaukcit", ebenfalls vom Klusse bergenommen. Venn in
einem rauben Lelände bat auch der Klub eine äbnlidie katur. kr bat ein

stärkeres Lesälle, als eine im licklande dabingleitende Lnpis, er bat kels-
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stücke, Kies- und Lckutlmassen, ausgerissene Käume u. clgl. lortzusckakfen,
er trat dann cke dadurck gebildeten Kiesbänke zu überwinden, wobei es
Ltouungen und Kngströmungen gibt, ganz abgcseben von den durck Kels-
stuken bervorgerutenen Wasserfällen und Ltromscknellen. Lo ist der Le-
birgskluk mit seinem starken Lefälle selber raub, und es erklärt Sick der
Dnfangslaut r des grieck. rkeo — strömen, rennen, rbeuma und rbos, rboe —
Klub, sowie das tat. ruo — rennen, strömen, des deutscken „rennen" und
„rinnen" und in den Kamen Kkein und Kbüne zur Lenüge. Dieses r zur
Kezeicknung der Kaubcit einer Klubströmung wird man als einen jungen
oder neutralen U)urzc»aut js. d. Dbb.j anzuseben Kaden. Die Dereinigung
jener älteren Kedeutung von ru — baumleerer rauber lickboden mit der
jüngeren von r — raubströmend ergibt somit die Lesamtbedeutung von
Kur—Kaubstrom in waldleerem Kanbtiekboden. Das dazu tretende zweite
r — ur oder er drückt den Kegriff „Kaden" oder „Lelände" ausdrücklick
aus. sv. Zteinen sckreibt den Kamen immer „Kbuer".j Dem Worte Kur ist
zeitweise auck nock ein g, verkürzt e, angekügt gewesen, wie sick das in
dem latein. Kamen Kurn zeigt. Dies s (e) bedeutet „Wasser", „Klub".
Diese Kndung jwie sie bei dem äbnlicken Klukname Obre u. a. nock vor-
banden ist) bat sick bei Kur sKubrj wieder verloren. — Dock ist mit Dar-
siebendem die lautlicke Erklärung nock nickt erscköpit; die mannicktacken
einander durckwebenden organiscken lrieb- und Kildungskräkte zu be-
«backten ist gerade bei dem Worte „Kur" sekr interessant. Kleibt man
nämlick bei der ältesten Kedeutung von Kur (Koer) sieben, wie wir sie in
den oben angefükrten alten Klurname» „Im Koer", „im Kobr" kinden, so
ist klar, dab es sick -— zumal wo gar kein Wasser ist — nickt um einen
Klub, sondern um einen Klatz im Lelände von der Kedeutung „wald¬
leere raube liefstelle" oder „waldleere raube Leländestelle" bandelt. Dab
in rur vor allem der Kegriff des Leländes zum Dusdruck kommt, wird durck
die Zusätze -s und -inne (n) bestätigt, von denen ersterer Wasser oder Klub
überkaupt, letzterer „innenwasser", Innenkluk", wiederum nock durck an¬
gefügtes s (e) erweitert, bedeutet. Dus diesem Leländebegrikk Kur, Koer „Durck-
lab kür stark stiebendes Wasser" ist auck im Kedeutungswandel der Kegrikk
Kor — Köbre entstanden, dessen Kezeicknung dann die bockbalmige Lumpk-
ptlanze und weiter von dieser der damit bewacksene Lumpk selber ange¬
nommen bat. Keineswegs aber ist „Im Kubr" oder „Im Kobr" immer
— im Kokrsumpf, sondern zunäckst „im waldleeren rauben lielboden".

Lpiek. Kin toter Drm der Kubr, Kest von einem trüberen Kukr-
auk bei Kammern, trägt diesen Kamen, der urlautlick Dusläufer von
Wasser ins Land binein bedeutet. Dus s Kasses und p „beroorplatzen"
oder „beroorplatzen lassen" setzt sick der Kegriff „speien" zusammen, der
im lal. spuo, im deutscken speien zu läge tritt. Das i oder > bedeutet
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innen oder nack innen binein oder von innen keraus, wie u in spucken

„unten", „nack unten" uncl „von unten keraus" jLpuk — Aufwärts Ausge-

spienes Deucktes ocier Dunstiges, ck k. Lckemcnkaftesj. Das k jclcj bedeutet

das Heraustreten cies Ausgespieenen auk seiner Ltelle mit ciem Nebeubegrifke

des Dudens, zu Dnde sein, fertigen Dorbandenseins. In diesem Linne be¬

deutet ncl. Lpiker, kcl. Lpeicker „Dinscküttungsboden" ser), vor altem kür

Letreide, aber auck kür andere Legenstände der Derwabrung. Duck spick

— kett Spickaal, Lpickgansj erklärt Sick so als „Deucktes jkier Dettj von

innen berausquellend". — Man mub übrigens beackten, dab sp auck „In

Nasses bineinplatzen oder -springen" bedeuten kann, denn es ist immer

festzukalten, dab die Drlaute nickt die geringste grammatiscke Destimmung

als Lubjekt oder Objekt, als Lubstantiv oder Derbum, als Derson oderDakl

entbalten, sondern jeglicke Destimmung gestatten. Und so wird Lpa> (ax

— ex — eZ^e — Dodenstellej am Nbein, sowobl Dsterspag jrecktsj, als Dber-

und Dnterspag jlinksj auf Halbinseln gelegen, gleickwie auck der alte Ltamm

span jLpanien, blispsniaj, einen Aussprung oder Dorsprung ins Wasser
bedeuten.

Hüsienbecke. Dieser ekemals vom Druck ber fliehende Nack ist

jetzt von der Dberkläcke versckwunden und unterirdisck zur Nubr geleitet.

Der Name bedeutet „Laubkolzback", obwobl von solckem Laubbolz zu

beiden Leiten der „Dackstrabe" auker dem „Lckützenbölzcken" nickts mekr

übrig ist. blüste wie Hest in Diester und bleistin blsistjer bedeutet einen jungen

Laubbaum jvergl. blüsten — Laubbolzwobnort bei Nebeim, bleisterbacb am

Liebengebirge u. sonstj, Dicke oder Ducke, wäbrend blast jHostedcj und blast

jlat. bsstsj einen jungen Nadelbolzbaum, .lanne oder Dickte u. ä. bedeuten

jvgl. Hastenbeck und die Haustenbeck, die zur Lippe kliebtj. Den Drlauten

nack erklärt sick z. D. Idast folgendermalzen: Der Laut k bedeutet das Auf¬

fallende, auffallend zu läge lretende, a bedeutet „da ist deutlick vorbanden

oder sicktbar", s bedeutet Deucktigkeit, Lakt, und im Dedeutungswandel

lrieb, t bedeutet durck oder bcraustreten. Daber bedeutet zunäckst Ast

einen deutlick keraustretenden lrieb, der am Daum sicktbar wird, aber auck

einen solcken, der am Drdboden sicktbar wird und dann gerade bervorstebt.

Dgl. lat. sta, deutsck sieben, so in Ltange. Dei ast und ost ist ini letzteren

Dalle damit die Darstellung des Leradeaukwärtsgerickteten verbunden, so¬

cial? lannen und Dickten darunter zu versieben sind. Daber ist blstenberg

— lannen- oder Dicktcnberg. Idast jlat. bastaj bedeutet also einen auffallend

gerade gewacksenen Ltamm, vor allem jungen lannen- oder Dicktenstamm,

blasiert bei Hagen einen Dicktenwalclberg. Die Wurzel IrustentbältdenLonder-

begrikf u — unten, tief, nnd bedeutet vielleickt einen in Dertiekungen oder

tieferer Dodenlage wackscnden jungen Ltamm, best einen solcken in breiter

Dodenlage, beist einen solcken in innerer und zugleick tieferer Dodenlage.
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wabrsckeinlicker aber bedeutet bust und büst einen am unteren Ztamm-Lnde
gerade gewacksenen snackber sick verzweigenden) kaum und best, beist einen
in breitem (e) Laubwerk innen (i) gerade gewacksenen jungen IZaum. —
Über decke s. Borbecke.

Lorbeck oder Vordecke uncl Vorbacck jlZrokecke bei v.
Lteinen.) Vie vedeutung ist im wesentlicken „waldgebirgsback",
„waldback", wie korberZ — „waldgebirgsberg" uncl IZormann — „Wald-
gebirgsmann" ist. Vas b becieutet „kräktig abwallenc!" (Lbbe des Meeres),
aber aucb „kräftig ansteigencl" sLbbe-Lebirge). Vie Urwurzel or beibt
„Waldgebirge" oder „Wald" od. „verg", wie grieck. oros. Zollte die Norm
Vrobecks ricbtig sei», was nicbt wabrscbeinlicb ist, da der Volksmund diese
Lautbildung erkalten baben würde, so bedeutete der Name umgekebrt „Lack
in kräftig ansteigendem waldleerem Lelände", denn ro ist die Negativwurzel
zu or und bedeutet „Va ist nicbt Nauscken", „da ist kein Waid". Lei dem
Worte Nack tritt die Bedeutung b — „kräftig abwallend, abklielzend" zu läge.
— Die Urwurzel scb bedeutet: Va ist herausströmen, heraussckütten, und
so findet man ^cke — ^cbs bäukig von Lebirgsströmen. Viese iZedeutung
des cb jdes gutturalen Nck-Lautes, der auck in den dentalen Ick-Laut Uber¬
ging und dadurcb zu den wasserziscblauten sck und ss in verwandscbakt
trat, z. v. in L.scb) ist im griecbiscben cbso — giebe deutlicb zu erkennen.
Andererseits tritt kür das weicbe cb aucb das karte ck ein vermöge einer
den Zpracben unbewubten und aucb bedeutungslosen Lautvertretung. Zo
linden sicb neben Lack und Leck auck Lack und Leck (IZssk), z. >Z. in per-
sonennamen, wie vünnebscke )— hügelback) und blerbeck (s) s— waldge-
birgsbacbj. häufig nämlick ist das wart Vacb bez. Vsck nocb mit einem
s s— Wasser) oder der Verkürzung desselben in tonloses e verseben, z. v.
in Vacba und in vielen vacknamen aut ecke '(Sslbecke, bloppecke). Nus
dieser kemininiscben Ladung erklärt sicb aucb, dab beek und back bis beute
bäukig lemininiscben tZesckleckts sind, so die veek bei Vanzig, die Lorback
bei Witten, wie aucb vpitz singt: „Unterdessen lauft die Nack unseres
Lebens sankt dabin". Unter „Die verback" und „vie Lorbecke" wird
dann auker dem Lewässer aucb das ganze vom ibm durcksirömte lalgelände
verstanden.

pkejrdeb c»cck. 5o bsibt der obere leil eines vackes, der von Wullen
bis Lrengeldanz und von da unter dem Namen wannenbacb weiter zur
Nubr klieszt. Oer Name pkerdebacb wird volksetgmologisck natürlick mit
Pferden in Verbindung gebrückt, bat aber damit nicbt mebr zu tun, als
andere IZäcke. Und gar die veutung, dak an ibm beidniscke Pferdeopfer
dargebracbt worden wären, wird durck nicbts beglaubigt und berubt nur
auf pbantasie. Ver Laut pk ist nur eine Verstärkung des Lautes k oder
v, wie sidr dieselbe in pkort (Zckulpforta, latinisiert Porta), vkorzkeim, von
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6er vkorälen u. ä. Damen kin6et. Lo ist Dkerä in vlercleback ni6its Dn6eres

als Verct, wie in Veräen an 6er Aller, Vertun an 6er Waas sin6, mit ge¬

ringer Vokalverän6erung Voeiäe bei Hagen. Der Laut k 06er v 6rückt

Winclesweben ans un6 beliebt sick auf eine win6ige, freigelegene Ltelle,

wie 6as au6> in vnerst, korst, Loebr )Dor6seeinsel) un6 unserem Dar un6

vorn ?u läge tritt. Das 6 bedeutet „liekstelle". Lo beibtVerä.- )win6ig-)

Offenes breites liesgeläncle un6 Veräb-acb o6er Vker6eback: Offen-

iieflan6-IZa6r. Demcrkung. Dementsprecken6 beikt voerst: Dreigelegener

klar erkennbarer (s) Da6elbolzwa>6 un6 voerst sowie voist o6er korst:

Dreigelegener oberer Da6elbo>zwa>6. Da o un6 oe leiärt in ü uncl u

übergeben, olme 6ab clie Lpezialbecleutung 6es u-Lautes — „unten" clabei

immer in Drage kommt, erkennen wir leickt 6ie Dntstekung u»6 De6eutung

6es tvortes DUrst — Drei 6. b. vorne an auf 6em Do6en stebenci. sst bat

6ie De6eutnng aufreckt, geraäe steken von ast, so in Ast un6 Ltange,

welcke letztere vorzugsweise von 6er Dickte un6 6cr lanne benannt bez.

gemackt wir6). Au6? 6er Dirst am Dacb bat 6ie Decleutung „km Ivin6e

Dreisteben6es" un6 6as engliscke kirst be6eutet „vorne steben6", „erster,

e, es". —
Wannenback. Dieser untereleil 6es Pfer6ebacksbat seinen Damen

nickt von 6em Orte Wannen, 6en er 6urckkliebt, son6ern mit ckesem zu-

sanimen von 6er Datur 6er umgeben6en Ortlickkeit. Das w be6eutet sankte

Ab6a6mng o6er, von unten geseken, sankte Ansteigung. Die Drwurzel an

be6eutet „6a ist innen" smit 6er ursprünglicken Lrun6oorsteIIung von Wasser).

Deson6ers bäukig verbun6en mit 6 sDrnck, Hineinciruck), ferner oft nock er¬

weitert ciurck 6e» Laut strömen6en, ziscken6cn etc. Wassers s, aber auck

obne 6ies s6ron mit 6er ursprünglicken Vorstellung von Wasser verbun6en,

crsckeint es als an6, ant un6 ane )vgl. An6alusien> Anclermatt, An6Iau, Anzen-

gruber), ebenso mit an6er» vokalen uu6 an6ern Decleutungsnüance» in enck

sDn6e, Dnns, Dnz, Onn, in6 Hn6us), un6, )>m6->), unz svnzelmann). >Van

be6eutet also: von sankt ansteigen6en Leiten umgebenes Inneres

smit Wasser) wie 6er Wannsee bei Derlin. Ds ist 6as, was wir unter

unserm 6euts6ien Worte „Wanne" versieben. Die min6estens in6ogermaniscke,

wabrsckeinliär aber ganz urspracklicke Herkunft zeigt si6r in auslcincliscken

Damen, wie bei clem Wan-Lee un6 in Lrivvan in Armenien. — Das n am

Lcklusse von Wannen be6cutet woknort s—engl. Inn), un6 6er Ort Wannen

ist also „Ort in einer Wanne". Dickt weit von Witten gibt es nock an6ere

Orte 6es Damens Wanne, so bei lZockum uncl bei Hobensgburg.

l)e!back. Dieser Zwiscken Lütgcn6ortmun6 uncl Dirckbarpen ent-

springen6e Lack kliekt gegenwärtig gegenüber Herberte in 6ie Dubr. Dr

bat es krüber, als 6as Lelänäe bei Heven nock von 6er Dubr überspült

war, näber zur Dubr gebabt. Der IZestanclteil Lack ist wie bei allen 6amit
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zusammengesetzten Dacknamen ein jüngerer,wäkrencl ciie ursprünglickeLnciung
zu — zw» ct. i. abkliebencies Wasser ocier z, verkürzt e, sick verlor. Durck-
Dolksetgmologie wurcic cias ursprünglicke DI zu Del umgecleutet, sociab wir
in ciem jetzigen Delback ein trüberes Dklau ocier Dkle jwie bei Dreslauj zu
erkennen baben, welckes nickt scklecktcveg aus ol Laubwalci, sonclern aus
owel, zwei, zue! ZU erklären ist. Dies wort zerkällt in c>we, swe, ZUS
cl. k. sankt abwärts kliebencies Wasser unci ei jwie sl, vi) Laubwaläge-
läncie, soclab cicr so käufig vorkommenäe Ltamm okl, aul: ieucktes ocier
sumpfiges walcibackgeläncle, unci Okle, OKIsu, Oklbzck, Oelbsck Heuckt-
boclenwalciback becleutet. kleben c>I ist auck zkl, st vielkack vorkancien
svgl. ^Klen, ^.slbor^j, wie cienn clas jetzige sl in Aalteick ciie Lecieutung
von Lckmutzmasse, Dauciie gewonnen bat.

l^oklensiepen unci anciere Ziepen. Das Koklensiepen ocier Kokl-
siepen ist ein enges waicital, welckes sick zwiscken clein Hokenstein un4
ciem wartenberge zur klukr kinabziekt. Ls kat sein Destimmungswort von
cler Zteinkokle, ciie äort gewonnen wirci. Das wort lkokle, col, ist nickts
ancieres als ol, Kol — Holz, mit versckärktem Hauckanlaut ck, Ic. Die Lnt-
stekung ging koigenciermaben vor sick: Die Drwurzel or keibt: Da oben
rauker waici. hiervon kat sick abciikkerenziert ol — Da oben Laubwalci.
Danack kat ol ciie Decieutung „Laubwalcikolz", sckiiebiick „Holz" als Materie
bekommen. Meistens kat es ciie Aspiration k (Kol) in äer Decleutung „Da
ist auffallencl" ocier „Da ist cieutlick erkennbar", welckes gutturale k in clor
Dersckärkung zu ek unci I< nock ciie klebenbecleutung jgrieck. ekj „aus" be¬
kommen kat. Lo becleutet Kol eigentlick äa ist aus Holz Lntstancienes.
Duck ZK unci S treten an Ltelle von K, z. D. cler Lollenberg. Desonäers
käukig wirci Kol mit ci ocier t verbuncien zu kolä swackkolcierj unci kolt,
welckes t clann käukig, auck in kistoriscker ^eit cler cleutscken Lprack-
entwickelung, ciurck Hinzutritt eines Heucktigkeit ausärückencien Zpi ackelements
vom s-Lkarakter zu tz, z, sek, ss, st verstärkt bez. umgewancielt wurcle
(Kiolz, bioist). Das ci ist äer Laut, cler clas kliecierkakren eines Lcklages
sD-onnerj unci cien nackkerigen D-ruck als cl-auernä bezeicknet ocier
auck später nur cien Druck, <ias Aufliegen. Lo becieutet ocl: Da ist Auf¬
liegendes cl. i. cia ist walcl ocier Dusck. Oä-in keibt walcl-innen ocier cier
im walcie clrinnen. Diel käukiger ist ciie Anfügung cies ciem ä verwanciten
t an Kol. Ls becieutet ciurcksckiagen, ciurckstoken, t-rennen, unci bezeicknet
cke Abgrenzung eines Holzes, insofern es sick aus cler unbewaldeten Dm-
gebung Kock emporkebt. Dock geken ci unä t sekr käukig cler Decieutung
nack völlig in einancier über, wie ja ciie Meciia ci am Lnde cies Wortes bei
cier Ausspracke unwillkürlick leickt sick zur tenius t verciünnt. Lo kaben
wir ciie Decieutung Holz in DI jOIlendork, Olympia), Old (OldenburA), Ott jOIten
in cler Lckweizj, idol (kloile, kiollznd), biolci (kiolder), kiolt fkto!t<»igu),klolz,
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bioist Holstein, eigentlich blolstene — Land im Holz), Kai (Kolbes), Kold

<KoIdinA), Kolt jpersonennamen Xolter und, mit geringer vokalischer Ver¬

änderung in Kslt-enhsrdt), La», Oold jöoldberg, z. L. bei Hagen und sonst

«kt, gewöhnlich durch die volkselgmologie irrtümlich als ein Coldjbergender

kerg erklärt), Lolt ^Personenname Ooltermsnn, Loltenbusck bei Lämmern

— Hollbush, ebenkalls durdi die volksetgmologie irrtümlih mit Lold In

Verbindung gebracht und als Loldenbusck ausgesprochen. Umgekehrt hat

der Landwirt, der ihn besitzt und Keule Lolte treibt, von seinen vorkakren

der eigentlich den Hamen ten blatte — am Holz, wie urkundlich feststeht),

Loltz und Loitsch. Hatten wir vorhin Ld-in (— >V-od-sn) als den öott

im Walde, so seken wir, dak Wodans öemaklin, prau blatte, blotds oder

blutds dasselbe bedeutet, nämlih Wald-Eöttin.

wenn wir nah diesem Lxkurs zu dem andern Hauptbestandteile von

Koklsiepen zurückkehren, so seken wir, dab siepen einen shwacken

inneren Wasserabzug in einem engen lale oder einer ZHIuckt

dedeutet, denn s bedeutet Nasses, Wasser, i bezeichnet den Legriff „innen",

p jvon Nulquellen und Platzen herzuleiten) ist eine Abwärtsbewegung in

kleinen Ltuken, ein Hüpten, vom Wasser gesagt, z. L. in Lnn-epe. Neben¬

formen sind sielen und seilen jz. L. Llbseikten).

6eUerdac!i s. Ledern.

LnUerback s. Lnde.

lllutte. Oer unterkalb Lteinkausen auk der linken Leite in die

Lukr mündende kack hat seinen Namen von dem keuchten Lrunde, in welchem

er dakinkliekt, denn Nutte, Nutta — Nuotts bei Lckwgz, Natts in Lrau-

dündten, Nudde, Nodde, Nod(er) bedeutet „ IN i tt e n t i ek w a I d — cl. k.

peuhttalbah". Nenn m bedeutet Milte, ud jlat. udus — keuht) eigent-

lih „tiek in eingedrückter Stelle Wald", der ja seiner Natur nah keuht ist.

Der Klanglaut u bezeichnet stets ein „unten", „tief", die Nrwurzel

od haben wir schon in der Ledeutung „Wald" ja — oben, d — Darauf-

liegendes) kenne» gelernt. Der Ubergang von d zu t, cid zu tt, erkolgt okt

in nahezu bedeutungsloser weise. Das e am Lnde ist in Nuotts und

Natts jbeides romanisdre Wörter) noh im ursprünglichen Klange erkalten.

Das wort erscheint auh mit den übrigen Klanglauten in nahezu gleicher, nur

wenig modikiZierter Ledeutung, so in: msud, maut jMautern, früher Nutsren,

an der Donau), msde jlat. msdidus — feuht), mstte, msete sMaeterlindc), mede

jMedebah), mette ^Personennamen lNette, Mcttegang), meid jMeiderick),

midde jMiddelburg), mitte ^Personennamen Mittelmann, INitterwurzer), davon

die deutsdien Wörter „Mitte", „mitten".

Zu erinnern ist hier daran, dab die Zahnlaute d und t jmit Ex¬

spiration tu), weldre einen Druck und somit eine Vertiefung bedeuten,

durdi Einmischung eines jursprünglick das Wasser, dann das Nasse
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überhaupt bezeicknencien) s-Lautes in ciie ?iscklaute z (tz, ursprünglick 6s,
ts), englisck tk, s, 88, scli, tsck übergeben, so ciak wir mit ganz äknlicker,
nur wenig mociifjzierter öecieutungauct> kolgencie cireilauiigewurzeln sciie
man auck als Ltämme bezeicknen kann) kincien: ms?, motz skebräisck
unci grieärisck mazs — leig, krot; „Matz" nickt nur Viniinutiv von
Martin, sonclern ursprünglick unci volksliimlick — Lckmutzkerl),mei? sLtalit-
name Metz unci „ciie Metze", mit? sin Namen), motz sin Namens, mutz
s— matsckig, in Mutzpteike unci Lck-mutz), mos sMoos — nasse Lbene
in Lckwaben), mos sMaas), mees s—nasse Miese), mis smieb — sckmutzig),
Müs sin „Lemüs", auck in Personennamen wie Müser), mus sMub, z, k.
von Pflaumen oäer Haler), moss sMosse), msss spersonenname Mabmann,
auck in Mabliebcken unci im cieutscken „Masse" eigentiick — Lemisck),
ebenso mess sgrieckiscker Name .Vtessemen; cias engliscke mess ursprünglick
— öemisck, öemengsel, äann Lssen, Lerickt, ciann lakelgesellsckafl), mosck
spersonenname Mosckerosck),mssck spersonenname Mascker), mesck in
Mesckecle — Nabwiesen-Woknort seä, wie im grieckiscken liectos), msisck
sscklammige Masse), misck smiscken, Misck-Masck— scklammige plüssig-
keit), motscü spersonennameMotsckmann), motsck sMatsck, matsckig), metsck,
mitsck spersonenname Mitsckerlick). Nie gemeinsame Vorstellung unci ke-
cieutung bei allen ciiesen Wörtern ist: in cier Mitte ocier „mitten innen
Matsckiges", wäkrenä bei /^oite, iVtette etc. cias Nasse, welckes bei tieker-
liegencien Leiänciekläckennickt kelilt, ciock nickt so auscirücklickbezeicknet ist. —

Li Ks ciie Lo keikt ein bei wengein in ciie Nubr tliekencler Nack,
ver Name becieutet „walcigebirgabciackungs-wasser". ller erste
leil äes Wortes ist in Llbe, lateinisck /äbis, in ^Iba so — Wasser), in cien
norckscken plubnamen mit ^>k sauck an cier Mosel) unci L!t, sowie in cien
ciazu gekörigen Wassergeistern, cien Nlben, Nlken, Llben unä Llken erkalten.
Nie Lrunciwurzel becieutet „cia ist Laubwalclgebirge",cias d bedeutet
kräftige „Nbclackung" ocier, was ciassclbe ist, Nnsteigung. Ltatt cies b er-
sckeint auck cier Laut vv sMwsrt, LicvonAen), cier mekr sankte, gelinäe Nb-
äackung bezeicknet,unci cier Sick in späteren Lpracksckickten auck zu v unci
f versckärkt, okne ciabei nock eine abweickencie Necleulung auscirücken zu
wollen. Lo keikt cias jetzige Llba swo o — acvs — Nue ist) bei cien Nömern
ZIva. Nnciererseits wirä Lievlonct s— Li-eb, innen walälos, breit Sick ab-
äackenc!) Lieklonci gesprocken unci beute auck okt ciementspreckenci gesckrieben.
Oer Laut sck becieutet ein stark strömencies „sck-iebencies" Lewässer, cias
e am Lncie ist ein abgesckwäcktesa s— Wasser).

3. Lerge unci Hökenzüge in cier Näke von Witten.
Oer Name Nräeg bezeicknet vor allem eine felsige 6e-

birgserkebung, ciie in cier Legenä von Hoercie unci Aplerbeck vom ?uge lies
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ssiellweges in süäwesllicher Wicklung abzweigt unä immer böber weräenä

von cter Nubr in weitem Lagen etwa zwischen clen Ltäätcn Lcbwerte unä

willen umflossen wirä. Dock» linclet sicb äer Name auch schon weiter öst¬

lich am niedrigen Lüäranäe cies Nellwegplateaus bei Lrönäenberg an cter

Nubr in cten llorknamen List- unä westaräeg unci clem cter cbemaligen Lurg

Nräeg. Nie Leäeutung ist „Naubwalägebirgsvorsprung". üas Wort

zerfällt in ^rä unci e>. wir Kaden äie Nrwurzel ar als annäbernä gleicb-

deäeutenä mit ar in cter Leäeutung „üorbanäensein von Naubem" kenne»

gelernt. Her Laut a bat im vergleich zu o svorne, oben) äie Lonäerbe-

äeutung „klar erkennbar, augenfällig". Her Legrikk cies Lauben in ar bat

sowobl einen sursprünglich) akustischen Linn, nämlicb „raub rauschenä",

von Naäelbolz gesagt, wie einen optischen „raubbeschaffen", von clem un-

regelmäbigen, teilweise kelsigsn Loäen unci Ruberen. Nie Wurzel ar ist

besonclers in vielen inclogermaniscben Namen entbalten, aber aucb in semi-

tiscben sürabien, bebr. are? —Lräe) unci in clen Namen anäerer Lpracb-

Stämme. Leäeutsam ist äas ci in /^rä, welches eigentlich „Nutgccirücktes",

„Nukliegenäcs", im übertragenen Linne „walä" beäeutet, worüber Näberes

bei Kurt unä Kart. üas wort ey ist säuberlich angesebs») eine übschleikung

aus eZA seck), wie cias cieutsche „Li" clem englischen „exZ" entspricht unci

mittelbochäeutsch ^sseit äem ZessA^et oäer ^esa^et. Ligentlich liegt ein

lNittellaut j zu Lrunäe, äer im griechischen ais, aja söebirgslanä, z. L. in

Naja, Mittelgebirgslanä ä. i. Nrkaäien) noch cleutlich ist. Nies j, welches

che Leäeutung „stark oäer schnell bervor" bat svergl. lateinisch j-acio), ist

ebensogut zu i vokalisiert, wie zu ^ veräichtet woräen. Lo keibt ei, e?

l?ervorspringenäes, I)ervortretcnäes, unä Nräeg mitbin „l?ervor-

tretenäes N a u b w a I ä g e b i r g e ". Ls ist iäentisch mit Izeräecke,

welchen fränkisch gebiläeten Namen eine an seinem Luke an äer Nubr

gelegene Ltaät trägt, wäbrenä äas Lebirge äie säcbsisch-nieäeräeutsche

Namenbiläung bebaltenbat. Nls Übergangs- unä Nebenformen sinä zu

erwäbncn /crä'k-sn, s^räaek-an, ^rcisk-sn im armenischen I)ochlanäe,

^räeck bessisches Ltainmschlob bei üiez), Nräez im Lngaäin unter Ninzu-

tritt äes s-Lautes im Übergänge über rXrciex Schecks wie ^näecks in

äer Lcbweiz), ebenso wie Niz aus Nie Uber Nix entstanäen, unä ^.rciecke,

ein Lebirgsstukenlanä in Frankreich zwischen äen Levennen unä äem

Nböne. — ün äer ciurcb INiläerung äes r zu I gebiläeten Norm /cltai swo

äas I mebr Laubwal äung unä sanftere Normen äer Überfläche bezeichnen

mag) finäen wir äas süäsibirische Noräwest-Lckgebirge vor, welches nicht

unwabrscheinlicher weise äer ürsitz äer Lermanen gewesen ist, äie

äann auk ibrem westlich gerichteten Luge auch äer waläai-s)öbe im

beutigen Nublanä ikren Namen gaben, weiteres über ^.iä, ^It, >Vaiä,

Malt s. später.

s»
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Krenberg. Dieser bei Lehern enäenäe Dusläufer äes Dräegge-
dtrges möge äes gemeinsamen Wortstammes wegen kier glcicb besprochen
«eräen. Die Deäeutung ist „kerg im Daubwalägebirge". Ls !:k
äerselbc Name, wie cier von Drenberg sDrembergj an äer Dkr, äem Ltamm-
schlob äer herzöge von D. jbtk. Db cier Dlubname Dkr ocier Dar, wie in
cier Lcbweiz geschrieben wirä, ist völlig gleichgültig kür seine Lautkorm. Lr
doäeutet, gleichviel ob cias ursprünglich vorkanäene u ocier jabgesäiwächtj
S am Nncie noch vorbanäen ist oäer nicht, immer „Daukwalägebirgswasser".)
Das n bedeutet „innen in", sociab ^ren „Innen im waläe" Heidt. wenn
>ren ZU ^renä verstärkt ist, so kommt äie Drbeäeutung von ci — Druck,
speziell jnicht Dukäruck, wie bei „walä", sonäernj in cier Deäeutung „Lin-
ciruck" — lal svull, vellej hinzu, welcher ä-Laut wieäerum leicht in cien
verwanciten t-Laut sDurcbäruck, trennenäes lalj Ubergebt. Lo keibt Lnci
Innental, Lnt jökter im Dcrgiscbenj ciasselbe, manchmal wobl auch im ge-
nauesten Linne von t „trennencies Innental". Doäi fällt bei ciem Dbergange
von ä in t okt jeäer scharfe Dcäeutungsunterschieä kort. sDcrgl. lat. Inäus,
wtusj. wenn an ^rn ein s tritt, welches „strömencies Wasser", „Ltrom"
becieutet, so erkennen wir äie Deäeutung von Damen wie Drensburg auk
Oese! unä sonst, wie Drnsburg, Densberg, Drnswaläe. Ls beäeutet näm¬
lich z. D. Densberg „walcigebirgsinnenstrom -berg" oäer ,,-burg". Das
-derg nämlich, welches wir auch bei unserem Urenberg kinäen, kann beiäe
Leäeutungen haben, äie äes natürlichen Derges unä äie äer erbauten Durg.
Die ursprüngliche Deäeutung ist äie äes natürlichen Derges. Das wort
deiL, berlc, mittelbochäeutsch perk, perek zeigt urlautliäi ärei Destanäteile,
t. äas b be?. p, weläws äas kräftige bez. plötzliche jblasenähnlichel Empor¬
steigen anzeigt, 2. er, welches „Doäen", „Lelänäe" beäeutet, unä 3. oäer
ek in äer Deäeulung „bervorragenä, bervortretenä" jwas es sowohl im hori¬
zontalen, wie im vertikalen Derhällnis aus- unä abwärts letzteres als Loch),
beäeuten kann.) Lin vertikal bervorragenäer Drt, ä. h. ein Derg, eignet sich be-
sonäers zur Derteiäigung, unä so haben wir äas cieutsche „bergen" — sichern,
verteiäigen, auäi in hgisperk, l^alsbarnisch. Der natürliche Derleiäigungs-
ort wuräe noch fester gemacht äurch äie liunst, auf äen Dcrg wol>I noch
ein bergenäes Dauwerk gesetzt, wo man aber keine natürliche Drköbung
hatte, unä äas war bei Dörfern, DIecken, Ltääten vorzugsweise äer Da»,
äa baute man unmittelbar auf äen lickboäen, ur, äas Lcbutzbauwerk, unä
um so mächtiger, je weniger äie natürliche Lage Lchutz gewährte. Lo
entstanä ein künstlicher Destungsberg im liekboäen, eine burc, Durg, welches
letztere wort vielfach auch bei IZergschlössern an äie Ltelle äes alten
Wortes ber^ trat. Lo kinäen wir DerZ an äer Dbün als äas Ltammschlok
äer Lraken von Derg, auch Dltenberg, Dltenberge genannt, nicht weil es äas
ältere war, sonäern weil es im waläe jaltj lag, gleiäi waläenburg, äann
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oder kurz an c!er Wupper saudi Neuburg) als das jüngere Aesidenzschlok

6er Lraken von Lerg. — Auf dem Urenberg bei Witten dürfte wobt nie

eine Lurg gestanden kaben, und er bat demgemäb die ganz urwüchsige

Ledeutung „waldgebirgsinnenberg". Vagegen muk Arnsberg an 6er Lukr

-als „waldgebirgsslromburg" verstanden werden.

I) ac» r, I) ar 6 t, Kallenhardt. wir finden das wort Haar

m seiner einsacbsten Lestalt nickt gerade in unmittelbarer Näbe von Witten,

dock in ferner Umgebung bei Stiepel gegenüber Blankenstein. In 6er Zu¬

sammensetzung Kaltenkardt aber finclen wir es auch dickt bei Witten in

6er Lichtung nach Langen6reer. — Das wort bar be6eutet „In 6ie

klugen kallen6es Waldgebirge" oäer umgekebrt „Deutlich sicbtbarer

Lergwald", auch blob „Deutlich sichtbares Lebirge" o6er „Deutlich

sichtbarer Wal6". Venn 6em schon besprochenen Legriffe s,- gibt die

Aspiration ü swie in unserer Interjektion Ha! noch beutej 6en Lebenbegriff 6es

auk einmal deutlich sichtbar Werdens, vie örundbedeutung ist also die

von etwas aukkallend bervortretendem Hobem und Laubem mit raubem sd. k.

vorzugsweise Lalelbolz) Walde. Interessant ist die mannigfache Legriffs-

«bleituug von dieser örundoorstellung. wenn wir uns erinnern, dab statt

s ebensogut ein anderer vokal, vor allem e mit der Londerbedeutung des

Lreiten, sieben kann, so sekcn wir zunächst Kar die Ledeutung unseres

kegrikks „Haar" — Hauptbebaarung und nachber Linzelbaar gewinnen,

vaneben entstekt „Heer" als breiter Laubwald, aber auch als eine von

6cm Loden emporstekende Kriegerschar mit aufgerichteten Lanzen. Vie

Bedeutung des Hoben in Kar Waldgebirge) und ber ist im Adjektiv

^bebr" sowie im lateinischen berus und deutsch Herr abdifferenziert,

wenn nun dem Kör oder ber noch ä oder der mit ikm verwandte

Laut t angefügt ist, so entsteken neue Ledeulungen. ldard sz. g.

in dem bolstein'schcn Amte der Hardesvogt erkennbar) kann zweierlei

beiden, nämlich einmal „Ausfallend sichtbarer Laubgebirgswald", insofern

als das d im allgemeinen Druck bedeutet und deskalb ein blokes

Ausliegendes, also Wald, bezeichnen kann, wie in Od Vberwald, in Ltd

liekwald, in Ld IZreitwald. Andererseits aber kann das d einen Vruch in

die liefe, einen Lindruck bedeuten, wie in dal und dan, der die Kar als

eine solche im lieklande bezeichnet, z. L. öfter im LIsab. Viesem Vruck nach

«nten begegnet der Legriff, der in t zum Ausdruck kommt sdas Durch¬

drängen von unten oder von innen ber bis binaus z. L. in englisch

tat! — schlank empor, in io» — Hügel. Leide Vorgänge bilden eine Le-

grenzung des Höberen gegen das Niedere, und so bezeichnen d sowokl wie

i bei bar soft auch zusammen dt geschrieben) die Vorstellung des Abge¬

grenzten. Aus Ksar, dem unbegrenzten Lebirgswalde, z. k. auch nördlich

6er wökne, wird die K.arä oder Kart z. L. die Haard bei Lecklingbauseri,
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ein grobe? Waldbezirk, die Haardt bei Llberkeld, die Haardt in cier Nkalz, der

Zpessart (eigentlich Lpechtesbardtj und sonst sekr ott. — ?u cliesem Kart

kommt käukig als letzter Lestandteil cier Laut s kinzu, welcher noch ciie

Vorstellung des kliebenclen Wassers einfügt, wie auch nach dellingbaus

(westfälische Ortsnamen 41) bssr allein „trockene Dnböbe" becieutet also

den Lcgrifs cics Irockenen zum Dusdruck bringt. Zo ciarl man bar?, Harz,

als „ein ausfallend sichtbares, abgegrenztes, an Lücken reiches Waldgebirge"

erklären, was denn mit der Wirklichkeit auch völlig übereinstimmt.

Der Lestandteil kslt in kslteksrdt stammt ebenfalls von der Urwurzel sr,

die zu sl gemildert, mit dem Dnlaute (erst Dspirationslautej k in kdal, dann ck

in „Lksldsea", schlieklich A oder I< verseken und mit d oder t ausgelautet

wurde. Kai bedeutet danach „Hervortretendes Waldgebirge" oder „Hervor-

tretendes im Waldgebirge"' 5o entstanden aus gal Lallier und aus kalt, kelt,

Kelten als „waldgebirgsmänner" geradeso wie Lermani aus Zer — Ker

als üarmani, Haarmannen, d. b. „waldgebirgsmänner" entstanden waren.

Leide wurden nacheinander als Eroberer den lalbewobnern des Nbeins und

der Donau furchtbar. Der in dem K-Laut steckende Legriff des Lckarf-

deraustretenden bat dem Ztamm Kai geradezu die Ledeutung „kabl" oer-

schafft. Lo ist lat. caiiis ein Lebirgspkad, also ein unbewachsener Ltreiken

im öebirge, caiv-us keikt kabl, urspr nglicb „unbewaldet sich abdachend"

(v — w — abwallen, wie b in Lbbej, caiiurn eine Lckwiele. Doch ist

dies Ztadium des Ledeutungswandels durchaus nicht immer vorliegend,

sondern viel bäuliger das ältere, einfache, in welchem K bervortretend schlecht-

bin und Kai „kervortretendes Waldgebirge" oder „bero. Wald" bezeichnet

Zn dieser Ledeutung gibt es in Westfalen Lalle bei Densberg, Lallendork

(früber Lallentliorpe) bei varenbol?, Lallenbeck im Kreise Dbaus, Kaklen-

deck (die meisten Zchreibungen mit „kabl" und „kalt" werden erst durch

volksetgmologie entstanden sein!j bei Zckwelm, Haus Lallender^ bei Kirch-

ende, ferner vuIZo die Kalte Licke, in Wirklichkeit Kall- oder Kalt-LZ^e, bervor-

tretendes waldiges Lebirge, die katile Idaar bei Leidrom, endlich Lallenliardt

bei Nütken, Lallenkardt bei warstein, Kalteüardt bei Lrengeldanz-Witten.

Dn dieser letzteren Ltelle bezeichnet der Name beute eine Höbe mit Häusern

«n der Lochumer Lkausse. Ursprünglich ist mit der Lenennung nur der

Lerg, auf dem jetzt ein Wasserleitungsreservoir siebt, gemeint gewesen.

Lr überragt die ganze Legend und wird davon seinen Namen baben:

Kalt- Hervorragend ausdem Waldgeländeoder kervorragender

Waldberg. Lr brauchte von Hause aus nicht kabl zu sein, um diese Le¬

deutung zu verdienen, er kann aber in ferneren leiten auch baumlos ge-

«esen und danach benannt worden sein. Line spätere Leit oerdoppelte den

ikr nicht mebr geläufigen Namen kalt durch Dnbängung des fast gleich be¬

deutenden, aber anders gebildeten Wortes bardt, wie wir das auch bei dem
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«rwäknten LsIIenkorät bei Hülben und bei Warstein linden. Uuch die populäre

Deutung „Kali" ist von clor Wakrkeit nicbt weit entkernt, cienn auf kablen

kergstellen ist es okt kalt. Hie Redeutung von lialtekardt wercien wir

«ionacb als „beroorragencle kakle Waldgebirgsstelle" ocier „ker-

»ortretender Waldgebirgsbe rg" feststellen können. Zum Verständnis

hiervon mub man sich immer vergegenwärtigen, dab die Urlaute in einer

Wurzel keine formale oder sgntaktiscke Restimmtkeit Kaden, nickt Zubjekt,

Objekt, Hauptwort, Zeitwort, verson, verkältnis bezeichnen, sondern dab

wir das erst den Umständen entspreckend kineinzulegen kaben. Zo kann

denn Kai „Heraustretendes Waldgebirge", aber auck „aus dem Waldgebirge

Heraustretendes — also Waldkreies, Rabies" sein.

U?artenberg. Dieser „sankt ansteigende, raukbewaldete
kerg" kat seinen Damen von seiner Resckalfenkeit. Der Name bat mit

„Warte" — Uusspäkeposten nickts zu sckakken, obgleick die volksetgmologie

sowokl, wie die Lclckrten, ikn so erklären ssieke z. R. dellingkaus Z. 129,

Leitkäuser Z. 107). Diese Bedeutung ist erst von der ursprünglicken

abgeleitet. Das w bedeutet „sankt ansteigend", das or „rankes Wald¬

gebirge", das t das Hindurckragen durck das (Zelünde und also eine Be¬

grenzung wie in Wartburg. Das t feklt auck in Namen dieses Ztammes

wie in Iloxvokr bei Volmarstein, in V^sren, V^srstein und V^arburZ, welckes

letztere a. 1028 auck Woräbur^ kleb, oder es stekt d statt t z. R. in

btovvsräe bei Wengede, in WerdrinZen bei Wetter, Weräenkets bei varten-

Kirchen in Raiern. jUber das verkältnis ä statt t sieke die vorjäkrige 5>b-

Handlung oder den Urtikel Kor, ebenso über -berg die Ubkandlung und den

Artikel Drenberg.j Das Wort -berg in Wartenberg bedeutet nur die natürlicke

Lrkebung, nickt soviel wie Rurg, was sonst nickt selten der Hall ist jZgburg

— Zgberg ^ Ultenberg — Ultenburg). Line Rurg kat auf dem Wartenberge

»ie gestanden. Wokl könnte er in alten Zeiten als Zufluchtsort kür die Re-

völkerung gedient kaben, z. R. bei dem Einbrüche des Lermanikus in das

Land der Warsen im Zakre 14, wo das römische Heer wakrsckeinlick bei

Witten die Rukr erreichte und zu beiden Zeiten des Rlusses vorgebend die

Landschaft zekn Weilen weit bis in die läler der Rnnepe, volme und Lenne

dinein verkeerte. jUber einen römischenUrnenkund bei Zteinkauscn gegen-

itber Witten kat der Verfasser im dakrbuck von 1903 berichtet.) Line

Wallmauer findet sich auf dem Wartenberge nicht. Die sanfte Unsteigung

machte den Rerg auch nicht zur Verteidigung geeignet. Die Rewokner werden

sich damit begnügt kaben, sich in den Wäldern zu verbergen. — Zckiieb-

tick sei kier noch auf die gleichen Bildungen mit anderer vokalisierung und

modifizierter Redeutung, sowie auf die analogen Rilchingen mit dem aus r

erweichten I aufmerksam gemacht, welche letzteren immer die Vorstellung des
Laubwaldes nnd sanfter Landsckastslinien entkalten. Zo kaben wir einerseits
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>Vort — kurg z. k. in öoslar, V^oertk ssankt ansteigendes Vberwaldgelände,

auck — im Verhältnis zur wasserkläcke— ansteigende „waldige knsel"j, >VenK

— breiter Wald, breite waldinsel, V^eräer, dasselbe mit Zusatz von er

— öelände, Znselgelände jz. k. bei Potsdam, bei Vanzigj, Wurde! in der

öraksckakt Mark — sankt ansteigendes liekwaldgelände. Andererseits ent-

sprecken diesen kenennungen die Wörter Wsld, Wnidenberß, Wold-emsr,

Wglt-Ksr, Weide, Wild — sankt ansteigendes inneres Laubwaldgebirge und

was darin wobut, das wild, wie Llr in Lir, Zu in 8u. —

Höllenstein. Mit diesem Namen wird ein Zwiscken dem Korbecktale

und dem ttoblensiepen sick breit erstreckendes kerggelände bezeichnet,

welckes in mehreren Ausläufern und teilweise sckrokken Abhängen bis zur

kukr binreickt, sodab nur eben die Lbaussee nock Platz kindet, die kisen-

babn aber den Helsen in Kinscknitten durckbrickt. Zeit wann der Name

Hohenstein kür dieses Lebiet in öebrauck ist, läkt sick nickt leststellen.

Ks sckeint das erst seit neuerer Zeit der ball zu sein, vielleicht erst selt

dem kau der kisenbakn in den vierziger Zakren. Vurck ihn vorzugsweise

sind die sckrokken pelsenwände in krsckcinung getreten, zu denen der Name

Hohenstein pabt. ältere und neuere Zteinbrücke haben dann nock das

übrige getan, um dem kergrande nack zwei Zeiten bin ein sckrolkes Aus-

seken zu geben.

Nie kedeutung ersckeint ja auk den ersten klick klar. Lie kommt
dem am Pubs des Helsens unten auk der Ztrabe wandelnden durckaus

angemessen vor. kin „bober Helsen" siebt vor ibm, und das mit

seinem Nande beginnende öelände bat okkenbar den Namen davo»

mitbekommen, Vas träke denn kiir eine neue Namenbildung zu. wenn

der Name aber älter ist, mub man folgendes beachten: ver Nrlaut »

bedeutet „oben, bock sein". Oer Anhauck b bedeutet „plötzlick, aukkallend",

wie nock beute in der Interpunktion „ba!" Lomit bedeutet ko „In die Augen

fallendes Hobes ist da." Ks ist zu kinden in Idorgtk — Hocklicktung, kable

Hockstelle soolksetgmologisck ist daraus im Niesengebirge das „Hobe Nad"

geworden), ktobusck, kloberßjmit versckärktem Anlaut Xoberß, Personenname,

und Xoburß), kiomgnn usw. Kür sick allein bleibend bat Kö aber bäukig einen

Hauch-Auslaut angenommen, der teils sckwack auktritt und in der LckriK

mit K ausgedrückt wird, teils verstärkt als gutturaler Laut in bock oder

bok, bock, kc>ß ersckeint. kbenso ist es beim Zusammentreten des Anlautes

b mit andern vokalen sz. k. hg, hgh, hoch, bsk hgck, kgß; ke, beb, keck,

keck, keg) und so auck mit Ku und Kü. Zckon das Ku allein bedeutet „ün die

Augen ballendes — Hervortretendes in bez. aus dem lieken (u)", z. k. m

dem Personennamen kluej^ Hü, vergl. die Interjektion Hui! die auck ei«

Hervorspringen von unten bezeicknetj, der unrichtiger weise klue mitlrennungs-

zeichen) gesprocken und gesckriebcn wird, Vurck das Hinzutreten des Auslautes
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k, 2. L. in KlüK, einem Lergzuge bei Halberstaät, wircl äer Legriss lies hervor-

Pretens nock verstärkt, nocb mebr äurck k in kiuc sHucke) — Nock, skl be-

aieutet nämticb „unten", aber auck „von unten", unä aus cter Aufwärts-

ricktung entstebt cias Eintreten cies o soben) kür s, eine bäutige Lrsckeinung.

Dergl. up uncl ob.) Lei Zusammensetzungen kinclet sicb äieses kocb, wie

in klockkelä, kiockberg, kiockscksr. häutig aber erscbeint aucb cter n-Laut

kinter bo. Lr wuräe, naäi cter alten Zckreibung kön )z. L klönsuerte

— Hoken-Lä,werte) zu scblieben, unmittelbar an ciie Wurzel bo angelügt,

erkielt aber aucb in äer Zckrikt äie Perm bokn, koken, Vazu müsse» wir

«un kolgcncle Lrwägung anstellen:

Vie Ltämme mit n sincl okkenbar vielkaäi nickt aus einsacken Lrunä-

wurzeln svokal mit kolgenäem n) entstanäen, sonclern aus einer versckleikung

von g bez. k mit einem kolgenäen n gebiläet. wenn wir uns nämlick clie

kekllautigcn Lrunäwurzeln, weläie alle ein „Hervortreten" bezeicknen, z. L.

ek, eck, eg, egg, egk, egk. eck, eck sals Lckllaut), eck, eck sals Zungenlaut),

-k genauer ansekcn, so tinclen wir, clab Zwei clavon ciie Neigung kaben,

in vokale überzugeben. Ls ist ctics cias g, welckes gern zu weickem j

«nä als solckes wieäer gern zu i wircl, z. L. in egge, ejje, eie, unä clas

exspirierenäe svuskauckbiläenäe) k, weläres zu Lunsten cies vorkergekenäen

Vokals ganz zu versckwinclen geneigt ist. vus egg entstebt auf cliese

weise ei (Li — Lräktig Heraustretenäes, engl, egg), aus ek entstebt e.

wenn wir an ciie oben angekükrlen wurzeln nun ein n s— in) kerantreten

Ilassen, so bekommen wir ciie Lautkormen eken, ecken, egen, eggen, egken,

egken, ejen, ejjen. eien, ein, ecken, ecken smit liekllaut) ecken, ecken )mit

Zungenlaut) eben, en. wie ciie Normen ein unci en entstekcn oin unci ön,

sin unci sn, uin s— ün) unä ün. Lo wirä aus Klötgen: kloin, aus Kloben.-

klon )KIoon unä ktokn), aus klagen unä klsggen: ktsin, aus klsken )sast

— ktscken, vergl. klsckene^): Ktsn sHaan, Hakn, äas bez. äer vukkallenäe

darinnen), aus kleggen: klein, aus kieken: läekn, Kien, aus klugen unä

Kluggen: Kluin (klükn) aus kluken: klün sHukn). vuck äie ursprünglicke

Länge äieser versckmelzungssilben kält vor vnbiläungen von allerlei vrt

»ickt stanä, unä so kommt es, clab sie von äen gieicklautigen vrsilben on,

sn, en, in, un sick äuberlick nickt untersckeiäen, wäkrenä sie äock etwas ganz

Knäeres beäeuten. Venn äie reinen vrsilben on, sn u. s. f. beäeuten ent-

weäer nur äas Innensein an unä kür sick, oäer sie kaben nock äen

ganz ursprünglicke» Nebenbegriff cies Wassers in sick, z. L. in säer Inn),

äer aber meistens aucb nock äurck ein s oäer einen wasserziscklaut s (In-ä-s

flnäus), Knn-s) besonäers ausgeärückt ist. Vie Zusammensckmelzungen oin,

sin, ein, UN. on, SN, en, UN aber entkalten immer äen Legriff von etwas

Hervortretenäem. In äer lat ist z. L. klön — klokn unä kiog (e)n in äem

meäeräeutscken Klogen s— flukkallenä an koker Ltelle (o) kervortretenä (g),
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»an in blaustem svurg in 6er Hübe von Löttingenj — kisßenstein, 6. k. kurZ

ssteinj auk ^n» auffallen6er (a) kervortretencler Ltelle lx). Lo ist kla^nau unct

ktanau, klsnovv, KIsnov-er — kls^enau. Vas au — scvs be6eutet 6arin

6elän6e mit abkliebenclem Wasser, er wie6er Lelän6e, Ltelle. Lo erklärt

Sick klün sein Hülm) unct ttuin sspr. Klü») — Hübner als eigentlick Klugen,

ttujjen, 6. k. In ocier aus (n) augenfällig (k) tieker Ltelle (u), ugg, ujj

aukkakrenci, wobei 6ie wun6erbare Lcköpkerkrakt cler Lpracke clurcb Um-

wanälung cies ZZ — sicb Hrkebens in jj — sicb jack Hrbebens, si6i Huk-

sckwingens 6ie Hrsckeinung besonäers sinnlich wakrnekmbar maht. In

6em Lcklobnamen Klu^enpot sin augenfällig liefer Ltelle (n) keroortretenä

Lrunnen) tritt 6as g zu läge, wäbrencl bei „Hüne", Hünengräber — liek-

ian6gräber un6 Hunnen slieklanclmännerj 6ie Husammensckmelzung ein¬

getreten ist. Huck 6ie Zusammengehörigkeit von ?akn Hkskn) unci backen

s^aekenj springt in clie Hugen. was nun unsere Horm klon betrifft sgleick-

viel, ob sie aus ursprünglichem Kon, ocier aus kok-n besteht), so fincien

wir sie skeute gewöhnlich zu Hoben — verändert) in alten historischen

Hamen, z. v. in Hohnstein s— kionstemj, einer ehemaligen öraksckakt

lküringens, sowie in Hohnstein, einer Ltaclt im Kgr. Lacksen bei Hirna,

unci zwar ciiese Horm 6es Hamens neben 6er moclernisierten Horm Hohen¬

stein 6es jene tkür. Craksckakt jetzt umfassen6en preubishen Kreises.

Hwiscken 6em älteren Hobn— bez. Hoben— un6 einem vielfach auktretencien

jüngeren Hoben — aber ist ein becieutencler Untersckieä insofern, als 6as ältere

n eine volle urlautlicbe Ve6eutung hatte, nämlich „in". Lo ist es in cien

vorstekenäen Beispielen, un6 so becieulet klokn bei lZenratb „Wohnung in

6er Höke", ebenso 6ie „Hobnekircbe" in Loest, „Kircke in 6er Höbe", im

Legensatze zur Wiesenkirche claselbst. Lo be6eutel auch cias alte eckte

kionstein „öurg in o6er auf 6er Höbe", 6enn stein beäeutete im wittelalter

auck „Lurg", un6 nur ciiese lZecieulung kat in verbinäung mit Kon Linn,

Hin Helsen, ein Lerg oben auf 6er Höke ist unverstäncilick. Hut' clem

sogenannten „Hohenstein" bei Witten aber kat es nie eine vurg gegeben,

un6 aus ciiesem Lrun6e ist sein Name im sprackgesckicktlicken Linne un¬
verstäncilick. wollte man ikt als alt annehmen u»6 seiner lanäsckaktlicken

Natur entspreckenä biologisck erklären, so käme man zu clem geraäe entgegen¬

gesetzten Linne „Niecierstein", un6 Zwar aus kolgenäem Lrun6e: Lekr käufig

ist 6ie Umkärbung 6er vokale o in u 6urck 6en Ubergang über Hwisckennüancen

wie ou ocier uo, nock häufiger aber umgekehrt 6er Ubergang von u nach o,

beson6ers wenn clie eigentliche Vecleutung 6es Wortes 6em etgmologiscken

Verstän6nisse 6es Volkes verloren ging. Lo mag unser IZergpIateau früher

einmal klunstein gekeibcn haben. Ver vokal u be6eutet ausscklieklick „nie6rig",

ttun Iieilan6 sauck bei 6en Ungarn irrigerweise zu Kton — Vaterlan6, nämlick

6em Ungar. lieklancl, verän6ertj, eigentlick „auisallen6 nieclrig unten in". Ls
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slnci Hünengräber nicbl Kiesengräber, wie äenn aucb clie gekunäenen Lerippe
äurcbaus keine Kiesengröbe zeigen, sonäern „lieklanäsgräber", Dünnen
stnä ein lieklanäsvolk, ein Dubn ist ein Kieäervogel, ein tiekkliegcncterVogel,
äer Dunci ein sicb ctuckencles, erniectrigencles lier. Unser Plateau würäe
somit einen nieärigen kerg beäeuten, was er äenn im verbältnis zu cien
omgebenäen kergen, ciem Delenenberge miä ciem wartenberge, aucb tat-
säcblicb ist. Vocb cla in kerner Vorzeit an clem kerge cier Lels nicbt so
aukkallenci beroorgetreten sein ciürkte, wie er es inlolge menscblicber klrbeit
beute tut, cier kegrikk Lels, Lelswanä, also nicbt zum Dusäruck gebracbt
zu wercten braucbte, anclererseits eine kurg ssteinj me oben gestancien bat,
so kä»t aucb ciie Unnabme einer ursprünglicben kezeicknung btunslein kort unä
es bleibt uns nur übrig, clas n als einen ausscblieblicb äes kvoblklangs
wegen eingescbobenen Laut uncl cien Namen „Dokenstein" als einen erst
in neuerer Leit in Uuknakme gekommenen anzuseben, wie wir cienn cias
tvort „Doken" scbon zeit ciem Mittelalter vielkacb zu ciem ursprüngiicben
Ltamme binzugesetzt kincien sDoben-Ltauken, Doken-Lollern, Doben-Iwiei.
Doken-Kräben), aber aucb ciie Neigung äazu in neuester Leit beobacbten,

' z. k. bei cien neuen Ztäätebezeicbnungen Doben-Limburg unci Doben-Zalza
kür Inowrazlaw. Lomit mub es mit cier am Nnkang gegebenen Erklärung
kür cien „Dokenstein" als einer erst in neuererLeit entstancienen kezeicbnung
kür ein „ kcrggeIänäe mitbobempelsenranäe"seinkewenäen
baben. —

KI e kk. Her scbrokke Nbkang cies binter cier ivittener Lelänäescbarte
sicb kortsetzencien Dellweg-Vlateaus, cier von ivannen bis zur Krücke von
Derbeäe sicb binziebt, bcibt cier wannen'scbe Klekk. Ver Name kommt in
Lüäwestkalen unci aucb sonst vielkacb vor, zumal in Umformungen. Zo>
gibt es ein Ictek ocier Kiekt bei karmen, bei Llberkelä, bei NItena, tclikk bei
Döttingen unci bei Natingen, Daus ><I)-kt an cier Nubr bei kvinz, LIeve am
Nkeim u. s. k., unci bäukig ersäieint cias Ivort als Lamilienname. vie
kecieutung ist „Dervortretencier glatter Nbbang." vie Nnnakme,
liab es ursprüngliäi eine Lcballnacbabmung sciocb also wokl cier Lautbiläung
Klapp!j gewesen sei, ist wobi zu verwerten, weil sie ciie Nuswabl cier
speziellen Laute nicbt erklärt. Mag einem aucb immerbin eine scbrokke
Lergwanä wie eine beruntergekallene lUappe vorkommen, so ist ciocb aus
ciem Leräuscb cies Nieclerkallens einer Klappe nicbt einzig unci allein ciie Le-
samtlautgruppe KIp zu vernebmen, nocb weniger sinci ciie Linzellaute ciarcm
zu unterscbeicien. Vie Nnnabme einer onomatopoetiscben kiläung äes ivortes
aus cier akustiscben sä. k. öebörs-j lvabrnebmung wirä äer entgegengesetzten
Linsicbt weicken müssen, ciab ciie optiscbe lvabrnebmung cies Lustancies
zu äer kvakl äer einzelnen Laute unä äer kiläung äer ganzen Lautgruppe
gekübrt bat. wenn wir äie kklitglieäer äieser Wortfamilie kiek, klik sengb
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iclikk), ktuk-t, KIsf-ken, kleb-en, klied-en, kteib-en, ktob-en, klev-e, cliv-us slat.),
clsv-us slat.), kepp-er, Klipp-e, klgpp-e, klopp, miteinander vergleicben, »»
linden wir darin zunäcbst den Laut k vor, der „scbark bervor" bedeutet.
Das dakinter folgende I bildet zusammen mit dem vokal die Wurzel de»
Lautkomplexes. Dies lo, Is, le, Ii, tu ist die Legenwurzel zur Lrundwurzel
vi, st, et. II, ut und bezeicbnet die Verneinung der ursprünglicben Bedeutung
von I, welcbes ursprünglicb akustiscb „gelindes Lauscben", „Laubrauscben",
dann „Laubwald" im optiscben Linne bedeutete, so dab z. L. Is — „Lickt-
vorbandensein von Laubwald", „waldblöbe", „kable Ltelle" bedeutet. Lbens»
ist lo als „kakle Ltelle oben", le als „breite kable Ltelle", Ii als „innere
kable Ltelle", tu als „tiefe kakle Ltelle" zu versteben. vgl. griecb. leios —
glatt und deutscb le>' — Lels, Lcbieker. was die Laute f, v, b, p betrifft,
so baben sie alle gemeinsam die Ledeulung der Abwärts- und demgemäl»
aucb der Lukwärtsbewegung bez. -erstreckung, nur dab f das .Freie, kuktige,
im dreien Licbtbare", w das „sankt wallende", b das „Kräftige, Verde",
p das „vlötzlicbe" genauer bezeicbnet. Vemnacb beibt „Kleff" ein kervor-
tretender breiter glatter kreisicbtbarer Lbbang oder Lbsturz", Kliff dasselbe
mit dem smebr oder minder ausdrücklicben) Lebenbegrikke des „aus dem
Innern Heraustretens", Klult eigentlib „ein kervortretender glatter Lbbang
unten durck" ss. t in der Lbkandlung und an anderen Vrten). Die Lildung
Kleb svergl. Personenname Kleber) bedeutet „kervortretender glatter kräftig
kerab- oder kinaukgebender Lbbang". Davon kommt die Ledeutung „am
bervortretenden glatten Lbkange bekindlib d. b. fest" — nibt abfallend
— klebend), vis ein bervortretendcs unbelaubtes derbes Ltück erklärt
Sick auf diese weise „Klobe". Der Name Lleve bedeutet „kervortretende
glatte Lrköbung mit gelinder Lbdacbung", wie das lat. clivus und lat.
clsvus — Nagel, aub Lesbwür. Das wort klapp sin Klappe) beibt, ent-
Tprecbend der Ledeutung von p — „plötzlicb, platzend, abspringend", im
Lltbocbdeutscben und INittelbocbdeutscben „losgerissener Lels", und das Le-
löse eines solcben keikt „Klappern, Loltern". Die gleicbe Ledeutung „plötzlid»
kervorspringender oder berausgesprungener Lels" bat aucb klopp sLurg bei
Ringen) und Klip in „Klippe". —

Knapp. Hin balbrunder Vorsprung des im vorigen Lrtikel er-
wäbnten Landgeländes, der durcb die Heoener Linsenkung vom Hauptzuge
des Helwegplateaus abgetrennt und von der Lubr umflossen wird, kukrt
diesen Lamen, wie „Knapp" bei ILilspe und bei Hattingen, „Luk den Knäppen"
bei Herdecke. Derselbe bedeutet urlautlicb „Vorsprung aus dem Innern
plötzlicb abfallend", wir Kaden aucb bei dem Worte Knapp nickt
eine blobe onomatopoetiscbe Lcballnacbakmung, sondern eine Lezeiibnung,
die vor allem auf der wabrnekmung durcb das Luge berukt, mag auck
-gleicbzertbg mit dem optiscben Lntsteken und in Lnlebnung an dasselbe
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6er 6as „Knappen, Kneipen, Knabbern, Knipsen" nacbabmenäe Laut^

Komplex sicb akustisch gebiI6et Kaden, 6ergestalt 6ab 6ie Dachakmung 6es

Lesamtgeräusches eine — natürlich 6em Zprechen6en unbewukte — lautliche

Bestimmung erkukr. Her Urwurzelbestan6teil 6es Wortes ist ap, was „6a

ist plötzliches Abfallen" sz. D. in Ape — Affe) be6eutet. vor 6iesc Urwurzel

ist n — „innen, Inneres" getreten swie 6as griech. nap in nspe — Lchlucht

einen plötzlichen Abfall nach innen beäeutetj, 6em wieäerum K — „schart

keraus", „scharf Kervortreten6" vorangekt. Dieselbe De6eutung bat Knapp

— Knabe entsprechenä 6em pbgsiologischen Vorgange! Dbenso stekt es

mit Knop sKnopfj, Knud sKnubbe, Knüppels, Xnep, Knip, Kneip. Zuweilen

zekt 6as k auch wieäer verloren swie 6as auch bei Klamm — Lebirgsschlucht

on6 Lamm, z. k. Aarlamm statt Aarklamm bei lDegringen, 6er Hall ist).

»o6ab nippken jäke kurze Anköbe sin Dassaus entstekt sLeitkäuser Z. S6j

un6 6as 6eutsche „nippen" — kleine Zchlucke nekmen, sowie 6as griechische

nipto sgewöknlich nisos — besprengen, waschen, sich erklären.

5^1 nee. Unter „Zchnee" ist eigentlich nur che lange schmale

Höbe zu versteken, 6ic sich in 6er Dichtung von 6er Dnkr un6 vom warten»

berge ker als Fortsetzung 6es von chesem ausgekcn6en Kermelberges, baI6

6akinter von 6er Witten-Her6ecker Lbaussee geschnitten sLastkof IDunken-

becks, in gera6er Dichtung bis zum nör6Iichen Ausgange 6es Zn6cr Lisen-

bakntunnels bei Löttringkausen erstreckt. Zusammen mit 6en Däusern,

welche 6ie auf 6em Zchnee entlang kiibreuäe Ltrabe umgeben, fübrt auch

6ie zunächst benachbarte Vrtschakt in 6er Dichtung na6, Witten bin 6en>

Damen L6?nee. Die De6eutung 6es Damens ist „8chei6e", „Dergkamm".

Leine Urform war Lchnebe, wie Lchee aus Zcheke zusammengeschmolzen

ist, un6 wie Lchegge zu Zcheg, e^Ze zu eye un6 ey wur6e. Das n mit

6er De6eutung „innen" bestimmt 6en Degrikk 6es Herauskommens aus 6em

Innern noch schärfer, von fast gleicher De6eutung war 6ie Zusammen»

Setzung 6es Lche mit 6 bez. t. Lo entsta»6en L6ie6e un6 Zchne6e. Die

Zusammensetzung von ey un6 eä in 8chege6 un6 Lchnege6 ergab 6ie ver»

schkmelzungen Zchei6 un6 L6mei6. Ver Laut scb war ein einfacher Urlaut,

nicht etwa erst aus ss un6 ck allmäblich zusammengeschmolzen; im Legenteil

ist erst später eine solche Trennung in einzelnen Dialekten eingetreten, wie

6as Hebräische j„ seinem sckin, so batte auch 6as In6ogermanische un6 6as

Urgermanische einen einfachen Laut scb in 6er De6eutung 6es Lis6iens,

Ltrömens, Dauschens. Derselbe bat nämliäi eine entschieclen akustisäie Her¬

kunft, un6 zwar von 6em Lcräusäi 6er Auss6iei6ungen, Ausschüttungen, Aus¬

strömungen sowob! beim Körper wie in 6er Datur swasser, L6wtt, Lchnee-

massen, u. clgl.s. Dieser Laut trat vor 6ie Lrun6wurzeln ok, un6 s. f.,

sowie vor c»t, at, et, eit, it, ut, welche 6ie De6eutung „6a ist oben 6urch",

„6a ist 6eutlich 6urch", „6a ist eben so6er zum Dbenen 6. i. Do6ens 6urch",
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„da ist zum Ebenen von innen (ei) durck", „cia ist unten soder nack unten)
durck" besaben. 5luck bier, wie überall, weckselt (las t leickt, einerseits
mit den wasserziscklauten ss u. s. k., anciererscits aber mit <t. und zwar
mit diesem scbon aus rein organisck-spracklicken Lründen, weil ein d Sick
besonders an der Lndstelle des Wortes leicbt zu t verdünnt, umgekekrt
aber ein t vor kinzukommendem vokal leicbt zu d verstärkt. Zo beibt
denn sckot smit Übergang in den Ziscklaut z. L. bei pflanzen in Zckub und
Zckob) eigentlicb „öisckt oben oder nacb oben oder von oben durck" —
Lckeidung oben oder von oben oder nack oben sZbott beim Zckikk und Zckotter-
— Aussckeidung von Lrdreick), sckstt sman denke an Sckat-et-^rab, die
Mündung des Lupbrat-Iigris) — (Ziscbt — üussckeidung deutlicb durck
— Ltrommündung, scket — Lisckt oder Aussckeidung oder Lckeidung
zum Ebenen d. k. zum Loden durcb, scbeit — Liscbt oder Lussckeidung,
Zckeidung von innen zum Loden durcb, oder „bmen-Zckeidung in Lezug
out den Loden". 80 erklärt sicb „Lckeit, Holzsckeit", so erklärt sicb aber
aucb scbeidt als geograpbiscb sdwidendes Llement, z. L. als scbeidende
Höbe. wir finden die pormen scbst zu scksde, scbeit, scbeidt zu scbeid,
besonders bäuiig aber scbet zu scbede erweicbt, wie ent mit enede,

stat mit stade, sit mit side, rot mit rode, met mit mede slbedeback)
wecbselt. Vie wissensckakt bat Uber diesen Lautwecbsel sprackgesckicktlicke
Leobacbtungen gemacbt, die kür uns bier nicbt in Lelracbt kommen, wir
saben vorber, dab Scbebe zu Scbee, Scbnsbe zu Scbnee verscbmolzen wurde,
wie in Scbee sbei Lärmen) mit Zweifellos langem vokal und der Ledeutung
„Zckeidung, Irennung, Zckeidestelle, meist scbeidende Höbe", wenn nun bin-
wiederum an dieses Scbee zur Lezeicbnung einer menscklicken Niederlassung
die Wurzel ed, ede sgrieck. bedos — wobnstätte) berantrat, so entstand

Scbede mit Zweifellos langem e sz. L. Haus Scbede bei Wetter und Kloster

Scbede, Scbeda latinisiert, 890 Scetks, 900 Sceitba), wäbrend wir in den
ursprünglicben Zusammensetzungen mit dem ursprünglicben scbede — scbed,
audi wenn sie einen wobnorl bedeuten, wie LanZscbede, Lrsnscbsde, bin-

scbede, vünscbede, das e kurz finden, geradewie es in ede allein aucb an
und kür Licb kurz ist, z. L. in lVienZeds, blsrbede, Strünkede.

Zollte in Scbee und Scbeidt der Legriff des Innern, des im Inneren
verlaukens und des aus dem Innern Kommens besonders zum Ausdruck ge¬
brockt werden, so gesckab das durck den Laut n, und es entstanden die Wörter
Scbnee und Sckneidt. Ver Zcknodderbab bei Zckede bat, wenn der üame
unentstellt ist, die Ledeutung „vberwaldgeläncle innen trennender Lack",
„sckarfströmend innen im vberwald Lab", indem die Lokalisierung mit
dem o-Laut diese besondere Ledeutung mit sick bringt. Lbenso bedeutet

Sekunde sauck mit Äscklaut Scbnase, z. L. in Personennamen, wie Sckneise
neben Scbneide), weil s die Ledeutung „auffallend, deutlick" bat, eine
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„aukkallenä äeutlicke Lrenze", clie kllnstlick äurck Nusbauen sLckneiäen)

6er Zäume aus einer Linie bergestellt wuräe. Man äenke an äie amü¬

sante Lckiläerung äes sauerlänäiscken Vickters Lrimm vom Zriloner

Lcknaäezug, wo äie Hungen an äen örenzsteinen Maulsckellen bekamen,

äamit sie äie Ltelle nickt vergäben, unä cke kremäen (Zäste zu äem-

selben Zwecke auk cke ZaumstUmpke geslupkt wurcien. wenn wir bei
Lebnsäe äen IZegrilk äes „natürlicken Lckeiäens, Irennens" ZU äem äes

absicktlicken „Legrenzens" unä „Lckneiäens" in passivem Linne sausge-

scknittene Lrenze) umgestaltet kinäen, so ist äas im besonäeren mit scbne cie

so gekommen, Nus äem Zegrikke äes eine innere Irennung Zewirkenäen

entstand äie Vorstellung' vom „Lckneiäen" unä vom „Lckarken".

ver einbeitlicke Ziscklaut sei, ersckeint äialektisck auck in getrennten

Ziementen s uncl cb, z. Z. in westkalen sL-ckinken, Mes-ckeäe, Lüäens-ckeiä).

vas erklärt Sick urlautlick vollkoiranen, wenn man zu äer rein akustiscken

Zntstebung von sck nock äie gleickzeitige optiscke Lenesis berücksicktigt.

Zs kanci eine unwillkürlicke Lckeiclung cler Zegrikke „nab" uncl „weickes

heraustreten" oäer auck ,,-sckutten" statt, welcke Sick bei natürlicken Nus-

sckeiclungen vereinigen. Lo wuräe kür äen Zegrikk „nab" 6er einsacke

wasserziscklaut s, kür 6en Zegrikk 6es weicken heraustreten« oäer 6es

„Lcküttens" 6er Laut cü sursprünglick guttural, später auck äental), grieck. ck

jin cbeo) gieben, bervorgeboben, 6er Sick mitunter wobl gar zu k ver-

sckärste. Lo biek 6ie Zurg Nskanien bei Nsckersleben krüker Nsckanien.

Manckmal aber blieb auck 6er gutturale Laut ganz weg, so6ab man

in Westfalen auck Mens statt Mensck sprecken bört. — Das wort

scbeiät bez. scbsäe bort man beute in Westkaien ckirckweg mit

getrennten Zestanäteilen 6es sck sprecken, zum Beispiel Lü6ensckei6

ls-cli) un6 ebenso iVies-cbeäe. Vennock 6ark man äaraus nickt immer auk

6as wort sckeäe in ckesen Namen scklieben, z. IZ. nickt bei iVtescüeäe, weickes

aus IViescb un6 eäe zusammengesetzt ist un6 „Nabwiesen — woknort" aus

ktsss, iVtsscb, iVket un6 eäe swic in blerbeäe — Nieäerlassung) beibt. —

tiermelberg. vcr Name äieses bei West-Znäe gelegenen IZerges

zerkällt, insokern 6ie überlieferte an Narmel erinnernäe Norm nock ursprünglick

ist, in 6ie urlautlicken Ziemente K, er, m. ei, von äenen K 6as hervortreten,

er einen breiten Naubbergwalä, m soviel wie M tte, ei sursprünglick breiten

Laubwalä, oäer bier, wie sonst meistens) Lelänäe bsäeutet, soäak wir

6ie Lesamtbeäeutung eines „aus äer Mitte rauben walägelänäes

bervortretenäen IZerges" vor uns baben.

Lorne^. Zin noräöstlick von Ltockum gelegenes gegen I<!e^ sick

abäackenäes walägelänäe kübrt äiesen Namen. Zs wirä gewöbnlick mit

„vornwalägelänäe" erklärt, unä äiese Zrklärung kann wobl zutrekken,

äenn Zgze — Zy bezeicknet nur ursprünglick „vorspringenäes Lebirge"
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(wie in ^rciey), später im Lecieutungswanciel oft auch nur scblecktbm „Leläncle,

kocien" swie Kley eigtl. KlexZe beibt unci keineswegs an kervortretencier

kotier Ltelle liegt). Dornen ist so — mint. Dornen, Oorneck, Lornbusck-

derg, Lorngelänäe. wir müssen in ciiesem stalle clen Lautkomplex äorn

als einen einbeitlicben snickt mebr ctem Linne nach in clor unci n zerkallencien)

Ltamm annekmen, äer sich folgenäermaben entwickelt bat. Las ct müssei»

wir zunächst als Lrsatz für cias ursprüngliche unä cier urlautlichen ke-

äeutung nach erkoräerlicke t (tb) erkennen. In äer lat tincien wir in»

(Zotischen ciie Norm tbsurnus, im Nltbockci. ttiorn, im Nltsäcks., Llttries^

Nltnorcl., Nngelsäcbs., Lngl. ebenfalls cborn, im Län. tarn, im Nuss. tern,

im Noln. tarn, nur im Nieäerl. cioorn. Lie urlautliche Erklärung ist nun

kolgencie: Ler Laut t bedeutet „clurck", „sckark ocier spltzciurcb", wie in

akä. tburuck, ciurucb, äurob, tkure, tkur, äur, äurcti, ebenso in anäern Wörtern

zu erkennen ist, wie tor unä toll — spitzer Hügel saucb lull, loul), wo

kür kür t auch cier Zischlaut z sieben kann unci somit zoll sMte ?oll bei

Nonn unci Zoll-er) äasselbe bedeutet. Nie örunciwurzel or becieutet zunächst

Naubwalclberg sgrieck. oros), äann im Neäeutungswanclel schlecbtbin „bock",

„sich erbeben", z. k. im griechischen Lerbalstamm or sörto bomerisch —

er erbob sich, er stürmte auf etwas los), sociak also or auch „anäringenä"

becieutet. Oer letzte Laut n in torn beäeutct „in" bez. „binein", so ciak

wir in torn „etwas spitz sin- unci Linciringencies" erkennen, einen saus cier

Nincie äurchgewachsenen) spitz an- unä einciringencien Legenstanä. vom

einzelnen „Dorn" bat ciann <ias ganze Lewäcks cien Namen erkalten,

wie in Xreuzciorn, weibclorn u. a. ersichtlich.

Bemerkung. interessant ist kier ein weiterer lZecieutungswanciel bei tor

unci torn, inclem sich aus ciem tiorstebenclen auch cias tor fcias lor) unci cier torn

flurm) erklärt, lienn tor, turr-is, tiir, beäeutet ein „vurchciringen" zugleich in

vertikalem Linne gegenüber cier nieclrigen LIacltmauer, cla man es cturch einen

Nukbau zu befestigen strebte, unci zugleich in borizontalem Linne als „liurch-

ciringung", „liurchgangsstelle". Lei torn baben wir sowokl ciie letztere kccleutung

mit n im Linne von „binein" — liurchgangsstelle binein, wie auch ciie erster«

mit n im Linne von „innen" — „spitz klagendes innen", „innenturm" im Legensatz«

zu tor florturm, lor), worauf sich scblieblich vielfach statt cles ursprünglichen n cias

m — mitten, mitten inne eingestellt bat. Noch ein ancierer interessanter Lecleutungs-

wanäel ist bei tor zu beobachten, inclem es auch „üer lor", stick tor, ciör —cier

Uiabnsinn unci cier wabnsinnige fauch beute gibt es «in Hauptwort „Ivobn" unci ein

Ligenschaftswort „wabn"), cter tlarr, becieutet Liner, äer äurch alle wirklichen ver-

bältnisse binclurcb sich zur Leitung aufschwingen will, cler, wie wir sagen, „mit

clem ltopk clurch ciie tvanci will", ist ein lor, ein Narr. ltnci cia cias t leicht als

Zischlaut auftritt, seben wir, ciak nach cier Vorstellung unserer Nrväter cier „Zorn",

tor-ri, sich nicht viel von tlarrbeit unci tvabnsinn unterscheiciet.)

Znciem wir zu unserm Worte Dornen zurückkekren, seben wir, äab

nach clem vorstebenclen clieser Name als „Lornwalclgeläncie" zu versieben
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ist, gleicbwie zakireicbe anäere Namen mit Dorn. lorn, Zorn sicb so er-
klären lassen.

Lleicbwobl können wir uns von äieser Erklärung noä, immer nickt
völlig bekrieäigt iübien. Ls ist äocb überaus kraglicb, ob bei cien zablreicbcn
Namen mit vorn, Viru, vurn, vsrn, vorn immer cier Lrunäbegriff „Dorn"

„Dorngebüscb, Dornwalä" zu clenken ist, ob also vlämiscb voorneck
pranzösiscb 1ourns>), vorn-ccb im LIsab, Oornack ocler Vorneck in cier
Lcbweiz jan äer Dirs), vornocü sspr. Oornök) in Lcbottlanä, vornburg unä
vornäork in Lbüringen, Zornäori in cier Neumark, clie Zorn (Zorn-s, Zorne)
im Llsab, Verne sverinne) in Westfalen, Oürnstein an cier Donau, lürnovca
^virn-su, vürn-au) in Lulgarien, unci Namen wie varnle>, mit äem fertigen
Worte clorn u. s. f. zusammengesetzt sinci. Diclleicbt ist bei mancben clieser
Vrte gar kein Dorngebüsck zu fincien, aucb nickt zu finclen gewesen, wenn
wir nun anciererseits cias n in ctorn als ciie Präposition , in" erkennen, clie
m alten Namen nicbt vor, sonciern binter äem Worte stebt, welcbes sie regieiä
(vsar-en, veeren unci Verne— im Haarwaläe, ^.bten — im Laubwaläe,
bitten wobnort im Weicbbolzwaiäe, Wiä), so würäen wir äen Ltamni
äorn als „im clor" ZU versieben baben. Dieser Ltamm äor aber ss. äen
Nrtikel Durärbolz) setzt sicb urlautlicb zusammen aus ä unä or. Der Laut
ä, entstanäen aus äer wabrnebmung äes nieäerkabrenäen Lcblages, zunäcksi
äes Donnerscblages, äann äes Ltein-, Kammer- oäer sonstigen Lcblages,
bezeicbnet äie Wirkung äesselben in äem Linne äes Nocb-Nukliegens sowobi,
wie äes gemaärten Linärucks. im ersteren Linne beäeutet ä etwas Duk-
liegenäes, vor allem „waiä", wie wir es in oä — walä jvä-in jLott)
im waläe, Väenwalä, Däeborn bei lZerleburg) sinäen. Die Lrunäwurzel or
beäeutet ursprüngiicb „oben raubes Nauscben", äann „oben rauiier walä",
„raubes walägebirge", „raubes Izobes". „Derg", „Derggelänäe" unä vor
beäeutet „walägebirge", „waläberg". Lo kinäen wir es äenn aucb in vor-n
jz. D. kstte») walägebirgssiulz unä in i^ont vore in äer ^.uvergne, wo
äas vore nicbts mit ä'or jvon Lolä) zu tun bat, ebensowenig wie in Löte
ä'or trotz äes wertvollen IZurgunäerweines jvergl. vsrb>, vsrpe). Lo können
wir jene Damen ursprüngiicber unä einkacber, als auk äie erste, äem volks-
etgmologiscben Lekübi mebr angepakte, Drt erklären unä Z. 8. Vornburg ais
„Durg im walägebirge", Osrnie)' als pelswanä jle)' — legge >o-egge
glatter Dorsprung im (r>) walä (ä) berge (sr) versieben. Darnaäi könnte
au ärvorne^ soviel wie„kervortretenäel)öbeje>)imwaläge-
länäe" beäeuten. — Doä, ist zuzugeben, äab äie Dnaiogie mit Diiäungen,
wie Luscbe^, Lspey, vise/, kauke)' für äie oben ^erklärte jüngere De-
äeutung spricbt.
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4. Lo listige Flurnamen aus der näheren Umgebung
von tvitten.

Die Ironien einiger Lebölze oder Waldgelände in der Näbe der Ltadt
out beiden Leiten der Nubr erklären sick folgendermaßen l

Oos Königs bolx liegt in der oberen Lorback. Oer Name be¬
deutet soviel wie Ltaatswaldung. Als die wittener Mark unter
priedrick deni Lroben in den 3t)er dabren unter die Linwobner von Witten

geteilt wurde, tiel, wie immer bei saldier Veranlassung, ein leil, wobl der
vierzeknte, dem Ltaate zu. Lr ist später aucb an Privatbesitzer verkauft,
dann parzelliert und bebaut worden, docb bebielt der Waid, soweit er nodi
sieben blieb, und die ganze Legend den Namen „Nönigsbolz". Nie übrige
Mark wurde in Norm von langen Ltreiken, die über Lerg und lal bis zum
Hammerteick fübrten, an die wittener Besitzer verteilt, indem jeder soviel
lZreiten sjede nur wenige Pub breit) erbielt, als er Häupter viek besak.

Las HerrenboiT liegt in der gemeinde Nüdingbausen links an
der Nrdeg-Lkaussee, die von Witten nacb Herdecke kübrt. Her Name be¬
deutet Waldung des Lutsberrn, in diesem palle wobl ursprünglick
des Nitterbotbesitzers zu Nüdingbausen, jetzt, nackdem ein Haus Nüding-
bausen nickt mebr bestebt, des gegenwärtigen IZesitzers, des preiberrn von
Nomberg auk Nüdingbausen.

papenkvl? bedeutet „Lekölz der Napen d. b. der Leist-
licken". '

Lu«ckenHoI? bei Lorback. Nieser Name sdreint sick von selbst zu

erklären, wie Lidrenbolz oder Lirkenbolz. LIeickwobl liegt die Lacke wie auck
bei diesen nickt ganz so eintadr. Lab es in diesem Luckenbolz jetzt keine Lucken
gibt, ist zwar ausfallend, würde jedodr für sick allein nickt dagegen sprecken;
es könnte ja irüber dort Lucken gegeben baben. Aber auberdem lädt auck
die landsdraktlicke Nonkiguration auf eine ältere Ledeutung scklieben. Das
„Ludrenbolz" umgibt den obersten Lauf des Lorbacks, und das Lelände
dackt sick zu diesenr van allen Leiten nur ganz sankt ab. La die Lobte
des lälckens sumpfig ist, so ist die Lezeicknung Luek bier urlautlick wobl
zu versteken. Leun u bedeutet „tief" mil dem naturgemäben Nebenbegriff
des Nassen, Morastigen jwie z. k. in ur und ul — Urwald, d. i. keuckter
liefwald); das k bez. x bedeutet „berauslretend" sNAAe), dann Uberkaupt
auck sdrlecktbin „Loden", und das b am Anfange in Verbindung mit u als
Negativwurzel ssiebe die Abbandlung! — vock ging dem b und dem rv
auck in der Negativwurzel ein Nest von der Ledeutung des Ansteigens im
Linne von „zutage treten" nie ganz verloren —j von ub ein „kräftiges
Lbenes", auck Uberbaupt nur das „Nräktige". Las Wort du allein bedeutet
„kräftiger liekboden", der auck als „kräftiger Lcklamm", „stark kotiger
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Loäen" ersckeinen kann. Ls ist noä? beute in äem kranzösisäien Worte
baue Läimutz erkalten.

Aber im Leutscken ist es ebenso vorkancten in ciem altkockäeulscken
kü, pü jaltnorä. unä angets. ebenfalls büj, welckes „liekboäen", „Acker",
„Ackerbau" becleutet, äenn ein keuckter, ebener, ein wenig ansteigencler
Lorten lieb sick am besten zu Ackerlanä einrickten unct benutzen. INit r
zusammengesetzt wircl du zu Kur oäer buer — Iftesboäenlanä, Ackerbaulanä,
mit ek, A, k, cbgZe, Leke) zusammengesetzt zu back, KnZ, buk, buek, wetckes
so ziemtick ctie gteickc Lrbeäeutung „fträktig kervortretenäes liekboäenlanä"
unä weiter „Kräftig kervortretenctes Ackerlanä" kat. Lies wort ist in clen
Personennamen Luek unct öueke ocier Louscks nock vorkancten unct wircl
auct> wokt «lern Namen Luskum (kockum) — „In kräftig kervortretenclem
liekboäenlanä — woknort" ocier „in kräftig kervortretenäem Ackerboäen —
woknort" zu örunäe liegen. Alleräings geäeikt ja aus keucktem kräftigem
Lorten äie Lücke besonäers gut. Harum ist äer Laum nack cter Loäen-
bezeicknnng genannt, wie Nicke nack Ls^eke, ebenso Lincte u. a. nack ikrem
Ltanäort, liere sSu, SueZe unä lärj nack ikrem woknort genannt sinä.
Nianäie Namens-Lezeicknung mag wirklick erst von äem aukstekenäen
Lnckenwalcte kergeleitet sein. Auck Lockum läkt siär so erklären, ebenso
Lockott unä Luckkotz, z. L. äas Luckkotz bei Zprockkövel. Lnä so mag
auck äer vortiegenäe Name „Luckenkolz" sick von krüker vorkanäen ge¬
wesenen Lucken ableiten lassen. Lock fällt äer wiäerspruck zwiscken äem
Namen unä äem vorkanäenen Naäelkolzwaläe ganz unä gar kort, wenn
man bueck-kolt in äer älteren Leäeutnng äes blöken Loäenverkältnisses
„in kräftigem Leucktboäen bekinä ticken walä" aufkabt.

1) 0 rmKo12. Auf äer süälicken Leite äer Nukr zwiscken Lämmern
nmä Hcrbeäc ziekt sick äie Lemeinäe Vormkolz bin. Lie kat ikren Namen
von äem lvaläe, äer krüker äas Lebiet beäeckte, nickt etwa äavon, äab äer
Ort vor äem Holze lag. vormkolz biläete zusammen mit Lurckkolz krüker äas
Herbeäerkolz jHerberkolzj. Las m in vormkolz ist eine populäre Assimilation,
ä. k. eine um äer bequemeren Ausspracke oäer um äer eben erwäknten
irrigen Vorstellung willen entstanäene Anpassung eines srükeren n an K. Las
ricktige wort Vornkolz beäeutet entspreckenä äer Natur äes Zwiscken Nukr
unä INutte kervortretenäen walägelänctes: „vorn oäer offen auf äem
Lebirge liegenäer walä." Leun urlautlick erklärt sick äie llrwurzsl

or jgrieck. oros) als „Walä-Lerg", „Lebirge", „oberer walä." Las v,
iäentisck mit k, beäeutet „wekenä", „luftig", „frei", „offen", „vorne". Las
n beäeutet „in" unä ist kier als äie — wie gewöknliik nackstekenäe —
Präposition aufzufassen, äie äas vor ikr Ltekenäe, also kor regiert, so äab
sick obige Leäeutung ergib!. Lies kor ftnäet sick auker in „vor", „vorn",
in Wörtern wie borst jvorn liegenäer Licktenwalä -st -j oäer Voerst, im engl.
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kirst — Lrster, wörtlick Lrst-8tcbcncker l-st). im ckcutscken .First" unci .Fürst"'

Areiestcr, Dorckerster. stuck, ckie Ulörter Lsrn skm Dorckerwalcke — Le-

wäcks), ckcis okt vorkommencke Vnrenboiz — wo immer cker arme Darus

kerbalten mub, wie cker Där bei ksrenberz — „vorn ckeutlick (n) auk cken,

öebirgc walck, ckcs tat. ksr — seines Mekl, Dormekl, ouck „kern" — im

luktigen weiten Lcläncke" sinck so zu versteben. —

lZurrckKolü ist ein älterer, vielleickt in seinem Lestimmungs-

worte „äurck" ein sebr alter Name. ?wiscken 8prockböoe> unck Herbecke,

zwiscken Alebback unck Muttenback,, ziebt sick ein äuberst unrcgelmäbiges^

öeläncke bin, welcbes ckiesen Namen kübrt. Die Leckeutung ckesselben ist

„Drwalckgcläncke — Holz". Das „bolz" ist in cker vorliegencken Norm

ein Zusatz cker neueren Zeit. Her Name bieb trüber vie»eick,t vurolt ocker

Our-olt, wabrsckeinlick aber nur vurk ocker vursk unck erklärt sick, urlaul-

tick, kolgenckermassen: ur beckeutet lickwalck, Lumpkwalck ocker

-geläncke — Nrwalck". hierunter sinck vornebmlick ckie laier cker Mutte unck

ckes Alekbacks zu versieben. Das ckaran sick, scbliebencke ck bez. k bez. ß

kezeicknet etwas Heraustretenckes aus ckem Lumpkwalcke unck ist etwa scka sick,'s

um keine erbeblickie Höbe banckelt unck „Lebirge" kür ckieses ek, zuviel

gesagt wäres mit Hökengeläncke ocker öeläncke unck ckas ganze vrcb ocker

ickrk als „8umpkwalckbökengeläncke" zu bezeicknien. 80 ist in Nrankreick, in

cker Näbe von Naris ckie vurcq saus vrk-s). Das vor ckem urk stebencke ck

beckeutet wieckcrum „IDalck" unck bebt somit ckie walcknatur cker öegenck, ckie

ckurck, ckas r sursprünglick — Nausckien ck. i. Wallis sckon ausgeckrückt ist.

bestimmter beroor. Der Nrlaut ck bat im Allgemeinen ckie Neckeutung „Druck".

Nr ist aus cker Nackabmung ckes Donnerscklages, am ckes Hammer-

scklages u. ä. entstancken, wobei einerseits ein Liegenbleiben, also Auk-

ckrücken ckes scklagencken öegensianckes wabrgenommen wercken kann, anckerer-

seits ein Ninckrücken, eine Dertiekung. 80 beckeutet ckenn ck im Leckeutungs-

wanckel ebensowobl „Auklicgenckes" z. Z. walck sock — oben ist walck,

Ockin — cker im walckes, wie „Ningeckrücktes" z. D. lal svnl. velles. Wärter,

wie vor. vol, vur, vul erklären Sick somit — soweit nickt ck gemälz ckem

allerckings scbr bäukigen Lautwccksel statt t stellt unck „auswärts binckurck-

ragenck" beckeutet — als bestebenck aus cken örunckwurzeln or, ur, o>, u> unck

ckem ckavor gesetzten ck zur ausckrücklicken Aczeicknung ckes waickes, cker in

cken örunckwurzeln auck sckon ausgeckrückt ist. 80 keibt vor! walckberg,

unck cker !>1ont vore in cker Auvergne, cken man volkstümlick als mont ck'vr

— Colckberg verstekt, ist ebensowenig wie cker „öolckberg" bei Hagen, ein

öolckberg, sonckern ein Holtberg, Holzberg, ein walckberg. Derselbe 8tamm

ist in Dorer, Dora sAlubs, Dorckreckt, Döring u. s. f. entkalten. Lei cker

Horm vor ist nock ckaran zu erinnern, ckab 0 unck u sebr bäukig in

einancker übergeben bez. mit einancker wecksein, okne ckab ckie ursprünglicke
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Leäeutung äer vokale äabei sick änäert. So ist aus Lust, Suest: Soest,

aus Nukr^ vosr geworden. So mag auck umgekehrt für vurk, Our^ ciie

ursprüngliche vorm voerk, voerZ gelautet haben, äie sich in Lezug aus äas

f)ökengelänäe nock besser erklärt unä ciie in clem Versonen-Namen voeck

nock beute erkalten ist. — wie vor beäeutet Oot „waläberg", so wahr-

scheinlich, wenn nickt kier ä im Lautwechsel statt t s— aufwärts kinäurck-

ragenäs stebt, acnk ä!e VSie im ^jurs. Über äie verbinäung von vor mit
II s. vorney. wie äas ä alters nur statt eines eigentlichen t in cier Le-

äeutung „von unten clurck aufwärts" gebraucht wirci, so finäen wir auck

einen t-Laut st oäer tbs, wo augenscheinlich äas ä in äer Leäeutung „walä"

gemeint ist. Solches ist z. ö. in äckur lvimr-u) uuä l'UurAsu äer va», wo

es sich um ürwalälanä, vur, banäelt, äsgl. in Ickorbseks — walägebirgs-

back. Nußer in vur unä voer finäet sich äas ä bei äieser Lippe auch mit

äen anäern vokalen, z. v. in vucps swalägelänäeback), vorby, verbx,

Verne swoknort im (ne) walä (ä) gelänäe (er)s, vorärecbt swalägelänäe-

verlielungs (ä) Licktungs (re) stellen (cd — A, lc) — Wohnort — eä, grieck.

kectos), vielleickt so ursprüuglick in Vortmunä ss. Vortmunäj, ferner in

vsrcl-mos, voräener, v-iräesbeim sStäätcken am Harz bei l?alberstaätj,

Vareios, vsiAgn Klecken in wecklenburg), vurmstsät swalägelänäemitte-

Staäl), v-utmoutd etc. in vnglanä, verde unä verbenci in Nsien, vercvsnt

svl. in vnglanä), virtce s— aus „waiäinnengelänäe bervorkommenäer" Lue»

bei blieben), vurdsck bei ^ppencveier.
wobt zu untersheiäen von äiesen mit clem neutralen wurzellaut ä —

schlechthin „waläig" gebiläeten Neuwurzeln sinä einige Wörter älterer

Sprackshicktung, äie wir als Negativwurzeln von allerälteste» ürwurzeln

erkennen. So ist »ä eine Nrwurzel, weihe „vorkanäensein unten (u) von

tief beiinälihem waläe" beäeutet unä weihe naturgemäß zugleih äie lZe-

äeutung äes veuckten slat. uäus — keuckts ausärückt. Nie negative Legen-

würze! äu beäeutet „Nihlvorbauäenseiu von tiekbefinälickem waläe (ä) ist

unten zu kinäen". Niese kontraäiktoriscke Negativwurzel besagt mitkin äas

ausärücklicke Legenteil, unä mit r — Lelänäe zusammengesetzt, ergibt sie

in äur äie Leäeutung „waläleeres, trockenes liefgelünäe", wovon äan»

Wörter, wie ätsh. äürr, äurst — 1'rockensteben, lai. äurus, Kart, unä mit

äem häufig Lautwecksel äes c> unä t vurun strocken innen, Irockenlanä)

entstehen. vs ist gewiß nickt immer leiht, äie richtige Neäeutung von äur

etc. zu erkennen, unä man muß äabei äie lokalen Verhältnisse kennen unä

berücksichtigen. —

?m Lunüern. vin Stück wiesengelänäe, auf äem Keule ein

Wasserleitungs-Vumpwerk steht, an äer yerbeäer Lkaussee zwiscken äer

Nubr unä äem spitzwinklig in äiese einmünäenäen wannenback gelegen,

kübrt äiesen Namen. vbenso keißt auck ein waläiges Lelänäe süälick von
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von tveilmar, welches aus der südlichen Leite von den Lubrwiesen, ebemals

aber zweifellos von dem Lubrlauke selber, landeinwärts von Lachtälern

umschlossen ist, deren Lewässer freilich beutzutage infolge des Lergbaus

zum leil versd,wunden sind. Die Erklärung Lobmegers „Lteilbergböbe"

ist offenbar unrichtig. Die Erklärung, mit der sich Dellingbaus und Leit-

käuser begnügen, nämlich „Londereigentum", ist aud, nicht zutreffend, weil

sie zu abstrakte Legriffe ausdrückt. Die alten Llurnamen rübren von der

Anschauung konkreter Lokalverkältnisse ber. Das Altsächsische sunder

abgesondert gibt die Erklärung von Sunder, Sonder Abgesondertes

Land, also Im Sündern ^ tm abgesonderten Lande. Dem entspricht der

Familienname vom Sondern. Abgeleitete lvörter sind Sonderbus, Sonder-
mann. Auch an andern Stellen stimmen die örtlichen vcrbältnisse mit der

gegebenen Erklärung Uberein. Line Höbe dieses Hamens sw. von Rabling-

Kausen liegt zwischen Zwei Lruchniederungen, ein Sondern bei Herzkamp

auf einem schmalen Lrat zwischen zwei vertikal davon abgebenden Lad,-

tälern, sodak dieser Lame bier mebr die Ledeutung absondernde strennendej

Stelle bat. Sundern nördlich von Leoeisberg liegt auf einer Lergzunge, die

.ebenfalls auf beiden Seiten von Sumpfwiesen und Lrudi umgeben ist.

Zwischen Lädren liegt der Hobe Sondern nördlich Dable bei llserlobn.

Auch die urlautliche Lrklärung bietet keine Schwierigkeit. Las tvort
sund sSundj bestekt aus der ürwurzel un unten innen, verstärkt durch d,

welches einen Druck, Lindruck bedeutet. Davor tritt die näkere Lestimmung

des Hassen in dem Laute s, sodak wir unter sund eine tiekeingedrückte

nasse Stelle zu versieben baben. Die lvurzel er ist uns als eine vokalische

Kodifikation von sr urspr. Cebirge, dann überbaupt Lelände, Loden,

bekannt. Sie bat eigentlich die besondere Ledeutung „breites oder ebenes (e)

Land", doch bat diese Londerbecleutung „breit" in er und ei mit der ?eit

an Nachdruck verloren. So beibt Sunder urlautlich genau: Hak unten ein-

gedrückt Land oder „Sundland", „ein durch eine nasse Vertiefung abge-

trenntes Stück Land". Der Legriff des Irennens liegt vor allem in dem

Laute d, der vielfach und so auch bier mit dem eigentlichen Irennungslaut

t wechselt, besonders vor nachfolgendem vokal stvbd. laut, landes), und

überbaupt im llüttelbod,deutschen vielkad, an die Stelle des altbod,deutschen

t trat. So bieb auck dieses Ivort in Altbochd. suntur, sunter, daneben auch
s/indsr, sunder, und in, Altsäd,s. sundsr, sundor, im IHbd. sunder sonder,

wobei wir dann auch den Lintritt des bäukigen Übergangs von u in o wal ,r-

nebmen, der dem Linne der urlautlichen Lildung des tvortes nicht entspricht,

gleichwobl aber bei den abgeleiteten lvörtern in unserer Dmgangssprache

„sondern", „absondern", den Vorrang bebauptet.

Insel. Line balkkreiskörmige Stelle des Lubrtalbodens am Luke

des Hevener Knapp, unmittelbar der Luine Hardenstein gegenüber am lvebr



gelegen uncl mit wenigen Näusern besetzt, iükrt beute clen Namen lnscl,
den sie nickt zu verdienen steint. Dock ist clem Lesckauer sofort klar,

daß krüker einmal cke Nukr auck nock an ancleren Ltellen geflossen ist,

als in clem gegenwärtigen Lette, welckcs sie seit cler Ltromregulierung

unter Lrieclrick clem Lrobcn wenigstens von cler wittener Drücke an einiger¬

maßen innekält. Nn cler Stelle des ekemals inselbildenden anclern Nrmes

befindet sick ciie Derbeder Lkaussee. Die Ledcutung des Namens ersckeint

somit klar. wir Kaden eine ekemalige Insel, cl. k. eine ekemals rings von

Wasser umscklossene Lodenstelle vor uns.

Das wort wird innner, auck von Nluge, als lateinisdies Leknworl,

als Umformung von insuls, bezeicknet. Ls ist aber ein gut germanisckes

wort, wie cler Name Lins»! an cler Lenne zeigt. vermutlick Kot es über-

kaupt inclogermaniscken, überkaupt clen ältesten Lprackbildungen angekört,

clenn es ist clurckaus urwücksiger Natur uncl urlautlick wolü zu erklären.

Der Laut n bccleutet „innen". Lin Dokal ciavor becleutet clas „Sein", bei

dessen Dnwendung cler Urmensck ursprünglick immer von cler unbewußten

Vorstellung eines seiner Nauptbeclürknisse uncl eines I?auplgegenstandes

seiner Leobacktung, nämlick cler des Wassers, ausging. So beißt an „es

ist cleutlick Wasser drinn" oder „deutlickes vorkandensein von Wasser",

ebenso mit und bald auck okne sckarke kedeutungsuntersd>icde en und in

da ist Wasser drin. Lanz ursprünglick sckeint das s Wasser nock

davor wirklick gesprocken worden zu sein, wie vielleickt der Name des in

den Nkone fließenden Lebirgsklusses ^cin nock keuligen lages beweist. Der

„Inn" ist ein innen, d. k. zwiscken eng sLngadins zusammen tretenden

wänden fließender Ltrom. l<am nock der d-Laut oder nock deutlickor und

ursprünglicker der t-Laut zur Lezeicknung des tiefen Linclrucks oder Lpaltes

im Lelände kinzu, so entstanden Namen wie Ind(-ns), Lnt(-e) sott im

kergiscken, vgl. Lcitkäusers oder Lncte, .Vnci-eer im Lckamsertal, /^nd-ermatt,

^nd-glusien, lat. unds die Welle. Der t-Laut bat grobe Neigung in einen

Ziscklaut überzugeben, wakrsckeinlick besonders da, wo die Vorstellung nickt

bloß lnnenwasser überkaupt, sondern ein rausckencles „stark strömendes"

llnnenwasser meinte. Da entstanden denn Ztämme wie ^nz serkalten in

dem Namen Dnzengrubers, Lnz, Inz slnzersdorl bei Wiens, Unz svnzelmanns,

die auck den t-Lkarakter ganz abwerfen und zu ^ns- sDnsbacks, Lnns, ins-

sZnsar in Nußlands, Uns- svnsa, zwei Nebenflüsse der wolgaj wurden. Nber

der t-Laut tritt in Namen wie Lin?, >Vinz sbei Hattingen, Lebirgs-

abdackung am Ltromes, sowie in dem mit ins-el oder ein-sel zusammen-

kängenden wort „einzel" nock deutlidi zu tage. Die Wurzel al bez. ei be¬

deuten Waldgebirge, Wald, Waldboden, Lodens. Und so erkennen wir die

Ledeutung des älteren kunsel und des jüngeren Inse! slat. Insul-as lnnen-

strvm-Land, also ein Waldland oder überkaupt ein Ltück Land, das ja
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käufig bald mit Lusckwerk unci walä bewacksen war, im lnnenstrom, ä. k.
einem von Kaken Lkern eng eingescklossenen Ltrome. (KHZ. wenn man jetzt
unter Linsal an cier Lenne äie Lisenbaknstation unci äie Däuser daneben ver¬
stellt, so ist 6061 eigentlick mit clcm Namen ein Ltück des Lalboäens ge¬
meint, cier ekemals von zwei firmen äer Lenne umflossen war.) Zu be-
acktcn ist ciie sonack konstatierte Herkunft cies Wortes lnsel aus einem
Linnenlanäe, was mit kür ciie Annakme sprickt, äak ciie Lcrmanen wie ciie
lnäogermanen ükerkaupt ursprünglick cias lNeer nickt kannten, sonciern im
kmern Asiens zu Hause waren.

LuKiN in Lukner wickle. Liese lNükle ist bei Heven genau an cier
Ltelle gelegen, wo triiker einmal äer Llback (siebe cias Wort) in äie Lukr
flob. Leun nur von äieser, nickt von clem Lacke, kann äas gewaltige
Kiesbett kerrükren, welckes sick von äer Lukner wickle kis zum jetzige»
Laufe äer Lukr erstreckt. wan erkennt äeutlick in äen natürlicken Der-
Ickltnissen, wie auck auk äem wektisckblatt, äen groben Logen, äen äer
Ltrom um eine süälicke Kiesbank Kerum vom Knapp ker nack Norden km
scklug, äergestalt, äak äas Lukrwasser eine Lnckt bis nack äem jetzigen
Heven Kinein biläete.

Las wort lun keäeutet urlauliick einen „in walä leerem Lief-
boäen gelegener Ort", unä, äa ein solcker meist keuckt ist, in üker-
tragenem Linne in „waläleerem Leucktboäen Ort". Liese Leäeutung kat auck
Lünen an äer Lippe, 890 Lunon, im 13. Zakrkunäert Lüne, Lud so ist Luns,
äie Wonägöttin äer Alten, äie im leeren Laume Lckwebenäe (siebe weiter
unten). Der sprackkiologiscke Hergang ist wieäer äer von äer Wurzel u! (Nrbe-
äeutung „liellaubwalä") äavon „uklen" — (mit Lankwaläzweigen äen Loäen
reinigen) zur Negativwurzel I» „Akne Laukwalä liekboäen", ä. k. leerer,
scklieklick „reiner Loäen". Las lat. Ivo (abspülen, reinigen, büken), wovon
iuskum, äas 5jäl>rige Leinigungsopler, ist auck nock zu einer anäeren Parin,
Isvo, äurck Zusatz von ov (fliekenäes Wasser) erweitert worden. Lleickwie
Inr (Laar, Lakr, Laer) „waldloser Loäen, reiner Loäen" ükerkaupt, so keikt
Lur, Lue,' (Personenname Lukr) „waldloser liekboäsn", Lor (in Lokr, Lorck)
waldlose Hocksteils, unä äie Loreleg kat ikren Hamen von äem le^, ä. i.
Lckieferkelsen am Lande waläleeren Lbergelänäes.

Znteressant ist äer Leäentungswanäel in diesen erweiterten äreilautige»
wurzeln. La im öegensatze zu ul (liekwalä, Lumpf, worast, Lckmulz) tu
äie Leäeutung „leer, rein, klar, kell" kat, so ist !u-ecti, iu-eZ, Iu-e>< (Lücke,
Lücke) eine waläleere, dann ükerkaupt eine leere, reine unä kell kervortretenäe
Zwisckenstelle, eine „Licktstelle", wie tue im lateiniscken Worte lux, luk-is
^ „Lickt keraustretenä" unä lumen (altlat. lucmen Lickt mitten inne,
wie sckon das oben erwäknte lun-c), unä ebenso tic, iick (von Ii — walä-
leere kmenstelle), wie wir es in äem Namen Lieb (Lcklok Lick im Lrob-
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Herzogtum Hessen) unä in unsenn „Lickt" unä „Licktung" finäen. Luä

bezeicknet, cia 6 Druck, liefstclle, beäeutet, noh genauer „waiäleere tief

eingcäriickte Ltelle" uncl luäer oclcr luter mit äcm bäukigen Übergänge von

ä in t einen waläleeren, also von Laub etc. nicbt verunreinigten, mitbin

„reinen Loäen" )er). Desbalb ist luter-a sLutter, Lauter) ein „reines Wasser",

ein klarer Dach, ein „Lauterback", ebenso wie licer-n sLitter) uncl leter-i»

sLcääer). Dgl. Leääerken.

Lieben ciieser urlautlicben Hauptentwickelung gebt mit Uberrascbenciem

aber äurckaus erklärlicbem Legensinn eine Debenbiläung ber, ciie so reckt

äie organiscbe üaiur unci Liläungskralt cier Lpracke veransckauliht, sowie

ibr überall vorbanäenes Desireben, äurh scbeinbar kreiskörmige, in wirk-

lickkeit shraubenartigc Wirbelbewegung in äie Liäbe clcs Ausgangspunktes

cier Lntwickelung zurückzukebren, aber an ibm vorbei zum Neuen überzu¬

geben, Nie Legenwurzel iu nämiih bat zwar cien Linn walcileer uncl „rein".

Lie bat aber aucb, weil lu cien lZegrikk cier Dieklage beibcbält, zugleicb cien

Linn „teucbt, sumpfig, kotig, faulig". Lo wirä ciie Licktstelle im waiäge-

birge, ciie „Lücke" ocier Lücke, lat. lueus, besonciers geeignet zum walä-

wuhs unci bekommt geracle ciie entgegengesetzte Deäcutung einer mit

äihtem Waläwucks erfüllten Ltelle, etwa . „waläshluää" ocier „walätai".

Lo erklärt sih cier ironiscbe Ausäruck „lueus a non lucenäo" ciabin, clak lueus

äocb vieimebr ursprünglih von lucenäo, cl. i. von Licbt, kerkommt. — Unä wenn

<i — „Dickes" zu iu binzukommt, welckes zumal am Lcblusse ieicbt in t

übergebt, so beiki lucl, tut scwie! wie Lcblamm, „Not" slat. lutum^Lcblamm,

Lcbmutz, lotos Lcblammptlanze), unci lot in übertragenen^ Linne ist ciie

träge kliebenäe sgeshmolzene) INetallmassc. Ls entstebt luä-er, iuoäer

Notbauken saucb Aas), wo er ursprünglich Derg, auh Lrböbung, „ber-

vortretenäer Legenstanci" becieutet. Da ein solcher Notkäufen einerseits

wiäerwärtig, anclererseits wertlos, unzuverlässig ist, so kommen wir zu cien

noch beute populären Degrikken clas Luäer, iüäerlih, cier Locicr soberbairish)

äer Lotterbub, lottrig, ciie Lotterei, aucb zu ciem cieutschen unä romanischen

Ltamnie lot, Lotterie, mit Lautwanäel Loos s—Unzuverlässiges), lose)- frei,

locker unä leichtfertig). Die gleicken wörler luter lauter unä Luäsr —

Not steben Sick äa in entgegengesetzter lZeäeuiung gegenüber.

Ulesie. Line Legenä mit Häusergruppen am westlichen Abbange

äcs Dorfes Herbeäe beibt „An äer Weste", in Lamiliennanien lautet äas

wort Doeste. Dieser Name kann zunähst auf einen kleinen Nah IZezug

kaben, äer äort vorbei zur Nubr gebt. Aber Weste als Nah ist west-a«

unä es steckt in cbescm Wort äas Bestimmungswort west, welhes seinerseits

z» erklären bleibt, Die Lrklciruug äesselben ist aber keineswegs mit äer

Himmelsrichtung abgetan. Zn vielen Wörtern wie Westerwalä, westenbruh,

westerbolz, Westwig sDestwig), westberbeäe ist ursprünglich von äer Himmels-
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Achtung nicht die Hede gewesen, vielmebr clie entsprechenden hezeichnungen
Osterholz, Ostwig, Ostberbede erst nachträglich durch volksetgmologie Kunst-
Ilch geschaffen worclen. Uns tritt h. klar bei cler Ltadt Herne zu läge,
die von dem Wembach uncl swie Harpe in Ludorkks „Lau- unc! kunstdenk-
mälern" von Westfalen mitteilij von dem jetzt sogenannten Ostbach um¬
flossen wircl, cler krüber Zchmcdebecke bieb. Ebenso mag es vielfach auch
umgekebrt gegangen sein, wobei natürlich nicht bestritten werclen soll, dak
bei manchen, zumal neueren Namen auch che Himmelsrichtung allein aus-
gechückt werclen sollte. Nach cler üblichen Erklärung becleutet XVeste, auch
Woeste sVveste spersonenname), XVeuste, VVaüste ^westfälisch), Wüeste,
Vi^üste, schon im altbochcleutschen wuosti, vuosti, wüsti, altsächsisch cvüsti,
altkriesisch wüste, angelsächsisch veste sdas e bezeichnet clen lZegrikk des
öreiten), lat. vastus: „verwüstetes", „wüstliegencles", „wüst", „Wüstung",
d. b. wüstliegencler Hof ocler Ort. Aber zunächst braucht es sich um gar
keine menschliscbe woknstätte zu bancleln, vielmebr becleuten jene Wörter
im ursprünglichsten Linne einen „verwüsteten walcl". Das Wurzelelement
cles Hauptbegriffs clieser vierlautigen Wurzel ist st, ctas cles hestimmungs-
begriffes w. Nun beibt st sin Ast uncl Ltange erkennbar) geracie gewachsenes
holz, besonclers Nacielbolz, Liangenbolz. Nies ist ja noch cler gebräuchliche
Ausdruck für jungen pichten- ocler lannenwald. Lr ist urlautlich zu er-
klären aus s ^ peucbtigkeit, Lakt, Irieb, uncl t von unten clurch, geracle
durch, uncl ist zuerst vom Ast scla ist Irieb gelwcie beraus) gesagt, cicmn
auf neu gewachsenes holz übertrage». Lo becleutet stoät sz. h. In velmer-
Ltodt) picbtenbochwalcl, studt sauch als Personenname neben Llute uncl
Ltutz nicht selten) Naclelbolztiekwalch Ltütinx Naclelbolztiefwaläbewobner,
LtöitinA Naclelkolzwalclbewolmer soit lwberer walcl), Steele Nacielbolz-
breitwalclgeläncle. Astenberg beibt so viel wie picbteiberg, Lsibland etwa
breites pichtenwalcllancl, pstrella s Lst-er-el) uncl clas Lsterelgebirge selbst
„pichtenwalclgebirge", Lister in Osterwald, Ostermann uncl ähnlichen Namen
„oben ocler boch aukstebencler pichtenwalcl". Legenüber clen hildungen sst
uncl ost mit aniautenclem k slat. kasta Lpeer, bostüe Zpieb, cleutsch
kasteit Ltangenwalcl), scheinen clie Hückingen mit clen Lngvokalen u, ü, i,
auch ei, wie bust, büst (biuster, klüsten, siebe hüstenbecke bei Witten), bist
sbiister ^ Hönau), beist sheister junge hucke uncl junge piche) mebr den
jungen schlanken Laubbäumen zuzufallen), clie mebr geschützte, innere und
feuchte hoclenstellen lieben. — Das vv in unserm XVssts becleutet urlautlich
„abwallen" sich allmäblick senken, üann im hedcuiungswandel „ab-
fallen, sinken, zusammenbrechen". 80 können wir vvest bier in äer he-
deutung „zusammengebrochener, wüster walü" vor uns Kaden. Hoch kann
es auch von einer krüberen menschlichen Ansiedelung, einem hake, gemeint
sein, wo denn st nickt den ursprünglichen hegrikk des Waides, sondern des
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Oukstekenäen jstj" überhaupt bezeicknet. Demi äer Legrikk wüste, woeste,^
vveuste wuräe auck auf verfallene ocier verkeerte Ltätten menscklicker Be¬

bauung unci öewoknung übertragen, uncl es ist, wenn man nicbt mit cler kernen

vergangenkeit cles betreffenclen Ortes genau bekannt ist, reckt sckwierig zu

erklären, in welckem Linne jeclesma! clas „wüst" zu versteben ist. Ls

gibt cler Orte ckeses Namens auck in cler ebemaligen Lraksckakt wark mebrere,

ebenso wie im ktkeinlanäe jsieke Leitbäuser L. 245), so weuste sücilick von

Lckee, auf cler Woeste uncl auf cler weuste bei Lckwelm, weuste süäwest-

Ilck von Nablingkausen u. s. f. Oer Verfasser cles „wörterbuckes cler

westkäliscken wunäart", cler selber cliesen Namen trägt, Nr. Woeste, kükrt

lmter äem Nrtikel wsüste saltwestfälisck wuosti, wosti, clann woeste, wamste)

zur Nestätigung seiner Nngabe, clab cler i?ok uncl Familienname Woeste im

Lüclerlancie oft vorkomme, clie Nuberung eines Namensvetters im ttreise

NItena an: Nt Ziet kir so vi! Woesten ss Kar op äer Katte. Lei nickt

wenigen ciieser Ortsnamen mag cienn auck clie veäeutung „wüst" zutreffen,

blnä wenn ein Name wie Woestkotk uncl Wuestkokk auf clie Zerstörung

krükerer menscklicker woknstätten kinäeutet, so clürkte bei Wörtern, wie

Wüstsieken jbei Overatkj, WüstenbsAsn, Wüstenei lln äer Wüstung eine

koäenerkebungj an äas Naturverkältnis äes änrck winäbruck oäer INibbrauck

verwüsteten waläes zu äenken sein. Nie Lautoeränäerung aus u zu ü,

eu, oe jwie in Luest — Loesr, Nuer — Noer, Luä — Loeäj ist im Nieäer-

äeutscken bäufig, worauf clann äas oe leickt zu e wirä.

Ober äie urlautlicke Letracktung ergibt kür jene Wörter nock einen ganz

anäern uncl vielkack angemesseneren Linn. Oas w beäeutet nickt so sekr äas

vorbin erwäbnte „nieäersinken" — zusammenbrecken, als vielmekr vorzugs¬

weise ein „allmäklickes Lick senken", eine sankte Obäackung oäer Obnakme.

Lo bezeicknet West einen Sick sankt abäackenäen l'iaäelkolzwalä,

unä äas wirä auck äie IZeäeutung äes vamens Weste bei

Herbeäe sein. Zwar ist äer Mickten- oäer lannenwalä sckon gräbten-

teils versckwunäcn, aber äie sankte Obäackung äes Lelänäes an äem Läcklein

entsprickt äer Lezcicknung äurckaus. Ouck Namen wie westkelä unä wester-

baucr bei Levelsberg weräen auf äiese kecleutung zurückzukükren sein, ebenso

Westcrwalä unä wcsterkolt. Oic yimmclsricktung aber, äie vom Volke mit

äer Lezeicknnng West Keule ausscklieklick oerbunäen wirä, liegt weäer in

äen Familiennamen äieser Lruvpe, wie Woeste, West, Wüst, Lest, IZeust u. s. f.

ausgeärückt, nock auck gewöknlick in äen erwäknten unä äknlicken Orts¬

namen. Lckwerlick beäeutet westerkolt ein westlickes f?o>z, wenn äock kein

Osterkolz vorkanäen ist, unä äas Lcbirge Westerwalä sckwerlick einen

westlicken walä, äa kein östlicker walä im Legensatze äazu vorkanäen

ist unä es selber östlick vom Nkein liegt, äer nock am ersten eine Lckeiäe-

linie kür äen Legensatz abgeben könnte. Oem entspreckenä bezeicknet
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Westerburg jkrübere Lraksckakt unä Ltaät am Westerwaläe) nickt äie

Himmelsricktung, auck nickt Westboken an cier Kukr, wo kein Vstlioken ist.

auck nickt Westcrwik an äer sckwectiscken vstküste. — Llemgegenüder be-

beutet ganz ebenso ost, englisck esst, aus angelsäcksisck esst — aus clem

Ebenen (e) ins Klare (s) emporgestiegen, nickt obne weiteres cke östlicke

Himmelsricktung, wie clas in ciem späteren verstänänis äes Volkes äer pall

ist, sonclern ursprünglick „oben bock Kaäelbolzwalä", äanack „oben stelienä"

überbaupt. Lo erklärt sick Ostrovvo — Vstrau ä. b. Hockkicktenwalä-Ku,

Ostecoäe — Ober-Picktenwalä-Koäung jam Harz sowobi wie in vstpreuben

existiert neben vsteroäe kein Westeroäcj, so vsterkelä bei Weibenkels unä

vsterbolz am tvestenäe cles Hamme-IKoors. Hnck äie Liste je — aj, ein

westlicker Kebenklub äer Llbe, beibt sckwerlick etwas ancieres, als „Mickten-

bolziluk", uncl vstenäe in kelgien liegt keinem tvestenäe gegenüber, sonclern

becleutet „Kaäelbolzinnental", welcke Natur unä lZeäeutung äer Königin unter

äen Leebääern äenn kreilick nackgeraäe abbanäen unä aus äein Linne ge¬
kommen sein äürkte. Huck in äsm westkäliscken Personennamen (Istbaus

äürkte sckwerlick äie Himmelsgegenä ausgeärückt sein, sonclern äer lZegrikk

Ltangenwalä, wie in ^.st, vst, Ist unä (äst.

Hbcr äie Kenntnis äer ursprünglicken IZeäeutung von ost unä vvest

sckwanä mebr unä mekr unä mackte äer Llukkassung äieser Wörter als aus-

scklieblicker IZezeicknungen kür Himmelsricktungen Platz, kn äer lat waren

ikre Lautkormen auk clem gleicksn urlautlicken Wege, aber in ganz anäerem

Keäeutungswanäel entstanäen. vie ursprünglicke Lecleutung von st — Kaäel-

bolzwalä ist in äiesen Wurzeln ost bez. est unä west nickt mebr vorbanäen,

sonäern st bat in jüngerer Lpracksckickt äie Keutralbeäeutung „sieben" bez.

„steigen" erbalten. Ibe Vorstellung ist äie, äab äie Lonne „nack oben

steigt" bez. „oben angelangt stebt" — ost, englisck esst aus angelsäcksisck

esst „aus äem Lbenen", clem Horizont (e), ins Klare (s), oäer äab sie „ab¬

wärts steigt" bez. „abwärts stebt" — nest jw abwärts, e Lbenes oäer

Horizontj.

IKancke ursprünglicke Lezeicknung mit West, äie eigentlick eine lvalä-

wüstung jetwa Winäbruck oä. clgl.j bezeicknete, wuräe später als Kezeick-

nung westlicker Lage aukgekabt, unä über kurz oäer lang kanä sick auck

Lelegenbeit, eine entsprccksnäe Ltelle mit äer IZezeicknung Ost zu verseken.

Lolckes äürkte auck bei „Westkerbeäe" unä „Vstberbeäe" äer palt ge¬
wesen sein.

Hus äer >Veste (Woeste) bei Herbeäe ist Westberbeäe entstanäen,

unä um äes Westberbeäe willen äurck volksetgmologie ein ziemlick unbe¬

stimmt umgrenztes Vstberbeäe. Ks ist äas ganz äbnlick, wie einem Vrte

„kn äer Helle" bei öeoelsberg ein Vrt äaneben mit äem Kamen „?m Himmel"

snlsprickt. —
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Zellingbaus Ubergebt das Wort, indem er „West" immer als west-

tick deutet und nur Westenfeld bei Arnsberg überrasckender weise als „peld
am Walde" erklärt.

Kumene^. Im Korke Kommern binter der jetzigen Lobmann'scken

Kesitzung kübrt eine Ltelle den Kamen Kumeneg. Kerselbe bedeutet urlaut»

licb „Zn maldleerer Witte Korsprung oder vortretende Ltelle".

Das wort Kum bestekt aus der Krwurzel ru, welcke die Kegatiowurzel zu

der Lrundwurzel ur ist. jL. d. Kbbdlg. über Krwurzeln, Lrundwurzeln

und Kegativwurzeln.) Kie Lrundwurzel ur bedeutet „Korbandcnsein von

raukem liekwald" — Urwald. Kie Kegativwurzel ru bezeicbnet ein „Kickt»
sorbandensein von Wald an tiefer rauker Ltelle". Las kinzutretende ni

bedeutet Witte, mittlere Ltelle, mitbin rum — räum, rsum, unser beutiges

„Kaum" jvergl. Kaumlaud bei Kerleburgj, „einem waldleeren Kaum inmitten"'

— selbstverstäncllick des umgebenden Waldes, wir finden es auck in

Komberg bei Haspe, audi im Kamen Kom, indem bier die vokaliscke Kb-

weidumg zu o — oben nickt so grobe Kedeutung bat, als sie im Prinzip

Kaken mübte und auck bei dem westfäliscken Komberg bat, sondern Sick

aus allmäblicken dialektiscken Kersdimelzungen durck Kuam, Kaum bindurck

erklärt. Kuck Kom entstand auf einer waldleeren Ltelle inmitten des um¬

gebenden waldgebirgslandes. Kuck ist bei Kom der Kebcnname Kem als

ursprünglick überliefert, nämlick in den Kamen der sagenbakten Lründer

Komuius und Kemulus. Ker Laut o bczcicknet das Koke, Kergige, e das

Kreite, Lbene jdas Warskeldj, u das liefe, Lumpkige zwiscken den Hügeln.

Kon allem war etwas vorbanden in der Lokalität des alten Kom, die porm

mit o s— oben) aber ist die namengebende geworden, wie wir überall die

von den Höben Herabgekommenen zu Herren über die andern werden

seben jLermauen — Haarmaunen, öallier — Hallmannen, Hellenen — wald-

gebirgswobnerj. Kasselbe wort rom finden wir in Kommersckeid, Kummen-

obl, Kemsetieid, Ksbm ja. 7S3 Kimi, 784 Kimej bei Kegnbausen. tn dem

Worte Kumeney wie in Kumenobl j— Zn waldkreier Witte wiesenbodenj ist

sodann das n abzusondern, welckes „in", „iunerkalb" bedeutet. Lndlick

bleibt nock e/, weldies wir sckon vielkack als mit e^e jz. K. Lgge-Le-

birge, aud, bei Witten südlick von Knnenj identisck kennen gelernt Kaden

(T^rde^ — L,räeAAe — bisrdege, blerdecice), und welckes die Kedeutung „Kor¬

sprung" und „Höbe", gleickviel ob grob oder klein, besitzt.

6oltenbusck>. Hin wäldcken links von der Ltrabe in Kommern

kübrt diesen Kamen, der vom Publikum auck wobl in Lolden Kusck oder

gar Loldne Kusdi korrumpiert wird. Lr bat indeb so wenig mit Lold zu

tun wie der Loldberg bei Hagen, obwokl die stets bereitwillige, nack-

sckakfende pbautasie kür diesen sckon Lagen in Prosa und Kersen bervor-

gebradit bat. wie der Loldberg bei Hagen ein einkacker Kloltberss, Ho>zberg„
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Waldberg ist, so fükrt auck der Loltcnbusdr bei Kammern seinen Namen
von sick selbst »nci von seinem kesilzer öolte, dessen Dorväter clas tkälddren

von jeber besaben uncl, wie urkundlick feststellt, irüber tsn tdolte bieben.

Das tsn ist, wie der gröbte leil des Waldes, mit der Zeit in Wegfall ge-

kommen, das Natts über Lkolte, Okolte zu Lotte verstärkt werden.

Das Wort buscb saltbockdeutsdi busc, aucb bosc, im lat. boscusj be¬

deutet urlaullick „kräftig ansteigende (b) unten nasse (us) ker-

vortretende Stelle (k)", die als vorzugsweise für das wacbstum laub-

rcicken Waldes geeignet und desKalb mit solckem bedeckt, geradezu zu.

einem „laub rei dien Waldstück" wird.

Lusciieg. Oer Name dieses nickt weit davon zum Spieck ss. d.j

vorspringenden Waldberges, auf dem ein kübsckes <Zut liegt, erklärt sick

aus dem vorkergekenden Worte als „kergvorsprung mit laubreicker ke-

waldung". Natürlick bat man bei diesen Namen immer an die trüberen

Zustände zurückzudenken, durck die sie bedingt waren, wäkrend in neuerer

Zeit naturgemäber weise manckes ein anderes Dusseben gewonnen bat. —

5. Namen von wobnorten, Städten, Dörfern etc. aus

der näberen Umgebung von Witten.

Crengeldanz. Nördlick von Witten liegt nabe der Stadt der

alte kittersitz Lrengeldanz, jetzt umgeben von den Lebäuden einer groben

lafelglasiabrik. Der Name bedeutet urlautlick „kingkörmige wald-

leere Lelände-Dertiekung am kack" und entsprickt den Lokal-

verbältnissen genau. Der Name zerfällt in die drei kestandteile (ürenA, ei

und dnnz tn dem Stamme crenZ ist das yauptelement die negative Dr-

wurzel re, welcke als Legensatz zu er, er sd. k. Wald) „waldleere Stelle"

bedeutet. sLieke die Nbbandlung bei Lrundwurzel und Negativwurzel.j

Das r bat immer gern einen starken Nauckanlaut; so wird es als Nnlaut

im Lrieckiscken stets mit dem Spiritus ssper — b gesdirieben. Dieser

b-Laut verstärkt sick gern und leickt zu cb und k, sodab aus re, ro, rs, ri

gewöbnlidi kre, kro, krs, kri wurde. Der Nasal-Laut nZ bedeutet „nack

innen angesckmiegt", so in anx, grieckisck anZcbi, enZMS sdeutsck eng), inx

sbäukig Ladung — innerlick, d. b. der Natur nack zu etwas gebörigj. Ks

liegt den Wörtern, die mit ng gebildet sind, stets der IZegrikf des Innern,

des nack allen Leiten Nbgescklossenen, d. b. kreisförniigen zu Lrunde. So

kaben wir krsnZe sDrtsname) — kreisförmige waldleere Stelle, KrinZ gleidr

Ning, und so KrenA in derselben kedeutung, wobei die Dokalisierung mit e

nock ein wenig die Kedeutung des kreiten, i sin der Norm LrinZeldsnzj die

des Innern ausdrückt. Dock sind solcke nabverwandte Dokalkärbungen käufig

nur dialektiscke Übergänge obne sckarken kedeutung.suntersckied. Das Zweite
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Ztammelement cies Wortes ist et, welckes gleick al in mannigfackem Be¬

deutungswandel eigentlidr „Ha ist weites Kausdren", clann Laubwaldgebirge,

Laubwald, Wald, öebirge, Höbe, Lelände, Loden, Ltelle bedeutet, wie es

denn bald mekr in cler einen, bald in der anderen IZedeutung bei unzäbligen

Rainen auf et ersckeint sZtiepsI, Z-uet, türsvel n. s. f.). Zuletzt sinken wir

ct-m?, welckes urtautlicb aus cl, an und z bestekt. Das d, akustisck aus der

wabrnebmung des niecierkabrencien Ldrlages, z. L. des K-onnerscklages,

aber audr sonst cies Hammerscklages, entstanclen, bezeidrnete dann nack

optisdrer wabrnebmung audr clie Wirkung des niedergesabrenen Lcklages,

den Krück, den Lindruck, die Vertiefung. Kie Lrundwurzel an becieutet „Da

ist innen", „Zustand cies brnenseins" — denn irgend eine grammatisck-

formale Lestimmtbcit baben die Krlaute nicbt, sie sind nicbt Hauptwort,

nicbt Ligensdraktswort, nicbt Zeitwort, nicbt verson, nicbt Numerus — „innen",

„nacb innen" etc. von dem vegrikle des bloben brnenseins entwickelt sick

dann, wenn es sick um eine Ltättc menscklicken Kukentbaltes bandelt, der

des „tvobnens", des „lvobuorts", nock beute im Lnglisdre» um. Kasz

am Hude bringt nock ein neues Llement binzu. Ls ist eine Norm des den

tvassergeräuscben nackgeabnrten Zisdrlautes, der als tscb, scb, ss, s, englisck

tb austreten kann. Kieser wasserziscklaut bezeicknet bier den Lack svkerde-

back, s. d. Wort), der in breiten Lräben das Haus umgab und teilweise

nock umgibt, sonst aber einen munteren Lauf bat. —

tirone bei Witten und Krone bei Langendreer-Labnbof.

Kcr Käme erklärt sick nack dem, was im vorigen Krtikel gesagt ist,

als „ wobnort an böberer waldleerer Ltelle". Kenn die Negativ-

würze! ro bezeicknet eine waldleere Ltelle. sblk. Ls ist immer an längst¬

vergangene Zeiten und ibre Zustände zu denken, aus denen die Namen

berstammen!j Ker gerne auftretende Knkaudrlaut b vor dem r ist zu k

verstärkt, wie in Kränge sringkörmige Znnenstellej und Kring sKingj, wo-

durdr nock die Nebenbedeutung des Hervortretens (k) zum Nusdruck ge¬
krackt wird. Lo bat der Vrt nidrt seinen Namen von dem wirtsbause zur

Krone, sondern dieses bat bei der wabl seiner IZenennung sick dem vor-

kandenen Vrtsnamen augepakt. —

N?c »nnen ss. wannenbadrj.

Ker Name bedeutet einen wobnort (en) in Nack er Vertiefung.

Wanne bei IZockum, jetzt Ztadt, wird bei v. steinen III, 2 „Kie Wanne"

genannt.

Heven. Kie Herren von Heven, dem weiter nördlick am VIback

gelegenen Haus Heven, treiben 1344 von der Hevene. br einer Mulde des

Helweg-Vlateaus binter dem Kleff und dem Knapp bis zum Nande des

Nubrtalbodens bin gelegen, der bier eine Kusbucktung bildet, bat der vrt

Heven den seiner Lage entspreckenden Kamen, der „wobnort in sanfter
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Abmachung" oder, was dasselbe ist, „Wohnort in sankter Ansteigung"^
bedeutet. Das Ltammelement des Wortes ist ew sw, unc! dies bedeutet
„breite sanfte Abdachung", vom Wasser gesagt „Abkluk". Ls ist in dem
beimischen Personennamen Lw noch erkalten, Lbbe bedeutet „Kräftige Ab¬
dachung" z. L. im Lbbe-Lebirge, auch kräftige Abnabme in der betreffenden
lNeereserscbeinung. ppe bedeutet köpfender Abkluk, wie in den zahlreichen
Dachnamen mit -epe (z. D. Dnnepe) — apa zu beobachten ist. Leibst atke,
otke — abschwingend, abwekend, von obenber freiwerdend,(so offen vgl. Dsien-
burg, Mental) gekört in die Deike dieser verwandten Lippenlaut-Dildungen.
— Der Anlaut Ii. eine einfache Aspiration (Anbaucklaut), bezeichnet — wie
noch jetzt in unseren Partikel ka! — das Ausfallende, überraschende. Das
en am Lciduk bedeutet, wie schon wiederholt erklärt (sieke Witten), ein
Znnenverbältnis und also einen Wohnort (engl. inn). Ds ist in der porm
an (Drilon), sen (Läkn), en, besonders verkürzt cm und bedeutungslos zu
sne verlängert in zahllosen Namen, in ein (Hallein), in (Derlin), un (palun) mit
geringen Londerbedeutungen der Pokale vorbanden. Nah das wort Ideven
in der Bedeutung „Wohnort in sankter Abdachung" oder „in sanfter An-
steigung" urgermanisch ist, wird durch das angelsächsisch-englische beaven
— „Gimmel" bewiesen, welches eben die letztere Bedeutung bat. —

Oönkokf. Nördlich von Heven am ölbach (sieke den Namen), da
wo ein jetzt verschwundener, doch an dem keuchten Wiesengrunde noch er¬
kennbarer, Duellarm kineinmündete, liegt das Lut Dönhoff. INan siebt in
ikm von zuständiger Leite die Nrsprungsstätte der in gräflich und fürstlich
gewordenen Leitenzweigen (Lachsen und Livlanci) noch stark verbreiteten, hin¬
gegen in dem hier noch beimisdien Hauptstamme schwächer vertretenen pamilie
dieses Hamens. Der Dame bedeutet „Hieclerbok". Das wort dön, in
der Hauptsache gleichbedeutend mit von, dun, den, din, dün, dun, bedeutet
„niedrig", mit Übergang in die Dedeutung von vergleichsweise „wenig koch",
„mäkig bock", „Hügel". Lo finden wir es in Don (Nieclerungsfluk), Dohna
(Diederungsau), Dohnen (niedere Ltellen, wo die Drosseln Hacbtrube und
Aakrung suchen — Doknenslrick), Danemark und Dänemark — Diedermark,
Danemora — Diedermoor (auf sumpfiger wiese gelegen), Dandermonde —
Hieder-Iermonde an der Lchelde, „dehnen" — niedrig und eben machen,
„dienen" -i niedrig sein, Düne, Dkün — Hügel, „geringe Drkebungen im
ebenen Lande", dünn ursprünglich — niedrig, Daun, Dhaun (in der piket
und anderswo, engl, docvn) — Hügel. Erhebungen in der Niederung, auch
die Lrafsckalt Down in drland — Niederland, Niederkügelland, dün, populäre
DeZeichnung kür „betrunken", „am Loden liegend", ürspracblich erklärt
sich das alles einfach. Denn d bedeutet (siebe die Abhandlung und den
Artikel Lrengeldanz) „nieder" und die ürwurzel cm oder cm, sn usw. eigent¬
lich „hinensein", dann guck soviel wie „Wohnort". — Aber auch der andere
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?eil cies Namens verdient eine erklärende Letracktung. Das wort kok —

Lutskok bedeutet urlautlick eine „auffallend erkennbare bobe beiliegende

Stelle", denn die Lrundwurzel ok bezeicknet mit o ein „oben sein", mit k

einen Lcgriff „windig bei gelegen". Der Uspirationslaut b endlick drückt,

wie nocb beute unsere Interjektion ba! tut, das Auffallende aus. Oer

o-vokal bat seine wicbtige Bedeutung, Ursprünglick lag ein kok möglicbst

irgendwie oben, sturmbei und verbältnismäbig so am besten gesickert, ffls

aus mancken Hofbesitzern Litter wurden, verlegte man die Lurgen gar auf

sckwer zugänglicke Höffen. Im placklande war der Hok auk keinem Hügel

gelegen, aber man sckützte ibn und die nackmaligen Lurgen durck Wasser¬

gräben. Das vorwiegen des Vokals o sckeint aber darauf binzudeuten,

dab die Lründung von Höfen zuerst in bergigem Lelände stattfand. So

zeigt der altsäcksiscke Plural kobkös, dab auck im Liederdeutscken das o

der ckarakteristiscke vokal des Wortes war, wie es Sick denn auck bis beute

so im Veutscken Uberbaupt erbalten bat, obgleick immer Nebenformen wie

koak, Kök, Kost und kuks sHukej existierten und auck bis beute kkuke und

Hube jz. L. Lassenkuben bei Vanzigj nickt nur Stücke des Lodens, sondern

auck Liederungsböfe bezeicknen. — vemnäckst bätten wir nock das aus¬

lautende k zu betrackten, welckes nur die versckärkung eines ursprünglick
auslautenden w ist.

Der Zusammentritt des Vokals o mit den Lippenlauten ergibt die

vier Normen Kow, Kob, kop, kok, abgeseben von Kam, wo wir den Lippen-

Nasal vorfinden, aber einstweilen unbetracktet lassen ssiebe Hamm). Diese

Lippenlaute baben zum urlautlicken (Zrundtgpus das cv, welckes das wallen,

sankt Nbwärtsbewegen, besonders des Wassers sLwe, Lbbej, dann aber

auck im optiscken verbältnis das sankte sick Nbdacken ^ebenfalls Lwe,

Lbbe, nämlick Lbbegebirge) bedeutet. Die Verstärkung von v? ist b, welckes

eine kräftige Lewegung dieser Nrt bezeicknet, wäbrend p den plötzlicken,

k den in völlig offener Umgebung Sick vollziebenden klbkall bezeicknet. Line

sankte Nbdackung lädt sick aber auck in aufsteigender Nicktung betrackten,

und wie die INenscken auf einem (Zipfel ibren Unterkalt nickt gewinnen

können, sondern das unten tun und sick nur zur Lickerung ibrer Person

und ibres Lesitzes nack oben begeben, so baben auck bier ocv, ob, op, ok

statt der eigentlicken Ledeutung „von oben nack unten" die IZedeutung „von

unten nack oben", und kov bedeutet „sankt ansteigendes Hobes", oder „obere

Stelle einer sanften Steigung", Kob „kräftig ansteigende Höbe", kop „plötzlick

aufsteigende Höbe" svergl. Hopkenj, kok „ins Preie und im preien d. k.

ringsum frei ansteigende Höbe". Da nun bier der ffufentbalt auck bei
scklecktem und kaltem Wetter und zur näcktlicken Lubezeit von ILensck und

lier samt peldkrückten und Lositz aller ffrt genommen wird, so begreift

Kok, ko^ves, implicite die Vorstellung der dazu nötigen Lebäulickkeiten und
7
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Einrichtungen in sich, uncl bezeichnet „einen auffallend sichtbaren, auf sanit

ansteigencler I?öke frei liegenden Wohnort".

wenn wir zur reciproken Urbedeutung der Aukwärtsbewegung bei den

Lippenlauten zurückkehren und statt der schwachen Aspiration die Verschärfung

derselben durch k setzen, welches die Londerbedeutung „scharl heraustretend"

enthält, so kommen wir beispielsweise von op zu Kap jKopp, Kopf) — „Lckark

heraustretend oben plötzlich Emporsteigendes", von obe zu Icobe jauck Koke)

— „hervortretende l)öhe", aber auch Ltall, Lckweinestall. Lei geringer vokal-

umkärbung entstehen die Wörter b-aub-e sl?aube), boubet stäupt), baute jvaule),

bute sdie I?ufe, die also — nur mit dem Londersinne des unten Liegenden —

dasselbe bedeutet, wie der Hof), buk junten lose, beweglich, frei). Übrigens

zeigt sich auch hier jenes wunderbare letzte Unzerlegbare der organischen

Zprackgebilde. Ls liebe sich von c>w das wort Kocv herleiten, indeni statt

des blobe» Anhauchs der scharke Lutturalanlaut eingetreten wäre. Ls hätte

dann kocv jKub) die Ledeutung „heraus aus dem c>w d. h. dem Hole

kommend", va aber in alten leiten die Ltallkütterung weniger durchgeführt

worden sein dürfte, als heutzutage, werden wir uns nickt mit dieser Le-

ziekung begnügen können, und da finden wir denn auch alsbald eine andere

befriedigendere Erklärung des kovv, wenn wir an die Urbedeutung von c>w

als „abkliebend", also an „Aue" denken, wo dann Kaw, Kow, eocv jnock

beute so im Lngliscken) als „heraus, herausgenommen aus der Au, der

weide" verständlich wird, wenn wir dann weiter das wort kouk, Lauf,

ins Auge lassen, so seken wir die intime Leziekung zwischen Kuk und Kauf

ein, denn die Kuh war lange?eit das Leid, weshalb nock die Kömer dieses

nach pecus Vieh pscunia nannten und wir nock beute bei dem Ausdruck „Kuh¬

handel" gerade die Kuk begünstigen, wenn wir nach dieser sprachlichen

Abschweifung zum Vönbok zurückkehren, so sehen wir, dab derselbe seiner

örtlichen Lage entsprechend „Kiederbof" genannt war.

Ltiepel. ven Kamen Ltiepel trägt nickt nur das Dorf, sondern

auck das ganze Lerggelände auf dem reckten Ufer der Kühr gegen¬

über Herbede und Liankenstein. Lr bedeutet „Znnen-Kicktenwald-

gebirgsgelände". Venn urlautlick bezeichnet st „gerade Lewacksenes",

Ast, Ltange, Ltangenbolz. Vie Lrundwurzel !p — !d jz. L. in Iberien —

Znnenwaldgebirgsland, jetzt Lpanien, Ibbenbüren, Iburg — Zbburg, Zback —

Zbback) bedeutet „Znneres Sick abdachendes Lebirge", wie wir Abbe soll in

Personennamen, die fälschlich dann dem französischen Worte Abbe in Aus¬

sprache und Lckrilt angeäbnelt werden) und Lbbe in entsprechendem Linne

als „deutlich bez. breit Sick abdachendes Lebirge" kennen. Vie Wurzel et

sdie unendlich okt in Kamen vorkommt) bezeichnet eigentlich „breiter Wald",

dann im Ledeutungswandel „Wald", scklieblick nur „Lelände". Vas wort

stiep erscheint im Angelsächsischen als steop.und stsap, im Aitbockdeutscksn
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als steok, stiuk, im Mittelhochdeutschen als stiuk und stiel, im Keukockdeutscken
als „stiel" uncl „steil", lateinisch stipss — Ltumpf, Hfakl. Letztere Le-
grille nebst lateinisch st-are stehen uncl stuprum beweisen, daß „Ltiekoater"
— „Lublvater", cl. k. Latte cler Mutter ist uncl daß so weit hergeholte
Erklärungen von „stiel" wie in Lckades Altdeutsckem Wörterbuch L. 37Z
aus „gebäukter" Oerwandtsckakt (etwa wie in lateinisch stiere zusammen¬
drängen, wie man das in jungem Nadelholz findet) der Lache doch nickt
auk den Crund geben.

Huerenburg. dm Lereicke der Zwischen Heven und Lochum
gelegenen Ortsckakt dieses Namens befindet sich keine gleichnamigeLurg,
auch keine Ltelle, an der eine solche gestanden hätte. Man muß daker
das wort Lurg als volkstümliche Abänderung von Lerg ansehen, wie die
alte Norm Ouerenberge a. 900 auch beweist. (Zueren wie (Zuern, z. L. in
.„der (Zuernst", einer mit lannen (st> bewachsenen kleinen Hockebenebei
Altenlotheim in der Käbe von Wildungen, lautlich gleich kwern, bedeutet
„Heraustretende sankt abgedachte innere Lergwaldbäke". dn
der lat ist das Hökengelände von (Zuerenburg auk allen Leiten von Lack-
Niederungenumgeben. von der trüberen Lewaldung freilich ist das Meiste
verschwunden. Aas wort besteht urlautlich aus der Lrundwurzel er ^breite
Kaukwaldbäke, dem davorgetretenen vv — sanli sich abdachend, und dem
noch davorgetretenen k — ek, hervortretend, während das n am Lude die
Bedeutung „innen gelegen" hat. Die neuere Zeit, welche die Ledeutung
von er — Höbe nickt mehr verstand, kat ein -berg hinzugefügt und dieses
schließlich in ein unberechtigtes-bürg verwandelt.

Vesterberg. Lo heißt eine Ortschaft, die an der Witten-Lochumer
Ltraße auf einem Oorsprungeder von der Kallenhardt bis Emmingen reickenden
Abdachung gelegen ist. Aer Lame bezieht sich aber eigentlich auf das
ganze Lelände. Die Lezeicknungder Himmelsrichtungdrückt er nickt aus;
dem Westerberg entspricht kein Osterberg. Auch die Lage im Oerbältnis
zur Kallenhardt (Westerberg — westlicher leil der Kallenhardt) kann wokl
nickt gemeint sein, denn genau nördlick von der Kallenhardt liegt die „Wester¬
heide". vielmehr bat West (siebe Weste bei Herbede) die Ledeutung „sankt
abgedachter (w) Kadelbolzwald(->0". klickt ausgeschlossen ist indessen auck
die Ledeutung „wüste Ltelle", eigentlich zusammengebrochenerKadelbolz¬
wald, wo dann entweder Windbruck oder ve.wüstende Ausnutzung der
Ltelle den Kamen verschallt haben könnten, Oetzt ist von dem Walde über¬
haupt nichts mebr zu sehen. —

Laer. Haus Laer und die Ortschaft dieses Kames (a. 900 L-ckari)
liegen nördlick von Ouerenburg zwischen Lochum und Witten in einer tiefen
Leländestelle, die (bis nach Haus Heven kinab sogar sumpfig) seit langen
Zeiten unbewaldet gewesen ist. Lies bedeutet der Käme Laer wie in Laer

7«
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bei Mescbecle — „Wal6leeres Lelän6e, waläleerer Lo6en". Denn

wäkren6 6ie urlautlicke 6run6wurze> sr „Da ist LaubwaI6gebirge, walcl-

lancl" be6eutet, wircl ciurck 6ie negative Legenwurzel 6azu, rs, clas peblen

6es walctes ausge6rückt, so in ratk, ra6 slateinisäi rsäere, ra6ieren), ro6

sro6en) u. s. f. Dn6 wäbrencl ebenso al „Da ist Laubwalclgebirge, Wal6-

Ian6" bezeicknet, ist unter In ein „laubwalclleerer Lo6en" zu versteben, 6er

nicbt ganz glatt zu sein braucbt, sonclern jüngeren Laubwalclbestan6 (Is, io,

Lob) aufweisen kann, aber clocb cles Docbwalcies entbebrt. Das er in ciem

Worte Laer becieutet breites sr ci. b. eigentlicb Lergla>i6, 6ann Lelän6e,

Lo6en überbaupt. Dus Laer in 6er angegebenen Le6eutung ist 6er Legriff

,,leer" erwacbsen, wie wir 6enn aucb Ortsnamen in clieser verengten Ion-

bi>6ung fin6en, Leer in Ostfrieslan6, Leerkelä an 6er Leitba, Lermoos in

6en bairiscben DIpen. Das e gebt aucb in 6en i-Iilang über, z. L. im

engl. Lesr un6 neueren Personennamen, aucb in 6en Ortsnamen Lier bei

Wattenscbei6, sowie Lierse sLta6t in Lelgien), so6ann in Lür jLürwaI6,

Lürlebaci in 6er 56?weizj, en6licb in u, z. L. in Lur lwalclleerer Iietbo6enj.

Lbenso bekält aber aucb 6er n-Laut seinen Lbarakter in Labr, Laar un6 6er

ursprünglicbste o-Laut ersckeint in Lokr, Loor jmit ?iscklaut — Wasser o6er

gutturalem Ic-Duslaut — vortreten6e Ltelle verbunclenj in Lorscb, Lorcb. Das I

am Anfange liebt gleicbwie 6as r einen Dnbaucblaut sSpiritus asper, immer im

Lriecb.j, 6er sicb leicbt zum Ic-Laut mit 6er Lon6erbe6eutung 6es heraus-

treten6en verscbärtt. 5o entsteben 6eutsck „klar" — bervortreten6, eigentlicb

unbewa>6ete, leere Ltelle, un6 engliscb ctesr jsprick klier), sowie griecbisck

cbtoros jgrünlick-grau vom bocbwalcileeren fast kablen Lr6bo6en).

Lei I?aus Laer, ebenso wie bei Daus Deven, Daus Derbe6e, Daus

Lemnacle, Daus Langen6reer, prielingbaus ist 6as wort Daus, englisck bouse,

altsäärsisck un6 altbocb6eutscb büs, zu beacbten. Die ürwurzel us becieutet

„unten Wasser", unten nak, wäbren6 b ein plötzlickes Lemerkbarwer6en,

somit etwas sicb Lrbeben6es, relativ Dobes bezeicknet. Lo ist „Daus"

etwas „Dobes mit Wasser unten", sei es 6ak 6ieses zum Oerteickgungs-

zweck o6er zu sonstigen Eebraucbszwecken 6ient. Im alten Zacbsenlan6e,

6. b. Nor6west6eutscblan6, seben wir 6enn aucki 6ie Däuser 6er freien

Lesilzer an tiefen Lelän6este»en immer von Wasser umgeben, un6, so

befestigt, clen Döbenburgen entsprecben. Das b, welcbes „in 6ie Augen

Pallen6es" bezeicbnet, erscbeint aucb verscbärkt zu k in Lues an 6er

INosel, sowie im lateiniscben css-s — Dütte, Daus. Dieses selbe b bez. k

ist aucb bei kleineren Wobngebäu6en auf trockenem Loclen vorban6en,

nämlick in but, altbock6eutsck butta, Dütte, wo 6as t 6ie Le6eutung von

,von unten ber 6urck6ringen6 — auksteigen6" o6er bei seiner groben

Oerwan6tscbast mit 6 — „aufliegenci, aufsteken6" un6 mit Übergang zu 6er

Le6eutung u6 — IielwaI6, 06 — Wal6 überbaupt 6ie Le6eutung „im Wal6''
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oder „aus waläboäen" Kaden kann, was bei Kstbe, Kott, Kotten deutlicher
zutage tritt, insofern clas en „darin befindlich" beibt unä Kotten eine im
Walde befindliche Hütte beäeutet sim Legensatze zu ctem wertvollenurbaren
Lancle, wo cler kreio Lesitzer in seinem buse ocler auk seinem tiovvs wobnt).

Emmingen. Line ältere Horm äieses am Zusammenflüsse
eines lZuellbachs uncl äes vlbachs in einer Niederung gelegenen Vrtes unci
krüberen Nittersitzes beibt Nembink so. Lteinen 3, 2 L. 432). Noch ist cler
b-Laut nur eine volkstümlicbe Lautoeränclerung obne tZeäeulungswanäel
wie in umbfangen statt umfangen. Oer Name Emmingen beäeutet „fn
tiefer skeuchter) Mitte gelegener wobnort". Lein Ltamm fängt mit äer be-
äeutsamen Urwurzel um an, äie zunächst „unten Mitte", „tiefe Mittelstelle",
äann, insofern Mitte eine Ltelle ist, wobin man zusammenkommt sgriech.
Komou — zusammen, tat. meäius — mitten innen), um zusammen zu bleiben
slat. monere), Nukenbaltsort, wobnort, beäeutet. sÜber m s. ä. Nbb.) Na
zu einer tiefen Mittelstelle äes (Zelänäes äas Wasser sich zusammenziebt,
so bat um äen Nebensinn äes Keuchten slat. bumiäus.) Nas um ist als
Nnäung in äieser Neäeutung vielfach vertreten sIZochum, Norkum, Ltockum),
unä äie Nokalkarbe u verleibt äabei äem Namen in entschiedenem Make
äie Lonäerbeäeutung „unten, tiek". Nls Bestimmungswort wie in Emmingen
erscheint es auch in Nmbausen san äer Ntz jn Igrol), tämon — lämeo-KIf
in Schweden, Nmmerstaät bei Hiläburgkausen,unä mit äem Nnlaut b — plötz¬
lich erscheinend oäer mit k —„plötzlich beroortretenä" in täummer, täunimrick
sein Lebirgszug in Westfalen aus feuchter liekboäenmitte bervortretenäes
Lebirge), täumber, Kum, sNersische Ltaät im tiekem Kluktale), tLumo sKlub
in Kaukasien), Kumberlanä — Nus tiefer Mittelebene bervortretenäes IZerg-
lanä sb — Nbbe, er — Lebirge). Nie Nmlautung ü aus u in Nünningen
fügt äem IZegriffe „tief" von u noch äen Lbarakter äes „Innern" binzu. —-
Nie Lilbe inZ ist ebenfalls wie um eine echte Nrwurzel unä zwar Lrunä-
wurzel. wäbrenä äer Klanglaut i ein „fnnensein" bezeichnet, drückt äer
Nasal NA ein „Lid? eng binein Schmiegen", also inA ein „Liär nach innen
enA Anschmiegen"aus, wie griech. snAcbi unä enAMs snabe) unä deutsch
„eng". Lo bedeuten krinZ unä rinZ eine „innere waläleere sich nach innen
zusammenschmiegenäe ä. k. kreisförmige Kläche" unä äinA, tbinZ — ver-
sammlungsplatz eine „vertiefte sä — Nruck) sich bineinschmiegenäe Ltelle".
Nnä als Namcnbiläungssilbebeäeutet inA „innig dazu gekörig" z. N. in
Personen-Namen wie Zsing — dicht am Ltrom gelegen, Zbing — im innern
Lebirge sLbbe) wobnbaft, Ltölting — Nu lannengebölz wobnbaft, Loeäing
siäentisch mit Luäing, wie Lust — Soest) — In nassem lietwaläe wokn-
bakt, Läioening — Nauscheflnkanwobner,Nüping — an waläleerem raubem
Lebirgsfub srupes auch — Kels) wobnbaft. — Das en am Nnäe bedeutet
.wiederum „Innen, fnnenstelle, woknort". Lo stellt sich äie Neäeutung von
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Emmingen urlautlih heraus als-„On tiefer feuhter ILittelstells

jumj zusammenliegender jingj Wohnort senj".
Langendreer. Hie durh clen Laknkofbezirk und gewerbliche

Lntwickelung gewalüg erweiterte Ortschaft Langenclreer, zwishen Oortmund

unc! Lochum gelegen, kat erst seit 1338 in Urkunden die vorclere Hälfte

ikres Namens. Lis ciahin hieb sie vrire, vrere, vreyer, später auch 'Lreire,

'Lreer. Oer ursprüngliche Ort liegt in clem tiefen und sumpfigen Lelände

vershicdener Lache, clie zum Ölbach abstieben. Lein Name bedeutet

„lieker (d) walcileercr breiter s innerer ij Loden". Nenn im Legensatze

zur Lrundwurzel er s— ursprllnglih Lreitwaldj Kai die urlautliche Negativ¬

wurzel re clie Lccieutung „unbewalcieter breiter Loclen". sL. über Wurzel

uncl Legenwurzel 1. Obkancilung.j Las d clavon becleutet Oruck, lieke,.

wie in Oresden sin tiekliegencler weiter Nasenkläche woknortj, clas r am

Lude ist clie angeschmolzene Urwurzel er, in der abgewandelten Ledeutung

„Loclen, Land". Nie erst 1338 nachweisbare Lezhhnung Langen — mag

desKalb nur den abgeleiteten jetzigen Legrisf „lang" ausdrücken sollen.

Indessen kann sie auch aller sein, als diese schriftliche Vixierung, und auch

so findet sie ikre Erklärung aus dem Lelände. Nie Lilbe Is bedeutet „wald-

leer", geradezu „glatt", wie in le^ — leZZe aus Is-exge sglatter Vorsprung,

Zhickerfelsj erkennbar ist. Zn dem vorliegenden Lelände sind die kack-

talsoklen solhe glatten vlähen (Is) im Legensatze zu den daneben an¬

steigenden Höben. Oer Laut n^, der sjh an dies 1s ansetzt, bedeutet

„anschmiegen", das ^ im Lcsonderen ein „kräftiges Hervortreten", das

Heidt hier ein Lemerkbarwerden nah unten — „Oertiekung", sodab Lsn^s

„eine sih jan den Lud der Hökej eng anschmiegende vertiefte

glatte Lläche" ist. Oa immer die Vorstellung einer weiteren Lrstreck-

ung mit diesem Legriffe verbunden ist, so ist erst aus dieser Lelände-

bezeihnung das wort „lang" entstanden. Ltatt des Z erscheint auch okt

ein k, durh welhes die Vertiefung als scharf umrandetes Loh jvgl. Iscus,

locus, Loc, Lucka, Lscunsj harakterisiert wird. Oemgemäb ist eine Lanks

sz. L. in der ILark Lrandenburgj ein sih lang hinziehendes Lswässer am

Lube eines Lodenrandes. Oab der Legrilk „lang" erst aus dem Legriff

des „Lingedrückten" (Z) entstanden ist, wird durh den häufig noch davor-

gesetzten Laut d s— Oruck, Lindruckj bewiesen, der noh in altgermaniscken

vormen wie got. dlsgns sdie vorm Isgns erinnert auch sekr an tat. Iscus

und lscunsj, besonders aber in andern indogermanischen vormen erkalten

ist. von dieser Ort sind altlat. Hönaus und dlvAiius, grieh. dolickos, altslav.

dlugu lang, russ. dolZI, altpers. drsnZsm, neupers. ctirsnA — lang, wo wir

das von den versern immer statt I gebrauhte r finden. Oer Lame

Langendreer würde also bei vollständiger urlautlicker Erklärung in freier

Ousdrucksweise bedeuten: „In j-enj glatten Landwiesen gelegenes
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breites waldleeres Eelände". Dieselbe Dedeutung wie Orier als

Destandteil von Langendreer bat gewik aucb 'Lrier, welcbes wie clie andern

Orte des Moseltals in tiek eingedrucktem lale iiegt. Den Namen der De-

wokner dieses lals, d'rieri oder l'reeri, baben die Nömer in der Norm

l'revei-i oder d'reviri ibrcm Dkr und Verständnis angepabt.

Ulerne. Die alte Norm dieses nördlick von Langendreer gelegenen

Ortes beikt Werinun. Dieser Name bedeutet „wobnort in sankt Sick

abdackendem Derggelände". Das Deltimmungswort XVer bestebt

aus der Lrundwurzel er — „breites Derggelände", (spätere abgewandelte

Dedeutung von „breiter Naubwaldbergböbe"). Das davor getretene w be¬

deutet ursprünglick das sankte Dbwallen, wie beim Wasser, dann das „all-

mäblicke Niedrigerwerden" überbanpt (lm Legensatze zu dem andern

Lippenlaut b, der ein kräftiges (z. D. Sern), und p, der ein plötzlickes,

küpkendes Dbsteigen bez. Dnsteigen (2. D. Pirna) bezeicknel. Der andere

tZauptbegrikk des Wortes steckt in n, welcker Laut auck erweitert zu e», ne,

ene, me eigentlick „innen", d. k. wobnort (Ddelskam.-Name von Zn» und

engl, inn) bezeicknet. Die alte Norm >Verinon zeigt die Doppelbildung

>^er — sick abdackendes Lelände, dann in —in, und dazu nock besonders

on — wobnort, wie wir diese Lndung in mancken Orten wie IZriion, iVtedeton,

im wesentlicken gleickbcdeutend mit um in Dockum elc., finden. —

Lomborn. Dieser zwiscken >Verne und Kie^ gelegene Ort kiek

um das dabr 900 Zunoburnon, um 980 8unneburnen, später Zunnenborne

und 1271 Lunenborn. Die älteste Norm zeigt die iZedeutung des Namens

am klarsten: „Ort mit kräftigem Dckerboden in feucktcm

Lrunde". Zu beikt „nak unten", no —ino altertümlicke Nor>n für in —in.

Kur bestebt aus der Lrundwnrzel ur — liesboden mit anlautendem b —

kräftig ansteigend, anstebend, und beikt also „kräftiger Dckerboden" (so

öfters Dur, Duer in Westfalen, z. D. auck in Westerbauer). Davon ist erst

altbockdeutsck und angelsäcksisck bur das I?aus sowie bur, wobl von einen»

älteren buro oder Kurs, der Dauer, entstanden. Das n am Lcklusse be¬

deutet, wie sckon älter erklärt, wobnort (engl. inn).

Oüren. Der alte Name der kleinen bei Langendreer gelegenen

Danersckakt ist nack Darpe (in Ludorkks Dan- und Nunstdenkmälern von

Westfalen) Dudinkwertbe, später Dowerden. Diese Namen sckeinen aber

nur die ^ugebörigkeit zur Dbtei werden auszusprecken, in 'velcker die

Dingesessenen ganz oder teilweise standen. Ob der bentige Name Düren

mit Dowerden identisck ist, ersckeint dock sebr ziveifelbakt, und eine ur-

lautlicke Erklärung des letzteren würden wir nickt versucken wollen. Dbcr

es ist imnrer wieder daran zu erinnern, dak die spracklicken Lrundelemente

der alten Namen sick im Munde des Volkes meist besser erkalten baben,

als in der sckwankenden und oft mikverständlicken Nixierung durck die
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8ckrikt. Das Okr, wenn es einigernwben geübt ist, bat kür ciie Feststellung

cles Dicktigen mekr zu tun unä kann mebr leisten, als cias Duge. 80 mag

ein Dame wie Düren aucb in cler beute vorliegenäen Dorm ccbt unci ur-

sprünglick sein, wie er aucb sonst j8taät Düren im Dbeinlcmä, Dürenstein

ocier lirnstein an cler Donau unä cmäerswoj vorkommt. Dr beäeutet

„wobnort im tieken, inneren walägelänäe". Die unmittelbare Dackbarsckakt

äes Dorneg kübrt säwn äarauk. j8. Dorneg unä Durckbolz.j wenn man äie

verwanäten Namen, wie Dörnberg, Dörenscblucbt im leutoburger waläe,

Derne, Dernburg, Dermbacb, assimiliert aus Dernbacb, berücksicktigt, so kommt

man zu äer Dinsickt, äab Düren aus Dür unä n zusammengesetzt ist unä

also „Im snj Dür" beäeutet. Dies Dür, fast iäentiscb mit Dur unä aucb —

bei äem bäukigeu wecksei äer Dusspracke Zwiscben u unä 0 — mit Dar

unä Doer, welcbe wir in Dür-ingen jältere Norm kür Ibüringenj, in Dunk-

beim, Durckbolz, Doerck unä sonst kinäen, beäeutet „walägelänäe". Denn

ä ist eine urlautlicbe Dezeicknung kür walä, ur jDrwaläj beäeutet ur-

sprünglicb tickgelegenen, äesbalb keucbten, aber rauben (r) walä oäer walä¬

gelänäe jvgl. äie Ickur — Dur — Dur -Ä, Dlub im rauben liekwalägelänäej,
ü bringt äie Ducmce äes „Inneren", 0 äie äes „Höbergelegenen" binein

jvgl. Dor-aj, äocb treten äiese Deäeutungsuntersckieäe okt wenig zu läge.
80 beibt äenn Düren „wobnort im tiefen inneren w) Daubwalägelänäe",

unä äas wirä zu äem krüberen lanäsckakllicken ?ustanäe äurcbaus gepabt

baben. Hetzt kreilicb ist äie Legenä kabl, unä von äem zusammenbangenäen

waläkomplex äer Legenä bewabrt nur nocb ein kleiner Dest, äas Dorneg,

äie Erinnerung. Die IZezeicknung „äer 8teinberg" kür äen Hügel, um äen

berum äie 3 Höke liegen, ist eine jüngere unä wobl von äen äort an¬

gelegten 8teinbrücben kergeleitete. —

Liockum. Der äkters vorkommenäe Dame äieses neben Düren

gelegenen Dorfes lautete krüber auck 8tockem. Docb ist äer Dntersckieä kür

äie Erklärung beäeutungslos, äa äie cbarakteristiscben Lauttgpen gemeinsam

sinä. Stockum beäeutet „Dickten walä- so äer Daäelbolzwalä-j

Höbenvorsprung-Woknort". Lei urlautlicker Dnalgse äes Wortes

kinäen wir als Lrunäbestanäteil äie Drwurzel ok, welcke „äa ist ob^n heraus-

treten" —„äa ist eine kökere bervortretenäe Stelle" beäeutet. 8ie wirä

näker bestimmt äurck äen Doppellaut st— Daäelbolz, Stangenwalä, Dickten-

oäer lannenwalä js. äarüber ä. Dbb. unä äen Drtikel Weste!j. Dnser

äeutsckes wort „Stock" erklärt sick kieraus. Das um enälick, wörtlick „äa

ist unten Witte", ist bekannt als Lezeicknung kür „wobnort", äenn äie

Einzelnen kommen nack einem mittleren Punkte zusammen jgrieck. bomou

unä bnmaj, um äa zu verkekren unä zu Kausen. 80 ist kam sHammj ein

autkallenä in äer Witte jzwiscken wäläern oäer Lebirgenj gelegener Drt.
80 erklärt sick aucb ktsm, Lbnm, äer Danie Dggptens, äer Heimat äer
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hamiten, a>L ein zwiscken den Lebirgen gelegener mittlerer Ort. Lo Kaden

wir c>m in clem englisdien kome, e und ei in dem deutscken „beem", „heim"

und „keim", so Kaden wir das lateiniscke Kum-us> das ist ein tiekes in der

Mitte liegendes Ltück Loden, ferner kom-o — der Zusammenwokner, der

heimbewokner. —

Ii leg. Ler Lame dieses nördlick vom Lorneg gelegenen Ortes de¬
deutet ursprünglick glatte, breite, innere Lertiekung (K). Lrlautiick

angeseken ist ley sin ie>, ie^s, Lckieker, am bekanntesten) — leWe — glatte

Lodenstelle. LZZe ist eigentlidr vortretende höbe, dann auck oft sckleckt-

kin — Loden), und Zwar mit der desonderen Ledentung der Lokalkarben e —

breit und i — innen. Las k bedeutet ein hervorspringen, und zwar nickt

nur in der korizontalen Lnsckauung, sondern auck in der vertikalen auf¬

wärts wie abwärts s— Lertiekung, Lock, 2. L. in Iscus, lu-ek, d. k. aus der

glatten hläcke hervortretendes). La der Loden an einer solcken Ltelle von

den Lergleknen der abgesckwemmt ist, so erklärt sick kiernack der Lus-

druck Lleg-Loden.

8 klingen. Lie kleine Lrtsckakt dieses Namens liegt östlick von

Ltockum. Ler Lame bedeutet „im heucktwalde gelegener wobnort", denn

vor die Lrundwurzel ni — Waldgelände ist s getreten, welckes als Leutra!-

wurdet ss. die Lbk. über diese) die Ledentung „keuckt" Imt. Las Lndwort

ingen bedeutet „kineingesckmiegt" ss. inZ bei Lmmingen) und — en —kmen-

stelle, wobnort. Las wort sal bedeutet in den meisten hätten, wie kier,

„keucktes Waldgebirge", lateinisck ssitus, „feuckter Wald", und ist dann

zusammengesetzt aus s und a>. Lock gibt es auck ein älteres sul gleick

ssul, welckes aus der kontradiktoriscken Legativwurzel ss von der Lrund-

wurzel as entstanden ist. wäkrend ns bedeutet „da ist strömendes Wasser"

s/ckse, ^ose), bezeidrnet jenes so „kein strömendes Wasser s—überkaupt

kein Wasser) ist da", in diesem Linne keikt saal ein trockener Llatz, so!

sLokle, lateinisck soleu) eine trockene obere Ltelle jlateinisck solum, Loden),

säur oder suksr sLakara) ein trockenes rankes Lelände, soor sunter Lm-

ständen) eine trockene, rauke Lergköke. ?u beackte» ist ferner, dab von

ss, es u. s. f. auck Legenwurzeln mit blök konträrem Linne vorkommen,

z. L. se, welckes Zwar auck das Legenteil von es jda ist strömendes

Wasser) bedeutet, aber nur insofern es das Ltrömen aussckliekt, sodak se

sLee) inimerkin nock Wasser, aber ein nickt strömendes bezeicknet. Luck

si, s^, sei in siepen, selten bedeuten „nickt strömendes", sondern nur tröpfeln¬

des, sickerndes Wasser, welckes dann mit ap, ep — köpfen verbunden ist.
ln den allermeisten hätten aber Kaden wir im deutscken nickt mekr so

ganz ursprünglicke Legenwurzeln mit s, sondern die verkältnismäkig

jüngeren hormen mit dem neutralen s als Lnlaut vor uns, welckes ganz

allgemein „nab" bedeutet. Lo werden wir sar und sui als heucktwald-
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gebirge, Heucktwald auszulassen Kaden und clamil Wörter wie Serben.

Sorben, Laie jLaalej usw. und audr unser Lalingcn erklären.

interessant ist der Nedeutungswandel dieses ssl zu „Salz", der sick

durcd den Mittclbegrisf „leucdte Höbe" vollziekt. wir spreiken nocd beute

vom „Koben Meer", vom Hinauskakren auf die „Höbe" des Meeres. Lo

war es ursprünglick mit ai, welckes von der Nrsprungsbedeutung „da ist

okkenbares lindes Nauscken", „da ist klar erkennbarer kockragender Laub¬

wald", „da ist Hobes" entwickelte. Lin bei allen diesen Bedeutungen davor-

tretendes K jspir. asperj bezeidmete das Auffallende, Hervortretende, wie

in „Halle" — kervortretender Wald, „Hals". Nakingegcn bezeicknet s die

nasse kesckaffenkeit des gl. Laken wir anfangs, dal; so! „nasses Wald¬

gebirge", „feuckter Eebirgswald" jgricckisck slsos, Hain, wie Kais, Meer„

mit nackgestelltem s-Laut) bezeicknet jvgl. deutsck Lalburg und lateinisdr

sattusj, so erkennen wir jetzt, dab dieses ssl gerade so wie Ks! auck im

Lateiniscken und Nrgermaniscken „auffallende nasse Höbe" im Linne von

Meer, wie das grieckisck ksis bezeidrnet. Aus dem IZegrifse „Lalzmeer"

bat sid> dann der IZegriff „Lalz" gebildet, der vom Ltamme Kol in Namen

wie Lckwäbisck Hall, Hall in lirol, Hallein, Halle an der Laale, Hallstadt

kergeleitet ist, von sst dagegen in Namen wie Leims, Laline, und mit t in

der urlautlicken Bedeutung „von unten kervorkommend" in Namen wie

Latt-Lake, LelzburA, Zglzbrunn, Laiza, Zglzsck sidi ableitet. Aber nidrt alle

Namen mit ssl oder Kai bedeuten eine Leziekung zu Lalz, sondern in viel

gröberer ?akl bezeicknen sie „nasses Waldgebirge", wie z. N. Lelm jnasse

waldgebirgsmittej. Oer Sslm bedeutet „in Mitte des Ltromes kodrsp.ingend".

Lalo am öardasee kann seinen Namen nickt von der Lalzflut Kaden, sondern

ist — dem gut deutscken Lal-Au Heucktwalds-Au. Lker könnten Salamis

und Zgierno Sick auf das Meer bezieken. Nakingegen Kaden Namiliennamen

wie Sglis, LsIIet nur mit dem Neucklwalcle zu tun. —

IVullen. Nie zwiscken Lrengeldanz und Annen gelegene kleine

Nrlsckakt, die krüker einen wittensdien Nittersitz ausmcukte, bat ikren Namen

augensdreinlidr von der IZodenbildung. Derselbe bedeutet „woknort in sankt

ansteigendem liekboden". Der Hauptbestandteil des Namens ist die Lrund-

wurzel »i — „liekboden", der der Laut vv zur IZezeicknung des Lbenen

oder nur ganz sanfter Abdcxkung oder, was dasselbe ist, Ansteigung vor-

ausgekt. Das en bedeutet, wie sckon oft erklärt, innenstelle, woknort.

Annen. Das eigentlicke ältere nördlicke Annen liegt in einem lale.

welckes von dem oberen (Zrotenback durckklossen wird und weldies, wäkrend

das nak daneben liegende Wullen zur Nukr abwässert, seinerseits zum

Lmsckergebiet gekört. Non seiner inneren Lage bat Annen den Namen, der

„innenwoknort" bedeutet, denn die Nrwurzel an bedeutet „Na ist deutlick

wakrnekmbar innen", und das en der zweiten Lilbe bat dieselbe Nedeutung,.
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äie, wie wir schon oft geseben, äurck Leäeutungswanäel äen besonäeren

Zinn „wobnort" sengl. inn) wie in Witten, Wullen, Dülken u. s. f. gewonnen
Kai. Sebr wakrsckeinlick ist es aber, äab cler Silbe ein älteres ^Mnen

sbez. Svenen) zu Lrunäe liegt. Nnnen würcle äann „In äeutlick wabrnebmbaren

(Zelänclevorsprüngen seZA, cb) gelegener wobnort" bedeuten. )L. clarüber

cl. Nrt. Hohenstein.) In cler „westkäliscken öesckickte" von Hob. llieär.

von Steinen Lemgo t7S7 2, 3 S. 357 unä auck a. a. L. wirci Nnnecr

Nmmen genannt. Sollte ciieser Name cler eckte sein, so untersckeiäet er

sicb clocb cler Leäeutung nack nickt wesentlicb von clem keutigen, „Nnnen".

Las m beclentet urlautlick Witte, unä cler Name Nmmen würäe einen „in

cler Witte gelegenen wobnort" bezeichnen.

Lrlen, jetzt ZU Nnnen gehörig, bat mit äer Laumart nichts ZU tun.
Lei Steinen au cler vorbcr erwäbnten Stelle Heidt es Lrdeln — wobnort

am Nräcg cl. b. am Naubwalägebirge, uncl ciieser Name entspricht seiner

Lage auk cier blbäaämng cles Nrcleg uncl enikält cien Hauptbestanäteil äieses

Namens ^.rd — Lid in sick. Im Nerkältnis zu äem lilauglaut g — „äeut¬

lick ins Nuge fallenä" bat e clie IZcäeulung cles Nusgebreiteten, äas cl aber

hinter cler Nrwurzel sr — raubes walägebirge ist entweäer in seiner eigent¬

lichen Leäeutnng „aukliegenci" — „walä", oäer es ist, wie auch sonst überaus

käutig, icientiscb mit t, welches ein plötzliches Lmporsteigen bezeichnet uncl

manchmal ciurch Hinzukommen eines Wasser becieutenclen s-Llementes zu.

z (t?) wirä jldagr, Idard z. !Z. Haräesoogt in Holstein, bisrät, biarz). Hier

wircl an äas eigentlicke ä ^u äenken s^räs^ — Naubwalägebirge) unä Lrd

als „breites Naubwalclgebirge" oäer, okne besonäers bervortretencie Le-

cleutung äes Lreiten, als eben clies ^.rde^ selbst, ä. b. „Naubwalclgebirge"

zu versieben sei», wozu ciann clas weiter abgeleitete ei im Linne von öe-
läncle unä en im Linne von wobnort kommt.

pferciekämpe nabe äem (Zrotenbacb wirä wobl seinen Namen

nickt von Nkeräen baben, sonäern wie „Nkeräeback" )s. ä. Namen) von

Verä jwie in Verden unä annäbernä ebenso in Voerde) offener IZergwalä.

Hin Kump surlautlick zu erklären: „Hervortretenäes (k) ist äa mitten innen

(gm) plötzlich bockgekommen (p)") beäeutet eine sich änrck Höbe jbesouäers

äes IZaumwuckses), aber auck äurck Liufrieäigung oäer Lraben äeutlick ab-

sonäernäe Loäenstelle jlat. campus, auck camp — Lager, auck Kämpe —

Insel ini Nlusse). Lonack clürkte „Nferäekänipe" nickt äurck Nkerä, sonäern

als „freiliegenäe walägruppe" zu erklären sein.

l^ers eb> eckt ist ein östlich von Nkeräekämpe liegenäes 6ut.

Sein Name, so wie er jetzt vorliegt, läbt sich urlautlick als „äurck

breites Lelänäe (er) büpkenäer (p) Lack (s)" erklären. blas deck is

nur späterer wieäerboluugszusatz kür äas sckon vcrbanäene s sfliekenäes,

Wasser).
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Kruckel. Oer Name dieser Ortsckalt, wie er jetzt vorliegt, be¬

deutet urlautlick „Hervortretende raube watcileere lielboden-

stelle". Oer Hauptbestandteil des Wortes ist ru, die Negativwurzel von

ur jd. b. tieter lZaubwald), also ^ waldlose raube lielbodenstelle. )L. in d.

Abbandlg. wurzeln und Legenwurzeln.) Das I< am Anlange, eine Oersckärlung

des bei r am Anlange gewöbnlicken Anbaucbs b sgrieck. spir. ssper) mit der

Londerbedeutung „bervortretend" wird durcb das binten hinzugesetzte ><in seiner

Ledeutung verdoppelt. Das ei bedeutet, wie in unzähligen andern Namen, eigent-

licb „breiter Laubwald", dann aber überkaupt „Celände", „IZoden", „Ltelle".

KücUttgkausen. Her Name dieses bei Annen am Hube des

Ardeg gelegenen Hörles bedeutet einen „innerbalb einer waldleeren

tielen Ltelle gelegenen Wohnort". Has wort zerfällt in die IZe-

standteile ru oder rü, ect, inZ und ksusen bez. Usus und en. Die Negativ-

wurzel ru js, d. Abk.) bezeichnet das Legenteil von ur jtielgelegener Hrwald),

nämlick „waldleere tieke raube Ltelle" jvgl. lat. rudis, lrz. rude, dtscb. roden,

raub). Her Laut d ist die angeschmolzene Nrwurzel ed, welche sd — Hruck)

ein Lingedrücktsein im passiven Linne — Litz, Ltelle, grieck. bsdos Litz-

platz, Ort des Litzes, oder aber ein Ausdrückendes im aktiven Linne jz. L.

Wald in oct und griecb. kedos Wohnung) bedeutet, Zm letzteren Linne

linden sick viele Ortsnamen mit ede, z. IZ. Herbede, INesck-ede, Ltrünk-ede.

Zn dem vorliegenden Worte päd ist an die erstere Ledeutung zu denken.

Has inA bezeicknet „innig dazu gekörig", „sick nach innen Kerum ein-

schmiegend" js. Wengern und lücking!). Lndlick bedeute! bus oder ksus ein

einzelnes Haus jHerrenkaus, Lurg), und Kausen einen woknort, d. k. einen

wobnort, der sick um „das Haus" gebildet bat.

Appelsiepen ist eine Oertielung in den Lebirgen am Hinteren

Lnde des Wartenbergs und des Arenbergs. Her Lame wird wobl nickt

von Appel -- Aplel, also etwa von dort wacksenden wilden Apfelbäumen

herzuleiten sein, sondern von ^bbs, ^ps und ei. Appel wird somit „Lerg-

abdackungss teile" bedeuten, denn ^bbe, Lbbe, Ibbe Ibbenbüren) sind

Lezeicknungen lür aufladende, lür breite,' für innere Lergabdackung, und

das Eintreten des p lür b in ^.pe, Lpe, Ips drückt dasselbe, nur mit dem

Linne des plötzlichen, beim Wasser des Hüpfenden, aus. Hie Hrwurzel

LI bedeutet eigentlich Wald, dann aber Lelände, IZoden, Ltelle überhaupt.

Has wort siepen bezeicknet einen sckwacken inneren (i) Wasserabzug in

einem inneren lale oder einer Lckluckt, denn s bedeutet Nasses, Wasser,

> den IZegrill „innen", p seigentlick vom Aufquellen und Platzen herzuleiten)

ist eine Abwärtsbewegung in kleinen Ltulen, vom Wasser gesagt ein HUplen

oder Iröpleln. Lo würde Appelsiepen zu erklären sein als ein

schwacher, innerer Wasserabzug an einer plötzlich sick ab-

dockenden Ltelle des Lebirges.
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Poeten, Line lZäusergruppe in äen Lergen bei West-Lnäe kubrt

diesen Namen vermutlick von dort vorbanden gewesene» kleinen Noblen-

gruben. Poet ist pot, pütt IZrunnen, clann Lckackt, kleines IZergwerk.

(Kie angels. Norm ist p^t, clie engl, pit, ciie altnorä. pute, gael. poit, lat.

putsus, frz. puit.) Urlautlick erklärt sick pot oäer pütt aus p — plölzlick

abwärts — oäer (wie bierj plötzlick aufwärts quellen oäer zum Korsckein

kommen unä ut — „von unten äurck oäer keraus."

Lncte. Kiese Krtsckakt ziebt sicb in äen ärei Lruppen West-, Kirck-

unä Kst-Lnäe binter äen Nubrukerbergen von Neräecke in einem langgestreckten

unä mäbig breiten, dazu an beiäen Luden abgescklossenen Znnentale bin.

Ker sogenannte Lnäer Lack entspringt auf äem westlicken Lebirgsriegel,

binter äem erst östlick Lnäe beginnt, unä eine von äem Lnäer lunnel äurck-

brockene IZergreibe sckliekt äas lal im Ksten ab. Kon äieser lanäsckalt-

licken Konfiguration bat äas lal seinen Namen, äer „Znnental" beäeutet.

Kenn urlautlick beäeutet Ln „äa ist (breit) innen", wozu nock äas ä äie

IZeäeutung Krück, Linäruck mit äem Nebensinne von walä binzutiigt, soäab

Lnä, Lnäe — Znnen Nineingeärücktes beäeutet. tn äer älteren Norm Lnneäe

zeigt sick äie sckon öfter erklärte äoppelte IZeäeutung von säe „nieäere

Ztelle" an sick unä „wobnsitz, wobnort" (grieckisck LIeäos). Kas ä gebt

wie immer leickt in t über, soäab Luis entstekt, welcker Name besonäers

bäukig im Lergiscken sick finäet (siebe Leitbäuser, Lergisckc Krtsnamen).

wenn sick äer IZegrikf äes Nassen nock anfügt, so entsteben äie Namen

von Znnenströmen, ^nz-, Inä(u)s, Ln?, vnz-.

IHallinKroUi. I)aus INallinkroät liegt am Nanäe äes walä-

gebirges nake äer Nubr zwiscken Wetter unä Witten. Ker Name besagt:

„Zn waläesmitte Noäung". Ker erste leil äes Wortes tVtal, viel vor-

kommenä in INalberg, Walstatt (germaniscker Kersamuilungsort), beäeutet

urlautlick „inmitten äes walägebirges", „inmitten äes Lebirges", „inmitten

äes waläes" (ei), wie äas auck in vielen anäern Namen äer Na» ist, z. IZ.

in walcken, auck INelibokus genannt (ktalek — Witten aus äem Waldgebirge

keraus), walckin unä Walckow (— au) in wecklenburg), walcke — eine

mitten im waläe bervortretenäe ä. b. baumleere Ltelle, walke, Klub in

Kaukasien, walmeäg, walmö. — Ker zweite leil äes Wortes ink

— inA bedeutet mit seinem Nasal nx „innig bineingesckmiegt". Ker letzte

leil des Wortes, roät, bestellt aus äer Negativwurzel ro, äie im Legensatze

zur Lrunäwurzel or (Urbedeutung: äa oben ist raukes Nauscken, ä. b. äa

oben ist raubes Waldgebirge, grieckisck oros) ein „Nicktoorbauäensein von

walä an rauber Ltelle" ausdrückt. Ker Laut ä bezeicknet „Krück", auck

äen Krück, welcker äen bestebenäen walä, äas Hervorstebenäe, niederbringt,

beseitigt. Lo ist es im äeutscken „Noäen" zu erkennen, so im lateiniscken

roäere benagen, mit s in raäere, kratzen, sckaben, in patb, pst-in^en, (Zräk-
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rntb unä vielen äknlicben IZiläungen. von äiesen Zweilautigen unä ärei-
lautigen vrwurzeln ro, rn, roä, rot, rsä, ret.reä, rict (Sieä), rit, ruä, rut
kommen teils unmittelbar, teils beim Hinzutritt eines Lautes, cler Feuchtig¬
keit bezeichnet (ss, scti, s), woäurch k, z, tsclr entstekt, eine Menge wichtige
Stämme zustanäe, beispielsweise rok, raub, rot, ructis, Seeäe, Seäe (klare
ebene Lache), Sat (Lichtung), ktat (— klare — kluge Meinung), Soäung,
Sieä, cler Name Sbegät, Neut in Seutti unci Reutlingen, Niter, IZiäer, Seiter,
lZeuter seiner cler sicb vorzugsweise in ciem walcikreien Leläncle bewegt),
Nut smit Sutengebüschbewachsener liekbocien), Leruit, enälich klotz (abge¬
schabte eitrig keuchte Stelle), Söst (äasselbe mit Metalbesis — angefressene
Stelle), Sitz seingekressene Stelle, ursprünglich mit cler Vorstellung von
innen vorbanäenem Wasser ocler Salt), griechisch „Sbiza" (Wurzel) unci
ancleres mebr.

Lehern, Die kleine Ortschaft clieses Namens liegt Zwischen cler
Subr unci ciem Nienberge auf clem Wege zwischen Witten unci Wetter. Oer
Name becleutet „woknort in kräftig bervortretenclem breitem
walägelänäe". Das Hauptelementäes Wortes ist eä, clessen Leräusch-
laut ä „Aufliegen", im 'ibertragenen Linne wie in oä, walcl (Oäin cler im
waläe) bezeichnet, wobei clas e clie besonclere IZecleutung cies kreiten entbält.
Davorgetreten ist clie Neutralwurzel A mit cler IZecleutung „kräftig beraus-
tretenä". Das kolgencle er ist — sr, ci. b. infolge von Seäeutungswanäel
statt cies ursprünglichen „raubes walägebirge" im abgeschwächtenLinne
„Leläncle", „Serglanä". Las n am Schlüsse encllich ist clie unencllicb bäukige
kezeichnung kür „innen" — „wobnort", äie mit vokal (on, en, in) unci okne
vokal, auch mit nachfolgenäemstummem e auftritt.

Bommern. Nuf cler linken Seite äer Nubr, Witten stromaufwärts
gegenüber, liegt clie beute ziemlich ausgeäebnte Ortschaft Sommern. Oer
Name bat nach v. Steinen (3, 2, S. 686) krüker Kaltenborns gebeiben. ln
clieser Norm erklärt er sich als „wobnort in kräftig ansteigenclem
walägelänäe". Noch ist bei äiesem schwierigen Namen manches zu
erläutern unä zu beobachten. IZoäenborne ist ein Doppelname, ä. Ii. in ibm
wieäerkolt sich äer Hauptsache nach äerselbe Linn in zwei versckieäenen
Normen, inäem eine jüngere Norm äie ältere nicht beseitigte, sonäern sich
ikr anschlob. Äbnlicbes kinäst sich auch sonst in Namen, z. S. in Salte-
barät. Hier beäeutet Soäen „ln kräftig ansteigenclem waläe", unä Sorne
„Zu kräftig ansteigenclem Naubwalägetänäe". Venn äer Lippenlaut b ist
äer Drlaut kür kräftiges Ab- unä Ansteigen (z. S. in Nbbe sowabl beim
lNeere wie beim Lebirge), wäkrenä w äasselbe in sanftem, p in plötzlichem
Linne bezeichnet. Nie Crunäwurzel oä becleutet „walä" (z. IZ. Oäenwalä,
Oäin — woäan ä. b. äer im waläe, s. 'Lac. Verna.), äenn o bat äie Se-
äeutung „oben" unä ä äie Seäeutung „Druck" (s. äie Abbanälung bei äen
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.Lauten!), ci. Ii. entweder — Linäruck, ocler — Nuklage, liier im letzteren
Linne. Las n bezeicknet ein hmenverbältnis — innen bekinälick. wenn

wir nun immer festhalten, äakz c!ie Urlaute keinerlei grammatiscke Le-

Stimmung zeigen, nickt Hauptwort, Eigenschaftswort, Zeitwort, Zakl, Person

untersckeiäen, äab man cliese bei äer Erklärung also nack Ucnstänäen ein¬

setzen kann uncl mub, so können wir Loäen titularisck cleuten als (en)

„Ltwas Uorkanäenes — Wohnort in" boä „kräktig ansteigenclem waläe",

oäer als Latz „äa ist etwas - ^ cla ist ein wobnort in kräktig ansteigenclem

walcle". — Die Zweite Hälfte cles Wortes bat eine ganz äbnlicke IZecieutung,

nämlick „in kräktig ansteigenclem Naubwalägelänäe wobnort". Das Haupt¬

element ist clie örunäwurzel or, ursprünglick — „cla ist oben raubes Lauschen",

clann „cla ist oben raubes walclgebirge", z. L. grieckisck oros, auck „cla

ist rauber walcl", „cla ist raubes Lebirge" ocler „äa ist rauker Lerg". Her

äaoorgetretene b-Laut ist clie aus ob uncl bo sLrunäwurzel uncl Negativ-

würze!) entstanclene Neutralwurzel, äie oorbin besprocken wurcle, in cler

Leäeutung „kräktig ab- ocler ansteigenci" ss. bor in clem Nrtikel Lorbeck).

Las ne n sz. IZ. bitten, >Vittene) — en bezeichnet ein „ciarinnen Nor-

kanclensein" ocler „ciarinnen Uorkanäenes", vor allem einen „wobnort" sengl.

inn). Das (Zkr cler Uolksetgmologie kört bei -dorn sogleick einen Lorn ocler

Lack rauschen, aber cliese Lecieutung, clie an vielen Orten angemessen ist,

kommt nickt überall in Letrackt. Nllerciings bezeichnet cias wort „Lorn"

wie „Lronn" svon cler lZegenwurzel ro) im Linne von Lrunnen, (Zueile,

ebenfalls etwas Inneres (n) im kor ocler kro, unä tatsäcklick bat cias n vor

allem cien Nebensinn cles clem Urmenschen als überaus wichtiges Leclürknis

vorsckwebenclen Legrikks „Wasser" sinn Znnenwasser, ebenso Inäus).

Lleickwobl ist cias nickt immer cler Na», wenigstens bleibt es mit cler Zeit

nickt clie Hauptsacke, um clie sick's banclelt. Der Legriff äes salleräings

notwenäigen uncl äie Uorbeclingung jecler Heimstätte bilclenclen) Wassers

sckwinciet vor clem äer „Heimstätte", äes Wohnorts selber, weshalb wir

neben äer Lantbiläung n sin on, an, en, in, un) auck äie ziemlich gleickbe-

äeutenäen mit om, am, em, im, um kinäen. Nack äem Lesagten würäe äie

poetiscke Nbantasie äer Nltertumskreunäe Sick nickt zu weit von äer wirk-

lickkeit entkernen, wenn sie Loäen äurck woäan erklären unä Lorn als

(Zueile oäer Lack cleuten wollten, soäab kommern — woäansback würäe.

Lock beäürkte es, ebe wir eine solche Leäeutung anzuerkennen berechtigt

wären, äer Leibringung gesickerter Nackweise von geschichtlicher oäer

archäologischer Natur. Las Uorkanäensein von Namen in äer Umgebung,

welche äiese poetiscke Ltimmung keiligen Lckauers zu nähren geeignet

sinci, wie z. L. „Opkersiepen" bei wenger», genügt nickt, um äie letztge¬

nannte Ueutung zu bekräktigsn. Las Wort Opker ist in äieser nieäeräeutsck

spreckenäen Legencl überhaupt kremäartig, es ist nur altkockäeutsck, also
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etwa fränkisck, unä aus äem lat. obkerre, okkere jäarbieten) übernommen.

Lein Kasein erklärt sick nur als neuere Umäeutung eines älteren „Vpper-

siepens" ä> Ii. Vbersiepens, genauer Vbergebirgswalä-Liepens jL>K Obbe

jLebirge) wie ^.bbe, Lbbe unä er kerggelänäe, walä).

wenn wir nun unserer Erklärung äie von v. Lteinen angekUkrte ältere

porm Loäenborne ZU Lruuäe gelegt Kaden, so möckten wir äock scklieblick

nock einer Vermutung kaum geben, clie nickt okne kerecktigung sein clürkte.

Die Lilbe komm finäet Sick auck in clem Namen kommert, äer als Personen¬

name vorkommt. Das in cler Norm koäenborne erkaliene ä tükrt uns auk

äie Lpur, auck in kommert ein ursprünglickes koämert zu erkennen. Nie

urlautlicke Erklärung für koäen, altkockäeutsck boäam, nock neukockäeutsck

äialektisck koäem, ist „kräftig ansteigenäen (b) waläes (oä) Witte (m)",

unä äas ert in äem Personennamen, welckes — er mit t — ä im Linne

von „äurck liefe abgegrenzt" ist, beäeutet „breites Lelänäe". Lomit ist äie

keäeutung von kommert, eigentlick koämert säer Personenname koämer ist ja

bekannt) „In kräklig ansteigenäen waläes Witte breites Lelänäe". In äem Worte
kommern — koämern kommt statt äes t äer neue kegrik n — woknort kinzu,

unä so würäekommern, eigentlick koämern,beäeuten: „woknort aui drei-

tem Lelänäe in kräktig ansteigenäen waläes Witte", wenn auck

jetzt von äem waläe viel versckwunäen ist, so äürtte äer Linn äes Namens

äock äem trükeren?ustanäe äer Lanäsckatt entsprocken Kaden, wir kalten

äiese letzte Erklärung samt äer Norm koämern als äer ursprünglicken für

äie ricktige. —

IVengern. Las alte kirckäorf Wengern liegt am klbscke-kacke

nake äer kukr, auf äeren linkem Ufer, zwiscken Volmarstein unä kommern.

Oer Name kiek 1179 wenigere unä entsprickt in äieser sckriftlick fixierten

Norm äer nock keute bei kinkeimiscken gebräucklicken Uusspracke wenn-jern,

wäkrenä man sonst, zumal von kickteingeborenen, äen einkeitlicken Nasa!

NA jweng-ern) zu kören bekommt, Linen urlautlicken nasalen Kauerlaut

nA wirä es von Unkang an gegeben Kaden, äa ein solcker auf akustisckem

Wege als Lckallnackakmung entsteken mukte, soäab wir in Wörtern wie

„Lang" unä „klang" einen eckten Nasaltgpus, äen wir als NA zu sckreiben

pflegen, anerkennen müssen, vb aber auf optisckem Wege ss. ä. Nbkauäl.

über kiläung äer Laute!) ein solcker ursprünglicker unä einkacker Urnasal

NA entstanäen ist, kann bezweifelt weräen. Unsere Lckreibung nZ äeutet

äen Dergang an, äurck äen ein äem akustisck entstanäenen Urnasal

äknlicker wiscklaut sick biläete. Ks gesckak äas nämlick äurck ein Assimi¬

lieren, ja versckmelzen äes Lautes n, äer „innen", „tnnenstelle" bezeicknet,

mit A (Ab, ck, K), welckes ein „kräftig lyervortretenäes" ausärückt. Lo nock

in unseren „innig". kus äem Lusammensckmelzen äer aneinanäertretenäen

Vorstellungen bez. Kegriffe „innen" unä „kervorragenä" im korizontalen
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Linne entstellt die Vorstellung der Verbindung von innen und auken und

der vegritk „innig dazugekörig", „eng an", deutsck „eng", grieckisck enZ-

Ms und snA in komeriscb snMki. Die Duäknlickung des k an das Z ging

im Lrieckiscken so weit, dab der n-Laut tast osrscbwand, was die Lcbrikt

in der Ersetzung des n durcb ein Zsmma zur Dnsckauung gebracht bat.

Dieser ganze vrozeb wiederbolte sicb wäbrend der letzten zwei vabr-

tausende auck in den deutscben Lpracken, ja er kand in jüngeren Zeiten

und findet bis in die Legenwart immer wieder von neuem statt. Logar

der Übergang des n zu fast völligem Z vor ^ sckeint in deutscben Wörtern

wie >VeMs statt >VevAis sin der Lcbweizj stattzufinden. Nack diesen

Lelracktungen werden wir gegenüber der nasalen Dusspracke >Veng-ern,

V^en^-Zbern, V^en^-Zern, WenAckern smit dentalem cbj, die nickt nasalen

Normen wie Wen-ckern, Vi^en-icbern als die ursprünglicken Normen und

davon V^sn-iMi'n Wen-ixer (n) als die urspracklick genaueste aufzu¬

fassen baben. Die urlautlicke Erklärung derselben mackt denn auck keine

Lckwierigkeit und wir finden als Ledeutung von dem Uberlieferten V^eniZere

„flacke knnenstelle in vorspringende nr Waldgebirge", was

der ärtlicken Konfiguration genau entsprickt, zumal wenn man Sick den

früber nock vollständiger vorbanden gewesenen Wald dabei vorstellt. Denn

die Damen entstammen alten Zeiten und man mub nie vergessen, dak sie

den damaligen Verbältnissen entsprecken. Die erste zusammengebärige

Lautgrupps des Wortes bestellt aus der negativen ürgegenwurzel we

ss. die Dbk. bei wurzeln und Legen- oder Degativwurzelnlj. wäbrend

evv snock vorbanden z. lZ. in dem versonennamen und im semitiscken

Dvs, Kleva — grieckisck Klebe, die Kleinere, im vergleicke zum Wanne Db-

nebmendej ein sanftes Dbnebmen, sick Dbdacken ^kräftige Dbdackung ist

Lbbe; Lvs im sckwediscken Lbbsj, also auf jeden Kall etwas von Lerg,

Lebirge bedeutet, weist die Degativwurzel diese bergige Zrbebung zurück

und bedeutet „klack, eben", so in Webl sz. L. weblauj — flacker, ebener

Loden oder flackbodiger Wald (I), Wiel — innerer, klacker Loden, Vliese —

innere, llacke, nasse (s) Ltelle, >Vi8l(-a) — Klackbodenfluk und dergleicken

mebr. jLleickartig mit diesen ersckeinen, aber nur nabe verwandt damit

sind wurzeln, wie VVid, Mäb, >Vit sin Witten), >VaI jwa»), >VsIt swald) u. s. f.,

die einer späteren Lpracksckickt angebören, indem sie aus einer Lrund-

wurzel mit vorgesetzter Deutralwurzel besteben ss. d. Dbb.j. Lo bat bier

>v nickt die Ledeutung klack, sondern die neutrale Ledeutung „sankt ab- oder

ansteigend", „sanft bald ab-, bald ansteigend", „sankt wellig", scklieklick

„weick, sankt", und wal ist ein sankt ansteigender Laubwald oder auck nur

eine s. a. Dnböke jwallj, vvait oder vvald ein sankt ansteigender oder

welliger Laubwald, wit ein sankt ansteigender knnenwald.j Dn das uralte

we — klack und waldleer aber, welckss wir in unserm XVeniZern baben.

s
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reibt sick nun äer Laut n mit äer Deäeutung „in". Lr beziebt sick vor-

binäeuä sowobl aus äas vorbergebenäe cve, soäab äaraus ein „waläleeres

Znnere" wirä, wie auk äie folgenäc Urwurzel iZ —Dgge, kräftiger Cebirgs-

vorsprung. Die Deäeutung ckeses veniZ ist mickin „waläleeres klackes

innere in kräftigem Lebirgsvorsprung". Dies wort VickniA ist in Familien-

namen nock erkalten. Zs ist wabrsckeinlick auck unser cieutsckes „wenig",

clenn ciie wabrnebmung äer starken Zinsckränkung wertvollen lZociens ruft

äiesen Degrift liervor. — Die zuletzt sick ansckliebenäe Drwurzel er be-

äeutet, wie sckon oft erörtert, in mannigfackem Deäeutungswanäel breites

(e) Daubwalägebirge, äann auck blob „Lelänäe", „Doäen", „Ltelle". wäbrenä

äie überliekerte älteste Dorm cles Namens, >VeniAer, clamit vollstänciig ist,

bat ciie spätere Zeit nock clas n äaran gesetzt, welckes clie Lrunäbeäeutung

„in", „innen" besitzt, aber als n, en, sne, wie in an, an, in, un äie besonäere

Deäeutung „wobnort" ^nock im engliscken inn erkennbar) gewonnen bat.

Her ganze Name Wengern beäeutet also „wobnort auf flackerknncn-

stelle im vorspringenäen Naubwalägebirge".

wie unser Wengern erklärt sick auck äer Name Wengern-Alp unä

Wengen in äer Lckwejz, kerner äer Familienname äerer von Wenge svon

weingba), auck wengeäe, äie bei Lurl zu krause waren, äesgleicken Wangen

in würtemberg unä in äer Lckweiz, äie ftircke Wang bei Drückenberg in

Lcklesien unä äas wort „Wange" )—klacke Ltelle eng anliegenä). Ltatt

äes NA ein blobes n bat Wenern-Lee s—kiacke Ltelle im Lelänäe). Den

ä-Laut statt äes A bat wenä in „wenäen" unä zwar köckstwabrsckeinlick

mit äer Deäeutung „walä" )eä). sDer Laut ä beäeutet nämlick urlautlick

Druck unä kann äesbalb ebensogut ein Aufliegen z. D. in c>ä —walä wie

ein Dieäer- oäer Zinärücken, z. D. in äai unä äan beäeuten. Die mit

vvenZ völlig analoge Diläung berecktigt uns aber, wie bei A an Lebirge,

so auck bei ä an etwas Konkretes, also walä, zu äenken.) Lo beäeutet

äer Dame wenäen, eigentlick weneäen swie wenemen in Westfalen — Drt

im Dlacklanä in äer Witte unä wie äer Personenname Deneäeg unä Deneäig

Deneterburg), sowie äer Dame äer Deneter oäer Deneäi am Aäriatiscken

weere unä äer Deneter sDsnäer) in Labien zu Läsars Zeit „Dlacklanä-
Waläbewobner".

Lsborn. Dieses Dorf liegt süälick von Wengern auf äer Ab-

äackung äer LZAe, eines über 200 m boben Derges. Dack ärei Leiten

zieben keuckte Lrünäe fiepen) binunter. Das mag in äsm Damen wobl

mit zum Ausäruck kommen, äer, wenn äie keutige Dorm äes Damens im

wesenllicken unveräorben ist, etwa „Duellberg-woknort" beäeutet. Denn
unä Ls beäeuten kliebenäes Wasser. Der anäere leil äes Damens ist

wie bei IZoäenborne Gommern s. äasselbe) wobl nickt einkack als „Dorn"

aufzufassen, äa es an einem besonäers bemerkenswerten Duell oäer Dack
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äock feblt, sondern als „in kräftig absteigenäem (b) Laubwalägelänäe (or)

wobnort (n)".

Lin paar Namen von Lergen bei Esborn mögen bier Erklärung

finäen: 2er Lrassberg, gleick süälick von Wengern, ist jetzt bewaläet,

mub aber, wen» cler Name ricbtig erkalten ist, krüber walcileer gewesen

sein. Denn clie Negativwurzel rs js. ä. Nbb.j beäeutet „walcileere Ltelle".

Das äavorgetretene b becieutet „kräftig ansteigenä", äer Äscklaut ani Lnäe

beäeutet Wasser, blässe, äie clenn aucb in keuchten Lrünäen äen Lerg um-

ziebt. Der Name besagt äemnack, so wie erbeute lautet, „Kräftig an-

steigenäer walclleerer nasser Lerg". Dock ist es leickt möglick,

ja wabrsckeinlick, äab er eigentlick Larsberg beibt, in welckem Kalle cier

Name clann „Kräftig ansteigenäer nasser waläberg" beäeuten würäe. Lolcke

INetatbesen kommen bäukig vor. Lo sckreibt v. Lteinen Lroback bei Witten

für Lorback, wie äort jeäer sprickt. Larsberg lädt sick äann auck als

jüngerer Name mit Lärenberg erklären jvergleicke Lrunsbergj.

2er l)ostreicck, unmittelbar süälick clavon, erreickt eine Höbe

von 242 lNeter. Der Name becieutet „Naäelboizberg". Der Name

zerfällt in kost, nr unä eick — e^s. ln Kost becieutet clie Drsilbe ost ein

„bock Aukrecktsteben", was immer vom Ltangenbolz (st) gilt, wäbrenc! bei

jungem Laubbolz clie Norm küst ocier keist lautet. sDergieicke tat. kssta,

Kostile — Lpieb unci Kostis, sowie cien Namen KInstert — picktenwalä bei

f?agen.j Das K am Anfange, nock erbalten in unserer Partikel ba! be-

zeichnet clas in clie Augen Kalten einer Lacke. Der Laut r ist geblieben

von ai- ocier er — Naubwalcigebirge ocler -berg. Die sckliekencle Lautgruppe

eick ist Nmwanälung von eZZe, wie mbci. AeseZZet — ^eseit. L^e becieutet

kräftig bervortretencler „Lerg" joä. Lebirge). In äem nickt seltenen Per¬

sonennamen ciieser Legenä Dstreick baben wir wobl ein clurck Dolksetgmologie

ciem Derstänänis näbergebracktes Klostreick zu seben, wie äenn aber an-

ciererseits äer Name äes Lancies Üsterreick trotz aller einseitigen Ableitung

von äer Himmelsrichtung aus eben äiesem Worte Hostreick -- Naäelbolz-

walägelänäe entstanäen sein äürfte.

2er Böllberg. Löl joergl. Löble, Lükl, Leuel, Loll-erbergj

beäeutet „Kräftig ansteigenäer H o ck I a u b w a l ä b e r g". Ks banäelt

sick ja natürlick um äen Zustanä äer besprochenen Drtlickkeiten in ferner

?eit, aus äer äie Namen stammen. Dieser Zustanä ist kreilick beut-

zutage ein sebr veränäerter. wäbrenä äie Lrunäwurzel or Naubwaläberg

beäeutet, kinäen wir in ol sDIwig, lllten, Vlä-enäork, vlbrickj, wie in cä äie

Leäeutung „Laubwalä". Das ö beäeutet kräftige Ansteigung. — ber^ ist

bier eine jüngere wieäerbolung äes in IZöll bereits steckenäen b — Lerg.

2er Brunsberg, ein nörälick äavon liegenäer kleiner Lerg, ist

ganz von waläleeren feuckten lalsoblen, z. L. äer äes Klbscke-Lackes, um-
s»
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geben und bat vielleicht schon davon seinen Hamen, indem brun, krön,

engl, bro^vn, deutscb braun „kräftig ansteigende waidleere Ltelle drinnen

snämlich im Walde)", das s aber zum Schlüsse „Nasses" sin kezug auf

die IZäche und Lickerwasser umber gesagt), also „von nasser Umgebung

oder lZescbakkenbeit" bedeutet. sNergleicbe IZrauneberg an der INosel und

Araunsberg an der Nassarge.) Las „berg" ist dann nur eine jüngere er¬

klärende wiederbolung des b. Uber auch das Krüns kann von jüngerer

Herkunft sein. Auf einem brun, braun bauste gern der IZär, der in der

Iderkabel nocb IZraun beikt. Lr bat den Hamen von seinem wobuort, wie

Lue^e swildscbwein) von Sue^e Lumpfgelände, LIr von tdr sUrwald), Sckelck

von Scbeicb sHakwaldgelände). Llaker kann Brunsberg aud? „Aärenb'erg"
nacb seinem krüberen IZewokner bedeuten. —

frielingtiausen. Uieser aus Zwei Lütern bestebende Lrt

liegt in einigem Abstände vom linken Hukruker Witten gerade gegenüber,

ller Hame kommt in der Legend öfter vor, z. IZ. in lZuerenburg, sodann

bei Lcbee zwisdren Haklingkausen und Herzkamp, bei Levelsberg u. s. f.

Die ältere Horm VriiinZcbusen entbält gegenüber der keutigen kein unter-

sdieidendes Merkmal. Die Bedeutung bat mit Hrükling nichts zu tun, sondern

bezeidmet in letzter Linie den „wobnort eines Hrieling" szu

„Hrükling" durch Uolksetgmologie korrumpiert ist dies wort noch beute ein

käufiger Hersonenname), d. b. „eines Hreien oder Hreiwoknenden".

wenn somit der Name aui den sozialen IZegriff „frei" zurüdizugeken, also

jüngeren Ursprungs zu sein und einer urlautlichen Erklärung nicht zu be¬

dürfen scheint, so liegt die Lache gleichwobl anders. Auch dieser Hame

gebt auf die Haturanschauung zurück, und der IZegriff, wie das wort „frei",
sind selber erst aus einer solchen erwachsen. »oranszusdncken ist dabei

Holzendes. Man wird, der beute lebendigen Ansprache zufolge, berechtigt

sein, den ersten Laut, selbst wenn er in der Schrill als v erscheint, als einen

k-Laut zu betrachten. Sollte, worauf die Schreibung v immerkin doch kin-

deuiet, ursprünglich mekr ein ^v-äbnlicher Laut an der Spitze gestanden

baben, so Kütten wir für diesen, wie in wrietzen, wrede und kräftiger

in kriel, die Ledeutung „sankt ansteigend" festzustellen. HUr die lZedeutung
des Lesamtwortes macht das aber keinen wesentlichen Unterschied.

Halten wir, der keutigen Aussprache gemäk, den k-Lkarakter des

ersten Lautes fest, so bedeutet kri eine „offene waldleere Stelle im inneren

Haukwaldgeläncie", eine Stelle, wie sie der Hreie sidr im germanischen

Urwalde suchte oder schuf. Oer Urlaut f nämlid? bedeutet „windig, offen,

frei", und als Hegatiowurzel zur Lrundwurzel ir slnnenwaldgebirge oder

Znnenwald) bezeidmet ri „waldleere innere Haukwaldgebirgs- oder gelände-

Stelle svergl. ried, Kies), ebenso wie ro „waldleere koke (o) Lielle" svergl.

rad in Hodung) und wie ra „waldleere in die Augen fallende Stelle" svergl.
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raä, rat in kiatb, Hobratli, Halingen) bedeutet. Oer Laut 1 ist von äem an¬
gefugten ei übrig geblieben, welcbes eigentlicb „Laubwalägebirge, „Lebirgs-
walä", „walä", ciann überbaupt Hervorlrctenäes, „Höbe", „Lelänäc",
„IZoäen", „Stelle", „Lut" bezeicbnet. So enistebt kriel oäer tril saiub vriel
octer vril, in Lriel oäer lZrils-on) unä Orübl mit verstärktem Lippenlaut zur
Oezeicbnung cies kräftigen Ansteigens) — „offenliegenäe malclleere
Haubgelänäe (r) -Znnenstelle", ebenso wie trol, troel classelbe als
kocbliegenc! (o), brol, broel als kräftig ansteigenä bezeiäinet. — Lanz ebenso
bccieutet kriex (VrisZI, welcbes mit x — c>. b. ursprünglicb vortretenäes
Lebirge, äann scblecbtbin „fester IZocien" jvergl. griecbiscb As, gaea — Lräe)
gebilclet ist, „Offene (t) walcileere innere raube (ri) Aestboäenstelle (^)". Oie
Silbe inA bezeiäinet „zugebörig", „in etwas befinälicb oäer liegenci" jeigentlicb
„bineingesänniegt", aus cler Oermisätung von n —„innen" unä Z —„bervor-
tretenä" entstanclen, siebe cleu Artikel Wengern!), Kriling ist also eine
walclkreie innere Stelle eines IZerggelänäes. Oer letzte lZestanclteil
„Haus" ocler bc?s ssiebe clarüber Haus Laer) wircl, wenn mebrere ?uge-
börige ocier wobnliäuser cia sinä, zu Imsen, Häusergesamtbeit, wobnort.
^ugleicb bezeiäinet Arielingbausen auä> cien „wobnort eines Amelings",
6. b. „äen wobnort eines in offener waläleerer innerer Haubgelänäestelle
kausenclen wannes", inciem cler Lewobner nacb ciem Wobnort skrllinZ) ge¬
nannt wurcle. jOgl. lZrunsberg,)

Z teinkciusen. Oem Hause Witten scbräg gegenüber liegt
jenseits cler Hubr ein Scblofz, welcbes später aus ciem bale auf äie
Höbe verlegt unci wiecierbolt umgebaut, ursprünglicb unten als ein-
faciies lZurggebäucie, genannt „äas Steinbaus", „Stenbuis", von cien
Herren von Witten erricbtet wurcle. Oer Name scbeint zwei IZezeicb-
nungen für „IZurg", nämlicb Stein luni Klaus jsiebe Artikel Oerge) zu
vereinigen, unä mau könnte cien Linäruck gewinnen, als wenn es ursprüng¬
licb „cler Stein" gekeiken jwie äas ja bei anäeren IZurgen äer Kall war),
unä später äann äie volkstümlicbe Erläuterung bus siät binzugebiläet bätle.
Oas ist auät clurcbaus niärt unmägliät. biäessen ist nicbts äavon urkunä-
liät oäer in sonstigen Ncnbrickten Uberlieferl, unä wir müsse» annebmen,
äab äer Name von Anfang an Steinbaus gelautet bat. Oerselbe bat äann
später äen Zusatz en zur IZezeicbnung äes gesamten wobnorts bekommen,
äenn n jeigentlicb — in, innen bekinälicb), en, ene beäeutet scblieklicb wobnort
senglisät in»; vgl. aucb äen Hamen äer Areiberren zu bin unä Kngpbausen).

Lergbciusen beibt eine Lruppe von Höfen, äie auf äer Oerg-
köke zwiscben äem lliuttental, äem Hubrtal unä äem Haräensteiner laie
liegen. So erklärt sicb äer Name von selbst. Ober äie urlautlicbe Er¬
klärung von berg siebe äen Artikel iZerge, Uber äas n am Scblusse äen
Artikel Lteinbausen.
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Hartenstein. Die Duine der Durg hardenstein liegt malerisck

am linken Ufer cler Dubr zwiscken Lteinbausen nncl Herbede clem hevencr

Knapp gegenüber vor dem Ausgange eines kleinen Waldtales. Dieser Lage

ebtspreckend bedeutet cler Name „Durg im Daubbergwalde". Die

Lrundwurzel sr bezeicknet urlautlick zunäckst akustisck „Da ist Dauscken"

unci zugleick optisck „Da ist Dankes" ssiebe clie Dbkandlung über die Dnt-

stcbung unci Dedeutung cier Drlautelj, ciann im Dedeutungswandel „Daubes

Waldgebirge", „Dauber Lebirgswald", „Lebirgswald", „Wald". Der Laut

b bezeicknet, wie nock jetzt in der Interjektion ba! etwas hervortretendes,

Duktallendes, und ist mit sr sebr okt in Idar (blssr) verbunden, ebenso wie

das der Dali ist in den andern vokalisierungen Or, I-Ior, Dr, tter, Ir, biir,

Idr, btur. im Legensatze zu den andern Dlanglauten bat a die Londerbe-

deutung „klar", „deutlicb erkennbar". Der d-Laut bezeicknet „Druck" sowobi

im Linne von „ausgedrückt, ausliegend", wie in dem von „eingedrückt, ver¬

liest". lim ersteren Linne bat d okt die abgewandelte Dedeutung „Wald",

wie in od — Wald jOdin — der im Walde, identiscb mit V^ocian, nur dab

bier nodi das w im Linne von „weick in Dnsteigung, Linicnkormen und De-

laubung" binzutrittj. tm zweiten Linne bat d ott die abgewandelte De¬

deutung Vertiefung, lal, womit jedock ebenfalls der Degrikk „Wald" ver¬

bunden zu sein pflegt, so in Osn — Icknn, 'penne und Osi, lai. Ds ist

bier zu beackten, dab d und t, welckes letztere die Londerbedeutung „unten

durck" bat sund Zwar sowokl im vertikalen, wie im borizontalen Linne),

sckon früb in bäusigen Lautwecksel getreten sind, wie ja auck beute in

groben leiten Deutscklands, vor allem in Lacksen und Ibüringen, d und t

unter völliger Dreisgebung der eigentlicken Lautbedeutung, gerade wie p und

b, mit einander immerfort vertausckt werden. Das d in hardcnstein, welckes

beispielsweise in Hartenau als t ersckeint, keibt bier „Wald", oder es bat

bier seine beiden abgewandelten Dinzelbedeutungen „Wald" und „lal" ver¬

einigt in dem Degritte „Waldtal". — Das en bedeutet „in". Die zweite

Hälfte des Wortes stein, bezeicknet im Dedeutungswandel, und so auck bier,

„steinernes Lebäude", „Durg" jsiebe die Drtikcl Derge und Lteinkausenj.

Drsprünglick bedeutet stein natürlick den Daturkörper Ltein, Dels, und ist

urlautlick zu erklären als entstanden aus st, eZZ und n jinj in der De¬

deutung „stebend im Lebirge" oder „siebend im festen Doden". Der Laut

st bezeicknet nämlick urlautlick Dasses oder Lakt (s) durck (t), woraus die

Lrundwurzel ast entstand im Linne von „da ist deutlicb wabrnebmbares

(s) Durckdringen (t) von Deucktigkeit oder Last (s)". Dezog sick die De-

zeicknung sst zunäckst auf den „Dst" am Daum, den gerade beraus-

wacksenden Irieb, so wurde sie auck übertragen auf äbnlick gerade aus

der Drde wacksende junge Däume. Lo wurde sst und mit dem b, dem

Laute des Auffallenden, verseben, ksst, lateinisck Kssta jauck ost und kost,
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vergl. lateinisck kostile — Lpiebj zur kezeicknung der geradesten IZäume^

der üadelkolzbäume, verwendet, und Ittenberg ist wobl — üadelbolzwald-

berg, kstbland ein Nadelbolzland. Hie Bildungen ust, üst, ist und eist, wie

in Husten und Heistern, wurden mebr zur IZczeicknung junger Laubbäume,

vor allem Ludien und kicken, verwendet. Her Hoppellaut st gewann danack

die jüngere IZedeutung des „Lerade kmporgericktetseins", „Aukrecktstekens",

„Liebens". Her Klanglaut ei, tür den im üiederdeutsckcn steen ein e, im

Angelsäcksiscken stau, im kngliscken stone ein s bez. o stebt, ist aus eMs

bez. ebe kräftig bervortretend bez. sankt kervortretcnd entstanden svergl.

mittelbodideutsck ^eseMet ^ Zeseitj, und zwar ei dnrck Übergang von

eZZe in ejje, dessen Halbvokal scklieblick zum reinen Hokal wurde, ee aber

durck Lckwinden des K. Has n bedeutet wiederum „in". Lo gewinnen

wir kür stein die Lesamtbedeutung „In kräklig kervortretendem skodenj

Liebendes" oder „Kräftiges drinnen Liebendes". —

^erbeüe, Lst- und West-Hcrbede. Hin linken Kubrufer Zwiscken

Hardenstein und iZlankenstein liegt das ausgedebntc Hork Herbede, dessen

Käme in der Korm tteribeddiu sckon urkundlick im 9. Zalirbundert erwäbnt

wird, wen untersdreidct Lst-Herbede mit „Haus Herbede" in der Käbe der

Kubrbrücke, und West-Herbede, den Kirckbezirk, der nack IZlankenstein zu

gelegen ist. Hie IZezeicknung der Himmelsricktungen dürfte erst durdr

Aolksetgmologie eidstanden sein. Her iZergabbang bei dem unteren west-

ticken leile des Hörles beibt die Weste oder Woeste ss. das wort westej,

welckes wort vielleidit einen „verwüsteten Kadelbolzwald", wabrsckeinlick

aber eine» „sick sankt abdeckenden Kadelbolzwald" bezeicknet. Hein West-

Herbede bat man, dieser IZedeutung vergessend, später ein Lst-Herbede

gegenübergestellt. Her käme Herbede bedeutet „ Waldgeb irgs-Ab-

da ck u n g s-w o k n o r t". Hie ürwurzel er bedeutet wie or und sr Wald¬

gebirge mit der Londerbedeutung des durck den Klanglaut e ausgedrückten

„IZreiten" swäbrend o sgrieckisck orosj das Hobe, a das Klare, Augenfällige,

1 das innere, u das liefe bezeicknetj. Her Keblbaucklaut Ii davor drüdit,

wie nock beute unsere Interjektion Ks! „das in die Augen Kallende" aus,

wie wir denn das wort Ksr sin Haar, Harcl-, Hardt, Harzj sekr käukig und

auck Kor sHordelj, ker sHerdickej, kir sHirsauj finden. Her Lippenlaut b

ist die verstärkte Korm des vv, welckes ein Abwallen svon Wasser, wind

und Wald) ausdrückt und später geradezu die IZedeutung des weicken ge¬

wonnen bat. Im Hergleicke zu ibm drückt b das kräftige Abnebmen, sick

abdecken suncl — was damit bezüglick fester Legenständc idcntisck ist —

Ansteigenj aus. Lo bezeicknet „kbbe" die kräftige Abnabme des Ilieer-

wassers, ebenso aber auck ein „kräftig sick abdeckendes bez. ansteigendes

Eebirge", in späterem kedeutungswandel gleick kgge auck „Lebirge"

scklecktweg. In dem nock in der kiesigen Legend vorkandenen Kamilien-
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namen Lxv ist das sanftere erkalten, welches auch in clem durch das

Lemitische berükmt gewordenen blevs, Dvo sdie Kleinere — im Dergleicke

zum Manne), nordisch-schwedisch Lbbs, griechisch Klebe, sich zeigt, Der

letzte Destcmdteil des Wortes ist eäs, früker eäiu jspr. U). Die Kndung

tu ist eine femininische im Mittelkochdeutschen. Die Drwurzel ed swie oft

od, id, üd, uci) entkält den Drlaut d in der IZedeutung „Druck". Der Ur¬

mensch ftatte ikn auk akustischem Wege von der wakrnekmung zunächst

des Donnerschlages, dann des Lcklages überkaupt gewonnen, wo der

Lcklag niedergekakren war und Druck geübt batte, da lag der „Druck".

Dieser Kanu sich dann für das Auge besonders in zwei Erscheinungen

kundgeben, einmal als ein „Aufliegen", wie in od swald, z. D. Ddeuwald,

Ddcborn, Odin d. b. der im Waldes, oder als „Kingedrücktsein", wie in

dsl, delle —lal, don. dsns — Diederung, z. L. Däne-mark. Dkt aber ist

beides vereinigt, wie in ud Lateinisch udus) — Wald in tiefeingedrückter

sdaker nasser) Ltelle, und so auch ed sgriechisck bedos, Litz, woknsiiz) —

Wald in breit eingedrückter Ltelle oder, was dasselbe ist, „untere Dcmd-

stelle des breiten Waldes". Da eine solche zum woknplatze ftir Menschen,

die Diebzucht und Ackerbau treiben, im Dergleiche zum wilden Urwalde

vorzugsweise geeignet ist, bat sich auch bei der Urwurzel ed sgrieckisch

bedos) der Ledeutungswandel zu dem Dcgrifte „wobnort", „wobnsitz",

„Litz" vollzogen. 80 finden wir das — ede in dieser Bedeutung oft,

z. D. in Wickede, Mengede u. s. f. Lei Meschede, weischede und manchen

Damen mit scbede muk man nicht an den Degrift sebeds denken, welcher

in Brenschede, Drenscheidt, Honscheidt — Honschede und andern entkalten

ist, sondern das sck als zum Ltamme iVtsscb j— in der Mitte liegende

nasse wiese) und weiset, — >Xftssck, >Vies swiese), gekörig erkennen. Lchliek-

lich mag noch aus einige Damen kingewiesen werden, die mit dem Damen

Herbede in Derwandschaft steken. Lo wird Erwitte nur eine dialektische

Umlautung von Herbede sein. Der französische Personenname Kterbette
dürfte schwerlich etwas Anderes sein. Den Ltamm kerb bez. erb finden

wir im lateinische» berbo jpftanze, Kraut), in Krba, Ltadt in D.-ltalien, in

den deutschen Damen Herbestkal, Herblingen, Herbrigen jLchweiz), Herborn,

Drpel, Drbach, und mit 0 oder 0 in Arber, Arve jlZaum und Klub), Arbon

am Dodensee, Harft im Dkeiuland, Drbe skluk in der Lchweiz), Horb in

würtemberg, Drbeg in Klsak. —

^Itenftclin ist ein kubsch gelegener Hof mit Lastwirtschaft in

dem oberen Deld- und Waldgelände südlich von Herbede. Der Dame be¬

deutet urlautlich nicht einen alten Hain im Lcgensatze zu einem jungen

Hain, sondern einen „Hag oder Hcckenbusch im waldbergge-

lände". ln unzäkligen Damen, auch Westfalens, kommt die Lilbe Alt —

vor, doch iast nie im Linne von „alt". Lie bedeutet oielmekr „Wald'*
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und Zwar „Laubwald", wie denn Altenstein, Allenberg, Altenburg, Alten-
Lockum, Alten-Lssen, Altkokf, Altdorf, Altzeg, nickts mit dem Alter zu tun
haben, sondern den Normen mit anlautendem v Waldenstein, waldenberg,
Waldenburg, waldboff, walddork, waldeck, wald-IZockum, Wald-Lssen ent¬
sprechen. Auch ist mit uiancken dieser Namen etwas von dem IZegriffe
„koch" verbunden, der Sick in dem von der gleichen urspracblichen und
indogermanischen Wurzel alt hergeleiteten lat, Worte „altus" am deutlicksten
ausspricht, Nie Lache hängt tolgendsrmaizen zusammen: Line der aller-
ältesten Lprachwurzeln der werdenden INcnsckbeit war die Lrundwurzel
or, welcke zukolge akustischer Entstehung „da oben soder da vorne oben)
ist flanschen", zukolge begleitender optischer Lntstebung „da oben soder da
vorne oben) ist Lauheit", bedeutet, lim IZedeutungswandel gewann dann
or den Linn „da vorne oben ist rauber Lebirgswald" oder „Waldgebirge".
Ls bildeten sich darauf die IZegriffe des Waldes, des Nohen, des klauben
heraus, Her ursprünglich in der Lekle gebildete raube Laut r ssiebe über
die Lautbildung die vorjährige Abhandlung) schob sich allmäklich nach vorn,
und bei seiner von den Phonetikern sogenannten cerebralen IZildung am
Abergaumen entwickelte Sick neben dem r-Laute der neue Laut I, der den
Legrils des weichen, Linden, Llattcn, beim Lebirg und Wald zum Aus¬
druck bringt. Aus or wurde ol—„da vorne oben ist weicker d. Ii. Laub¬
wald" oder „Lebirge mit Laubwald". Auck hier bildeten Sick durch Be¬
deutungswandel jene jüngeren IZegriffe, die Wald, Hobes, weickes oder
Elattes bezeickneten. Line Lrweiterung erfuhren diese wurzeln or und
o> einerseits durck davor oder dahinter tretende Leräuscklaute sllonsonanten),
die jedesmal eine neue Bedeutung hinzufügten. sLiebe über Wurzelbildung
in d. Abb.) besonders häufig trat z. IZ. der Laut ü vor ar und a>, indem
er die Bedeutung des Auffallenden, Hervortretenden, zum Ausdruck krackte,
wie in bor sHaar) und Kai sHal-Ie, Hals). Aknlick bedeutete cv das sanfte
Ab- oder Ansteigen in VLsr swarstein, Warburg, waren) und val swall,
walensee), s das Leuchte in ssr sLarncn, Surs — LIuk Laar) und sai sLal-
burg, Laaleck, Lata—LIuk Laale) u. s. f. — Iraten Lndlaute an ar und
»I heran, so entstanden wurzeln, wie ark ssick abdeckendes Laubwald-
gebirge), arZ oder ark z. IZ. in ^.rco svorspringendes Laubwaldgebirge), ars
snasses klaubwaldgebirge), ebenso atb ssick kräftig abdachendes Laub¬
waldgebirge) und als snasses Laubwaldgebirge, griechisch alsos). besonders
scklossen sick d und t gern an er und a! ici arä sArdeg) und sld sAldan,
Lebenklub der Lena, Wald-Inn, Aldenhoven bei dülick, Aldersbot in
Lngland, Aldringer), ebenso in art sArtemis In Waldgebirges ILitten sie,
Artenag Artenegge) und alt ss. vorher), in Ksrd sHardenstein), bald sHaus
Halden Wohnort im auffallend hervortretenden Walde) und kalt sHaltern
— woknort im auffallend bemerkbaren Waldgelände). Das ä bedeutet
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„Krück", welcke Kecieutung cler Krmensck clem K-onnersck!age uncl clem
Lcklage Uberdaupt als beobacktete Wirkung desselben abgewann. sZiede
äen Krt. Kerbeäe.) Kieser Krück konnte als ein Kock aukliegen cles niecler-
geladrencn Legenstancles, Uberdaupt ein Kukliegen, ocler als ein Linclrücken
ersckeinen. Kas Lrstere war bei orct, slct sKaukwalci, Laubwalcl) cler Kall,
äas Letztere bei äor sOekaterino-äar, Kareios, Karkebmcn, Personenname
Karpe Kar-epe, cl. b. Kautalback) uncl ctsl, clelie sKabl an cler Oolme,
Kelle, Klurname in Westfalen, auck Ltaclt in Krankreick) cler Kall. Kas t bedeutete
„clurär", „unten kinclnrck", uncl zwar sowobl in vertikaler Kinsickt nack
oben, wie nack unten, als auck in borizontaler Kinsickt ssiebe Korneg). Ls
entstanclen tsr )Iar-n „ciurcks Lebirge lnnenilub" in Lücl-Krankreick, cler
äurck clie berübmten (Zorges clu larn kliebt, larare, Ztack in engem lale
am IKont larare in Lgonnais, „ckirck clas Lebirge", larasp im Kngaclin,
„clurck clas Kaubgebirge Ltromgewässer", ssp ss-epe vom Zun gesagt,
uncl in vielen anclern Ortsnamen, wie larent, laragona, larascon u. s. f.),
toi senglisck toll scklank emporgewackscn, lalbot, lallarcl, lallegranä,
tolps, cler lllaulwurs, cler „äurck" clas Krclreick ^ol) ruckweise ciurckckingt
sp> wie in epe, eps, Ltukengelänäewasscr, Küpsewasser), tor )„sckark
emporgewacksenes Kodes" uncl zugleiär „Kurckgang gewäbrencies Kodes"
ssiede Korneg) 'kor, Idor, cler norcliscke Lewittergott, lautlick „cler clurck
clie Kode s— or)" äadinstürmencle sgrieckisck cdorein stürmen), toll spitz
emporsteigencler walcl, auck mit z statt t in zol )Zoll-er), „spitz empor-
steigencler walclberg". Ledr früd aber uncl sedr däukig trat odne Ke-
äeutungsuntersckiecl t an clie Ztelle von ä uncl umgekekrt, wie nock deute
z. K. in Racksen. 8o gewann unser ^.It ebensowodl wie ^ict clie Ke-
cieutung „ln clie Klugen lallencler" (o) Laub- (I) walcl sci bez. t"). Kas clarauk
folgencle n becleutet „in', „innen cd in". Kas wort doin ist gleick dsZn
ssiede clas wort Karclenstein über stein steggen uncl Kodenstein Uber
an ogen etc. sowie clen Krtikel Kogen). Kie Wurzel dsZ bat lautlick
genau clie lZecleutung „auksallencl (d), ^iar )o), Kervortretencles (Z in cliesem
Kalle walclige (Zelänciestelle. Kas n am Kncle kat clie Krbecleutung „in",
äann war cliese erweitert zu lnnenplatz, „wodnort". Lomit keidt Klten-
kain im Lanzen „wodnort an(n) klardervorlretencler walciiger
Lelänclestelle <ds^e> im Laubwalcle. bIL. Ker Käme clürktc Ortsname
sein, clen aber clie Kesitzer seit längerer Zeit küdren. —

^emnncle. Line ritterlicke Wasserburg, auf cler Lodle äes Kudr-
tals, eine dalbe Ztuncle oberdalb von IZlankcnstein gelegen, deikt Kaus
Kemnacle. Zie ist von einer Lrälin von Ztiepel im Oadre 1(108 erbaut
worclen, zu einer Zeit, wo wadrsckeinlick äer Kudrstrom clickt am linken
lalrancle claderklod, clie Kerbecler Kanalanlage nock nickt existierte uncl clie
Lanäverbinclung zwiscken liemnacle uncl Ztgpel sjeizt Ltiepel) unbedinclert
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war. Kemnaäe ocier Kemenate ist ein altes äeutsckes IDort nncl bat äie-
Leäeutung „gemeinsamer kDolinsitz, Dereinig ungsort". Die ge-
gewöbnlicke Erklärung isi äie, äas lDort komme ans äem mittellateiniscken
csminats serg. cameraj nncl beäeule eine mit einem Kamin ocier mit Ka¬
minen verscbene kDobnung im Legensatze zu clem unbeizbaren Hauptteile
äer IZurgwobnung, ciem Laale. Da sick in äiesem letzteren clie IKänner
vorzugsweise aukbieltcn, bekam Kemenate auck clie engere IZecleutung
Krauenwobnung, Krauengemack. Dber cliese Erklärung genügt nickt, cia
sie clen Hauptbegrikk camin clock unerklärt lädt. Der Hergang jzj äer um-
gekebrte: Das grieckiscke kaminos unci cias lateiniscke caminus erklären
Sick aus einem inäogermaniscken Kamin, clesscn lZeäeutung urlautlick nack-
wcisbar ist. Das gotiscke gamainai Lemeinsckakt unä Zamaintbs . Le-
meincie mit clem Ltamme Zamain, altbockäeutsck Zameino gemeinsam,
leitet uns zu äerselben binüber. kDir müssen von cler örunäwurzel am
ausgeben, clie zunäckst „cla ist IKiite" becleutet. Kin clavortretencler Kebl-
laut, zunäckst äer sckwäckste, nämlick k s äem grieckiscken Spiritus asperj,
ciann aber auck clas sckarke k, cias weicke cb, clas kräktige Z, bezeicknet
ein Dukkallen, sz. !Z. Interjektion bs!j, Hervortreten. Lo ist ein kam
sz. D. Ltaät Hamm) eine „auksallencl bemerkbare mittlere Ltelle" im Le-
läncle. Lo beibt Kggpten Lbam, weil es auktallencl in cler lKitte zwiscken
äen Lebirgswüsten liegt. Ks ist innner eine IKitte, zu cler man von ver-
sckiccienen Kicktungen ber zusammen kommt. Das Kam in cler lZeäeutung
„zusammen" kinäen wir im grieckiscken bama szusammenj, aber auck im
cleutsckeu, nämlick in clem oben erwäbntcn gotiscken Zamainai unä altbock-
cieutsck Kgmeino gemeinsam, nur ciab clas sckwäckere ü zu Z verstärkt
ist. Ks ersckeint auck als k >n clem Ltamme kamar - zusammen Lancl oäer
Lanäsgenosse sksmarsä . zusammen im Lanäe sebbakt saä wie eci, beä, grieck.
beäos, Litzj. Dus kamaci sinä kemeri uncl kimeri, kimbri geworclen, wie
aus gamain, gemain uucl ^imain wurcie. ?u cliesem kam „in clie Dugen
kallenä gemeinsam" ist nun clie Lrunäwurzel an, auck vokalisä? moclikiziert
in sin, en, in, gekommen, weicke clie IZecleutung „cla ist innen" ocier „inneres
Dorkanäensein" bat. Lo gelangen wir zu äem Linne von „Innen Dor-
banciensein von augenkälliger Lemeinsckakt" kür äas inäogermaniscke oäer
urspracklicke Kamin. Der letzte leil äes kDortes acte beäeutet „Litz",
„Ltätte", „wobnort". Denn äer Laut ä bezeicknet zunäckst „Druck" svom
Kieäerkallen äes Donnerscklages oäer sonstigen Lcklagesj, unä äamit ent-
weäer ein Dukliegen wie lDalä oäer ein Kingeärücktsein oäer zur Ltelle
Lebracktsein, letzteres ciann gleick Ltelle, Ltätte, grieckisck beäos, auck
verbunäen nüi äem Kegrikle äes kDaläes, äa in krübester ^eit äer
Dereinigungsort kDalä gewesen sein mag. Das Ulort Aamainaäe oäer
kameinaäe, kaminate, Kemnaäe beäeutet somit „Lemeinsamkeitsstätte".
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weil man nun bei sebbaktem Derweilen im Winter cier Lrwärmung be-

liurkte, zumal was brauen uncl Dinäer betraf, aucb wobl Derricbiungen cler

Dühe uncl äes Hauswesens bei solhemLusamniensein vorgenommen wurcien,

traf man säwn zu Urzeiten Linrihtungen, äie clen gemeinsamen Ausenthalt

niäit nur warm, sonclern auh sonst erträglih macbten, inäem man ciem

Dauhe Abzug verschaffte. Uncl hieb zunächst cler Daum Kaminaä unä,

schon obne sä Litz, Damin - Dereinigungsort, so ging cler Name uachber

auf cias harakteristisäie Oicig über, welches clen Daum zum geeigneten

Dereinigungsorte mähte, auf clen Daucbabzng, äen Damin. Zhon in vor-

geschichtlichen leiten weräen Znäogermanen unä inclogermanische Dölker-

gruppen äen Damin gebannt baben. Lo hatten äie Lriecben ibren Icsminos,

äie Lateiner ibren csminus säas s ist äer alte Artikel lateinisch isj, äie

Lermanen ibren Damin, altbohäeutsh Asmsn, äer bei ibnen geraäezu äie

Leäeutung „Lreuäe", „Lröblihkeit", „Lpiel", bekam, wie noch jetzt cias

englische Zorne. Unä äanah ist ja unzweifelhaft ein mit einem Damin ver¬

sehenes Limmer in äer vielfach geübten lateinischen Ausäruckswsise eine

csmers csminsts genannt woräen. Doch bat äas Mittelalter weäer äie

Damme noch äie lZezeicbnung äer Damme erkunäen. IZeiäes ist vielmehr

äurchaus urwühsig.

Licinkensiein. Line stattliche lZurgruine unä ein Ltääthen

äieses Daniens liegen auf einem Derge an> linken Dukrnser zwishen

Herbeäe unä Hattingen. „Der Ltein" oäer, was äasselbe ist, „äie Lurg",

neben äer sich äann später äie Ortschaft entwickelte, ist erst im Lahre 1227
äurcb äen Lraken Aciolk von äer Mark erbaut woräen. Oer Dame beäeutet

eine „Lurg, äie auf einem in waläleerer Lläcke kräftig sich

erbebenäen Lergvorsprunge gelegen ist". Ltein ist, wie gesagt,

eine äer IZezeicbnungen für Lurg im Mittelalter. Das en vor Ltein beäeutet

„in" unä bezieht sich auf äas vorkergebenäe kiank. wenn wir äieses, als

Familienname in äer Legenä öfter vorkommenäe, Wort urlautlick erklären

wollen, so müssen wir mit äer Degativwurzel In beginnen, weihe „walä-

leere oäer offene Mäche vorbanäen" beäeutet ssiebe äie Abbanälung bei

Wurzeln unä Legenwurzeln!j. Damit ist hier äas Dukrtal gemeint. Iritt

nun an äieses lo ein n Aäv. innen oäer präp. inj heran, so entsteht

äer Legrikf Ion — „iimen vorbanäene waläleere Ltelle". Oemgemäk ist Lsn-o

^Labnj ein Lluk in waläleerer hinenstelle, Loen sLäbnj, noh jetzt als Llur-

unä Personenname vorbanäen, eine „innen, ä. k. im germanischen Urwaläe

vorbanäene waläsreie unä äeskalb urbar gemähte breite (e) Ltelle", woher

äenn äas wort Lehn, Leben stammt. Erweitert sich äas wort ciurch eine

neue Lilbe, wie in Lan-a, oäer äurh blöken Hinzutritt eines ferneren

Donsonanten an äie Wurzel, so bekommt äas n mehr äen präpositionalen

Linn. Das wort Lanä beäeutet äemgemäk „in waläkreier Legenä lief-
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stelle (ä)", Laus „in waläkreier Legenä Wasser". Onä wenn an äies I-an
ein lc (Z) berantritt, so entstellt lunlc (IsuZ) — In waläleerer Nläcke Hervor-
tretenclcs z. L. ein Lerg oäer Oergvorsprnng. La gut wie ein nack oben
Hervortretenäes kann äurck clies k unter Nmstänäen auck ein nack unten
Hervortretenäes, ein Nussprung im Oocien, ein Locb, bezeicknet weräen,
woclnrcb clann cler IZegrikk „Lanke" ocler „Lange" — lnnenlacke, wie obne
clas n Isens, Iscuns, lsAuns, loc, Locb, entsteken. Hier aber bat lank clen
Linn äes Zmporragens. Lcklieblick becleutet clas an clie Lpitze cles ganzen
Ltammes getretene b „kräftig ansteigencl" (wie wir es z. k. in Lbbe, öe-
birge, kinäen), wäbrencl in plunk (NIanke— Zaun, äann — Linzelbrett) clas p
clen plötzlicken sprnngbakten öegensatz zwiscken Lrbäkung uncl Lbene, in
klsnk (Nlanke — in cler Nläcke frei vorspringenäe Zcke) clas k äen freien,
offene» Zustanä cles vorspringenäe» Legenstanäes betont. Kür unser
Ltsnk gewinnen wir somit äie Oeäeutung „Kräftig in walcileerer
Nläcke sick erbebencier Oergvorsprung".

Hie Erklärung clieses Namens kübrt uns zu einigen interessanten Oe-
obacbtungen, äie bier nock nackträglick eine Ltelle kinclen mögen, wie wir
einst bei Lcbee uncl Lcbnee clie Einfügung eines n-Lautes zur ausclrücklicben
Lezeicknung eines lnnenverbältnisses bemerkten, so finclen wir clas n bier
zu gleickem Zwecke in clie einkacberen Normen Islc (lateinisck I-cc-us Lee,
Ise-uns Lücke, tuc-us, cleutscb Lücke, Lock) eingesckoben. Man erkennt leickt,
clab Isk „Clattstellen-Nussprung" ist, was ebensogut einen Oergoorsprung
in cler Nicktung nack oben, wie ein Lock im Ooäen bezeicknen kann. Zin
solcker Nussprung eröffnet clem Lickt Linlab in clie liefe, claber bat luk im
Oeäeutungswanäel clie keäeutung „Lickt", „belle Ltelle" gewonnen uncl er-
sckeint so in äen lateiniscken Wörtern altlateinisck luc-men, römisck lumen
unä lux. Oas wort locus, eigentlick — Lücke, Lücke, ist im Oeäeutungs-
wanclel zum lucus „Hain", also zu etwas nickt besonclers Hellem ge-
woräen, weil in cler Lücke eines kergzuges vorzugsweise gut äer Oaum-
wucks geclieb. Oanack ist äenn cler paraäoxe unä ironiscke Ousäruck lucus
s non iucenäo! ZU erklären, latsäcklick kommt nickt lucus von lucere, wokl
aber lucere von lucus (Lücke) ber. — Oer Laut n gewinnt bei clem Zusammen¬
treffen mit k unä Z leicbt äie Natur äes Nasenlautes NA, äer für Sick auf
aknstiscken Wege entstanäen, z. L. in Lang unä Klang existiert, unä äessen
besonäere Oeäeutung „binein- oäer angesckmiegt" ist. „Lick sckmiegen" aber
involviert immer äen Legrikk äes „Leäebnten", gleickviei ob äie Oebnung
ringförmig ist oäer in geraäer Nicktung sick erstreckt. Oersteben wir nun
unter äer vorbin erwäknten „Lanke" (wie sie z. O. in äer INark Oranäen-
burg verstanäen wirä) eine mit Wasser gefüllte Vertiefung, äie sick an etwas,
z. IZ. einen waläsaum, ansckmiegt unä eine Ltrecke weit binziebt, so wirä
uns verstänälick, äab äaraus äas äeutscke „lang" unä äas lat. IcmZ-us, sowie
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das grieck. lon^ebe Lanze entsprangen. — was ctie Ausspracke betrifft, so

bat cias n beim Zusammentreffen mit einem k ocier A cien Nasalklang uz

meist adoptiert, dock nickt geracie immer, wie z. IZ. 6er Drt Wengern nock

beute von den Eingeborenen wenn-gern bis wenn-jern gesprocken wird jvergl.

das wort wengernj. Zm Nasalklang gesprocken, aber auk die obige weise

entstanden, finden wir manckerlei Namen, wie besonders die Personen¬

namen Lang und Langen, Langer, Lenger, Lungen, und Drtsnamen wie

Langenburg, Langenbeck, Lingen, Langendreer ssiebe den Artikel Langen¬

dreers. wir werden den alten Namen Langenburg als eine „Lurg auk

einem IZerge in freiem waldleerem Lelände" versieben. Dagegen ist der

Lergname Langenberg in Westfalen wie in Dberbagern vermutlick eine

jüngere Lezeicknung, bei welcker der Linn der Urlaute vergessen und nur

die jüngere IZedeutung „lang" mit dem Worte „Derg" durck ein der be¬

quemeren Ausspracke wegen eingesckobenes n verbunden wurde. — Lckliek-

lick könnten wir einen Augenblick nock auf die ?usammenkügungen von ta

mit davortretendem Lippenlaut zurückkommen. Lin p bat die IZedeutung

des plötzlicken, es stammt von der wabrnebmung des Auseinanderplatzens

von Dlasen oder auck der Lippen beim Lprecken slateinisck plaudere —

yändeklatscken, deutsck plaudern. Lo bedeutet denn auck plan eine „Sick

plötzlick aufwende leere, glatte — platte Ltelle in" irgend einer anders ge¬

arteten Umgebung jdeutsck in Plan, lateinisck in planus, grieck. in planästliai

im Lelände umkersckweikenj. wenn der K-Laut binten antritt, so bedeutet das

ein Izinaustreiben aus dem Lbenen, übertragen „IZubigen". Lo ist „Planke"

ursprünglick ein ?aun, der aus der ebenen placke sick plötzlick erbebt,

nackber ein einzelnes IZrett desselben. Lo ist lateinisck plantar, planctus,

jammern, webklagen, ein aus der Lbene, dem Lleickgewickte, der Nuke

Kommen, wenn statt des p der kräftige Lippenlaut b eintritt, so baben

wir das oben erwäbnte Llank, welckes kier ooin lZerge gesagt ist. Ls

findet sick aber auck anstatt Lanks als IZlanke, IZlenke in der IZedeutung

„erbeblick sick kinstreckende wasserlacke", wovon denn das wort „blank"

entstanden ist. Auck k kann mit la vereinigt sein. Ls gibt der Wurzel

tla die IZedeutung „windige oder frei offene Ltelle". Ls wird in klau dem

Lande plaudern seinen Namen gegeben Kaden und bedeutet, bei l?eran-

ireten des K in flank, Planke, eine „windumwebte, d. b. freiliegende ber-

vortretende Ltelle in glatter pläcks z. IZ. lNauerkläcke". —

Lecke de ist ein Lut bei Wetter au! der Höbe Zwiscken Nubr, pnder-

back und Lcknodderback. Der Name Lckede ist identisck mit Lckeidt und

dedeutet „Lckeidestelle", besond. „brennende fzäbe". sL. das Lenaue darüber

unter Lcknee.j

IVetter. Der blickende Drt dieses Namens ^c. 8066 p.j ist aus

zwei Bestandteilen entstanden, der IZurg ^mit der daneben liegenden preikeit
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Wetter unä äem Dorfe Wetter. Das zu beackten ist wicktig, wenn >nan

äen Damen ricktig versteken will, clenn äieser gemeinsame Dame Zweier

in krüberer Zeit äurckaus von einander getrennter Drte kann nur von einem

gemeinsamen Derkältnis cier örtlicken Lage berrübren. An cier Dubr lagen

beiäe. Don äer Dreikeit iükrte in trüberer Zeit ^nack v. steinen L. 14S2) „eine

gute Kälberne Drücke über clie Dubr", Zwiscken Dorf Wetter unci Daus

Doven war eine „Lckikfabrt". Hetzt ist clas Dmgekebrte äer Dali. wäbrenä

Dorf Wetter unten im lale neben clem Dubrufer lag, bekanclen Sick Lcklok

unä Dreibeit Wetter auf einem Dergabsatze von erkeblicker Aöbe. Aber

beiäe Drte lagen in einem Weickbolzwaläe, Wet ocler Weä, cier clen Dud

lies ganzen öebirgsvorsprunges umzog. Lo beäeutet Wetter „weickkolz-

walägelänäe" unci bezeicknet wie Wit, Wiä, in Witten, Wicken ss. ci.j eine

Ltelle, wo weicien, Drlen unä äbnlicke Däume ein Lebölz biläeten, im Legen-

satZ zu äem äarüber ansteigencien Daubwalägebirge, klar oäer täarä oäer

^rct, äessen Dame in ^räe> unä täeräseke erkalten ist. Die Dokalisation

e bezeicknet mebr äie breite Ausäebnung, äas i mekr äas tnnere oäer

Dinäringen, Sick Erstrecken ins Znnere. ältere Damenkormen kür unser

Wetter als vom Dabre 1214 kinäen sick nickt, spätere beiden Wetckere swo

äas ker — Kar ersicktlick wiräj, 1310 Weitere, 1415 Wsrtker, 1449 sogar

Wattern. Aber äer Dame kommt sonst bäukig vor, unä so finäen wir II SS

Durg Weääer, auck Wetkeräsn, bei Dülmen, 1173 Wetter bei Arnsberg,

1226 Wetter, auck Wecker, Werter, Weiers bei Duer im Kreise IDelle, 1229

Kloster Wetter bei Warburg, Wetter bei Aummerback unä Ltaät Wetter im

Kreise IDarburg, enälick äie wetterau, einen kruckibaren Lanästrick in Dber-

dessen, mit clen Dlüssen Wetter, Diääa u. a. Der Dame wetterau zeigt,

äak Wetter allein nickt einen Dluk bezeicknet, clenn erst äas au — acva, awe,

aus, au, beäeutet „sankt abwallenäes Wasser samt seinem Lelänäe", unä

äen eben erwäknten Dlubnamen Wetter Kaden wir auck als verkürzt aus

äer älteren Dorm Wetters, Wettere zu erkennen, wo a — Wasser oäer
Diub war. —

Lauckeij, ein Dok am Kaisberge, kann seinen Damen von IZauk
— Ducke baben, wakrsckeinlickeraber ist es, äak äieser Dame aus Däüic
— Zouk, Douek (e) — als Ders. Damen erkalten — Lumpfboäen unä e>
^ eZZe — Dergvorsprung, Derg, entstanäen ist, also Zumpkbo^äen—
Dergvorsprung beäeutet. sL. äarüber ä. Art. Duckbolz.j

u? erbringen ist ein Lut am Kaisberge. Der Dame beäeutet
„walägelänäe — woknort". Der Kaisberg bat mit äem umliegenäen
Lelänäe einstmals eine Insel zwiscken Dölme unä Dukr gebiläet. Denn äie
Dölme münäete trüber erst bei Dolmarstein in äie Dubr. Die Zisenbabn-
bauten baben in neuerer Zeit äas lerrain süälick vom Kaisberg völlig auk-
gekökt. Auck ist äie Dölme, als sie sckon von selbst äiesen süälicken weg
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nickt mein- nakm, immer nock nördlick um den Kaisberg Kerum bei Lauckeij

vorbei geflossen, wie cke Leikenkolge von wasserlacken unci Vertiefungen

auf ciieser Linie zeigt, Allerdings kaben volme sowobl wie Lubr ibr

Lett in früberer Zeit oft geweckselt, unci damit wobl auck ibren Vereinigungs¬

punkt. jedenfalls lag clersclbe aber früher weit östlick von clem jetzigen,

cier ciurck Regulierung cler volme künstlick gesckasken ist. Oer Charakter

cles eingescklossenen Leländes als Znsel wird nock ciurck cien Namen cies

an seinem Eingänge liegencien Ortes Wörth bezeichnet. XV bedeutet urlaullick

ein sanktes Ansteigen, ör ein böberes jraukes, bewaldetes) Leläncle, das t

oder tk oder d am Lnde zugleick eine Abgrenzung )t — von unten durdr-

dringend, aus der Nacken Umgebung z. L. dem Wasser, oder der Niederung),

und einen Wald sd — vrudc, Aufliegendes). )L. hierüber d. Art. Ardeg,

hart, hardenstein u. a.) — 5o bedeutet in werdringen das werd ebenfalls

eigtl. „sankt ansteigenden (s) Naubwald" oder im Lecleutungswandel, wo

erd — IZoden, Ltelle bedeutet „sankt ansteigenden, (vv) begrenzten Wald- (d)

Loden" (er), hierzu kommt erweiternd und wiederholend r, d. h. er, — Ce-

lande oder Ltelle, wie in „Werder". Immer handelt es sick um eine Loden-

steile, die aus etwas Llackem und Niedrigem, besonders aus Wasser, sick

erbebt, also eine tnsel bildet. Lcklieklick kommen die Lildungselemente

inA und en hinzu. Nie vrwurzel inZ besteht aus in — innen und Z (lc)

heraustretend, zusammen — aus etwas von innen heraustretend, oder, was

dasselbe ist, in etwas bineingekörig, in etwas kineingesckmiegt gelegen,

jvgl. Emmingen, Lalingen, Wengern, Arielinghausen.) Das en bedeutet

„innen" ^ „Wohnort", nock im engl, inn jöastkaus) erhalten. Lo erkalten

wir die Ledeutung von werdringen als „Waldgelände-Innenwobnort".

Oer Kaisberg ist ein nock beute grobenteils von der Lukr um¬

flossener IZerg mit anliegendem teilweise bewaldetem Leläncle. Letzteres

war trüber zweifellos fast ganz Insel, indem die volme, dem Lubrtal sckon

ganz nake gekommen, da, wo jetzt der Ort Wörth j— Waldinsel!) liegt, südlick

vom Kaisberge weiterklok und sick erst bei Volmarstein mit der Lubr ver¬

einigte. Oer — öfter vorkommende — Name Arnsberg bat nichts mit dem Kaiser

jKarl d. Cr.) zu tun, auck nichts mit Leiben cl. k. Ziegen. Das sind wokl

die beiden gebräuchlichsten Erklärungen, welche die volksetgmologie dafür bat.

vielmehr ist lcsi jvgl. den Ortsnamen Kag beiZüllickau) sprachlich identisch mit

kaxZ. jvgl. e^Z ^ Li herausgetretenes). nämlidi und LZZ bedeuten

„Kräftig herausgetretenes" — Lebirge, Lerg, fester Loden u. s. f. Las k

am Anfange hinwiederum bezeichnet ebenfalls ein scharfes, plötzliches, also

vereinzeltes heraustreten, und so bekommt Kai die Ledeutung „heraus¬

tretender Lerg", „Linzelberg". Las s dahinter kat urlautlick zuerst

die den wasserstromlaut nackahmende Ledeutung „Lausen" gehabt, dann

bedeutete es „strömen", „eilen", dann „der daher Lausende", „daher
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Zilende", vor allem „der Zeind", überhaupt „er", so im grieck. Kos, üoutos,
tat. is. Zn mancken alten Wortbildungen ist das s in cler ursprünglichen
lZedeutung >wck erkennbar, so in Ztarz uncl lai. kc>rt(-u-)s, wo ctas reick oer-
tretene bewässernde Clement zum Ausdrucke kommt. Lo ist es auck in
/^x — ^AAs — IZerg jmitj Ltromwasser oder „Ztromwasserbcrg", svgl.
Axenberg am Uierwaldstätter-Leej, während in c>x stZcksj — Oben heraus¬
tretend jHörnerj er d. h. „der mit den Hörnern" die jüngere Bedeutung vor¬
liegt. Unser Ksis bedeutet mitbin „Heraustretender IZerg am Ltrom"
oder „Ltrom — Zinzelberg", und eine spätere Zeit bat dann noch
das erklärende Lrundwort „IZerg" in üblicher Uerdoppelruig hinzugefügt.

I? errieche. Der Name dieses Nuhrstädtckens ist die fränkiscke
Horm zu dem sächsischen Ardeg. Kenn „Hervorspringendes", z. IZ. Lerg,
Lebirgsecke, Zckneide, Zcke, Xante, Winkel usw. keikt gotisck s^jg, alt-
sächsisch eZ^jg, altbockdeutsck aber ekks, mittelbockdeutsck ecke. Mitbin
bedeutet Herdecke „Waldgebirge", auch genauer „waldgebirgsecke" oder
„waldgebirgsrand". Die volksetgmologiscbe Erklärung „Hertba-Zicke" ist
unrichtig, denn es wird von keiner keiligen Zicke daselbst etwas berichtet,
vor allem aber gibt es keine alte Lrtsnamenbildung, die von einem einzelnen
kaum sich bersckriebe, es bandelt sich dabei immer um das ganze Lokal-
verkältnis. Übrigens sind urkundlich Ubergangsformen erkalten, die, wie
Herdege sNersonenname Herdegenj, Herdegge, beweisen, dak es sich nickt
um den Zaum Zicke jgotisck sik, angelsächsisch öc, althochdeutsch eicüj handelt.
sUber L.rd und Zlerci siebe Ardeg und Har, über ZZAe den betr. Artikel.j

clem I)eil ist ein Höhenzug, der Zwischen Wetter und
Herdecke mit steilem Lande zur Lubr ki» abfällt, Las wort Heil, käst
identisch mit dem englischen Kitt sHiigelj bedeutet urlautlick „auffallend be¬
merkbare (K) gedehnte (e) innere (i) Laubwaldböke". sUber das Verhältnis
von sr und gl, ir und il usw. siebe die vorige Abhandlung sowie hier
bei Altenkain etc.j

slacken Heidt ein die Legend überragender IZerg nördlich von Herdecke
bei Xirckende. Unrichtigerweise nennt beute das Zublikum oft den langge¬
streckten Heil den Nacken. Uas wort Nacken bedeutet urlautlick „Znnen-
berg". Nenn n bezeicknet den Legriff „innen" und sk wie »A, gZ», ein
sckarkes oder kräftiges Heraustreten, besonders einen stark hervorragenden
Lerg. Las wort kat auch früher zweifellos nur btaek oder btgg geHeiken,
welche Lildung in Nagel, blgA-el-fluh, sowie in Uock oder btiek sick zeigt.
Las sckliebende en ist erst auk längerem Umwege hinzugekommen. Ztwas
„von innen Heraustretendes" wird seiner Umhüllung ledig, ein IZerg, der
aus dem Walde heraustritt, ist kabl, ein Körper, der aus der Hülle heraus¬
tritt, wird „blob", und so bedeutet ngctc auch kabl, blob, nackt. Nie Her¬
kunft dieses IZegriffs aus der landschaftlichen Naturansckauung wird aber

g
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überzeugend bewiesen durck cias gotisdre noquatb, nsquad nackt, wo

wir die Wurzel sc! mit Anlaut vsd ct. k. „Wald" nock vorfinden, so

clak ngqnsci d. b. lautlick geschrieben nskcvsä genau „innen beraus aus dem

Walde" bedeutet. Ebenso ist im Altbockdeutscken nacot, nskot, im Mittel-

bockdentsdien nsket, nacbst, nscbt, neubodrdeutsck „nackt" zu versieben. —

Daneben aber gibt es sckon bistorisck trübe Normen cier Zusammensetzung

von nak mit n, so altkriesisck nsken, altnordisck nskinn, sanskrit naZnss,

zend ms^na sbtk. m ist mitten inne, also so gut wie gleichbedeutend

mit n). Das n in cliesen Normen bat wiederum keine anclere Dedeutung

als „in", „innen bekindlidi", nur im Hinblick auk einen erweiterten Umkreis.

Der fertige Lesamtbegrikk n-ck „von innen beraus Lekommenes" wird

als etwas „abweickend Hervortretendes im vergleich zur Umgebung" be-

zeicknet, als etwas im Dergleick zur Umgebung örtlicb uncl zeitlidi Unge-

wöbnlickes ocier Desondercs. Lo baben wir btscken Lebirgsnacken als

einen von innen berausgelretenen Derg drinnen c>. k. im Lelände. Dieselbe

Dedeutung bat btscken als leil des Körpers. Ks ist ein von innen Heraus-

tretendes dran 6. b. am Körper. Lo ist das oben erwäbnte n-cksn nacki

ein von innen ck b.. aus cier Hülle Herausgetretenes in 6er nunmebrigen

Umgebung. Aus naket unä noken ist dann mit 6er Zeit eine Dersckmelzung

in „naken6" erkolgt.

IVittebräucke ist ein Dort bei Hobensgburg. Der Name

weidenbruck) ist zusammengesetzt aus Vtckte Widbe 6. b. weidenbolz

sinkt. Krlen-, Kappel- usw.) weickbolz un6 Dräucke — Drud, 6. b. lief-

bo6en mit wassertümpeln. sLiebe 6arüber 6as Wort „Druck".)

Löttringhausen ist ein Zwiscken Kruckel un6 Kirckbör6e ge-

legenes Dorf. Der Dame ist aus ursprünglickem Lüttringbausen sso ein

Ort bei Lennep) o6cr Luttringbausen entstan6en, 6enn bei 6en gleickartigen

wurzeln, 6eren Klanglaut zwiscken u un6 o bez. ö weckselt, ist 6ie Norm

mit u 6ie ältere, wie Luest älter ist als Loest, Luerede älter als Voerde,

Auer älter als Koer. Löttringbausen bedeutet wobnort stiausen) in sinZ)

Kotboden oder Morastboden (Lut(-e-)r). Liebe darüber den Artikel

Lubn. Über inZ siebe Ünimingen, Uber bsussn siebe Krielingbausen.

Lghurg, t)okensgl?urg. Auf bobem Verge gegenüber dem

Zusammenflüsse von Kubr und Lenne lag die berübmte Lacksen-Wallburg,

die Karl der Lrobe 772 und 775 zerstörte, und an deren Stelle später eine

kleinere gemauerte IZurg als wobnsitz Kaiserlicker Vurgmannen, der Kdlen

von Lgburg sidr erbob, welcke im labre 1287 als Kaubscklok zerstört wurde.

Aus den versckiedenen Normen des Namens S^burZ, S)ckorck snack Deltbuis),

Liburs snack Volerinck), L^eburZ snadr Ltangekoll), Si^sburA snack K. Krtmann),

Leborck, LiZisburZ, Lisiburßs, LeZeburAk, LiZiburA, LiberZ, ttacb L^dur^,

L^sbur^um, LieburAck, tritt als wabrsckeinlicke Lrundkorm Lx^ebur^
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beraus, wesbalb auch schon che alleren Erklärer cles Namens, wie Lelenius,

Lluver, Liscbof sseräinanä von ssürstenberg, v. Lteinen ssiebe L. 1619) äie

anäern pbantastiscken Deutungen säab es von einer Löttin Livn, oäer von

äem Nlusse LiZn, äer mit cler kiubr verwechselt wirci, ocler von cler weiten

Aussicht, oäer von Karls cl. Lr. Liegen seinen Namen erkalten babe) bei

Leite lassen uncl äen Namen von clen Likambrern ocler S>xnmbern ableiten.

Ntan wirci tiir L^nmbri uncl L^ebur^ äen gleichen Ursprung unbeclenklicb

.zugeben müssen, cioch ist clamit clie Deäeutung äes gemeinsamen Bestimmungs¬

wortes noch nicht erklärt. Sy^e becleutel wie SuZs sNeben S)-Asmbrer

gibt es auch che überlieferte Norm LuAnmbrer) urlautlich „Neucbtes unten-

beraus" — „Aus feuchtem ci. b. morastigem Doäen bervor", so von äen

Lue^e cl. b. Wiläsckweinen. lZesonclers aber becleutet es: „Neuchtes oäer

sumpfiges ss — feucht, u ocler / — unten) Lebirge seA^e) ocler Lelänäe"

unä Lggeburg „Lumpfberglanäs-Lurg", geraäe wie SieZ, LiZn,

8>Zinne, Lumpfberglanclsklub becleutet. Auch Liegburg an ller Lieg

becleutet nichts Anäeres uncl ist schwerlich erst nach clem fertigen Namen

cles Nlusses Lieg benannt worclen. Noch zu äen leiten cles lacitus war

Germanien becleckt mit schauerlichen wäläern uncl wiclerwärtigen Lümpken,

unä äas ganze Lebiet zwischen Lippe unä Lieg bat äavon seinen Namen

Su^er-Lanä oäer Luer-Lanä ä. b. Lumpkwalägebirgs ser — ber — ügr) lanä

unä äie L^Zamdrer ibren Namen — Lumpfwalägebirgsbewobner. sDergl.

äcn Abschnitt Leitbäuser über Lieg.)

IVestliofen. Das am Nube von l)oben-Lgburg an äer Nukr

gelegene Ltäätchen westbosen war srüber ein Neichskof ssiebe Witten) mit

„Nreikeit". Der Name wirä von lescbenmacber aus äer Lage erklärt:

>Vestbovium n situ äictum (^.nn. p. 242). Unä von Lteinen stimmt ibm

bei: „Don äem Namen äieses Ortes kann ich nickt anäers sagen, als, äak

er so viel beiden müsse, äie Neicbsböke nach Westen gelegen, im Legen-

satz auk äiejenigen, äie nach Osten zu kinäen waren". )L. 1SS9.) Uber

äaraus läkt sich bei äer Wenge äer Neichsböke im süälichen Westfalen äie

Lenennung äieses einen nicht erklären. Der Name westboken becleutet

„Zn sankt ansteigen äem NaäelbolZwaläe A 0 f-w 0 b n 0 rt".

sDergleiche Weste bei Nerbeäe.) Der Laut vv svom Wasser abzuleiten) be¬

zeichnet ein sanftes Abwallen, sich Abäacben, zugleich — bei äer An¬

schauung eines Leläncles, Derges etc. — ein sanftes Ansteigen. ?u b ver¬

stärkt kinäen wir clen Laut mit äieser Deäeutung in Lbbs vom INeer unä

vom Lebirge. Die Lrunäwurzel est, wie est, ost, ist, beäeutet „Dorbanäen-

sein svon) Naäelkolzwalä". Ursprünglich beäeutet äer Laut s urlautlich

betrachtet „sausen" vom Wasser, Ltrom unä äergleichen, soäab ss sAbse)

„äa ist Wasserstrom, Ltromwasser" beäeutet. Davon gibt es eine Negativ-

wurzel so sz. D. in snnl), ^welche „kein Wasser ist äa" )snnl- trockener

s'
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IZodenj bedeutet. Voraus bat sidi eine neutrale IZecieulung cles s „keudrt"

entwickelt, clie in drei- unci mebrlautigen Lüben viel vorkommt sssl teuckter

Wald). Dieses s — feuckt, Neucktigkeit, Last, wircl zusammen mit t (von

unten gerade dnrckj zu st, welckes „Lakt von unten gracie durck" becleutet.

Lo entstekt sst jAstj zunäckst als geracler Irieb am Laume, clann auck als

aus dem IZoden bervor gerade wacksender junger kaum. vorzugsweise in

der vokalisation mit s, o nnd e baben die vrwurzcln mit st, also ost, ost,

est die kedeutung von Mickten-, lannen- und älnüidwm Nadelbolz, weldies

im Ltamm einen vorzugsweise geraden wucks bat. Aud? ist sz. IZ. in „Der

Zstenberg", aus deni die kZrnd)bauser Lteine stebenj dürste diese IZedeutung

baben, wie sie in Astenberg, Lstblanci, Vstbaus bervortritt, wäbrend ü und

ei mebr den leidlick gerade wacksenden Laubbäumen sbüste, beister — junge

kucke, junge Lidiej znkallen, Vanad? erklärt sidt «est in der angegebenen

weise, und wenn auck die kezeicknung der Himmelsricktung West in der-

selben weise zustande gekontinen ist und nur einen Ledeuiungswandel

darstellt, indeni st „grade steben", „steben", mit « die IZedeutung „ab-

wärts stebend" — von der Lonne gesagt — wie ost „auswärts oder oben

stellend" ausdrückt, so ist diese erst abgeleitete IZedeutung dock keineswegs

überall die vorliegende, nnd so and, bier nickt.

Keicksmark. Die IZeicksmark war das öebölz des Neicks-

bokes West koken (siebe Kübel, lZeidisböfe u. s. f., Leite 77j also ur-

sprünglick d. b. seit Karl d. Lr. Neicksgut. Lie ging später in den IZesitz

der Lraken von der Mark über. An ibrem Nordrande liegt beute das

gleicknamige (Zut. Das Wort „Mark" bedeutet nrlautlick „Mitten inne

(ml Naub w a>dge I ände (orj bervortretend (k)" und bezeicknet also

Wald, der als ungerodeter birwald inmitten von oder zwiscken Ansiedelungen
sick erstreckte. Verselbe diente den Anwobnern als viekweide und liekerte

Zknen kau- und IZrennbolz. Va eine solcke Mark in dieser Ligensckakt

kür mebrere Ansiedelungen, die um sie berumlagen, zu gleicker ?eit i>i

ketrackt kam, so bildeten die letzten oft Markgenossensckakten. Lbenso

fanden aber audi Abgrenzungen des Markbesitzes statt und daber bekani

das wort Mark die IZedeutung „Lrenze", sowie „Lrenzland". Vock aud,

das umgrenzte Lebiet selber, zunäckst das Ltück Wald, dann das gesamte

zu einem vrte gebörige öelände, wurde Mark genannt, und den Komplex
der Neider nannte man Neldmark. —

Vor Ii alle, ver nabe dem Kaisberg und dem IZaknbos Herdedre-

vorballe liegende Ort bedeutet „jVrtj vor der Halle", weldle letztere

ein bewaldeter an der volme sick binzjebender Lebirgsausläufer ist. Ver¬

selbe keikt süd-östlidl von Volmarstein „Aus der Halle", bei kabnbok

Lckeseg „Vsterballe". Auck Höfe auf diesem Lebirgszuge beiben „Halle",

ein dritter nickt weit von Volmarstein beikt „Helle". Ver Name Halle
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bedeutet „Auflallend bemerkbarer Laubwald". Die örundwurzel

ul sentsprechend der Lrundwurzel sr Naukwaldgebirgej bezeichnet „Laub-

Waldgebirge", „Laubwald", „Wald", nadiker im Bedeutungswandel auf-

fallend kervortrctendes Hobes sHalss, überkaupt Höbe, Eelände, Loden,

Ztelle, zumal in der vokaiisch abgeschwächten Norm ei, die als Endung

sin veuel, Lrevel usw.s viel vorkommt. sLieke darüber die vorige Ab-

bandlnng und den Artikel Attenkam.! tdnl entspricht dem Worte Idar sauf-

fallend bemerkbares Nankwaldberggelände!, über welches der Artikel Idar

bandelt. Der vokal e in Helle und ei in Heil ssieke „Auf dem Heil"! drückt

das Nreile aus, der vokal r> in idoüe, der allerursprünglidiste, das Hobe,

llbengelegene, der vokal i in Hill senglisch Hügels das Innere, der vokal

u (tdulij das tief oder unten Lelegene bei dem gemeinsamen vegrikke des

auffallend bemerkbaren Laubwaldgeländes.
Volmarstein. sZ. d. Art. Volmarstein von vrandstäter im

flakrb. 12. dakrg. Z. 34.) Vor bcutige Name dieses durdr seine schöne
Lage und seine bedeutende geschichtliche vergangcnbeit berübmten Lraten-
sit?es an der Nukr, von dem nur noch eine bescheidene Nuine vorbanden
ist, erweist sich als nicht ursprünglich. Nr würde volmarsburg bedeuten
sZtein ist — Lurgs, ein volmar aber kommt wobl in der Lage von Harden-
stein, nicht aber in der öesdkdrte oder Lage von Volmarstein vor. Auch
den Namen von dem Hökenzuge kerzuleiten, der von der volmc bis Volmar¬
stein reicht, gebt trotzdem, dak volmar sprachlich als volme — Waldgebirge
(sr) gedeutet werden könnte, wie von Lteinen dies ganze Lebirge geradezu
als Volmarstein bezeichnet wissen will, doch aus dem Erunde nicht an, weil
es den urwüchsigen Namen „Halle" bis auf den beutigen lag trägt und sich
die IZenennung Volmarstein für den Lebirgszug sonst nirgendwo findet.
Vakingegen ergibt sich aus den etwa 150 erbaltenen volmarstein'schen
Urkunden, die mit dem dakre Il34 beginnen, dak im ganzen 12. dakr-
Kundert die Lrundkorm volmnndisteine vorkommt, die in zaklreidre Neben¬
formen abgeschliffen ist, volmnndesteine, volmundstein, volmuntsteine, vol-
munsteine, volmudisteine, volmudesteine, volmodesten, volmodstein, wol-
mustine u. a. m. — Zum ersten INale misdit sich erst beim Neginnc des
13. dabrkunderts die Norm volmestene ein. Lie bleibt vereinzelt in der
ersten Hälfte desselben, wird bäuliger in seiner zweiten Hälfte, bis die
Norm volmestene und volmcrstcgn am Nnde des 13. und im 14. dakr-
Kundert ausschließlich gebräuchlich werden, was aber der Name in seiner
ältesten überlieferten Norm besagt, kann nicht wokl zwejfelkakt sein 1 vol-
mundestegn bedeutet eben eine vurg an der INündung der
volme. ki der lat beweist uns der Name, dak die volme trüber gegen¬
über Volmarstein in die Nukr geflossen ist, wäkrend sie sich in der Nolge
wiederkolt einen immer näkercn weg zu derselben gesucht bat und jetzt
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weit entkernt von hier rechtwinklig in clie Kubr gekükirt worden ist. Levii?

Lckücking im „Komantiscken Westfalen" deutet ciies Verhältnis an, und in

der ?at verhält sick clie Zacke so. wenn man auck ganz von clem ur-

sprünglicken südwestlich clcs Kaisbergs oerlaukenclen Wege clcr volme ab¬

sehen will, dessen lerrain jetzt clurck clie kaknaufscküttungen gewaltig er¬

höht ist, so zieht sick clock nock heute auf cler anclern Leite um clen Kuh

des Kaisbergs eine Keike von wasserlacken ber, welcke clas frühere volme-

bett bezeicknet, unci bei mäbigem Hockwasser erkennt man nock clentlicker

clie Ltromrinne, clie sick beute mit Kubrwasser füllt, nachdem clie volnie

selbst den näheren weg zur Kukr gefunden kat. Va, wo beute clie kerg.-

Märkiscke Kisenbabnbrücke Uber cke Kukr kükrt, kat clie Kubr clas Veit cler

volme in kesitz genommen, wäkrcnci sie früher hart an clem gegenüber-

liegencien kergzuge berumklob unci clie kleinere Zckwester erst gegenüber

Volmarstein in ihre Arme nakm. Die zahlreichen Klukrinnen, Znsein unci

Landbänke vor Lcköntal verraten nock cleutlick diesen Hergang, Auck ein

klick auk cke lvebtisckblätter cles groben Leneralstabs belehrt uns über cias

Verhältnis in überzeugender weise. Ob etwa geraäe im 13. Jahrhundert

eine Änderung cler IKündungsverkältnisse eingetreten ist, clarüber kann

man aus der Umbildung cles Namens dock keinen sickern Lcklub ziehen.

Aus clem volmestegn des 13. unci 14. Jahrhunderts ist clann später wob!

nur in Analogie mit clem Klange ähnlicher Wörter, wie Oberstein, Ouader-

stein, Ivauerstein cke Korm volmerstein entstanden unci diese durch die

volksetgmologie in Volmarstein verändert worden. Vie letzte Urkunde

bei Kindlinger von 1397 bat nock die Korm volmestcgne. Also haben die
Normen volmerstein und Volmarstein sick frühestens seit dem 15. Jahr¬

hundert herausgebildet. Oer vame beibt eigentlich volmundstein

und bedeutet „kurg an der lvündung der volme".

Erunciscköiiei. vieser Ort liegt westlick von Volmarstein

in zwar beträchtlicher absoluter Höbe s208 mj, aber dock in merklicher

Kinsenkung gegenüber dem umliegenden Lelände j248 mj. Voraus er¬

klärt sick auck sein Venne ^insoweit die obenstebende Norm einigermaben

ursprünglick ist) in Übereinstimmung mit den urlautlicken Verhältnissen.

Crund jwie Lrund bei Hilckenbackj bedeutet „waldleere rauke

innere Vertiefung", denn während die Lrundwurzel ur rauben liek-

wald bezeicknet, drückt die Vegativwurzel ru das Legenteil, nämlick das
Kehlen des IZaumwuckses an einer tiefen Ltelle des Kaubwaldes aus. Vas

anlautende Z ist nur eine kräftigere gutturale Ausgestaltung des beim an¬

lautenden r immer gesprochenen gutturalen Hauchlautes b, der im Crieckiscken

als spiritus ssper bezeicknet und auck geschrieben wird. Viese Ausge¬

staltung des k swelckes nur das ausfallend kemerkbare ausdrückt) zu Z

bringt die vebenbedeutung des „kräftig Hervortretenden" in das Wort
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hinein (wie Z im Lrieckiscken ge, gaes — Lrcie). Der Laut u bezeichnet

eine innenlage, also zwischen nmliegenclen t)öben. Oer Laut cl (ursprünglich

„Druck", siebe darüber clen Artikel Durckkolz u. a.) becleutct „ver-

tiekung". — Die zweite Kalkte cles Namens Lcköttel, erklärt sich ur-

iautlick als „Lckutt-Loclenstelle". Die clreilautige Neuwurzel Lckött

(vergleicke unser Lckott-er, Lckutt, Lckütt — Name cler groben Donauinselj

ist, wie Loest aus Luest, koer aus IZuer, aus Lckntt umgelautet, okne äab

ciie Ancierung cler vokale eine Ancierung cles Linnes berbeigekübrt hätte. Die

Wurzel scbutt aber (siebe Lenaueres clarüber im Artikel Lckeej setzt sicli

aus clem Nrlaut scb (genauer clem Laute s—nab uncl eb —weick keraus)

uncl cler Lrunclwurzel ut—„unten clurck" zusammen, welche letztere aucb

zu uk versckärtt uncl zu ss weiter oeränclert ersckeint, soclab ciie wurzeln

scbuss, sckiess, scbutz beim Wiesenback, schütze, englisch sboot, nieclercleutsck

scbeit-en sick erklären uncl ebenso gut wie etwas sick ergiekencies Nasses,

so auck sick ergiebencle Lrcie uncl Aknlickes als scbutt verstäncllick wircl.

Das et in Lcköttel becleutct in cliesem jüngeren Worte „Doclen" ocler „Ltelle",

soclab Lcköttel „Lckuttboclen" ocler „Lckuttboclenstelle", uncl Lru nclscköttel

eine „Lckuttboclen stelle inwalclleerer rauber innerer Ver¬

tiefung" becleutct. Das stimmt clenn mit cler Natur cler Vrtlickkeit auck

ganz wob! überein.

Lilsccke^e. Die IZauersckaft äieses Namens ziebt Sick in weiter

Auscleknung zwischen Volmarstein uncl Hiclclingkausen bin. Das Itirckciork

liegt in einer Linsenkung, uncl clarauf weist auck cler Name bin, welcher

„8 ckeicleste11e in feucktem Z n n e n w a l cl e" becleutet. Denn sii ist eine

3lautige Nrsprackwurzel, in welcher cias s ciie jüngere neutrale IZccleutung

(s. in cl. Abb. über ciie wurzeln) „feuckt" bat. Die Lrunclwurzel i> becleutet

„innenwalcl" (s. in cl. Abb. Uber ciie vokale uncl Uber clen Laut i, sowie

cl. Art. Altenbain), inäem cler vokal i clen Legriff cles Inneren, cler Leräusck-

lout I clen IZegriff cles Laubigen ocler cles sanltgekormten Leläncles auscirückt.

Lo Kaden wir Sit — „pcuckter innenwalcl" ocler „peucktes im walcle", clenn

ciie Nrwurzeln enthalten nickt ciie geringste Normbestimmung, ihre Laute

becleuten in ibrem Verhältnis zu einancler nickt Lubstantiv, nickt Acijektio,

nickt verbum, nickt Numerus, nickt Person, nickt Lubjekt, nickt Objekt, auck

nickt ciie Lektion cier Präposition. Alles ist titularisck. Die IZeziebung bat

erst cler Lrklärer nack INabgabe cier Nmstäncle hineinzulegen, in clem

Namen Sit ist zweifellos clie erstere cler beiclen oben genannten Lecieutungen

— „peuckter innenwalcl" zu erkennen, uncl wie Sit, so kinclen wir Lot

(feuckler vberwalclj in Loiting, Sst (feuchter, klar vor Augen liegencler walcij

in Lalburg, Sei (keucktes breites walclgelänclej in Lelkausen, Lelback ocler

Leelback, Lut (keuckter lieswalcl ocler lielboclen) in Lubl, Lulclen. in ver¬

schärfter Norm ersckeint cias s in?itt-er stiller, ?illertal), wo nocii ciie Lilbe



er Leläude angefügt ersckciut. Das sil selber in der Dedeutung „keuckter
Inncnwald" crkäbrt krweiterungcu in de» Normen Sils )z. D. Lils im kngadin,
nnc! Silz bei Innsbruck uncl Silz in cier Pfalz), geracle wie aus kiori Klord,
klort, klorss, klortz, Ihorst, aus klnr: klard, klart, klsrss, KIsrz, klarst, aus
klol, klold, klolt, i lolss, klotz. Idolst sieb entwickeln. Iritt nämlick beispicls-
weise zu Idol ein cl )c>. b. Druck als a) Auflage — Wald, b) kindruck, Der-
tiekung) binzu, so entstebt äie Dedeutung „Ausfallender (k) oberer (o) Laub
(Il-wald tcl) z. lZ. in Holdereggc. Iritt ein t binzu, so bedeutet ciies eigent-
lick „von unten binclurcb", und tiolt ist ein „Auffallend (K) emporgewacksener
uncl sicir von cier Umgebung abgrenzender (t) Laubwald U/k Aber die
Laute d und t geben, zumal am knde der Silben, sckon ganz krüb in ein¬
ander über, sodak wir bei Kart und kolt in erster Linie an die Dedeutung
des d — Wald zu denken baben. Iritt andererseits z. D. zu Kar ein
s -Laut, swie in Harsewinkel oder in Dlsberg), so wird damit das Heran-
treten von stiebendem Lewässer ausgedrückt sss — sckark strömend, s —
sankt stiebend n. s. f.). Demgemäb bedeutet Klarss „Klussallend klar vor-
liegendes Nankwaldgebirge mit Lcwässcrn" oder — „bewässertes N.-Leb.",
und klartz, klarz, in wclcken, Nock durck das t seigtl. d) der lZegrikk „Wald"
besonders ausgedrückt ist, bedeutet dasselbe. Die Kormen Klarst, tdorst,
/clst, ldolst sind wie klart, /äct, /clt, Idolt, ZU erklären, nur dak statt des

einsacken t- Lautes der Doppellaut st — Nadelbolz, Ltangenbolz )st eigtl. —
Last durck), erst — Ast am Daum, dann — (k)ast(a) Stange aus der krde,
vom vorzugsweise geradewacksenden Kickten- oder lannenbolze gesagt,
eingetreten ist und liolst dadurd, die Dedeutung „Nadelbolzwald" bekommt.
Diesen, kxkurs zukolge baben wir Sils im kngadin sowie Silz bei Innsbruck
und in der Pfalz als „Keuckter luneuwald mit Ltromwasser" aufzufassen.
Andere Erweiterungen von Sil sind das tat. silva — sil-ecva ebbs, kbbe,
ansteigendes öelände) und Silber, indem die Darstellung des Drmenscken
flüssiges INetall mit anderer klüssigkeit, also vor allen, dem Wasser, auf
eine Stufe stellte. So ist is ^ Znuensirom auck zur Dezcicknung von „kisen"
geworden. Silber bedeutet eigentlick „peucktcs )im) inneren Wald-Lelände
ser)". — Da gerade wie in diesem Kalle sil überbaupt auck die Dedeutung
„Nasses im inneren Walde" baben kann, so findet sick Sil auck als Klub-
name, wie die Li» bei Innsbruck, die Sibl bei kürick und die Sibl bei kin-
siedeln, sowie der Silback bei wintertbur, ol,ne dab man ausgefallenes a
(e) am Lüde zu vermissen brauckt. —

In unser,,, Silschede ist dann nock das Erundwort sckede zu erklären,
worüber der Artikel Schnee nadizuseben ist. Ks bedeutet „Sckcidungsstelle",
eine Dezeicknung, die in westfälischen Namen ebensowobl kür Dergböben,
wie kür läler, wie für wobnorte gebrauckt wird. Dabei ist zu beackten,
dab, wenn das lZestimmungswort selber mit dem Laute sck endigt, das



— 137 —

Lrundwort gar nickt sckede, sondern ede Wohnort ist, so in Weschede
(Kabwiesen — woknortj und weisckede (Kabweiden — wobnortj. Lei der
unendlicken organischen Lildungskrakt der Katur auck in der Lpracke ist
oki nickt genau der trennende Ld?nitt zwischen den Lesta>?dteilen eines
Wortes zu ermöglichen. Aud? bei Lilsd?ede ist es durchaus statthaft, als
Lestimmungswort Süsel? (mit stärker zisckenden? s-Lautj „Nasses Innen-
waldgelände mit fliehenden Lewässern" und eds Wohnort anzunehmen.
Dock möckten wir uns, zumal nach dem heutigen Augenschein, wo der Lerg-
bau viel Wasser in die liefe gezogen hat, sowie auch wegen der trennen¬
den Linsenkung, in welcher das Kirchdorf liegt, für die andere Auffassung
entscheiden und Silschede als „Scheid ungsstelle in feuchtem Innen¬
walde" erklären. — lieben der Horm Sil bat sich die Horm Sir (Leuchter
innerer Laubwald) in dem benachbarten Lirrenberg erhalten. —

Zsirockkiövel. Der Käme bedeutet „her vortretender wald¬
leerer rauher Hügel", kann aber auch als „Lusckwaldbiigel", ja als
„wackbolderbügel" verstanden werden. Line alte Lorm dieses liamens
SpurZbuvil wird bei Woeste, wörterbud? der westfälischen Iiiundart, unter
Hinweis auf die Leitsckr. des Lerg. Lesck. Vereins II, 307 und VI, S3, 63
erwähnt und zugleich an ein althochdeutsches spurebs — )uniperus> das ist
wad?!?older, erinnert. Lei Schade, Altdeutsches Wörterbuch, findet sich dies
wort und diese Lecleutung nid?t. Dod? wird beides von Kennern der dortigen
Iiiundart bestätigt, indem man auch die Dorm sprock okne weiteres als
gleichbedeutend setzt, wobt gibt es ein nenniederdcutsches Ulort sprok,
ein Adjektiv, welches zerbrechlich, spröde, dürr, mürbe, bedeutet und be¬
sonders von dürren und brüchigen Leisern und Sträuchern gebraucht wird.
Und im Angelsächsischen und Altnordischen gab es sprec in der Lecleutung
— lieis, Lweig. So werden wir das heutige sprock in Sprockhövel als
„wachholder" oder zum wenigsten als „Strauchwerk" und Zwar von brüchiger
liatur zu versieben haben, ienes ältere SpuiA wird sich in der Ledeutung
bievon auch nicht wesentlich unterscheiden. Die in Urzeiten scharfe Unter¬
scheidung zwischen Lrnndwurzel und Kegativwurzel, z. L. zwischen or
(waldbergj und ro (walcileere höbe, Ladung), verlor sich später vielfach,
wie wir bei Witten den Kamen Lorbad? and? in der Lorm Lrobad? fanden.
Luma! in S lautigen wurzeln ist dieser Wechsel, das beibt die bedeutungslose
lKetatbesis, häufig und erklärlich. Venn urlautlid? erklärt sid? sprok folgender-
maken c Her Doppellaut sp ist zusammengesetzt aus s (bedeutet c?ak) und
p (bedeutet hervorplatzen), sodak wir ibn in lateinisch spuc?, deutsch speien,
spucken, finden und verstehen. Lr bedeutet dann im Lautwandel jedes
plötzliche hervorscknellen (Springen), herausdringen. Lin Spuk ist z. L.
„ein plötzlich (p) von unlec? (u) hervorgedrungenes (K). Die Kegativwurzel
ro bedeutet waldleere, doch raube, höhere (o) Stelle. Das k (— ckj be-
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zeichnet clie Präposition aus), welche cias ro regiert. So keibt sprok
wurzellautlich „plötzlich — walclleere ranke Stelle — Hervorgekommenes",
welche pormbecieutung wir ciiesen begriffen verleiken wollen ssieke
darüber im Artikel Silscheclel, was wir als Subjekt ocler als akkängig
von einer präpositionsbeziebung anseken wollen, cias stekt bei uns, unci
wir wcräen es nach clen bmstänclen entscheiclen. So können wir clie er-
wäknten binzelbegrifke Zusammenfügen zu clem begriff: „plötzlich walcl-
leere raube Stelle kervorgekommen" unci werclen einen „waläleeren rauben
Hügel" clarunter versteben, welcher begriff clann später äurch buvil, bovel —
Hügel wiecierbolt worcien ist — eine Erscheinung, clie wie l<a!tebsrät u. a.
käufig ist. wir können aber auch, inclem wir beclenken, ciab o sebr
bäufig erst aus u geworcien ist sz. b. Soest aus Suest, poer aus pusrj,
cias K als Präposition auffassen, welche cias vorbcrgekencie rc> regiert,
unci clann bekommen wir clie becleutung „tlus (k) waläleerer rauber
Stelle (ro) plötzlich Hervorgekommenes (sp)", worunter wir
äann auch immer noch clen Hügel selbst, aber auch cias auf einem
solchen Lewacbsene versteben können, bs entspricht cias ganz (siebe
äarüber auch im Artikel Lilscbeclej clem vcrkältnis, ciab wie Suege —
Sumpfgebirgswalci auch clie tierischen bewobner ciesselben, clie Suege
(clie Wilclsärwcinej beiden unci wie Llr (blrwalclj auch cier Lir (buerocbsj.
So bezeichnet Zprock äen Hügel, cier aus walcileerem raubem IZocien plötz¬
lich emporsteigt, unci zugleich clasjenige, was zu clem Hügel gekört, inclem
es einen solchen bevorzugt, cias Lesträucb von spröcier Holzfaser, welches
leicht zerknickt, knattert uncl knackt. Her birmenscb kanci vielleicht zwischen
cliesem Eeräusck im sprek ocler sprok unci clen Lauten cier Staare (sprekbe)
Hbnlicbkeit, wokcr clieser Vogel seinen Namen erbielt uncl cles weiteren
auch äas wort sprekben, sprechen in bezug auk clie wensche>i entstanci.
Noch wabrscheinlicher freilich ist, ciab clie spreben (Ltaarej ibre» Namen
von ikrem Nufentbaltsort bekommen Kaden unci von ibren Lauten clas
äbnlich klingencle menscklibie Sprechen bergeleitet wuräe.

Nebren wir nach cliesem kleinen Lxkurs zu cier Uberlieferten
Norm LpurZ zurück, so finclen wir, ciab äer becleutungsunterschieci gegen
Lprock nickt wesentlich ist. Nenn clie Lrunciwurzel ur becieutet „liekwalä"
unci somit spurk „Klus clem liekwalcle sich plötzlich Lrbebencies", welches
letztere clann im Cegcnsatze zu clem liekwalcle naturgemäk auch als ein
kakler Hügel auszufassen sein wirci. — Nie anciere Hälfte cles Wortes,
kövel ocler buvil bedeutet „Hügel". (Liebe Sckacle, Nltcleutsches Wörterbuch.1
Sie kommt in Personennamen wie Hövebnann, Husfelmann, Hubelmann u. a.
öfters vor. elrlautlick erklärt sich ciies aus btuf, Ktok uncl ei zusammen¬
gesetzte wort ciabin, äak cier Laut b cias auffallencl bemerkbare bezeichnet,
wäbrencl clie blrsilbe uf mit ibrer Nebenform up, ub, eigentlich „unten frei".
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sodann „von unten ins Krcie" d. b. „binaul" und scblieblicb „out, oben"
sengliscb unci deutscb up — aus) — ob, oben bezcicbnet. Lin „Hol" lag
von Urzeiten ber auf „olsener Ltelle", okt auf „oberer Ltelle". Davon bat
er seinen Namen. lZft wechselt o mit u obne scbarken Dedeutungsunter-
scbied, bisweilen drückt cler vokal u aucb ausdrücklidr ciie Dieklage aus,
wie in Kufe sdie Hufe), cler Huf, ciie Klube svgl. Nassenbuben bei Danzig).
Hann bat sieb aucb später ein lZecieutungswanclel von clem Hole sci. b. cler
ivoknslätte) samt clem zu einem solcben gebörigen Nckerlande zu ciiesem
letzteren ausscblieklicb vollzogen. Uns clem (Zesagten gebt bervor, clab
Kol, kov urlautlidr „Auffallend bemerkbar <k) oben (o) frei¬
liegen cl sf ocler v, letzteres mit IZcdeutungsübergang zu „sankt abgedarbt"
wie b — kräftig sicb abdacbend) becieutet. blas scbliebende ei bedeutet
eigentlicb „IZreitwald", im späteren IZecleutungswanciel aber wie so olt
sz. IZ. in IZeucl, (Zrevel u. s. f.) Bodenstelle, Ltelle. Lomit würcie Lprock-
kövel nacb ursprünglicirster Dedeutung cler Laute als „Aus walcileerer rauber
Ltelle plötzlicb bervorgekommen auliallenci bemerkbar oben Kreiliegendes'"
d. b., wenn wir clas in unser geliebtes Deutscb übertragen, „Hervor-
tretencier waläieerer raub er Hügel" bedeuten, Andererseits kann
man clcn Namen aucb als „lZuscbwerk-Hügel", aucb als „lvacbbolder-HUgei"
in abgeleiteter Dedeutung erklären.

Kuk, (Zrobe Kub, Kleine Kub. Lo beiben zwei IZerggruppen westlicb
von Lprockkövel. Her Name becieutet nickt clen liernamen „Kub", sondern
„Höbe", „IZerg". lvir lincien ciies inclogermaniscbe lvort in cler Norm Kuk
unci Kok spcrs.) älter in Asien als Nezeicbnung kür IZerg, (Zebirge, so Hindu-
Kub — bidus-iZebirge neben Hindu-Kuseb, wo cler s-Ziscblaut ciie an seinem
Hube lliekencien (Zewässer ausdrückt) uncl Ku-en-Iün. Lo bedeutet Kok-i-nor,
cler bekannte Diamant, „IZerg cies Licbts" unci unser Kogel sz. N. in Kogelkeide
bei Herbede) bezeicbnet eine bervortretencle Höbe. Urlautlicb betracbtet ist
ko nur eine Differenzierung von ko — ausfallencl bervortretencle Höbe sin
unseren „Kock" erkalten). Der Laut K sspiritus asper) bezeicbnet ein auf-
iallencl bemerkbares Hervortreten, obne eine Lcbärle ciamit auszudrücken,
soclab ciie (Zrundwurzel ob becieutet: „vorkanclensein oben svou) aulsallenci
Lenwrkbarem" ocler „cla ist oben auffallencl Lemerkbares". INan bat etwas
Hobes vor sieb, welcbes auffallencl bemerkbar — also dock in Dorm einer
Kuppe ocler eines (Zipfels — kervortritt. Davon bildete sicb urspracklick
eine Negativwurzel Ko in cler IZecleutung „Nickt auslallcnci Hervortretendes
ist oben" cl. b. wir kaben eine Höbe vor uns obne auffallende Kuppen-
oder (Zipfelbildung. (Zanz ebenso liegt die Lacke mit der verscbärlung des
k zu k, welcbes „scbark berausspringend" bedeutet. Unter ok baben wir
ein solckes scbarkes Hervortreten zu versieben, und werden es in dem
Lergnamen Dcbsenkopf, d. b. vk-s-enkopf entbalten finden. Dabingegen
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bezeichnet ko ein nicht Lcharkberaustreten bes Lebirges, vielmehr ein Le-
birge von gleichmäbiger Kammböbe. Diese Horm ist in manchen 6er er¬
wähnten inbischen, persischen unb überkanpt alt-asischen öebirgsnamen
erkalten. Noch später hat sich ans ob unb ko, aus ok unb ko bas k unb
bas K zu 6er neutralen un6 gleichen IZe6eutung von „bervortretenb" j^r
Dllgemeinen abgeschwächt, worauf eine jüngere wurzelbilbung vor sich ging,
wo 6ie zweilautigen wurzeln ko un6 ko — „Höhe, Hobes, koch", beson6ers
aber clrei- un6 mebrlautige wurzeln in 6ieser IZe6eutung, wie Kor, Kar,

Kais, Kar, Kol, kelt entstauben, Nur ciie Erklärung unserer vorliegenben
Lergnamen macht es kaum einen Unterschieb, ob wir sie 6er älteren ober
jüngeren Sprackischicht zurechnen. — wenn — beiläufig gesagt — bic Dolks-
etgmologie natürlich „Lroke Kuk" unb „Kleine Kub" als lierbezeichnungen
versteht, so ist sie boch nicht allzuweit entkernt von einer wirklichen Be¬
ziehung bieser Legrikke zu ben Höhenbegriffen, benn in 6er lat bürkte bas
wort lZchs, ox, <Dks bis Urwurzel ok — „6er Hobe Heraus treten 6e"
jbas s — er bez. „6er", wie Kos im Lriechischen im Linne von Koutos —
bieser, 6er, unb lateinisch is bebeutenj, bie Degativwurzel ko bagegen „bie
slichtberaustretenbo", 6. i. in gröberer?abl sich rubig Derbaltenbe bebeuten.
jDergl. auberbem bas Uber Kub, cow, Lesagte in bem Artikel Dönhoff.) —

Ltüter jDber-Stüter, Lieber-Stüter) Heiken lZauerschakten im
iZerggelänbe westlich Sprockhövel neben Erobe Kub unb Kleine Kuh. Der
Lame bebeutet „ L a b e >h o >z w a l b g e l ä n b e". Stut jerbalten in ben
Personennamen Ltute unb Ltubtj, ziemlich gleichbebeutenb mit bem ohne
Lonberbebeutung vokalisch bikserierenben stot, stobt, z. L. in Delmerstot,
bem höchsten IZergc bes leutoburger walbes, sowie mit stutz unb stolz,

stuss unb stoss, bebeulet „Labelkolzwalb", benn st jsieke barüber bie
Drtikel Weste unb Westhofen) brückt gerabe gewachsene Dste unb IZänme
aus, wovon es bann später bie abgeleitete Lebeutung „stebenb", „grabe
stebenb" etc. gewonnen bat. Die Urwurzel ob jauch ot gesprochen unb
geschrieben) bezeichnet walb jObin — jber) im walbe, vgl. auch Dbenwalb,
Dbeborn u. a.). Zu ursprünglicher genauer Unterscheibung würbe bas u
bie lieklage, bas o bie Hochlage ausbrücken, boch haben sich bisse Laute
oft obne Lebeutungsunterschieb gegen einanber verschoben. Die Silbe er
in Stüter bezeichnet eigentlich „breiten Kaubwalcl", bann „walbgelänbe",
„Lerggelänbe" überhaupt, sogar später blok Loben, Stelle. So bezeichnet
Stüter genau „Labelholztiet'walbgelänbe", wie ber baneben liegenbe Hof
am Stuten „Dm Labelholzticlwalbe" unb wie Ltüting jim Labelliolztief-
walb gelegen, bazu gehörig, baker stammenbj, Ltöter genau „Labelkolz-
oberwalbgelänbe". Doch wirb bie Konfiguralion ber Lanbschakt bieser
strengen vokalischen Dnterscheibung nicht immer entsprechen, unb Stüter
wie Stöter bezeichnen ein „Labelholzwalbgelänbe".
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Anmerkung, wir müssen bier clie öetracktung der alten vrts- und

Flurnamen der Hatlingen-Lprockköveler Legend, die vielfach besonders urwüchsig

sind, abbrechen, um noch kür einige allgemeiner bekannte Namen ktaum zu bebalten.

6. Hamen der Ltädte und einiger cincierer Orte aus

dem Lere icke der ebernaligen Crafscbakt Mark.

Üamm. Oer Name bedeutet urlautlich zunächst „Ausfallend

wabrnekmbare Mitte", d. b. also „Hereinigungsort", „wobn-

ort", Lin Ort dieses Namens wird schon vorbanden gewesen sein, als

Erak Adolf von Altena nach Erwerbung des Ldelbofes Mark im dakre

1226 die Ltadt Hamm baute. Altere Normen des Namens sind Hamme,

Hammen, lateinisch blamo, denen aber sämtlich die einfache Norm btam

zu örunde liegt. Nieser Name ist völlig urwüchsig. Mit etwas verstärktem

Anlaut kindeu wir ibn in Lbsm als Lezeidnrung für Aggpten vor, d. b. kür

einen schmalen Ltreben nebst Hil-delta zwisdren den libgscben wüsten-

Hochländern. Nr bezeichnet da das zu menschlicher Niederlassung ge¬

eignete Mittelland. Das cb wird die Londerbedeutung des svon den Lerg-

abbängen ber oder vom Nil ausgeschütteten ^griechisch cbeo — schütten)

Lodens baben. LIeidie Herkunft und Ledeuiung wie b-rm baben das engl,

bome, das deutsche beim, obcrbairisch b-im, das lateinische cum szusammen),

audr vom zeitlichen Zusammenfallen scum — als), blas blobe m, sowie

die tZrundwurzeln am, um, sm, im, um dienen vielfach als Nndungen mit

der Ledeutung Mittelpunkt, Zusammenkunktsort, wobnort. z. IZ. in Llurbam,

Lachem, Lodrum. — Nie Norm Hamme ist Abschiebung von I4amms,

Nlgmmsu swie Altena von Altenau), welches latinisiert Ntnmmo lautet. Las

su ist — sxvs d. i. Abtliebeudes Wasser uebst dem umgebenden Lelände. —

Lamen. Oer Name bedeutet urlautlich „?n schart beroor-

tretender Mitte wobnort" oder „scharf bervortretendcr

woknort". Nr ist eine Zusammensetzung aus dem eben besprochenen

Nlam, Liism, unter Verschärfung des gutturalen Anlautes zu >< s— schark

bervoi tretend), mit der Nrsilbe eu, die „innen", „tnnenstelle" d. b. ebenfalls

„wobnort" bedeutet. Lolche Verdoppelung des ursprüngiidren Legrikks ist

käufig und wobt dadurch zu erklären, dab einwandernde Ltämme den vor-

gefundenen Hamen beibebielten und die ibnen geläufigere Lezeidrnung für

denselben Legrikk nod? anfügten. Der Laut n sin, innen) dient in Horm der

Arwurzeln an, sn, en, in, un noch käufiger, als m, zur Lezeidrnung eines

wobnorts sLrilon, Lagan, Witten, IZerlin, Lalun), und es ist daber nicht zu

verwundern, dab beide Ladungen leicht ineinander übergeben swidbem —

Witten).

Lünen. Oer Harne bedeutet „Zn waldleerer sumpfiger

Ltelle wobnort". Zmmer wieder ist daran zu erinnern, dab man bet
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cier urlautlicken Erklärung eines Namens einerseits ciie urkunälick be¬

glaubigten Normen soweit rückwärts, als irgenä möglick, keststellen, andrer¬

seits aber äaran äenken muk, äak ciie üaturverbältnisse eines Drtes bezw.

seiner Umgebung trüber okt sebr andre waren, als man sie beute antrikkt.

Hie älteren Normen, clie neben clen beutigen Namen Lünen Uberliefert sinä,

Reiben Lünen uncl Lugnen. Dllerbanä Lagen kübren clen Namen aut eine

Löttin Luna Zurück, ciie kier einmal verebrt worclen sein soll uncl cier zu

Liebe sogar ciie Nrbauer eines Lcklosses Lünen zu Karls cies Lroken leiten

trat? ckristlicker Cesinnung clen alten Namen beibebalten Kütten soergleicke

v. Lteinen IV, L. 173 u. ff.j, inclem sie m Maria ciie wabre Luna sMonä,

neben Lbristusj angebetet wissen wollten. Niese gezwungene Namen-

dutung bat nickt viel tür sick. Dakür gibt ciie Lokalität ciie Bestätigung

kür ciie Nicktigkeit äer obigen urlautlicken Erklärung. Lünen lag ursprüng-

lick wo anclers, unä Zwar vom ?usammentlub cier Lippe uncl Leseke aus

westwärts in cier „Lubne". Lrst 1336 wurcie es an seiner jetzigen Ltelle

neu aufgebaut. Über clen Namen „Lubne" siebe clen Nrtikel Lubner Mükle

bei Mitten. Lu ist eine Negatiowurzel zu u> jliekwaläj uncl bat ciie Le-

äeutung „walcileere liefstelle" mit dm cier lieklage wegen verbleibendn

Legriffe cies Morastigen, Kotigen. Lo erklärt Sick auck clas lombaräiscke

Luino, Lüneburg, Lunä in Lckweclen, clas lateiniscke Luns jim leeren keuckten

Naume siej, ebenso Lüdnsckeici, Lützen, Lützow jvgl. lateinisck lutum —

Kotj. — Las en am Lud beäeutet Mobnort jogl. Lamen.j —

Loest. Las keutige Loest kiek im 9. äabrbunäert Lust, wozu

ciie Normen Lu^st, Lost, Z^ust, Zkost, ^osst, Loist, Lusnt, Losnt, Luosstie,

Id. üabrbundrt, lateinisck Luss, Losa, Lusstum, Losntum, Losscin gekommen

sinä. jLiebe clen Nrtikel Uber dllingbaus in clieser Dbbanälung.j Der Name

beäeutet urlautlick „Lumpkboäen — Naäelbolzwalä". Die ürwurzel su ist

rlie Negatiowurzel zur Lrunäwurzel us, welcke „unten strömenäes Masser"

beäeutet. Nie negative Eegenwurzel su jsiebe äie vorige Nbbanälung über

Murzeln unä Negatiowurzelnj bezeicknet ini nur konträren jnickt kontra-

äiktorisck äas Lanze aussckliekenäenj Legensatze: „Nickt strömenäes

Masser unten". Lo kinäen wir su als Lestimmungswort mit mancken

Lrunäwörtern zusammengesetzt i Lu-el (Lubl), 8u-er (Lu-srts), Lu-eAZs, 8u-sbbs

(Lusbi), 8u-eä (Lcbcvsä), Lu-slms jLckwelmj, Lu-emp (Lump), wo es überall

„Lumpkboäen" beäeutet. Nor Doppellaut st beäeutet „Ltangenkolz" jsiebe

äen Nrtikel Rustenbeck, Meste u. a.j, äenn s bezeicknet Neucktigkeit, Lakt,

unä t geraäe äurck, soäab sst einen Nst sam Laumj als geraäe äurck-

breckenäen Lakttrieb, äann einen jungen Ltangenbaum, aus äem Loäen

wacksenä, unä äen Kollektivbegriff äaoon bezeicknet. Die Drtlickkeit äes

Ältesten Loest um äen keutigen „Lroken leick" Kerum entsprickt genau

äer urlautlicken Erklärung äes su, unä äer Nnnabme, äab auf trockenen
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Stellen, äie aus äem Lumpkboäen beroorragten, in Urzeiten pickten ge-

stanäen Kaden, stedt keine Nackrickt entgegen, Nielmebr decleutet 6er „Lei",

6er ?usammenkunstsort 6er ?ünkte am alten Patdause, eine solcke trockene

Stelle. Venn 6as se in sei ist wie in ssl in 6er keäeutung Saal als

Negativwurzel von ss 6. d. „6a ist strömen6es Wasser" un6 überdaupt

„6a ist Wasser" aufzufassen, so6ab es 6ie keäeutung „wasserlose, trockene

Stelle" bekommt. sNK. wodl zu untersckei6en von 6em aus jüngerer Nr-

spracksckickt cntstan6encn ssl, sei — peucktwalä, kcucktboäen.)

IVerl. kieser urwücksige Name decleutet „waläig-ebenes sve)

Loäen- ser) gelän6e (I)". Säwn zu König Heinricks I. leiten war Werl

eine stark befestigte pfalzstaät mit einem kslstium in 6er Witte, wäkrenä

ein eomes, Lrak, kekeblsbaber 6es Kaisers, in einer besonäeren Kurz wodnte,

wie au6? zablreicke ritterlicke Wannen in 6em Orte wodnung nadmen. Ker
Name in lateiniscken kcrickten über 6iese ?eit lautet Verls, daneben

nennt v. Steinen 6ie Normen Verleb, Verlu, Verlson (Verlan), Verlsksm

(Verlsm), un6 aus neuerer ?eit Verüel unci Verle. Kie knäung s ist —

su, svs, 6. d. gelin6e kliebenäes Wasser mit 6em umgeben6en Le-

län6e. Kie knäung sm (— dum) unci cm kennen wir als kezeicknung für

„wodnort". liderall kin6en wir als Bestimmungswort unci Hauptbestanäteil

6en Namen Werl, llie urlautlicke Erklärung ist folgenäec Ker Laut v

bezeicknet zunäckst svom flieben6en Wasser unci wedenäen Win6e berge-

leitet) „sanktes Nbwallen", 6ann bei 6er Übertragung auf 6ie öelänäebiläung

„sanftes Nbwallen un6 Ansteigen" gleickermaben. kesonäers in kezug

auf wa>6 angewenciet, erbielt es im Lautwan6el clie keäeutung „wellig"

un6 weiter svergl. 6en Artikel Wicke6e), geraäezu von „eben", nickt

nur vom walcie, sonciern vom lerrain, Lelänäe, koäen überbaupt gesagt.

Die lirsilbe er decleutet jcla 6er Lokal e 6as kbene, Kreits ausärückt, r aber

ursprünglick rauben Wal6, clann Lelänäe überbaupt bezeicknet, wie in „Kräe"

nock beute ersicktlick), „breiter ocier ebener Lo6en". Das I wiecierum in

sl, ei, il, ul ursprünglick 6en Laubwa>6 bczeicknenä, bat im keäeutungs-

wan6el ciieselbe allgemeine Ke6eutung wie r (er) gewonnen unci ist clesbalb

in vielen Namen vertreten ^keuel, Label u. a. m.). Solcke Leräoppelungen

6es kegrikks in einem Namen kommen bäukig vor un6 erklären sick Iei6?t

6a6urck, 6ak spälere kinwanäerer 6en vorgekunäenen Namen zwar be¬

kielten, aber ibn sick in ikrer wunäart cleutlick gestalteten. So wirci in

einer ?eit, von 6er äie gesckicktlicke Überlieferung nickts beriäitet, zu 6em

ursprünglicken Ver —kbenwaläboäen 6as sl — Laubwalä oäer walägelänäe,

wa>6, Lelänäe, binzugekommen sein. Nie Norm mit abscklielzenäem t—6

swalä) veralt sneben verölt, vorolt, vsrelt, verlt bat im Nltsäcksiscken

unä im Nltkockäeulscken zur kezeicknung kür 6en kegrikk „Welt" existiert,

gleickwie mit s oäer o im Hauptbegriff als vearulä oäer vorulä im Nngsl-
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sächsischen unä noch heute als cvorlä im Englischen. Las t oäer 6 be-

äeutet zugleiär Nieäriges unci Maläiges. Las Mort wirä äer im

Mittelalter herrscbenäen Lorstellung entsprechen, äak ciie Melt, ci. b. ciie

Lräe, eine 8cheibe, also eine annäbernci ebene Hläche sei, welche vor-

Stellung zumal cien Lermanen äes nöräliären nnä östlichen Leutschlanä be-

sonäers nalie lag. im Lesonäeren nun entspricht ciie Konfiguration äes

Loäengelänäes cler gegebenen Erklärung ciurcbans. 8chreibt äoäi o. Lteinen

im XXX. 8iück 8. 1176 „Merl liegt auf einem solchen Liunäe, cler im

ganzen Herzogtum seines gleichen nicht bat, inclem claselbst nicht allein ciie

schönsten Acker nncl Miesen, sonclern auch gute Ulegäen vor ilas Lieb sinä".

Luch schreibt er 8. 1198 „Hie 8taät ist gegenwärtig in gutem 8tancie, unä

wenngleich cler Mangel harter 8teine unci cler sumpfigte Loäen ciie Ursachen

sinä, ciab ciie 8traben nicht gut können gepflastert wercien, so sincl ciennoch

viel schöne Häuser claselbst anzutreffen". — Mir wercien schwerlich iekl

sgeken, wenn wir annehmen, äak äer Name Lerlin sich als Serbin, nur

mit Lrsatz cles vv clcircii cien kräftigeren Lippenlaut d, also als „Mobnort

in) in kräftig zu läge tretenclem ebenem Locien" erklär!. —

Unna, interessant ist von 8teinens Auberung, 8. 1968: „Liese

8tacit, welche Ltnbs. LInnaw, tännsuwe, itzo orclentlich Unna genennet wirci,

woher sie äen Namen trage, ist mir unbewnkt. Merian schreibet zwar,

äer Name komme ber von äer besonäcren Linigkeil äer kärger unter ein-

anäer sab unitste -mimorunA. Lnäere aber glauben, sie habe äen Namen

äaber bekommen, weil sie äer 8taät Lamen zu nabe gebauet woräen, unä

solle soviel beiden, als „Uns tko nab". Lllein ich kann keinem beistimmen".

Liese amüsanten, nach äer Lnalogie von LItena unä Altona gebiläeten

Lolksetgmologieen von Hamelmanns unä leschenmachcrs Überlieferung ge¬

nügen äenn freilich nicht. Uber äie angeführten Namenskormen iükren auf

äie Leäeutung äes Mortes, welches sich urlautlich als „Unten innen Lu"

ä. k. „8teIIe innen in einer tiefen Lu" erklärt, womit nicht ausgeschlossen

ist, äak äie 8te»e selber sich über äie Lu erbebt. Lenn äer Urlaut u

beäeutet unten, tief gelegen sur — liekwalä, sul — nasses liefwalägelänäe,

„unten" selbst u. a. m.j. Ler Laut n ssiebe äie vorige Lbbanälungl be¬

äeutet „in", „innen". Las a ist, wie in LItena unä wie aus äer über¬

lieferten Horm hervorgeht, — avva, acve, sue ä. k. säa w äas Lbwallen

eines rukigen Masserlaufs la) bezeichne^ eine Lu oäer ein feuchtes Lelänäe
mit sanft fliekenäem (Zewässer. —

linnen sLst- unä Mest-Ünnen). Liese Namen beäeuten äasselbe

wie un in Unna, inäem äie Lifferenzierung äes u zu ü nur etwas von

äem Legriff äes ciurcb n ausgeärüäcten Legrikks „innen" mit vorwegnimmt.

Lie Lnäung en statt ouwe ist äie unenälich okt vorkommenäe mit äer Le-

äeutung „innen", „innenort", „Lrt, wo man innen ist oäer sein kann".
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wie noch deute äas engl, irm, also „Wohnort" jz. L. in Witten, Lünen u, a. m.j.

80 ist Ünnen jauck Vnnen gesprochen uncl anäerswo in ciieser vorm vor-

danäen) — ein „unten innen liege ncier Wohnort". — was ciie

vezeicknung Ost- uncl West- betrifft, so scheint ja clamit ciie Himmels¬

richtung bezüglich cler Lage ausgeärückt zu weräen, unä ist es wobl möglick,

ja an ciieser Stelle wahrscheinlich, ciab ciies Verhältnis vorliegt, lnäessen

mub man clamit vorsichtig sein jsieke cien Artikel lvestej. Ott hat es sich

um äiese veäeutung ursprünglich gar nicht gekanclelt, sonciern es existierte

ein Vrt mit West-, ciem man nachher einen Vachbarnamen mit Vst- bei-

gegeben kat, ocier umgekehrt, vie Namen cler beicien Himmelsrichtungen

erklären sich als „auksteigenä" ocier „obenstekenä" uncl „abwärtsgeneigt

stebenä" unä sincl natürlich von cler Lonne geciacht. Denn 0 becleutet

„oben" ocier „aufwärts" job, opj, cv aber „sankt abwärts". Das st ent-

stanci urlautlich aus s in äer IZecieutung „Feuchtigkeit" uncl t „von unten

äurck", so äab -ist „cla ist peucktes clurch" — „cia ist Irieb ocier

Lprob binäurck" — vst jz. L. am kaum) becleutet. Vann Ubertrug sich

cliese keäeutung äes „geracle clurch Herauswachsens" auf junge käume,

äie aus cler Zräe bervorwacksen. Zumal cias „Stangenholz" cler vaäel-

holzbäume bat ciie Zigensckakt clcs geracien Wuchses, unä so entstanä äie

Leäcutung von st — Stangenholz, vaäelkolz jvstenberg, Zstenberg jwo äie

vruckkäuser Steine stehen), Zsthlancl u. a. m.j. weiter bezeichnet äann

st überhaupt äen IZegrisk äes „öraäestebens", unä vst unä West erklären

sich auf cliese weise, wie West-Herbeäe von äem tatsächlich äort vor-

trancienen Vlurnamen Weste jwoeste u. äergl.) seinen vamen kat, so kann

auch äer vame Wcst-Ünnen äalier rühren unä äas West äarin äer ur-

sprUnglichen veäeutnng entspreckenä „sanlt sich abäacbenäer breiter (e)

vaäelkolzwalä" beäeuten, wobei es keinen vntcrsckieä macht, ob solcher

walä noch äa ist, oäer nickt. Zr wircl zu äer Zeit äagewesen sein, wo

äer vame Sick biläete. Später bat man äann clas West als Bezeichnung

äer Himmelsrichtung verstanäen unä einen anäern vrt in äer väke, äer

auck Ünnen kiek, als Vst-Ünnen bezeichnet. Zs kann auck umgekehrt ge¬

wesen sein, inäem Vst „Oben vaäelkolzwalci" bezeicknet. va aber, wie

oben äer vame Ünnen besagt, eine erkeblicke Höke äort nickt vorbanäen

ist, sckeint äies weniger wahrscheinlich, vielmehr äürkte geraäe wie bei

West- unä Vst-Herbeäe, sowie bei Lestwig unä Ostwig äer mit West ge-

biläete Name aus äer IZesckafkenkeit äes öelänäes hervorgegangen unä

erst später als Lezeicknung einer Himmelsrichtung ihm äer vst-vame ent-

gegengesetzt woräen sein. Vock ist äies nickt okne genaueste Prüfung äer

Überlieferung unä auck äann nickt immer zu entsckeiäen möglich. —

u? ickeüe svorkwestl. von ünnaj. Oer vame beäeutet: „vuf ebenem

Loäen Wohnort", kann aber auck als „saus) welligem oäer waläigem
10
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Doäcn wobnort" erklärt werclen. Ks gab nämlick zuerst eine Lrunäwurzel
iw mit äer Deäeutung „Dorbanäen sanfte innere Steigung", inäem äas i clie

Keäeutung „innen", äas w clas sanfte Ab- bez. Einsteigen bedeutet, De-

sonäers mit ciem verstärkten Lippenlaute b — kräftig ansteigenä, tritt äiese

Deäeutung kervor in Wärtern wie Ibbenbüren, lbburZ (IburZ), Ibbsck (Iback).

Die negative Legenwurzel vi beäeutet nun „Dbne Ansteigung innen (be¬

legenes". Drittens entwickelte sick eine neutrale Leäeutung kür clen Laut
w — waläig, wellig, clie zumal bei äreilautigen wurzeln keroortritt. Das ck

ocler k sgenau — scbark bervortretenäj ist oft unä auck bier nur eine

äialektiscke Differenzierung cles ursprünglicben A, AZ, wie wir es in Personen-

namen, z. D. V^iZZers, VVeM, kinclen. Ks beäeutet „Kräftig Hervortretenäes,

zu läge Iretenäes", wie äas Z im Lrieckiscken ge, ^aeu — Kräe, Koäe».

Lo beäeutet wik, wi^, unä aucb wik oäer wick mit äem weicbsten äer

Lutturalc als Negativwurzel „ebener Innenboäen", als Neuwurzel mit

neutralem w „waläiger, welliger Znnenboäen" oäer „welliger, waläiger

Lrunä". Der ersteren Deäeutung sckliebt sick an äas Wort wik swiekj —

ebene ä. b. rubige Znnenstelle äes Meeres unä unser we^ swegj ä. b. „ebene

breite Koäenstelle" z. D. aucb in Helweg. Ks erklärt sicb aucb wi^, weix,

als „Kampfplatz" — lateiniscb aeguum, ebene Ltelle, unä äie äavon abge-

leiteten Wörter wie XVeiZanä, V^ieZanä, äer Kämpfer, äer Helä. Don äer neu-

traten Deäeutung w — waläig, weicb, kommt anäererseits wi^, wik, wik —

weicbboäen, sowie äas wort wick — weicb mit äen abgeleiteten Wörtern

„Wickel", „wickeln", wie aucb „winäel"-„weicb innen Koäen (ei) oäer Unter-

läge". — Das Lrunäwort eäe in wickeäe beäeutet „wobnsitz", wie griecb.

keäos. Denn äer Laut ä beäeutet ursprünglick „Druck" svom Zcklage, Donner-

scklage, Hammerscklage etc. bergeleitetj, äann äie Wirkung äavon, äas

Aufliegen unä Aufsitzen äes Nieäergekabrenen unä äie bervorgebracbte

„Dertiekung".

Ku beackten ist, äab süälick von wickeäe äer Drt f)oI^-U?ickieUe

liegt. Hier baben wir äie kür uns beute verstänälicbere Norm äer De-

zeicbnung kür äen zu einem Orte einmal gebörig gewesenen walä, äer

anäerswo sAIten-Kockum, Alten-Kssen, Alten-Hagen, Alten-Doeräe u. s. f.)

äurcb Alt s— waläj ausgeärückt ist unä wo äas eingescbobene n wabr-

sckeinlick von einem krüberen ten sä. b. zugsbörigj übriggeblieben ist, wenn

es nickt gar von jüngerem Ursprünge unä nur aus pbonetiscken örünäen,

ä. b. solcken äes woblklangs nack Analogie äbnlicker Kiläungen wie Hoben-

Zgburg, Hoben-stein eingesckoben wuräe. —

2 ortmunci. Lebr zablreick sinä äie älteren Namensformen äieser

Ltaät, wie sie sick in Kübels „Dortmunäer Urkunäenbuck" unä sonst viel-

kack, z. K. auck bei Meiningbaus, äie Lraken von Dortmunä, angekübrt

finäen. Nack Kübel, „Keicksköke" Z. tt7 kennt keine bistoriscke Duelle
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aus Karls äes öroben Zeiten clen Kamen Dortmunäs, äakingegen bringt
äie Lage beiäe eitrig in Derbinäung. Die ältesten Kormen cies Kamens
sincl Ickrotmanni 896, l'rotkmanin 897, 'Lberotmanni 927, Ikrutmenni 923,
rirbs guae äicitur Kkortmanni 939, 'Lkrotmennia 947, vrutmunäe 952, säie
Lewokner beiden Ickrotmannici 962), vrotminne 966, 4'kertmanni 983, 1krot-
msnnia 996, guenäam locum Ickrotmannin 997, curtis l'rutmannia l666,
?rutmenni 1659, Dortmunäs 1624, Dremun^e 1163, Drotmunäe II 15 unä
1336, l'remonia 1266, 1248 unä später, Dritmunäen 1241, 1279, Dorp-
munäe 1326, 1359 unä später, Dortmunäs 1451 unc! später. wir Kaden
uns an äie ältesten Kormen zu kalten uncl äemgemäb Dkrotmsnni ocier
l'krutmanni unä Ikkrotmannin ZU erklären. Die Leäeutung ist
nack lautlicker Erklärung: „sin) tiekgelegener Koäung woknort".

wir kinäcn als Knkangslaut Ick, 1t unä D, okne äab ein Kntersckieä
äer Leäeutung Zutage tritt. Der Laut ä bat äie Leäeutung „tief" sur-
sprllnglick „Druck"; s. äar. äen oorkergekenäen Krt. wickeäe). Lekr käukig
weckselt er, auck in kistorisck nackweisbarer U)eise, besonäers im Kuslaut
sz. L. wait) mit t, welckes eigentlick „graäe äurck unten bez. von unten"
unä „von unten autragenä" beäeutet, ebenso aber auck im Knlaut z. L.
in äat unä tsl, äoor unä tor. Die Leäeutung „tiet" ist äie kier vorliegenäe.
Die Lilbe ro ist Kegativwurzel zu or sKaukwaläberg, grieckisck oros) unä
beäeutet „waläleerer Lerg", äann im Leäeutungswanäel „waläleerer Loäen",
äann aäjektivisck „rok" unä „rauk". Kn äiese Wurzel ro sckliebt sick
sin ä-Laut. Derselbe bezeicknet ursprünglick „Druck", Linärücken, wie äas
beim Linscklagen äes Llitzes oäer beim Kall äes Lcklagsleins oäer Kammers
erfolgte, aber auck beim Kagen, Lckaben, Leiden eintritt. Lo erklären sick
wurzeln wie roä sin lateinisck roä-o nagen, rsä-o kratzen, äeutsck roäen,
ausroäen), auck mit t am Lnäe gesckrieben rot, rat sKatk — Koäung, Kätingen),
wovon „rot" wegen äer Karbe äes geroäeten Ltückes im Dergleick zum
Lrün äes umgebenäen waläcs. Lo keibt Orot, Ickrot, 'trot tiefgelegene
Koäung". 'trotba bezeicknet äementspreckenä, als mit a — avva, au ver-
bunäen, „sin) tiekgelegener Koäung Du oäer Kbtlukgelänäc".

Die zweite Kälkte äes Wortes 4'rotbmsnni oäer ä'krotmsnnin erklärt
sick als „woknort" kolgenäermaden. Der Laut m bezeicknet „IKitte", also
„Lammelplatz", „Zusammenkunftsort". Die Lrunäwurzel an beäeutet „äugen-
sckeinlick (a) innen sein" ssieke äie Kbkanäl. über äie Leäeutung äer Klang-
laute), soäad man „IKitte innen sein" unä bei äer völlig formlosen Katur
äer wurzellaute eine „innen vorkanäene IKitte", wie auck ein „mitten inne
Dorkanäenes" beäeutet. Zunäckst ist äemnack man ein Ort, ein Dersamm-
lungsort, ein woknort, unä so kinäen wir es nock beute in Keitmann —
Wiesenwoknort, ebenso wie mon im miltelalterlicken Worte Lremon — In
kräftig anstekenäem waläleerem breitem Loäen woknort, käukig abge-

10'
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sckwäckt in wen, z. L. Lärmen, Lülmen, Wennemen, auck als min sLammin,

Zulmin, Lttomin bei Lanzig u. s. f.s. Lanack bezeichnet msn aucb äen ke-

wokner cies man, ci. b. cies Wohnorts, wie cier vr im Llr sllrwaläes, äie

Sue^e swiläsckweines in ciem SueZe ci. b. Zumpkwaläe leben, einen „Mann".

Ls war natürlich, ciab geracle ciie mit ciem Lokal a gebildete Wurzel msn

vorzugsweise in cliesem letzteren Zinne verstancien wurcie unci bei äen

unzähligen westfälischen Namen aus m-m an eine Person unci nicht

an einen Wohnort geciacht wurcie unci wircl. Irugen cloch in cier

Hat ciie Personen, ciie ihren Ort verlieben, cien Namen desselben mit

sich kort, unci ancierswo ciachte niemanci an äiesen Lrtsnamen. Lo

gab es ebenso gut, wie Weltmann, auch Lrte, etwa Höfe, mit ciem

Namen Lokmann, Haarmann, Lrinkmann, Llutmann. Na aber cier Lesitzer

ebenso bezeichnet wurcie, trat ciie Lorstellung von ciem Lrte hinter diejenige

von cier Person schon an Lrt unci Ztelle selbst zurück, noch vielmehr aber

natürlich, wenn ciie betrekkenäe Person ancierswo austrat. Lber sowohl ciem

griechischen menein sbleibens unci ciem lateiniscken mauere, wie ciem mittel¬

alterlichen msnsus, ciem englischen insnor späelsitzs, mause unci msnsicm

liegt mehr cier Legrikk äes Aufenthaltsortes als äer cies Mannes zu Lruncie.

Nie bezeugte porm 'protmsnnin vom äabre 997, ciie also cier altäeutscken

Zeit angekört unci keine Lasusenäung enthält, sonciern mit ikrem n am

pnäe in 4°rotmann becieutet, beweist, ciab cier Name eigentlich 4>otmanu

hieb, ciem ciann nock cias in zur wiecierkolentlicken kczeicknung cies innen-

unä woknungsbegrisses angefügt wurcie. Nber sckon früh trat ciie Lrts-

becieutung äes Namens hinter ciie äer Person, unci äo sick's hier nickt um

einen Hof unä einen Lauer kancielte, hinter äie Personen zurück, sociab

äie porm 'Lkrotmanni als „Mannen" ausgetobt wuräe. Neu Nrtsbcgriff

ärückte man äann auck äurck Latinisierung aus unä sckuk so äie porm

Ickrotmannia, aus äer äann eutweäer äurck sehr starke, kaum glaubhafte

Nbsckleifung, oäer aus einem nebenher existiercnäen, nickt in alten Lrkunäen

Uberlieferten Ztamme l^re, Ihre, 14re — „Lieärige baumlose breite pläcke"

'premouia wuräe. Zekr glaubhast ist es, äab auck ciem Ztamme Ickrot äer

ältere Ickrut vorausging, äenn bei wecksel von o unä » kinäen wir immev

u als äas ältere spur — poer, Lust — Soests, Der Ltamm 'Lkrut cirückt

äurck sein u mehr äie lieklage aus. Las pabt aber auf äen ältesten

Lestanäteil äes gesamten Lortmunä, äen Leickskok unä äie kaiserliche Lilla,

wäbrenä äie sich biläenäe Ztaät auf einem Hügel lag, äem vorgelagert

wieäer ein kleinerer Hügel äie Lorg äer Ltaät trug, äeun vor äer Mitte
äes t l. äabrbunäerts waren äie Ltäcite selbst nickt umwallt. Las öelänäe

aber, wo äie curtis reZia, äer Leickskok lag, war tief. „Lie Lortmunäer

weiäen waren so sumpfig, äab bei Legenwetter äas Lieb Lekakr lief, zu

ertrinken." Zo Lübel „Leicksköke" 8. 31. — Ler Zilbe man gesellte sick
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gleicbwie das obige in aucb leicbt ein 6 in der gewöbnlicben Ledeutung von
«d, ede —wobnort zu, woraus Dbrutmand, Dbrotmsnd und mit verdunkeltem

vokal und volkselgmologiscber Anleknung an Hamen mit -mund, münde,
T'krotmund wurde. Vie Neigung zur wetatbesis, cl. k. zur bedeutungs¬

losen Umstellung von Konsonanten, madbe sicb auck scbon krüb geltend,
wie die Norm Dortmunds aus dem Zakre 1924 beweist. Lie bat in der

beutigen Norm den Lieg bebalten. Aucb andere Anklänge oder volks-

etgmologiscbe Lildungen kamen bei der Wiedergabe des Namens zum Aus¬

druck' Aus Dort wurde Dorp, sodab Dorpmund, Dorpmen, Dörpmen ent¬

stand; dies klang wieder an die sonst geläufige Lndung um kür wobnort

an, und es entstand Dörpum, Diörpüm (so vsst wie Diörpüm). Audi die

Lezeicbnung ede kür wobnort trat mit Dorp in Verbindung, sodab DSrpede,
Dorpst entstand, weldier Name sicb in der von westkäliscben Ansiedlern

gegründeten Vniversitätsstadt Vorpat in Livland erbalten bat.

Um vollständig zu sein, wollen wir nicbt unerwäbnt lassen, dab audi

nocb eine andere, aber nak verwandle Erklärung kür Ibrutmann möglicb

ist. wenn wir beobacbten, dab die vnkreien der alten Lermanen auk

weniger angenekmem Loden ikre woknstätten zugewiesen bekamen, die

Liten, Düte, Nute auk kotigem oder morastigem Waldboden oder Loden

üderkaupt jiu, lateiniscb lutum, s. Art. Lubn und Lünen), die Lcbalken auk

keinem besseren jvgl. Lcbelcb), nämlicb auk nassem morastigem Waldboden,

dabingegen die Lreien auk gerodetem, zwar tiefgelegenem, aber krucbt-

barem Lrundstück wokntcn jvergleicbe die Lpartiaten in der Lurotas-

Lbene), so versiebt man die eigentlicbe Ledeutung des altdeutscben Wortes

akd. truktin, as. drobtin, uAs. dr^ktin, sn. dröttin — „Herr", eigentlidi jwie

Odin „der im Walde"), „der im liekrodungslande". Vavon kommen dann

Lildungen wie der Irulbseb, der trütsszzo, trüb-sazzo eigentlicb trükt-sszzo

d.i. der Herren-Lctzer, Herrcn-Versorger, sowie ss. drubtkolc — Herrengekolge,

Kriegersdiar, wovon später auck jedes Einzelne, drubt und kolc — Lcbar,

Kriegerscbar bedeutete, von diesem trukt — tkrut — Herr könnte Ikrut-

mann in abgeleiteter jüngerer Ledeutung aucb seinen Namen kaben und

also „Herren-Woknort" bedeuten. Vock seken wir so viele Namen der

näcbsten vmgebung sicb unmittelbar aus der Lokalität erklären, dab wir

dies aucb kür Vortmund in Ansprucb nekmen und bei der zuerst angege-

denen Ledeutung „wobnort auk tiekgelegenem waldleerem Loden", bleiben
müsse».

Lerne bedeutet „Ort in (n, ne) tiekgelegenem (d) breitem (e) Loden

jursprünglicb Wald, rj". jLiekc die Erklärung der Laute in der Abbandlung

und in verscbiedenen anderen Artikeln.)

LoclelscHuzingH, aucb Locieiswingk. vie I-orm lautete ur-

sprünglidi -sninZ, wie Lcbwerte Lüerte, Lcbwelm Luelme, und bedeutet
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„Kräftig ansteigendes (b) Wald.(od) -gelände (et) in (in^) nassem lies-

baden (su)". —

Kastrop. Der Name bedeutet „lanndork", „Nadelwald-

darf", „Dorf aus Kadelbolzwald ber vortretend", wenn auck

beute der Kadelbolzwald aus seiner Umgebung versckwunden ist. Der

Name kann nicbt auf ss strömendes Wasser" zurückgeben, denn ein Nlub

oder Nlübcken von irgend welcker Krbeblickkeit ist nickt vorbanden. Lo

gebärt das us mit dem t zusammen, und der Name bieb eigentlick Last-trop.

Nie Wurzel sst bedeutet „Nadelkolz, Ltangenbolz", z. L. in Nstenbsrg,

Zstenberg, Ostbeim, Kstbland ssieke Uber die Kntstebung der Bedeutung die

Drtikel Weste, West-Ünnen etc.). Der Nnlaut I? ist eine Dersckärkung des

gutturalen Haucklautes b, den wir im lateiniscken bssts sLckaktj, biestert

sNadelbolzwaldgelände) finden. Kr drückt ein sckarfes Hervortreten aus.

Her andere leil des Wortes, die Wurzel trop, zeigt die bei diesem Worte

käufige INetatbesis, d. k. bedeutungslose Umstellung der Konsonanten. Das

eigentlicke wort keibt torp, tborp, ctorp, dort, und bat urlautlick die Be¬

deutung „durck den Wald kindurck d. b. aus dem Walde plötzlick Hervor¬

tretendes", etwas, das einem, der durck den Wald bindurck gegangen ist,

plötzlick kervorzutreten sckeint. Nenn t keibt „von unten bez. unten bindurck",.

sowokl in vertikalem wie korizontalem Linne svergl. torj. Die Ursilbe or

keibt vor allem „Waldgebirge", „Kaubwald", „Wald". Der Laut x>, der das

Platzen etwa einer LIase oder auck der Lippen nackabmt, bedeutet mitbin ein

plätzlickes sick Dustun und zum Dorsckein kommen. Ms sumpfiger Urwald

den gröbten leil Deutscklands bedeckte, bildeten sick Dörfer naturgemäb

an seinem Kande, denn man lebte nur zum kleinen leite von Neidbau und

Diebzuckt, vielmekr je weiter zurück, um so mebr auck von der Uagd im
Urwalde. —

HIarten bedeutet „wobnort (en) mitten (m) im Walde

(ort)". Kuck kier ist freilick der Wald längst versckwunden.

Lockium. Über diesen Kamen siebe Dorpe in Ludorki's „Lau- und

Kunstdenkmäler" in Westfalen, wo er zablreicke Normen ankübrt, dazu Dorpe,

Lockumer Urkundenbuck. Neben den sckon von v. Meinen XVI, L. 139

angekübrten Kamen Lockum, koebum, kouckeni, Locbeim findet man dort

nock Lokum, koucum, koksm, ksucesm, Loukksm, Lockem, Louckem, Locbem,

Vockbem, koiclckem, Loyckbem, kokbeim, IZuckeim, Luockbeim, koicbeim,

Lo>Zbeim. Die vokaliscke Nntwickelung, wie sie sick z. L. in Lust, Ssust,

Lost, Soest, 8o>st zeigt, gebt von u aus, welckes Uber ou und su zu o und

vi, oy sick umwandelt, tn kukksm, koucbum jmit Dnklang von ouj werden

wir die ursprünglicksten Normen des Kamens zu erkennen Kaden. Der

Käme zeigt auck öfter eine Vorsilbe, (ckk und Lo, so lautet er 1941 Lok-

buocickeim, im 13. dabrbundert Lobucbem, im 14. Dabrbundert Kobocbem
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und nock seist volkstümlick Kouboukum. v. Lteinen gibt die unwakrsckein-

ticke Erklärung, dab cler Ort, weil er im Lancle einer ausgestorbenen Craken-

kamilie von Lobbenbeim gelegen, von dieser clen Namen trage, inclem aus

Lobbenbeim Loxkeim, kocbeim, Lockum erwacksen wäre. Das ist ctenn

allerdings eine unmöglicke Ableitung ltir den ganzen Namen, aber sekr

«obl niag von dem Namen Lobbe die Lilbe Lo oder Lob in Lodbocbum

sick erklären. lNan mag dadurck, dab man dieses Lockum als das Lockum

der Lobben beseicknete, es von den bei Harpe ssieke oben) angelübrten

andern Lockums, wie Land-, Langen-, Leist-, Laie- oder llerk-Lockum

besser untersckieden baben, als durck die Lilbe Ko im Linne von llub.

llüke werden wobl überall gewesen sein, wenn demgemäß v. Lteinen's

Unzulriedenkeit mit den „unnützen Leuten, die diese Ltadt llaubockum d. i.

Lükebockum genennet baben", als nickt ganz unbereckiigt ersckeinen könnte, so

bat er dock zweikellos unreckt, wenn er den ganzen Lamen Lockum von den

Lobben ableitet. Die gebräucklicke Erklärung kür IZockum ist „Lucken-

keim". lkr sckliebt sick auck Oarpe mit der Begründung an, dab „tat-

säcklick bis in die neueste Zeit Luckenwald einen groben leil der Um¬

gegend bedeckte", ln der lat kann diese Erklärung ricktig und der Lame
so entstanden sein.

Dock labt sick dieser Wortsinn dnrck urlautlicke Erklärung nock weiter

aukbellen svergl. den Artikel Luckbolzs. Liie urgermaniscken Namen der

Läume und liere sind gröbtenteils entweder mit oder okne Zusatz identisck

mit den Lezeicknungen der Ltellen, wo sie gedciben bez. vorzugsweise zu

linde» sind. Um mit den lieren anzufangen, so linden wir den Lsr sLärs

im Lar d. b. kräktig ansteigenden Lanbwalde, die LueZe swildsckweines inr

LueZe d. b. Lumplwaldgebirge, den Scbelcb sLiesenbirsck) im Scbelck d. i.

Nassen Waldgelände, den Llr sAuerockss im Idr d. b. lielraubwald, Ur¬

wald u. s. k. Lbenso bat die Lscke, ^sk, ^sck, ibren Namen von ^sck

d. k. „Ltrom kervor- oder dabergiebend, sckütteud" sgrieckisck ckeos,

also von einer Ltelle am Ltrome, ebenso Liebe — LZZeke von einer Le-

birgs- oder Waldberg-Lcke, LIse sLrle, Lllers von Lls sz. IZ. in Llse>'s d. b.

Laubwald mit kliekendem Wasser (s), wie das auck im grieckiscken alsos

sl?ain1 zum Ausdruck kommt. Lirke, im Altdeutscken auck Lsrk und Lock

^wovon Locke und Lsckes bat den Namen von Lick — llräktig ansteigender

^innerer) Laubwaldberg sie — g, ggs oder kurz „Lerglekne", wo sie gerne

wäckst svergl. Lirkköbes. Lo liebt auck die Lücke salts. buob, buok, Kock, bvks

als Ltandort ein buok. wenn wir dieses urlautlick betrackten, so linden wir,

dab es aus den beiden wurzeln bu und ok sabgesckwäckt ekj bestebt. Lu

»st eigentlick die Negaliowurzel zur örundwurzel ub, die sentspreckend den

wurzeln sb, eb sLbbe) u. s. k.) „unten kräftig ab- bez. ansteigend" bedeutet,

»eskalb bu „nickt ab- oder ansteigendes, also ebenes, aber kräftiges lieles",



also etwa „kräftiger lietboäen" — u — ftek — beäeutet. Lin solcher kann

auä, als shiammiger, kotiger Loäen erscheinen, unci äiesen Linn tiat clas

noh beute im französischen erbaltene Wort baue — Lcftlamm. Ls ist woki

ctort von äeutsher Herkunft, jecienkatls ist es im Deutschen selber vorkanclen

als altbohcleutshes, altnorclishes uncl angelsächsisches bü ocier pü unä be-

clcutet „liekboäen", „Dcker", „Dckerbau", äenn ein feuchter, kräftiger, ebener

ocier kaum ein wenig ansteigenäer Loäen lieb siä, am besten zu Dcker-

lanci einrihten unä benutzen. Mit r zusammengesetzt wircl bu zu bur oäer

buer liefboäcnlanä, Dckerbaulanä, unci mit cb, A, k (LZAe, Lcke) zu-

sammengesetzt zu unserm bucb, buZ, buk, welches so zienilicb che

gleihe Drbeäeutung „Kräftig bervortrctencies liekbocienlanä"

unci weiter „Kräftig bervortretencies Lanci" bat. Dies wort ist

in clen Personennamen iZuek oäer kueke noch vorbanäen unci wircl aucii

wobl clen Damen Luekksm, Luekum, Lukum zu Lruncie liegen, Dlleräings

geäeibt ja auf feuchtem kräftigem Loäen überkaupt ciie Luche besonäers

gut, wie clas ciie ciäniscben Znseln zeigen, uncl manäie Damensbenennung

jLucbbeim, Lucblbul etc.) mag wirklih erst von clem aukstebencien Luhwaläe

kcrgeleitct sein. Das kann, wie gesagt, auch bei kukbum u. s. f. ge-
sheben sein. Der Dame kann sich aber auch schon in unmittelbarer

Lcziekung auf ciie Loäengestalt gebilciet baben. Dncl wir mähten uns cioh

kür clas Letztere entsheiclen, weil ciie Dnalogie cies ziemlih naben Lsukuu

clakür spriäit. Dies liegt mit seinem „Lemeinäegebiet fast ganz im Lmscber-

Lruh" svergl. Dorpe in Luciorfts „Lau- unä Kunst-Denkmäler von Westfalens,

hier ist also nicht an „Luhen" sonäern an bu svergl. franzäsish bouej

IDorast zu äcnken, aus äem ek oäer eZ ä. b. fester Loäen kervortritt. —

Die Lilbe um bez. um, em am Lncie, mit oäer okne äas b, welhes äas

hervortrelenäe bezelämet ssieke täumj, beäeutet „äa ist klar zu tage liegencie

(u) Witte" oäer „äa ist unten Witte lu)", im Leäeutungswanäel aber keibt

äas m eine solhe Mittelstelle, zu äer von allen Leiten a»es binkommt,

„heim", „wobnort".

Erumme svergl. äen Personenname Krumniej ist ein jetzt in

Lohum cingemeinäeter Drt. Der Dame beäeutet „in kräftig bervor-
treten äem waläleeremliekboäen Witte ä. i. wobnort". Dem,

ru ist ciie Degativwurzel zur Drwurzel ur ä. b. tietgelegener Laubwalä

unä beäeutet „waläleere raube liefstelle" oäer „waläleere Ltelle in raukem

Lelänäe", wie wir äas in Lukr, Dubia, Dublanä, Dubbank sLHIesien),
Duss — plub in waläleerem lieklanäe unä sonst ftnäen. Der Laut m

beäeutet Witte, äann auh wobnort, äaker einerseits Wärter wie griech.

r^me Lpalte, anäererseits Damen wie Dumu sLtaät in Llaoonien^.

häufiger crsheint äiese äreilautige Wurzel mit vokalischer Dmstimmung

obne Lcäeutungsuntershieä in Daum, Daumlanä sbei Lerleburg), besonäers
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in Dom, Momberg. Zu äen inäogermaniscken Zpracken pflegt äas an¬

lautende r mit einem starken Hauckc eingeleitet zu werclen, wie derselbe

im Lrieckiscken immer als Spiritus ssper erscheint uncl auck äurck clie

Zckrikt bemerklick gemackt ist. km Deutscken finden wir dasselbe uncl

auck in cler Lckrikt finden wir krsäo — rasck, tiris, ris — Neis, Iiros —

Kok, brat — rot, besonders in Ligennamen z. L. Ilrotkar — Notker, wie

Lkloäwig neben Ludwig. bedeutet sckon K uncl cb „kervortretenä", so

ist cias nock stärker cler La» bei k uncl A, zu clenen Sick cler sckarte Dn-

kauck käulig verstärkt, inclem er anck clie stärkere Lcäeutung „sckark beraus"

bez. „krätttg beraus" gewinnt. Lo Kaden wir es in älteren Wörtern,

wie Xrocto — „Duk beroortretenäer Söcking er (o) cl. k. auk gutem Lrunä-

stück — Herr", wovon äie Übertragung auf eine Lottkeit erfolgte, aber

auck cler Legrilk „grot — grob" sick abäifferenzierte. Nnä bis auf clen

beutigen lag Kaden wir kier in äer Lraksckakt Mark uncl sonst KInnA,

Kring — Ning, äie Nanien KrnnZe, Xrsx — Xrae^Ae, ferner Oros — Nas-en

u. s. k. — Das e am Lnäe ist entweder ein lvergl. Dltena) abgesckwäcktes

n aus su ssws — Du svon Wasser äurckzogenes Lelänäe), oder es ist nur

clialektisck ckirck nackakmenclc Analogie mit andern auf tonloses e enäigenclen

Wörtern entstanclen, wie btamme aus Ktsm. Das letztere bat äie gröbere

wakrsckeinlickkeit für sick, weil nake bei Lrumme äer Ort

DunüHamme liegt, welckes Wortes Zweite Hälkte offenbar in

äieser weise gebildet woräen ist. Das ktunä kommt nickt von äem lier

Hund der, sonäern äas lier Hund kommt von äem älteren Drtsbegriss

Klunct bez. von äer Darstellung ker, welcke äiesem zu Lrunäe liegt. Hunä-

Kamme bcäeutet „kn äie klugen kallenä unten tief gelegener Drt". Denn

äie ürsilbe un beäeutet „unten innen", unä sie wirä äurck äen Laut ä

kurspr. „Druck", äann — tief) nock verstärkt. Das K bezeicknet, wie sckon

Skter ss. äen vorkergekenäen Drtikel) erwäknt, ein auffallendes Hervor¬

treten sblslle — kervortretenäer Dergwalä z. D. bei Hagen, llsls u. a.). Der

„Hund" bat diesen Namen von seiner Lcrcitwilligkeit, sick zu „ducken"

unä zu „erniedrigen". Zonst kommt äas kun auck vor in Kün sHukn) —

Nieäervogel, sowie in Ikunnen sNieäerungsbewokner) unä in Klünen bez.

KIünenArsber. Diese blünen waren keine riesenkakten Leute, wie äie ge¬

fundenen Lerippe zeigen, sonäern Kaden ikren Namen von äem germaniscken

Nieäcrungslanä, wo man äie Lräber findet. Der klunsrück ist ein Duck

ä. k. ein Nucken, sNugZe, Nuege — raukes von unten keraustretenäes

Sebirge), äer in einem Kluns ä. i. umgeben von tiefen öelänäestellen

slälern) mit s, ä. b. strömendem Wasser sNkein, Nake, Mosel), liegt.

Der existierende Personenname Hunz ist ^ Huns. —

!)erne sz. 909 btsrenni) beäeutet: „kn äcutlick breitem Walde
gelegener woknort". sDgl. zu lier äen Drt. klar, zu -ne den Drt.
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Witten. »gl. auck Derne.) Das ne ist — ine, ene, en. Derselbe Dame

kommt in der lDark auck in der Dorm Kteeien — Diaren (ebenfalls alt

Diaranni) vor. Hetzt ist kreilick von dem trüberen Ubalde bei l)erne nickt

mekr viel zu seben, wäkrend nack Dorpe in Ludorkks „Lau- und Dunst¬

denkmälern von Westfalen" trüber nur viebzuckt d. b. Waldmast auf seiner

Vöbde (— viebkude) und in der ferner wark getrieben wurde.

Ltrünkede. Dieses Ditterscklob, dessen Lerickt seinerzeit einen

bedeutenden Dezirk umtobte, wird >142 als Strunketbe und Strünkede er-

wäbnt, 1223 Siruncte, 1271 Strünkede, 1290 Stronckede genannt. Spätere

korrumpierte Dörmen treiben auck Strundeek und Strudek. Der Dame be¬

deutet: „Zn in) mit Dadelbolz bestanden gewesenem (st) raubem

'Diekboden obne Izockwald (rü) sckart kervortretend(k)wokn-

ort (ede)". Den t)auptkörper des Warles bildet die Degativwurzel ru, welcke

im Legensatze zu ur (tief gelegener Dr- d. k. lzockwald) eine tief gelegene

raube, aber der boken Däume ermangelude Stelle bezeicknet. (Drlautlick:

„Dickt Dorkandensein von Dauscken d. k. von boben Däumen.) Durck das

st wird die Drt dieser Däume genauer bezeicknet. (vgl. den Drt. Weste,

Stiepel, Stockum, Stoeter.) Der Laut s bedeutet urlautlick Deucktes, dann

Satt. Das t bezeicknet den lZegritt „von unten gerade durck". Dieser

Doppellaut st „Satt von unten gerade durck" ersckeint zunäckst in einer

Lrundwurze! ost, ast, est, ist, ust ^ „da oben Satt von unten durck" (ost),

„klar erkennbar Satt von unten durck" usw. (»gl. die Dedeutung der

vokale in der Dbb. „Dntstekung der Lpracken".) tn diesem Linne entstand

ast — der Dst, der aus dem Stamme gerade beraus kommt, sodann ebenso

als ein gerader Daumtrieb, der aus dem Doden beroorkommt. Dm auffallendsten

ist die Drsckeinung des Leraden beim Dadelbolz, bei lanne und Dickte, wie

in ost, ast, est, die auf kökerem (o) oder klar vor Dugen liegendem (a) oder

breitem, ebenem (e) Doden wacksen. Daber bat st vieltack geradezu die

Dedeutung „Dadelbolz". Die Dörmen eist, ist, üst bleiben den Däumen,

welcke mebr einen tieferen, teuckteren Doden lieben Deister, Dtüste —

junge Ducke bez. Dicke). Der Lrundwurze! ost, ast u. s. t. entsprickt die

ursprünglicke Degativwurzel sto, sta, ste, sti, stu, welcke „nickt (mebr) aut¬

reckt Durckdringendes ist da" d. b. „Dtwas, was trüber gerade aufwärts

durckdrang, jetzt aber nickt mekr in diesem Düstand Sick befindet, ist da".

Daber z. D. die Dedeutung von Stump (f) — Dutreckt Lewesenes unten in

der Witte beroor(p!atzend)tretend, sowie von Stock, Stack-et, Steck-en, engl,

stick, endlick von Stuck, Stück — trüber autreckt Lewesenes beraus- (ge-

brocken oder genommen). Zn späterer Lpracksckickt bat sick der Doppellaut

st dann zu der Dedeutung „gerade aufreckt", „stebend", „feststellend"

(star, Stern), neutralisiert und bat in dieser Dedeutung neue (nickt Dr-, aber)

Lrundwurzeln und Legenwurzeln gebildet, die aber im Legensatze zu den



— I5S —

gleichlautenden alleren liegativwurzeln keine Negation mebr bezeicknen. 5o
linden wir eine neue Lrundwurzel in ssti jsanskritisck), ssti sgrieckisck),
est )Iateinisck), ist jdeutsck), — bestekend, bestellen, seiencl, sein jbik. eine
lormale Destimmtkeit baben die wurzeln nickt), uncl neue Legcnwurzeln,
aber von der gleicben, nickt negativen Ledeutung, wie sto, stn, ste —oben-
stebenci, sicktbar bestcbencl, seiend, fest, ausreckt. Lesonders aber bilden
Sick mit ciiescm jüngeren Neulrallaut st neue cirei- uncl mebrlautige wurzeln,

in clenen dann wieder clie positive Dedeutung cter Lrundwurzeln, ciie negative
der Legenwurzeln zu läge tritt, sligl. clie vorige Dbbandlung über ciie
Nntstebung cier Lpracke im Dickte cier Liologie.) Lebr bäuiig ist mit cier
abstrakten Ledeutung cies Leracien, Ausreckten ciie konkrete „Nacielbolz,
Nickten-", „lannenwald" innig verquickt, clock keineswegs immer, wir
iincien ciemgemäsz Lrunciwurzeln, wie stor in stark sliadelbolzwaldgebirge
bervortretend) „Ltubg> — jmit) kladelkolz unten stark cmsteigencies sub) Le-
birge ssx^^e). in slul ciagegen )— Ltubl) wird cias st mebr ciie ab¬
geleitete Ledeutung „ausreckt, ausreckt stebenci jaul) cicm lieiboden (ul),
baben, ebenso im grieckiscken stereos jtest) uncl nsteer jLtern — cia ist feste
Ltelle), cngiisck stur. Die Lrundbedeutung uncl ciie abgeleitete sinc! manck-
mal beicie nock an einer uncl cierselben Wurzel erkennbar, in dem Namen
Lteele erkennt man nock clie Urbedeutung „Mit Naclelbolz bestandenes (st)
breites Lelände )eel)". im gleicklautencicn grieck. Steeles jLäule) aber sincien
wir ciie Ledeutung „ausreckte feststebcncie Lrkebung (ei)", wie ouck in
„steil" und „Ltiel". lia sogar „still" wirci als „seststebencl snickt mebr
bewegt) im IZocien" ciavon kerkommen. — Legenüber ciiesen Urwurzeln
sinken sick clann Legenwurzeln mit negativer Ledeutung, aber mit gleicker
Ledeutung cies Doppellautes st. Lo becicutet strnt )in strat, Llrabej „von
ocier im Naclelbolz leergemackte raube Ltelle", stro sLtrolr) „Autrecktes Ab¬
geräumtes", strub „lion Nadelkolz geräumter raubcr ansteigencler Loden", strei
sLlreblen) „im Licktenwalde breite Licktung" unci so unser Strunk „ Zn (n) cie m
von Nadelbolz geräumten rauben liekboden kervortretenci".
Dieses selbe wort kann ouck in späterem Ledeutungswandcl bccicuten „in
ciem von ausreckt Lewacksenem leeren rauben Lande bervortretend", z. L.
von einzelnen übrig gebliebenen Ltämmen, auck etwa von Loblptlanzen
gesagt, wo cliese Ledeutung sick speziell auk clen aukfallencisten leii,
den kablen Lckatt, übertragen bat. Der zweite Lestandteil cies Wortes,
säe s grieckisck Kedos) von ä — tiet autliegenci, unten aukstebend, be¬
deutet „wobnort". Lomit gelangt Strünkede zu cier am Anlange ange¬
gebenen Ledeutung „in von Nadelbolz geräumtem joder von Nadelkolz-
stümpken bestandenem) raubem Lruncie liegender wobnort". Line äbnlicke
Ledeutung bat auck Strüngmann jNersonenname), dessen zweite Silbe m^n
ursprüuglick auck Mittelort, wobnort und erst im kedeutungswandel „Mann"
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's der zum Wohnort Lekörige) bedeutet, während Ltrüng „Aus oder in

nadelkolzwaldleerem raukem Loden kräftig hervortretende Ltelle (^) be¬
deutet.

Lränge bedeutet „Zcharf (k) in waldleerem sabgebolztem) Le-

iände (rs) bcrvortrelende Ztelle (ss). Das K ist wie in KnnA s^ Ling) und

LrenZeldanz Verschärfung des bei anlautendem r in indogermanischen

Zprachen gewöhnlichen Anhauchs sspintus aspsr im Lriediischen).

Darpen. Der Name hieb im ll, unä 12. dabrkundert tdsrpunni,

tdsrpene, länrpene unä bedeutet' „Wohnort in sauffallenä bemerkbarem)

Laubwaldgelände". Das p isi b sin Lbbe an- oäer absieigenäes

Lebirge, hier Lelände, Loden).

AI t e n I? l> u m. Der Name hieb s. 9l)l1 ^Idanboebum. Nach

Dorpes Erklärung bezeichnet er das ursprüngliche — alte — Lochum, von

dessen Lemeindebezirk seit Karl dem öroben ein Ltück abgetrennt wurde,

aus welchem der Leichshof Lochum und um ihn ein Ort entstand, an dem

der Name Lochum hakten blieb, während der ältere leil die kezeichnung

Altenbochum erhielt. Lo miikte es also auch mit Lssen und Altenessen,

so auch mit Hagen und Altenkagen, mit Derne und Altderne, mit Mengede

und Altmengede gegangen sein. Aber in Nagen und Derne war kein

Leichshof. Auch mübte sich diese Erscheinung dod, bei mehr Leichsbösen

im Lukr- und Lippegebiet finden, die bei Lübel sLeichsböfe) aufgezeichnet

sieben. Auch gibt es zahlreiche Lamen mit Alt und Alten saltdeutsch Aldan),

denen ein Lame ohne dies Lestimmungswort nicht entspricht sAIteno, Alten-

berge, Attenkirchen u. a.) Lo möchte es sich mit der Erklärung von Aldan

Alton oder gar blob Alt anders verhalten. Die dreilautige örundwurzel

alt bedeutet urlautlich ursprünglich „Laubwaldgebirge" saus a klar wahr¬

nehmbares Vorhandensein und I „sanftes, lindes Lauschen" sowie auch

nach optischer Wahrnehmung „sankt, weich geformt"), dann „Laubwald-

böbe", dann „Laubwald" und „Höbe, Lobes" gesondert svgl. lateinisch

alt-us hoch), in unserm Lamen behält es seine Ledeutung „Wald", und

höchst wahrscheinlich bedeutet ^.Id-m-Lockum: Hdd äan ien zu) „ ll? aId

zu Lochum" nämlich gehörig, ebenso „Wald zu Lssen gehörig" u. s. f.

Dem entsprechen die Lamen Wickede und Holzwickede und andere Le-

zeicknungen dieser Art. Zn Altenberg haben wir wobt die Ledeutung „Lerg

s Lurg, siebe Lerge bei Witten) im Walde", in Altena, s Altenau, wie

der so lautende Lebenklub der Alme und ein Ort im Harz) als „?m boken

Walde Au, d. b. Waldwiesenwassertal" zu verstehen. Altenstein in Umringen

bedeutet „Lurg im boken Waldgebirge", Altenburg an der LIeibe „Lurg im

Walde". Man mub natürlich an das gegenwärtige Aussehen der Legend

nicht denken, vielmehr kann man das frühere aus den Lamen vielfach er-

schliefen.
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IVeitmar. Oer Name lautete IV27 XVetmare, sonst im II. Habr

Kunäert >Veämeri, V^etmere, 1150 >Veitmere, er tiat Sick also wenig ver-

änäcrt. Die urloutlicke Erklärung bietet äenn auck keine Lckwierigkeiten.

Oer Name beäeutet „Lbcne Weickkolz-Noäenstelle mitten im Naubwaläge-

länäe". >Veit ist Vi^et, Wit, ^Veä, ^Viä, ^eiä svgl. wieä am Nbein,

Witten, Wittenberg, wieclenbrück, wetekamp. Liebe aucb cien Artikel Witten.)

?u cler Lrunäwurzel ev bez. iv sä. k. cla ist breit ocier innen Nnsteigenäes)

gibt es eine negative Legenwurzel ssiebe clie vorige Nbbanälung Uber

wurzeln unci öegenwurzeln) vve, vi, welcbe „nickt Nn- unä Nbsteigenäes"

cl. k. also „Ebenes" bezeicknet. Oas t ist clurck Lautaustausck mit ä,

wie er am Lilbenenäe gewöbnlick ist, entstanclen. In äer Norm vieä

ist clas ä auck in Lpracke unä Lckrikt erkalten geblieben. Die Leäeutung

äieses ä ist ursprünglick „Oruck", „Linäruck". Lomit kommen wir zur Le-

samtbeäeutung für ^Veiä, V7ieä — „Lbene sbreite, innere) liektelle". Oiese

öezeicknung entsprickt äenn auäi äer Lage von Haus Weitmar. Oa an

einer ebenen liekstelle im Nerggelänäe sick Neucktigkeit sammelt, entsprickt

auck äer Naumwucks äieser Vrtlickkeit; es geäeiken äa weiäen, Lrlen unä

äergleicken weickbolz, unä man kann ein ^iVieä oäer VVet, ^eit auck als

eine „Ltelle mit weickbolz", ein „weiäickt" bezeicknen. Oie Näume können

aber auck keblen, äann ist äer Name ^Vieä, weiäe aus äer vorker er-

wäknten Neäeutung äer Negativwurzel vi — „eben innen" zu erklären.

Oock bleibt etwas von äer ursprünglicken Neäeutung äes v als sankt an-

bez. absteigenä auck an äer Negativwurzel kalten. Oer Ontersckieä zwiscken

örunäwurzel unä Negativwurzel ist bei v mebr graäueller als prinzipieller

Natur. Lo gebt äie Neäeutung äer Negativwurzel unmerklick in äie äer

Neuwurzel ssiebe äie Nbbanälung) über, als welcke man viä auck auf¬

fassen kann. Ls ist äann viä als aus äem neutralen v weick, weick-

kolzig, unä iä Innenwalä sä — walä, ursprünglick Nukliegenäes) aukzu-

fassen. — Oer Laut m beäeutet „INitte", äie Orsilbe er beäeutet ursprünglick

„vorbanäensein von äeutlickem (s) r Nauscken in gleickzeitiger Oerbinäung

mit äer vom Ormenscken optisck gewonnenen Neäeutung „Naukeit". Im

Neäeutungswanäel beäeutet er äann aber weiter „Naubwalä", „walä",

„Hobes", „Lick Lrbebenäes", „Noäen", „Noäenstelle". —

Hordel ist als „Naubwalägelänäe" sb In äie Nugen fallenä, Ol

Naubwalä, ä walä, ei Celänäe) zu erklären. Hetzt kreilick ist äer walä

versckwunäen.

Lickel kann seinen Namen, wie vielleickt auck Nockum, von äen

äort stebenäen Näumen Kaden unä somit „Licken-Walägelänäe (ei)"

beäeuten. Oenn äas ei bezeicknet ursprünglick einen breiten Laubwalä,

äann auck überbaupt ein walägelänäe, einen Noäen, eine Noäenstelle, wie

es äen» bäukig so als Lnäung auftritt. sOgl. Horäel, Lrevel, Neue! u. s. f.).
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Namen, clie Sick tatsächlich auk Läume bezieben, sind stets jüngerer Her¬

kunft, wie das Dichbolz bei Arnsberg. Oer Name Nickel kann aber auch

und wird wabrscheinlich auf clasjenige Wort zurückzukübren sein, von welchem

clie Ledeutung cles Namens Niche überbaupt erst berkommt. svgl. Lochum.)

Dies wort eck ist aus s^eZ, eZZek entstanden, wie 2. L. noch im Wittel-

bodideutschen ^eseit aus Zsse^et, AesnZet im Übergänge über ^essjjet ent-

standen ist. Das wort eAZeZ bestellt aus ciem wiederbolten eZZ. Dies

bezeichnet ursprünglich „Deroorlretendes", z. L. eZg snodi beute im Nngl.j

— Di, ciann besonders „Waldgebirge", clarauk im Dinzelnen „Lcbirge",

„Wald". Im zweiten Lestanciteile bat eZZ (eck) clie Ledeutung „Dervor-

tretendes" und zwar besonders im borizontalen Linne von „Dcke",

„Leite", „Land", „Zchneide", wie wir in mittelkochdeutschen Ledichten

sprechen bören von einem svvsrt, äns'ser'an'sinen ecken sneit. Ds entspricht

dies eAAeA, eZgeck genau dem Lche^A (^.bick) von ^.bbe — Dbbe und

^rdeM, KlaräsAA, Idsräeck von srd. Lo seben wir, dab das zweite e°A

Land bedeutet. Das ganze eZAeZ (eZZeck) oder eick, eicb bezeichnet somit

einen.„Lebirgswaldrand", „Waldrand". Die Künstlernamen von Dgck und

van Dgck erklären sich bieraus. Letzterer bat am Anfange noch zur Ver¬

vollständigung des Linnes ein d — Wald, sodab der Dame van Dgck „vom

Waldgeländerande" bedeutet. Die Dicbe liebt die Waldränder und bat ikren

Damen daber, dab man sie sin Drwaldszeiten) vorzugsweise dort fand,

wir werden somit Dickel als „waldrandstelle" versteken, wo denn

auch Dicben wuchsen, wenn auch beutzutage der Wald dort nicht mebr vor¬
banden ist. —

U?c>nne soergl. Wannen bei Witten). Der Dame bedeutet urlautlich

„In ebenem Loden mit sanft abgedachten Ländern vorbandene
Innenstelle oderwobnstätte". Denn urlautlich bezeichnet die Lrund-

würze! av ein An- bez. Absteigen, die Degativwurzel xvs aber ein Dichtan-

oder absteigen, einen ebenen Loden. LIeidlwokI ist folgendes zu beachten: Die

Degativwurzel >va gebt von dem Legrikke „Abdadmng" der Lrundwurzel av

swie elv, verstärkt eb in Dbbe, IDeeres-Dbbe und Lebirgs-Dbbe) aus und

kann ibn nicht völlig preisgeben. Der Laut n sauch sne, ne) bezeichnet etwas

„Inneres", ein „Innen vorbanden sein", weiter dann eine woknstätte. Aber

ein Inneres besiebt auch nur im verbältnis zu etwas Auberem, und ein

Legensatz zwischen Leiden kann nur besteben, wenn das Aubere anders

ist, als das Innere. Lo stebt dem ebenen Inneren etwas nicht Dbenes, also

Dnsteigendes von auben gegenüber, und auch aus diesem Lrunde bekält

in der Degativwurzel wsn das v etwas von seiner Urbedeutung „sankt ab-

oder ansteigend". Dnser wort für ein flaches Lekäb „Wanne" drückt somit

diesen Legriff einer ebenen Vertiefung mit sankt ansteigendem Lande aus.
Der Wannsee bei Lerlin ebenso wie der Wan-Lee in Armenien bezeichnen
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äes „An- oäer Absteigens" bei äem w viel mekr zurück, so in äem Orts¬

namen wabn (Abeinlanäj Wurzel wkn, wo es sich mebr um eine völlige

Obene banclelt, in webnäe bei Hannover, in wubne (Oislochj, in Waat

(wabalaj Obenlanäklub, webten, wiel, wiecl, wies (sckj u. a. m, —

U)clttens<äieiä ist nach v. Steinen in alten IZrieken auch water-

scheiä uncl wattensche genannt. Veäenkalls sinä clie beiäen wurzeln XVst

unä sckeiä immer ciarin vorbanäen, äeren Verbinäung äurcb n oäer r äenn aucb

unwesentlich ist. Zn waterscheiä erscheint noch äie Wurzel er Lelänäe, in

Watkensche äie Wurzel ek eZZ in äerselben jüngeren Leäeutung eingescboben,

wäbrenä äie beutige Horm ein verbinäenäes n in äer Leäeutung „in" aus¬

weist. Der Dame beäeutet „Zm wellig ebenen waläe Scbeiäe-

stelle" unä erinnert äamit an einen Oustanä äes Lelänäes in alter Oeit,

äer beute niätt mebr vorliegt. Oer walä ist verscbwunäen. Die Wurzel

XVut ist iäentisch mit V^sä, äa ä unä t (ursprünglich verschieäen an Laut

unä an Leäeutung) in Namen sebr bäukig tilr einanäer eintreten, besonäers

t im Auslaut (wie im ITtittelkochäeulschen immer) äas ä vertritt. Die Wurzel

xxmä kann ebensogut eine Negativwurzel ä. k. xva-ä ( xvn-nä), wie auch

eine Neuwurzel xv-nä sein. Das vv äarin ist zunächst in äer Lrunäwurze!.,

axv („Vorbanäensein von etwas An- oäer Absteigenäem") entbalten (wie mit

Verstärkung zu b in Abbe unä Obbe). Nie Negativwurzel äazu, xvs, be¬

äeutet „Nichtvorbanäensein von An- oäer Absteigenäem", also „Obenes".

Doch gebt äer Legrikk äes An- bez. Absteigens, äes welligen, in xva nicht

völlig verloren, unä äas „Obene" bebält äen Nebenbegrikk äes „Sankt- oäer

weichgearteten", „welligen", „waläigen". Zu äiesem Linne setzt sich äas

vvs oäer äas blöke zur Leäeutung „weich", „wellig", „waläig" neutralisierte

xv mit sä zu einer jüngeren Wurzel zusammen. Nun beäeutet sä „walä",

genauer in Le-ug auk äen Vokal s „klar vorliegenäer" — nicht etwa

„innerer, tiek gelegener walä", wie iä, oäer „liekwalä" wie uä, in äeren

keuchten (Zrünäen weiäen unä Orlen wachsen. Vielmebr beäeutet sä, äem

vä abnlich, krei vor Augen, also einigermaken böber gelegener walä, wo

kestere Laumarten, vor allem aber Naäelbolzbäume, geäeiken. Das

ä kommt urlautlich zu äer Leäeutung „walä", weil es, äem Laute äes

Schlages (Donnerschlages, Steinschlages, Hammersäilages) abgewonnen, im

allgemeinen „Druck", im besonäeren einerseits „Oinäruck", „Vertiekung",

anäererseits äas noch „Aukliegenäe" beäeutet. So ist st - „Vorbanäensein

von walä", unä X^st beäeutet „wellig ebener walä". Über äas wort sckeiä

siebe Lenaueres im Artikel Schnee. Dies wort beäeutet „Lcheiäestelle",

„Ikrennungsstelle", unä wirä vorzugsweise von Hökenrücksn, aber auch von

lalstellen unä wobnorten gebraucht, welche äurch ibre Lage äie Wirkung

äes Zcheiäens, Irennens.ausüben. Der Stamm ist urlautlich akustischen
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Ursprungs jvergl. sckeiten, sckieben u. s. f.j, indem erstens das scb das

Leräusck nackakmt, sodann das t seine eigentlicke Dedeutung „unten durck"

zeigt. Das konkrete „Aussckeiden" ist allmäblick zu einem übertragenen

„Zckeiden", „Irennen" geworden. —

Lraubauers<ckc»ff. Der beutige Dame ist aus dem über¬

lieferten Druck- oder Druck-Dauersckakt korrumpiert. Uber die urlautlicke

Erklärung von Druck „Daubes, waldloses, von nassen oder moorigen
Ztellen durcbsetztes Lelände" siebe den Artikel Druck bei Witten.

6e!senkirccken. Der Dame bedeutet, wenn die vorstellende

Dorm urwücbsig und nicbt verdorben ist, „Dirckort in kraklig beroor-

tretendem breitem nassem Lelände", vielleicbt auck in jüngerem

Zinne „Dirckort in kräftig bervortretendem Dlsen- oder Lrlen-Walde".

Kircken bedeutet „Dircbort", wie es ja einen Drt dieses Damens okne

Zusatz bei Ziegen gibt. Der Laut n jen, enej bedeutet „innen", „Innen-

stelle", „wobnort" svergl. Witten, Ziegen u. a. m.j. Auck in Oelsen- steckt

dos n in seiner ursprünglicben Dedeutung „in". Dies n ist die Präposition,

die wie gewöbnlick bei der Damenbildung, dem regierten Degrikke nackge¬

stellt ist. Zo bleibt als wicktigster leil des Wortes, als Destimmungswort

des zusammengesetzten Degrifses die Lautgruppe Qeis übrig, kbr Haupt-

destandteil ist ei, welcke Lrunclwurzel „breiter Doden", „breites Lelände",

krüker „breiter Wald" bedeutet, und Zwar mit dem Zonderbegriff „sankt

verlaufendes Lelände", ursprünglick „Laubwald" im Legensatze zu ei

„breiter rauber Wald", „rankes Lelände", „raubes Lelände", „rauker

Doden". Das s clabinter bezeicknet Wasser jursprünglick Lausenj, entweder

einen wirklicken Dlub, oder dock ein erkeblickes flickendes Lewässer, aber

in. jüngerer neutraler Dedeutung ssiebe die vorjäkr. Abbandl. über wurzeln,

Legenwurzeln, Deutrallaute und Deuwurzelnj auck nur Dässe überbaupt.

Zo bedeutet eis „breites sankt verlaufendes Waldgelände oder scklecktweg

Lelände mit wasserläuken". Der Anlaut » ist eine Verstärkung der Aspi-

ration k, wie wir sie in Helme, Hase finden und als Ausdruck kür „auk-

fallend Demerkbares" erkennen jvergl. unsere beutige Interjektion Kol).

Dies k besagt also, dak etwas auffallend Hervortretendes zu seken ist.

Ztärker ersckeint dieser gutturale Laut als k s— sckark bervorspringend)

und als Z jkräftig kervortretendj, wie wir es im lateiniscken nZ(-er) und im

grieckiscken Ze, Zsen I^rdej, im deutscken LgZe j— Lebirge, Dodenj finden.

5o seben wir, dak Oeis sick als „Dräftig zu läge tretender breiter

(e) sankt verlaufender wasserreicker Wald oder Doden er-

klärt, jvergl. grieckisck nlsos jHainj — klar vorliegender (s) Laubwald (st)

mit Dewässerung (s), ^liso jDetonung aus der ersten Zilbej, grieckisck über-

liefert Dlison, — „Dlar vorliegend waldklubau" ja — owe, scv, scvs d. b.

durdiflossenes wiesengeländej, sowie zablreicke plüsse und Däcke mit dem
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Namen Else (s). Dem Oels entspricht Oils in dem adeligen Namen von

Eilsa; der Laut ti erscheint zu A verstärkt neben cten Wörtern Klill, ttiller

jd. k. Ausfallender innen gelegener Wald, Nerg ocier Hügel) in Eitler bei

Hilchenbach. — Da nun auf dem beschriebenen breiten nassen Noden che

Nlse oder Nrle gerne wächst, so bat sie von ikrem Ltandorte den Namen

angenommen svergl. ctie populäre Auffassung über Nucke bei Lochum, Nicke

bei Nickel). Dock scheinen che örtsbezeicknungen, che sick unmittelbar aus

käume bezieken, jüngerer Herkunft zu sein jvergl. das Nickkolz bei Arns-

derg, Nuckkolz bei Witten), was bei Eelsenkircken wegen cies urwüchsigen

Anlautes ^ weniger wabrsckeinlich ist. — Der zweite Nestandteil cies Wortes

-kircken becieutet „Kirchort" cla en, wie sckon oit erwäknt, einen wobnort

bezeichnet. —

Kessler ist cler Name eines frükeren Dorfes, das jetzt in die

Ltadt Eelsenkircken mit aufgegangen ist. Der Name Hessler becieutet „Nak-

waidgeländestelle". Die urlautlicke Nrklärung nämlick cies Namens,

wie er jetzt lautet, ergibt sick aus seiner öergleickung mit klessen — Kletten,

ktsssen, KIstten, Lbstten, blak jvergl. Hatzenport a. ci. Mosel) unci weiter

mit klettel, Kettel, Kettler, Kessel, Kessler, mit ^ Oessler, Kassel, Kaiz sam

Nkein), Katze, Kakler. Die Wurzel aä, verschärst zu at, becieutet „Wald",

gleichwie od sin öden-wald, ödeborn), uä sNeucktwald, vergl. lateinisch

uäus), eä jNreitwald), iä svergl. fdarwald, Idstein) — lnnenwald. Aus aä

bez. at wircl bat bez. cbat, inclcm cler Laut t> jstärker cb bis Ic) zur Ne-

Zeichnung cies auskallencl wabrnebmbaren davortrilt. Lo becieutet ktatti,

Lbatt! „Nu walcie ciie". Leidit fügt sick ciem t- ocler ä-Laut ein s-NIement

an, welches clie etwa vorkancienen reichlichen Eewässer bezeichnet jvergl.

Hart unci Harz). Daclurck entstebt aus ktatt zunächst klstz, welches ciurck

Assimilation cies t an cien s-Laut bloss wircl, sodak wir neben ttatti, Lkatti

später bloss! finclen. Die öokalumkärbung cies a zu e in Hessen bebt die

breite Nrstreckung auscirUcklick bervor, sodak wir auch in blessier clas bloss

als „deutlich bervortretenden breiten von Eewässern clurckzogenen walcl"

zu erkennen baben. Das ciabinter kolgencle l ist cler Nest von ei eigent¬

lich breiter Laubwald, ciann „Eeläncle" Uberbaupt, wie auch sonst un-

encilick bäufig in Namen jvergi. Neuel, Erevel, Ltiepcl u. a.) Dieses I wircl

noch einmal wiecierbolt in er, welches clisselbe Nedeutung wie ei ^al u. s. f.)

bat, nur mit ciem besonderen Linne cies Nauben, sodak ciie Wurzel er in

blessier jursprünglick ^ Naubwald, walclgeläncle) kier einfach mit „Ee¬

läncle", „Noden", „Ltelle" zu übersetzen ist. jbllZ. Dak cler I>ername „Katze"

aus cier walcibezeicknung ldot, btot?, Kotz ^z. N. Nurg am Nkein), sick bcr-

leitet, entspricht durchaus der sckon wiecierbolt gemachten Neobacktung, dak

liere und Nklanzen nach der örtlichkeit benannt werden, wo sie zu Hause

sind. , örade wie Nucke svon Nuclc d. k. ansteigendes kräftiges liekboden-
ii
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gelänge), Kicke svon Lggetc d. b. kervortrelende Ltelle des Lebirges oder

Lodens), Llse jvon L!s d. b. breitem Weickwald am oder mit Wasser),

Kscke svon Lsseg, ^setc, ^.sk d. b. Ltromgelände u. s. k.) ibre Namen baden,

so werden cier dir nacb ur jliekraukwald), Luege d. b. Wildsckweine,

nack su Lumpkwald, Lumpkwaldgebirge oder -geläncle, Lckelck nacb sckelck

ct. b. nabsckmutzigem Lreitwaldgelände unci cbst jso nocb im kranzösiscken),

Kalte jplattdeutsck), Katze jkockdeutsck) nacb ckat Wald bez. Katz Wald
mit Lewässern benannt.

Lcckalke biek eine Lrtsckakt, clie jetzt mit Lelsenkircken vereinigt

ist. Der alte Name becleutet „INorastwaldgelände". Nr ist identisck mtt

Lckelk, womit nock beute eine waldige Legend süclticb von Unna unci Werl
benannt ist. Nie Lrundwurzel et beäeutet urlautlicb einen breiten Laubwald.

Das seb clavor becleutet Nasses, besonders mit clem Nebenbegrikke cles

LckmutZigen, wie in clem Worte Lckmutz selber. Las I< am Knde, kür

welcbes auck cb oder g jgk) ersckeint, ist etc, egg cl. b. „bervortretendes

Lelände", im kedeutungswandel dann Uberbaupt „Lelände", „Loden".

Lckelck wurcie ein präbistorisckes lier, ein Niesenbirscb genannt, von clem
man kossile Neste bat. Las lier kübrt seinen Namen von seinem wokn-

orte, wie Lb von Ltr jLrwald), 8u und Luege -- Wildsckwein von Luege

cl. b. Lumpkwaldgebirge; unci wie clie Läume nacb ibrem Ltandort jvergl.

Nocbum). Aber auck cler INenscb erkielt vo!r cliesem Aukentbaltsorte clen

Namen, cler Lckalk ocler Lckalke d. k. Kneckt, verdoppelt Lckalkskneckt. Nr

wurcie auk diesem scblecbteren Lande angesiedelt, wäbrend der Herr, der

preie jpriemann, Drieling, Ndeling, haro, Herr) die trockeneren, weil böberen

Ltellen bewobnte. Nie Knecbtsnatur pklegt zu List und Lerscklagenbeit zu

neigen, weskalb im Ledeutungswandel der Lckalk zur lustigen Person wurde.

Luimcke bei Lelsenkircken bedeutet „sin) kräftigem feucbtem liek-

walde Wiktelstelle". in ön jim pranzösiscben nock boue — Lckmutz) be¬

deutet das bu als Negativwurzel zu ub — ansteigender liekboden jsiebs

die Abbandlung über wurzeln und Negatiowurzeln!), im wesentlicben ebene

liekstelle, mit dem naturgemäken Nebenbegrikke des peuckten, Nassen,

Lcklammigen. Las b an sick aber bezeicbnet jzumal als jüngerer Neutral-

laut) immer das Kräftige, bat auck selbst in der Negatiowurzel den Ursprung-

ilcken Linn des Abwärts- oder Aukwärtsgekens sKbbe im weer, Kbbe als

Lebirge) nie völlig verloren. Ler Laut I tst — et jbez. al) und bedeutet

Laubwald, dann im Ledeutungswandel swie in so vielen Namen mit et

z. L. IZeusI, Qrsvel etc.) scklecktbin „Lelände", „Loden", auck „Ltelle". Oer

Laut m bedeutet „Witte". Lie Lilbe ke ist identisck mit etcs — ege d. k. ur-

sprünglick „hervortretendes", „Lebirge", dann auck — Lelände, Loden, Ltelle.

Laar, ein trüberer Littsrsitz bei Lelsenkircken, ist Nack seinem

Ltandorte genannt, der krüber waldig und raub war. Lenn Laar ist im
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wcsentlicken dasselbe wie Haar — „Hervortretendes raubes Höbengelände".

vergl. Lebren in Ibüringen, Lernrode am Harz Leeren bei Königsborn.

Die vokalisation a bezeicknet mebr cias auffailencle ^utagetreten, e mekr

das breite „Lbene".

^ecklingkcrusen. Die Ledeutung lies Namens ist „wobnort

in waicileerer breiter Leländestelle". Hie Lrwurzel er bedeutet „breites

Laubwaldgelände", die Legativwurzel re ein vorbandensein von Wald auf

rauber breiter Ltelle jsiebe ciie Lbbandlung über wurzeln und Negativ¬

wurzeln!). Nie Wurzel et<, so gut wie SM, bedeutet „Hervorlreteudes",

„Lebirge", clann im Ledeutungswandel blök „Lelände", „Loden". Lleicker

Wandel ist bei I vorbanden, welckes als ei ursprünglicb „Lreitlaubwald",

dann aber „Lelände", „Loden", „Ltelle" bedeutete. Nie Lilbe inx bedeutet

„darinnen", „innen bineingesdrmiegt", dann „dazu gekörig", „drinn liegend,

wobnend" jvergl. Uber »A den Lrtikel Wengern). Nas wort Klausen, Klüsen

bedeutet „Haus — wobnort", denn en, ene swie in unzäbligen Namen) ist

— „innenslelle", dann „wobnort". Klus bat seinen Namen von us —

flickendes Wasser, wo die Lermanen, nack lacitus' Lermania, wen» ibnen

eine solcke Ltellc gefiel, ibren wobnsitz nabmen. Las b davor drückt das

Hervortreten, „in die Lugen Lallen" aus. Line Ltelle, wo ibnen Kiekendes

Wasser als geeignet in die Lugen kiel, wäblten sie zum wobnort und er¬

bauten dort ibr Haus, welckes danadi genannt ist. in späteren leiten oft

befestigt, war es gleicb „Lurg". Lo mag es auck mit Necklingbausen ge¬
wesen sein. —

Hattingen. Line ältere Lorm dieses Namens ist KlateneAAe. Ntan

bat sidi veranlakt geküblt, den Hauptstamm als versckleifung von klart auf¬

zufassen. Las ist aber durckaus nickt zur Lrklärung des Namens er-

forderlid?, der „ w a I d w o b n o rt" bedeutet. Lber klat Haci in die

die Lugen fallender Wald, siebe den Lrtikel klesster. in dem Worte inZerr

sind zwei Lestandteile, inA und en, zu untersckeiden. Ler erstere bedeutet

„innen oder nack innen eng zusammen", der zweite en sauck ene) eigentlick

„in", „innen", „inncnstelle", „wobnstelle", wie englisck inn. Lo Keibt

Hattingen „im Walde eng zusammenliegender wobnort", und der Lame zeigt

uns an, dak der Wald Sick krüber did?t und weit umber erstreckte. Lb die

Lorm kdateneZAe, die den Lindruck gröberer Lltertümlickkeit mackt, die

älteste ist, kann man gleickwobl bezweifeln, denn auck die Lildungen mit

-inZen sind sebr alt. Ler Name würde bedeuten „im )en) Walde sbat)

Kervortretende Ltelle seAZe)".

Osenberg. Line Ltunde von Hattingen erbebt Sick der Isenberg

mit den Irümmern der isenburg, die ibrerseits auck oft isenberg genannt

wird. Sie war der wobnsitz jenes Lraken Lriedrick von isenberg aus

dem Hause Lltena, der durck die Lrmordung seines Vetters, des Lrzbisckoks
Sil«
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Engelbert von Köln, Herzogs von Westfalen unc! Leicksverwescrs, sick eine-
üble Lerükmtkeit versckaffte. —

Der Name Isenberg war cliesem Lerge von krüker lier eigen und bc-

beutet „Ztromberg" svgl. Iserlokn) in Leziekung auf clie vorbeifliebende

Lukr sls). Dndere deuten den Namen als Isis Lerg, indem sie mit lacitus

sLermania) annehmen, dab die alten Lermanen eine Löttin Isis oerekrten.

Duck diese Deutung ist nickt ganz von der Hand zu weisen, sie kängt mit

der ersten innig zusammen. lacitus sagt an jener Ztelle, das Lgmbol

dieser lZöttin sei ein Loot gewesen; sie selbst wurde, wie aucb die andern

Lottkeiten der Lermanen, persönlick nicbt dargestellt. Lr folgert aus denn

eggptisck-grieckiscken Namen Isis und dem Loots-Zgmbol, dab dieser Kultus

zur Zee aus den lNittelmeerländern kierkergelangt sei. Dber das ist ein

irriger Lcklub. Die mittelländiscbe Lndung kann durcb Lrenzverkekr sick

«ingescklicken kaben. Isis ist aber auck ein ecbt germanisdier und indo-

germaniscber Ztamm. Lr bestebt aus Is — Ztrom und einem daraus durdi

Ledeutungswandel später kergeleiteten is — sie, wie englisck Lditk — Wald-

Zie, d. k. wald-ILaid, Wald-Lrau ist. Die urlautlicke Wurzel is bedeutet genauer

„Innen-Ztrom" jvergl. Iser, Issru —Isere, Issr, IselberZ am Inn u. a.j, indenr

der s-Laut jsckarf oder weicbj ein Ztrömendes, ursprünglick ein Zausendes
bezeicknet. Zo kaben wir vielkack as — auffallend bemerkbarer Ztrom

soergl. ^Kse, tdase, sodann ^sck — Lsck, ^scke, Lscke Ztromrandstelle und

den dort wacksenden Daum), c>s in Oos bei Laden-Laden, tds — Ztrom im

lieklande. Das Wort is bat von dem Legriff Ztrömung im Ledeutungswandel

die übertragene Ledeutung „Lewalt", „Krakt" gewonnen, welcke sick in dem

grieckiscken Is, Inos und in dem lateiniscken vis zeigt. Dus dem Legriff

„stark" wurde „starr" und so entstand aus dem Wasser und starr der

Legriff „Lis", encllick aus dem Legriff des sckmelzbaren Ltarren der Le-

griff Isen — Innen-Lis, Lisen. Das lateiniscke vis bat in dem v-Laut, dem

Digamma der Lriecken, nock einen Lest der ursprünglicken Vorstellung von

dem Dbwärtswallen jw) das Wassers erkalten. Lack alledem bedeutet

Isenberg, wo das n die Ledeutung „an" bez. „in", d. k. „umgeben von"

besitzt, wie in Lisenack jls-an d. k. Dm Ztrome—Hörsei—Lerg), »r-

lautlidi „Ztromberg", kann aber auck seinen Lamen erst von der dortigen

Derekrung einer Lottkeit Ise oder lsa oder mediterranisiert Isis erkalten

kaben, die indek nidrts anderes als die Löttin der Ztröme und der Ztrom-

sckitkakrt war. jlsn ist — Itko sverwandt mit Ida — waldkrau), wenn

man tka mit englisck tk aussprickt, und es ist ein eckter deutscker in älterer

und späterer ^eit vorbanden gewesener Lrauenname svergl. Isabella).

Illen6en. Der Lame bedeutet „ILitteninnenwaldtal-wokn-

ort". Denn der Dnlaut m bedeutet „ILitte", die Lrundwurzel en bezeicknet

ein „Innensein" svergl. den Drtikel Lnde l), eine Innenstelle. Das d be-
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zeichnet einen Linckuck 6. k. ein lal uncl zugleick ein Aus>iegen6es, 6. k.
Dalci, also ein Wal6tal. Die Lcklubsilbe ist wiecier en unii be6eutet hier
linnenstelle im Linne von „Wohnort".

Leimaike bedeutet, wenn 6er Name im wesentlichen in 6er ur¬
sprünglichen Norm vorliegt, „öaumkreie breite Ltelle mitten im Wal6e".
Kenn le ist 6ie Negativwurzel zu ei, welckes „breiten walcl" be6eutet,
wäbren6 le sin leer, Laer) 6as Legenteil, nämlich 6as peklen 6es Wal6es
an einer breiten (e) Ltelle be6eutet. Aab es sich um Walcl banäelt, in
nve!6,em 6iesc leere Ltelle lag, ist ciurch 6as 6aneben steben6e t — 6 aus-
gc6rückt. Hie Laute t un6 6 wecksein — zumal im Auslaut — bestän6ig,
obne 6ak 6er Ae6eutungsuntersckie6 6abei zur Leitung kommt, wie 6as im
Mittelalter beim Auslaut geraciezu gesetzmäbig war. Aas 6 aber be6eutet
„wa>6", wie in oä (V6enwa>6, V6eborn, A6in) etc. Aer Zweite leil 6es
Wortes besteht aus 6em Laute m, 6er Mitte becleutet, un6 stk — »6, 6er
„walcl" beäeutet. wir sehen somit, 6ab motb nur eine aus späterer ?eit
stammenäe erklärencle wieäerbolung 6es Ist bez. leä ist. Aas matk haben
wir noch in „Heimat" obne e, welches letztere obne besonäere Aeäeutung
hinzugekommen ist, wie es sich in eäe (Wohnort) 6em eä, in ene 6em en
(Witten, Wittens) ansckliekt. —

I? c» gen. Aie Ltaclt liegt in einem von vorspringenäen Aergen ziemlick
tief eingeschlossenen lale. Aas beäeutet auch ikr Name, sckon seit 6em 10. llabr-
bunäert Hagene, 6er in clie bei6en Kestan6teile ttsZ un6 en zerkällt. Aie
Lrunclwurzel aZ (versckärkt ak, erweicht s^b un6 scb) be6eutet „Vorkan6en-
scin von ocier 6a ist Vorsprung" un6 zwar bei obigem Namen entsprechencl 6er
lokalen Anschauung „Aa ist Lebirgsvorsprung". Aas Ii am Anlange be-
6eutet „aukka»en6", wie in unsrer Partikel ba! Aas n am Ln6e, ott auch
ne, en, ene, SN bat 6ie Ae6eutung „innen", „in", 6ie sich sehr häutig ZU
clem Linne „Wohnort innen" (englisch Inn) präzisiert. Anci so können wir
Hagen als einen „Wohnort in auttallenä vorspringenclem Ce¬
ti irge" bezeichnen.

wie h-lA haben au6i back in clem Personennamen Hache un6 in 6en
vrtsnamen Hachen un6 Hacheney, sowie 6ie anäers vokalisierten Ltämme
IieZ (Heggen), Iieck (Hecke un6 Hintersckiff), kecb (Personenname Heckel-
mann), bock (Personenname Hoche, A6j. hoch), kack (Hocke auf 6em 6e-
trei6eteI6e un6 Aergname Hockschar in 6en Luäeten), KuZ un6 bück (von
unten her aufwärts hervorlretencl — Hügel, z. A. in Namen wie Hug-
6ietri6), Hugo, Huc (örak Aetkusg-Huc) — 6ie gleiche keäeutung 6es auf-
tallencien Hervortretens, sei es in horizontaler, sei es in vertikaler Nicktung. —

Aa Cebirge meist bewaI6et sinci, ist auch mit 6er Wurzel bsg etc.
6er Aegriff 6er LewaI6ung meist verbun6en, cioch nickt immer, wie 6as
abgeleitete Heck (Hinterschiff) uncl backe (Lelreiclehocke) sowie 6as A6).
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bocb) beweisen. So sind Haag sStadt Haag), Hegge, Hecke „vorsprin¬

gende oder sich ausfallend erbebende belaubte Legenstände". lieben

der Horm Hagen und Hagene gab es kür diesen bäukig vorkommenden

Ortsnamen auch die Hormen Htg^un, kts^inni, KIsZan, kt-lZnen, btsZem,

kls ^usbeim ssiebe dellingbaus, weslkälisdie Ortsnamen 2. A. Z. 38), wobei

das m Mitte, wobnort), dem n sinnverwandt ist, wie in Lochum und

Lrilon. Husammenschmelzungcn von Hagen sind Klsin, Kts^n und Kto-m,

obwobl in Bildungen wie KIsn und Klon )Honscheidt, Hansa, Kinns — Augen-

fälliges (K>) Orinnenvorbandensein (nn) von Wasser (s) — man denke an den

volkstümlichen Ausdruck kür Klüt „der blanke Hans" —1 nickt immer ein

A-Laut versteckt zu sein braucht ss. Hobenstein).

Lcch werte. Oie Stadt ist an der Lubr in geringfügiger Hrköbung

Uber dem Hlusse gelegen, weiter östlich liegt um ein weniges böber das

Kork Hoben-Scbwerte. Nach Loese sLunstdenkmäler des Lreises Hörde

5. 32) wird Lüerte urkundlich zum erstenmal 1200 erwäbnt, nach Helling-

baus Westfälische Ortsnamen 2. A. S. 184) Ktonsuerte sHoben-Ldrwerte)

schon 962. Line lateinische Sdienkungsurkunde des Zitters Engelbert Lobbe

1378 bat denselben Namen Lüerte, eine deutsche von 1381 die Horm

Lavierte. Die lautliche Abartung des e zu ie macht dabei keinen wesent¬

lichen Unterschied. Oer i-lUang würde noch das Ledeutnngelement des

Innerlichen, Inneren, also etwa von Höben Hingeschlossenen zum besonderen

Ausdruck bringen, dock kaben von jeber, wie es noch beutzutage geschiebt,

lautliche, besonders vokalische, Umkärbungen bei Hamen stattgefunden, obne

(lab die Bedeutung dadurch wesentlich verändert wurde. Oie Ledentnng des

Wortes Lcbwerte — Lüerte ist „S u m p kw a l d g e I ä n d e ", und die Haupt¬

bestandteile dieses Wortes bleiben immer deutlich erkennbar. Hinc Lruncl-

wurzel us bedeutet „Unten ist strömendes Hab". Hiervon eine konträre Legen-

wurzel bedeutet „Hicht strömendes Hab ist unten". sHbenso beikt von Ks

sda ist strömendes breites Wasser) se oder Lee „Hicht strömendes breites

Wasser ist da".) Oie Bedeutung von su )z. L. in Sumpf, Sudel usw.) ist

also „Hasser Loden". Hack einer mir gewordenen freundlichen Mitteilung

des Herrn Oberlebrers Hcldbügel in Schwerte wird in der Schwerter Lbronik

des Hofrates Or. Läbrens vom dakre 1322 „die Hässe des bissigen Lodens"

mebrkach und auslübrlich beklagt. Oer andere Lestandteil des Wortes, ort,

ist — nur mekr das Lreite der Hrstreckung durch den Laut e bezeichnend

— identisch mit srt, welches, wie schon mebrkach nachgewiesen, gleich Iisrt

d. k. Laubwaldbezirk, Waldgelände, Waldboden, schlieblicb auch gleich Loden

überbaupt ist. Oas e am Hude wird der Lest eines ursprünglichen -ede

sein, welches swie in Meschede, Strünkede, Herbede) „wobnsitz", wobnort

^griechisch bedos) bedeutet. Oas d ist durch Verschmelzung mit dem t-Laut

von ert verloren gegangen, von dem Worte Ln-K»rt konimt das deutsche
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Sigenscbaktswort swart, schwarz, ber, ebensowokl wie cias Hauptwort

„Schwarte", letzteres auk clem Umwege über clas Zweikeilos trüber vor-

kanclen gewesene, in cler Bezeichnung „Schwarzwilcl" noch erbaitene

wort scvort tür Schwein, Wilclschwein. Uies susrt kür Wilclschwein bat

neben ciem bekannten sue^e gewik so gut existiert, wie cias wort Ich,

cler Auerochs, welches lier clieselbe Lezeichnung katte, wie sein Auk-

entkaltsort ur ct. b. cla ist liekwalcl, liekboäen, Urwalcl. wieäerum in

engerem Linne bat smart von äem Segrikke smart — Wilclschwein clie Sc-

cieutung „Schwarte", eigcntlicb Wilcisckweinsbaut, borstige haut, clicke haut,

bekommen, Ls ist kerner walirscheinlich, ciak clas wort Schwert, smert,

engliscb smorä, cienselben Ursprung bat, uncl zwar speziell von clem hau-

zabn cies Lbers, cler clen Urmenscben als Uorbilcl kür jene Waffen gectient

bat, clie sie, nacbclem sie solcbe Zäkne selber ursprünglicb benutzt batten,

allmäblich — erst aus Stein, clann aus hartbolz mit eingelegten Stein-

scbneiclen, enclliär aus Metall, kränze, Lisen, ja schlieklich aus Ltakl — zu

verfertige» lernten.

Uns su-er okne t ist clas Ligenscbaktswort sür, suer, lwcbcleutscb sauer

geworcien, clessen ursprüngliche Lumpkboclenbecleulung noch in cler beutigen

Bezeichnung „saure wiese", saurer Soäen zu erkennen ist. Uiese Le-

cleutung ist übergegangen in clie Lecieutung „unerfreulich", uncl so ist un-

rcikes Übst uncl abnlicbes zu cler Bezeichnung cles von Leschmack Sauren

gekommen, Man erkennt bieraus, clak cler Aame „Lauerlancl" keine un¬

sinnige lZezeicbnnng ist, auk bocbcleutscb classelbe ausspricbt, wie cias ur-

sprünglicbe Surianci, Suerianä, nämlich Aakbocicnwalälancl, wobei es keine»

Zweck bat, an clie späteren übertragenen IZecieutungen „unerkreulicb", uncl

„sauer von Leschmack" zu clenken. Line weitere IZegrikksentwickelung bat

clann nocb statlgekuncicn, inclem suer, svvsr clen Kegriff „scbwer" zunäcbst in ke-

zug auk clas Lewicbt, clann in kezug auk cias Inn im Sinne von schwierig
erbielt.

Lciiuielm. Uie mittelalterliche Horm cles Namens, cler sich zu¬

nächst auk clen Lach bcziebt, ist Sueime, uncl ibre lZecieutung ist „jknj sumpkigen

kreitwalcis Mitte hlub", clenn su becieutet „nab unten" wie in Sumpf, et

becleutet ursprünglich „breiten (e) walci U)" ocier im späteren kecieutungs-

wanäel „breiten kocien". Las m becleutet „Mitte", cias kurze e am Lnäe

ist aus aj Wasser) abgeschwächt. l?gl. Personenname von Lim, hluk-

uamen Ulme, Am uncl Ulm. —

(Gevelsberg becleutet „Kräftig ansteigenäer kerg". Aas wort

kiek ursprünglich nur Level uncl bestellt nach urloutlicher Erklärung aus

clen beiclen wurzeln ev unä ei. Die Lrunclwurzel ev becieutet „Da ist

sanktes Ansteigen jbez. Absteigen)". Die Horm ist in clem Personennamen

km noch erkalten. Her Laut (Z ciavor becleutet ein „kräftiges heraustreten".
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„Kräftig sick bemerkbar macben", wie griecb. Qe —hräe. hin b würäe nur

ein auskallenä bemerkbares, ein K ein scbarkes heraustreten bedeuten. Das w

bedeutet sberstammenä vom abwallenäen hlusse) ein allmäbliäies Dbwallen

bez., vom Doäen aufwärts geseken, ein alimäblicbes Steigen. würäe statt

xv ein b steke», so bccieutete clies ein starkes Steigen ocler Dbfallen. So

in hbbe säes Meeres) uncl hbbe sals Lebirge). hin p würcle ein hüpkenäes,

Sprungkaktes cier kewegung ausärücken, wie äas bei Lewässern sape, epe —

ep-o) Sick zeigt. Die Lrunäsilbe ei becieutet ursprünglich „breiten Laub-

walä", äann „breites Lelänäe". ciann Uberbaupt „Lelänäe", „Loäen". hier

kommt äie ursprüngliche Deäeutuug in Detracbt, wenn man an äen krükeren

hustanä äes Herges cienkt. Das beute angefügte „Derg" nebst clem ver-

mittelnclen s ist eine jener sebr bäukigen Deräoppelungen, ciurcii clie äas
Dolk äas säiwinäenäe Derstänänis äer alten Damen zu ersetzen sucbt.

Neben hvcl unä Level sinä eine Menge lautlicb verwanäter Namen vor-

banäen, so hbcl, Hevel in äem Nersonennamen hevelke sberübmter Kauf-

mann unä Dstronom in Danzig, äessen Namilie aus Westfalen stammte),

Hebel, Lebel, Loebel, öoepel, hoevel sStammname äer Lraken von Nerg),

Doel, Havel säer hlub), Habel svgl. habelsäiwert in Schlesien), Label sin

Labelbacbj, Nkkel sin Nkkeln), Dvel sin Dvelacker), Hovel, Uvel, Uskel, huoel,

huffei shukkelmann, hukelanä) u. a. m.

Hohenlimburg. Der IZestanäteil hoben- ist äem Namen Lim-

bürg erst vor Kurzem amtlicb angefügt woräe» unä erklärt sicki von selbst,

alleräings mebr kür äas Schlad, als kür äie Staät, äie im Lennetale liegt.

Der Name Limburg wirä gewöbnlicb auf äen Lraken heinricb zurüä ^.iükrt,

äer nacb äer hrmoräung äes hrzbiscboks hngelbert äurcb hrieäricb von

Osenberg, heinricbs Dater, später mit äem Lraken Däolf von Mark um äie

eingezogenen Lüter Krieg kübrte unä mit hülfe seiner Derwanäten von

Limburg an äer Maas eine Durg bier erricbtete unä äiese nacb jener benannt

hätte. lnäessen war äie Lleiätkeit äer Namen wabrsäreinlicb eine zufällige

unä äer Name bier scbon längst vorbanäen. hs gab jeäenfalls scbon vor äer

erwäbnten Dnlage bier, abgesehen von einer naben säcbsiscben Wallburg, an

Drl unä Sielle eine ältere IZurganIage, äie äen Namen Linberg oäer Lint-

berg getragen baben soll. Dieser Name braucbt niäit „Schlangenberg" zu

bcäeuten, wenn aucb Lint — Sätlange sein kann. Nicbt einmal „Linäenberg"

braucbt er zu beäeuten, obwobl lint, lincte aucb Linäe beäeutet. la nicbt

einmal „Lenneberg" wirä er beäeuten, obwobl er an äer Lenne sNeben-

form Linne) liegt, sonäern er wirä eine weiter zurückreicbenäe Deäeutung

von äer IZcsckafsenbeit äer Umgebung baben, unä zwar äie Leäeutung

„Lurg in walä leerer Innenstelle". Denn I! ist — urlautlicb be-

tracblet — äie Negativwurzel zu il svgl. ilkelä, Mer) — innenwalä unä

beäeutet „Niäitvorbanäensein von walä an einer inneren Stelle". So ist
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LS bei Zchlok Lick in Hessen. Natürlich muk man an eine längstvergangene

?eit äenken, wo clie Legenä kier so beschaffen war. Das n becleutet „innen".

Das lin beliebt sich auk äas ganze Llubtal, welches als walcileerer Streiken,

lin ocier ien, äas walägebirge äurchziekt unä ciem Llusse äen Namen Linne

se ursprünglich a — Wasser), Lenne gegeben bat svgl. Lan-a — Lakn, Lena

in Sibirien). Das n bat sich nachker clem b zu in assimiliert. —

LIselj ist — LIse^Ae svgl. mittelbochcleutsch Aese^Zet — geseit).

Nie Nrsilbe LI bedeutet „kreitwalä", äas s ciakinter „Klub" ocier blob

„Nasses", soäak eis soviel wie „kreitwalä am Llusse" ocier „nasser kreit¬

walä" becleutet. Das wort e^ge becieutet „kräftig Hervortretenäes", be-

sonäers Lcbirge, so in clem kckgebirge am leutoburger waläe, ciann im

keäeutungswanciel „kerggeläncie", auch „Lelänäe", „koäen". knä so Kaden

wir Llsey — „Lelänäe mit feuchtem kreitwalcle". Nlleräings wachsen auf

solchem clie Llsen skllern, krlen) gerne unä baben gleich anciern pflanzen

unci lieren vom Stanäort ibren Namen sz. k. kscke, ^.sk von ^.sk — Llub-

gelänäe, kuck skuche) von kuek — kräftig bervortretencien liesboäen, äer

Nr von ur — krwalä, äer Schelch von scbeick Sumpkwalä, äie LueZe von

Lu-LZ^e — Sumpfgclänäe), aber äer Name braucht nicht graäe nach einer

erst abgeleiteten keäeutung erklärt zu weräen, sonäern ist wobl von ur¬

wüchsigerer Herkunst. —

klachroöt ist ^ Zn aZge roä ä. i. „Im kerggelänäe koäung".
Linsal ist — insel. Siebe äen woknort Insel bei Witten.

Altena. Her Name beäeutet nicht „Nllzunak", wie man fabuliert.

Ks ist nicht glaubkaft, clab äie kesitzer äieser kurg eine kezeiämung über¬

nommen kälten, äie äer keinäliche Lrak von Arnsberg ertunäen baben sollte.
Kieselbe Label wirä von NItena erzäblt. Nber äer Name ist viel älter als

solche kabulose Lesckichtsmomente. Ks gibt auch ein Nltena bei Sprock-

kövel. Im Harz liegt ein Örtchen Nltenau. Kies unä äer Name Holtenau

unä Hartenau fübren uns auf äen weg zur richtigen Keutung, wonach

NItena wie NItona Nbsckleifungen von NItenau svergl. Näenau) unä NItonau

sinä unä ., waläklubgelanäe" beäeuten. Ks ist auch nicht un¬

möglich, äak äie Lorm NItcna äie ursprünglichsie ist, äann beäeutet

sie „im walägebirge Lluk ^ — Wasser, auch LIuk, kier äie Lenne). Koch

labt NItena bei Sprockböoel, wo kein LIuk oäer erkeblicher was.serlauf ist,

auk äie anäere keäeutung unä Norm auf au als äie krukere schlieben.

Die (Zrunäwurzel a> ssieke NItenkain) beäeutet „Laubwalägebirge", „Laub-

walä", „walä", gegenüber sr, welches „kaukwalägebirge", „kaukwalä",

„walä" beäeutet. Kas t äobinter ist äurcb äen sekr käufigen Wechsel mit

-ä entstanäen unä beäeutet „walä" )vergl. ^ä, 0ä in Öäenwalä, väeborn,

Oäin — im waläe säer). Kas n beäeutet „in". Kie Silbe au statt a ist

unser „Nu", „Nue", altkoäiäeutsch awa, worin acv „äa ist sanfter Nbklub"
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und s „Wasser" bedeutet. Zonack bezeicknet sxva oder Lue einen sanften
Wasserabfluß mit clem anliegenclen Wiesengelände. Lie Lilbe T^It in Namen
wird meist volksetgmologisck falsck oerstanden unci als der Zeit nacb „alt"
aufgefaßt, Nber clei Nebenfluß cler Nona» in Liebenbürgen NIt ocler Nllujta
— walclftuk unci cler NIdan jNebensluß cler Lena in Libirien) — Wald-
Znnenkluk belebren uns über clie Ledeutung, die — Waldgebirge, walcl ist,
wovon auck clas lateiniscbe nltus — bock sicti berleitet. Lo erklären sick
NIdenkircken, Nltenstein als ftirckort im walcle und Lnrg (stein) im Walde.

u? er 6 ol bedeutet (f n) s a n f t ansteigendem raubem waId -
gebirge Nbllußgelände. Über VLerd vergl. werdringen, über c>bi
vergl. Llback bei Witten. OKI ist — Ocvel, ^nvvel, ^vvel, welcbes aus avve
(vergl. ftltena), ncvg — sankt abfließendes Lewässer oder in sanft ge¬
neigtem Loden Lewässer und ei — „Lelände", „Loden", nrsprünglick
„Lreitwald" bestebt. Letzteres kommt in der jüngeren und abgesckwäckten
Ledeutung „Loden", „Ltelle" in vielen Namen vor (vergl. Leuel, Lprock-
bövel u. s. f.).

pletienberg, in alten Zeiten ktslsiplio genannt, biek auck
klettenberA um 1400, sowie pluttenbreckt, plettsnbrgcbt, pletmert. Die
Ltammburg des durck den Lrdensmeister der Lckwertbrüder in Livland
Walter v. Plettenberg berükmten freikerrlicken Lescklecktes lag im lale an
einem Lacbe und batte dickt neben sick eine Mükle, woker sie später auck
das „I?aus zur Müßten" biek. (Lo v. Lteinen, Westk. Cesck. VIII. Ltück
L. 15.) Ler um die Lurg Plettenberg liegende Ort wurde erst im 15. dakr-
Kundert eine preikeit und dann eine Ltadt. wenn v. Lteinen bestreitet, daß
die Ltadt von der Lurg den Namen kabe, weil „nack der weise damaliger
Zeiten das Lesckleckt von dem Ort, nickt der Ort von dem Lesckleckt den
Namen bekommen kabe", so ist das nur teilweise ricktig, insofern man unter
Ort nickt den woknort, das Dorf, sondern die Örtlickkeit, die Lage versteken
muß. Mit der Erklärung des Namens dieser örtlickkeit aber aus der alten
porm plettenbracbt dürfte v. Lteinen wokl Neckt kaben. Lr sagt: Ler Lrt
ist also genennet, weil er „plat an der Lrackt", das ist an dem pube des
nock vorkandenen Lerges, „die Lrackt" gekeißen, auf einer Lbene ist an-
geleget worden. „Ls ist die Lrackt eine ansteigende Höbe Zwiscken der
Ltadt und dem Lcklob Lckwarzenberg, so zum Nckerwerk gebrocken wird".
Zu der lat bedeutet der erste leil des Namens, plet, unser keutiges platte,
klatt, d. b. urlautlick eine „plötzlick kervortretende (p) glatte (Ig) liekstelle
(t — ä), wie prot (prstum — wiese), bret (Lrett), kiedde etc. Las folgende
en kann sebr wokl aus an abgesckwäckt sein. Lckließlick bedeutet brsbt,
ursprünglick brncksd, brgßgd einen kräftig ansteigenden (b) waldfreien (ro)
kerg (et, — Z d. k. e^ge) im Walde (t — ä). Äber die Ledeutung der
einzelnen Laute sowie Uber die Ledeutung der Negativwurzel r-c im Ler-
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kältnis zur Crundwurzel sr siebe die vorige Abkanzlung. Hie Ledeutung

der vermutlick alleren porm plattenbrackt ist demnack „ebene Ztelle

an einem walclleeren Lergvorsprunge im Waldgelände". ^

Die porm Pleitenberg liebe sick inciessen als jüngere porm auclr erklären,

inäem dann berZ die im Mittelalter bäukige Bedeutung von „Lurg" (vgl. Alten-

Lerg und Lurg, sowie Haus Lerge in Witten) gebaut kälte. Aas ergäbe dann

die Ledeutung „Lurg (berZ) auk oder in <en) ebener (e) plötzlick kervor-

tretender Zielte (pl) im Waldgelände (t — d). — wenn wir endlick auk den

zuerst erwäknten ganz alten Lamen Llelsipko zurückgeben, so bedeutet

dieser urlautlick zunäckst „Ausfallende (im) Laubwalde (et> an fliehendem

Wasser (s> des lnnengeländes (ipk — ib vergl. tbbenbüren) gelegene Au

(— oj oder Abklukwiese". Da ein in dem Lis-Loden klickendes Lewässer

LIse (LIss) keibt, kann man den Namen auck nack diesem Lack erklären,

und da in solckem öelände gern Llse» (c>. k. Prien, pllern) und äknlicks

weickbäume wacksen, ikn auck auk diese zurückkükren. Aas sind aber un-

wakrsckeinlicke Aeutungen (vergl. Lockum). Man bat zunäckst an das Ce-

lände selbst zu denken, wenn man uralte Namen erklären will.

LUÄensciieicl. Aje Ltadt liegt ank einem Plateau, welckes Nack
allen Zeiten bin öewässcr entsendet. Zweifellos fand sick da in alten

Zeiten sumpfiger Wald vor. Audi wo er gerodet wurde, blieb der Loden

der quelligen Natur entspreckend morastig, kotig. Aiesen Legriff Kaden wir

in den Lauten Lü — Lu zu versieben (vergl. lateinisck tutum — Zckmutzj

und es ergibt sick dann die Lesamtbedeutung kür Lüciensckeid: „tn

morastigem Loden kervortretende trennende Ztelle". Zs

mackt dabei keinen wesentlicken Llntersckied, ob die älteren Normen

Lüdenscüede, Lüdelsceds oder Lünsekect, Lunsckedium gekeiben Kaden, tn

Lüdensckede würde das d kinter Lü nock den Legrifs Wald (vergl. über ci

die vorige Abkandlung und den Artikel Altena, Hattingen und viele andere)

bedeuten, Lüdensckede also ^ „kr morastigem Walde kervortretende

Irennungsstelle" bedeuten, tn Lüdetsckeide wäre der Ausdruck nodr er¬

weitert durck et — ursprünglick Lreitwald, dann „Lelände", „Loden" (siebe

die vokale in der Abkandlung), sodak der Name soviel wie „Morastiges

Waldgelände sckeidende Ztelle" besagte, kr den Normen Lünsckeid etc. ist

der Legrikk „Wald" (d) nickt ausgedrückt, und der Lame würde auk eine

sckion spätere Zeit passen, wo der Wold umker grokenteils gerodet war.

Über das lü (— tu) siebe den Artikel Lukn und Lünen, Uber sckeiä den

Artikel Zcknee bei Witten, wenn jetzt in und bei der woklgepklegten Ltadt

Lüdensckeid die morastige, kotige Latur des Lodens sick nickt besonders

bemerkbar mackt, so kann man eben auck kier aus dem Lamen bei natür-

licker urlautlicker Erklärung, wie auck vielkack an anderen Ztellen, erkennen,

wie die Lesckakfenkeit des Leländes krüker einmal gewesen ist.
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Iseriokn. Der Name 6er keutigen bläkenden Ltadt kieb früker,

als kier nur eine Lurg und ein kleiner Ort dabei vorbanden war, nur

Loen sLokn), wie ikn auck das durck eine Lcklackt des Zvjäkrigen Krieges

bekannte Ltädtcken Lokn im wünsterlande trägt. Dieser Name bedeutet

„woknort im Io sLok)" 6. b. in einer Licktung des umliegenden koken Laub¬

waldes. Der letztere keibt ol )vgl. Olsberg, DIwig, Ölten). Lu dieser ur-

lautlicken Lrundwurzel aber gab es eine negative Drwurzel Io swie or und

ro, sr und rs, sl und Is) in der Ledeutung „Nicktvorkandensein von kokem

Laubwald" d. k. eine Ltelle, wo kein koker Laubwald vorbanden war. Line

solcke kann völlig kakl und glatt, wie la meistens bedeutet, aber auck mit

neu aufsprossendem Laubwolde bestanden sein, was — zumal in der

Haubergsgegend — die gewöknlicke Ledeutung von Io (Lok) ist, worauf

denn von der dort gepflegten Daumart der Licke und ikrer Linde der Le¬

griff Loke sick abgeleitet bat. Da auck die Lorm Iserio existierte, wird in

alten Leiten auck der blobe Lame l.c> vorbanden gewesen sem, wie biet

Loo in Holland. Das nackker Sick findende n aber sogt. Witten) bedeutet

„innen", „innengelegen", „woknort". Lin Lrak von Loen wurde durck den

Trafen Lriedrick von Isenburg gefangen genommen und starb im Lekängnis.

Der erste leil des Lamens wird sckon von alter Leit ker durck den Legrikk

„Lisen" erklärt, und es bat damit tatsäcklick seine Licktigkeit. Ls fand kier

seit sekr alter Leit ein sekr primitiver Lergbau auf Lisen und auck auf

andere ILetalle, besonders Lalmei, sowie eine gewerblicke Derarbeitung

derselben statt. wie alten Lamenkormen: Isernloke, Vsernlokn, Isserlokne,

Iserenloon u. a. erklären sick danack wie der keutige als „Lisenboden-

Li cktu n gsw o k n o rt". Im voraus sei das ec erklärt, welckes wir eben

als „Loden" deuteten. Die Drwurzel er bedeutet „da ist breites (e)Lauk-

waldgelände" ssieke die Lbkancllung und die Drtikel binar, bleräecke u. a.),

dann im Ledeutungswandel abgesckwäckt „Lelände", „Loden". Interessant

aber ist der Ledeutungswandel in der ersten Lilbe ls. Die Lrundwurzel

is druckt durck das i das Innere, „Innenbekindlicksein" aus, der Laut s be¬

deutet ssieke die Dbkandlung über die Lackakmungslaute) ursprünglick

Zausen, dann „Ltrom". Lo bedeutet Isenberg „Lurg sberg im IL. w —bürg)

am Is d. k. Ltrom", nämlick an der Lukr. Die Tewalt der Ltrömung sauck

im grieckiscken Is, gen. mos) bat dem Worte zu der abgewandelten Le¬

deutung „Lewalt" im lateiniscken smit w — abwärts kükrend) vis, verkalken.

Dber von is gab es auck eine Legativwurze, si, welcke im kontradiktorisd.en

Linne „Lebten von Innenwasser überkaupt" svgl. Lirokko, Lgrten — Linen),

im konträren nur Lebten von strömendem Wasser, nickt Lebten von Wasser,

also nur Lebten von Ltrömung bezeicknete svgl. Lee). Daraus entwickelte

sick dann eine neutrale Ledeutung von s nab, keuckt, in welcker Ledeutung

sick mit s neue Lrundwurzeln bildeten, z. L. si» 'nasser Innenwald.
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Nun hatte äer Urmensch kür flüssiges Metall keine andere kezeichnung als

äie, welche er für äie vcrbreitetste Flüssigkeit, äas Wasser, anwenäete, unä

so entstanci silber (Silber) Neuchtes(s) — im — Znnenwalä (il) gebirgs

(b Lbbej boäen (er). So ist is auch „lnnen-Nab", „Innen Flüssigkeit",

clie Lezeichnung kür Lisen geworden, ja cler ursprüngliche Legriff cles

Strömens scheint noch aus cler Vorstellung von clen im Locien vorkanäenen
Metallaäern heraus. Unä weiter — wie clas Lisen im festen ?ustanäe

Kart ist, so ist auch Wasser im bartgeworäenen Zustande is, ci. k. Lis.

wir müssen hiermit clie Erklärung 6er Namen von Stääten unä Ort¬

schaften abbrechen, um noch diejenige von ein paar bekannten Lewässern

unä Lergköken 6er Lrakschakt Mark, wenn auch nur in ge6rängter Kürze,

anzufügen.

üie I)änne, verkürzt aus Llönng, eigenlick ttunns, wie Soest

aus Lust, Noer aus Nu(k)r wur6e, becleutet: „Nukkallenä bemerkbar <k) unten

innen sunj Wasser", ttun keibt „nie6rig", „tief", Nukn (Künj ist ein Nie6er-

vogel, Nunä ist ein lier, 6as sich äuckt, sich nieclrig macht, l?unnen war

ein Volk aus Niecierungslänclern, yünen sinci mit ihren Hünengräbern keine

Liesen gewesen, wie clie aukgecleckten Lräber zeigen, son6ern sie haben

ikren Namen von 6em lieklanäe (kün, vgl. 6cn Namen yungarnj, besonclers

6em 6eutscken, wo man ciiese Lräber fin6et.

Oie Lenne, verkürzt aus Leuna (vgl. 6ie Lena in Sibirien), be-

6eutet „ln (n) breitem (e) waläleerem 6. i. glattem (le) Ko6en kliebenäer

Nlub (s)". Vasselbe be6eutet Leine unä Linne. Nie Silbe le ist Negativ-

würze! zu ei breites LaubwaI6gelän6e unä beäeutet „breites Lelänäe

oäer breiter Loäen obne Laubwalä". (vgl. äie Nbkanälung bei wurzeln

unä Negativwurzeln.j

Oie Volme ist verkürzt aus Volma. Der erste Laut wirä heute

zwar wie k gesprochen, cloch beweist äie in allen Zakrbunäerten gleichmäbige

Schreibung mit V, äab äieser Laut äem cv ganz nabe verwanät war, wir

also richtiger wolme sprechen mükten. So beäeutet äcr Name „Sankt (w)

in oberen (o) Laubwaläs (oi) Mitte (m) — kliebenäes — Lewässer (a).

Oie Lnnepe, verkürzt aus Lnnep-1, beäeutet „ln (L!n) sich stufen-

artig abäachenäem — gewissermaben abbüpfenäem — Lerglanäe (ep)

lliekenäes Lewässer (s). wäbrenä Lbbe äie kräftige Nbnakme (z. L. äer

Meeresklutj auch beim Lebirge beäeutet, cirückt p äas plötzliche, sprunghafte

sich Nbäacben unä äamit auch äas Nbküpfen äes Wassers aus (vergleiche

Npe, Nkfej. —

Oie Lbbe, äas Lbbegebirge Zwischen Lüäenscheiä unä Uttenäorn,

beäeutet „kräftig sich Nbclachenäcs". Der Urmensch kat äie Vorstellung

wob! vom Meerwasscr gewonnen unci auf äas ähnlich erscheinencle ver-

bältnis beim Lebirge übertragen. Lin sanftes Nbwallen ist Lw (noch vor-
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kanclen als Personenname), ein plötzlicbes, büpkenäes vbnebmen isi Lp

)-epe von LiUbäien), ein oerwebencles, in 6ie Lukt kübrencles isi ek. Lbenso

ist es mii -^b )^be 06er T^bbe Sick abäacbencles Lebirge, zugleicb cler

Mann, cler 6arauk wolmi, oki irrig französisch ^bbe geschrieben), /cp, Xk

jvgl. Mkema, Vffental) un6 bei verbinciungcn mit anclercn vokalen.

florökelle beibt cler böcirste verg cles Lbbegebirges. vuch gibt

es einen verg gleiciren vamens bei Iverclobl. Ver vame beäeutet: „Im

(b!) b o b e n (o) Vaubgebirgs(r)wal6e (cl) 6 eutIicher (b) breiterje)

Laubwa>6berg (I)". Ivenn wir cias Wort nämlich nack seinen vrlauten

betracbten, so seken wir, clak n stets „in" becleutet. Vie vrsilbe or ^griechisch

vros) becleutet vaubwalclberg jsiebe über r uncl I clie vorige Vbban6lung

sowie clie Artikel Haar, vltenbain u. a.). Vas ct becleutet „walcl", eigentlich

„Vuf6rücken6es", „5lukliegcncles", so in Oct Wal6> V6enwal6, Oäin ^

im Wal6e Lr u. s. k. vucb wenn ein t stäncle, bätte es 6och cliese ve-

6eutung 6es 6, mit clem es, zumal im Vuslaut, bäukig wecbselt. vie anciere

Hallte cles Wortes jsiebe Halle) becleutet mit clem K etwas auskallencl ke-

merkbares, mit ei einen Laubwalci )er wäre vaubwalclgebirge), wobei cias e

clen Loncierbegrikf cles vreiten o6er Lbenen ausärückt. jvgl. Helle bei Volmar¬

stein.) Vie vorclbelle zeigt oben in cler lot eine ziemlich ausgeclebnte ebene

Lläckc. „Ver Vor6" ist cias Lan6 mit bobem vaubwalclgebirge, vorlancl,

Vor6lan6, vorweg, wober clenn ciie Lezeicbnung clieser Himmelsricirtung

rübrt. Vber unsere vo^äbelle bat mit clieser nicbts zu tun.

f)ellu?eg. ver vame becleutet „ein auffallen 6 sicbtbar

mit breitem Laubwoläe sankt sich abciacbenäes Höbenge-

läncie" uncl nacbker auctr einen 6arauk berkübrenclen weg. Zetzt ist cler

walcl gröbtenteils verscbwuncien, uncl nur 6er vame belebrt uns, 6ab er

früker 6a war. ver Laut ü bezeiämet 6as auffallen6 bemerkbar Werclen6e,

wie noär beute in 6er Partikel ba! Vie Lrun6wurzel ei be6eutet „breiter

Laubwa>6", in6em e 6en vegrikk 6es Lbenen, vreiten svergl. 6ie öeäeutung

6er vokale in 6er vorigen Vbbancilung) ausclrückt, I aber als von r ab-

clikkerenzierter Laut statt cles kegrikkes „raubwa>6ig", 6en 6es „Lanft-

waI6igen", 6es LaubwaI6es mit seinen wellenförmigen, last borizontalen

Linien, bezeicbnet. vab ei im verlaufe 6es Lautwan6els auch 6ie abge-

schwäcbten Leäeutungen „Lelänäe", „Vo6en" überbaupt bekommt, kommt kür

uns bier, wo sich's um einen sebr alten vamen un6 sebr alte Leit ban6elt,

wobl no6r nicht in vetracbt. Vas >v in bezeicbnet 6ie ganz sankte

Vb6acbung, 6eren Vorstellung 6er vrmensär von clem vbwallen 6es klieben-

clen Wassers gewann ssiebe 6ie Lntstebung 6er vrlaute in 6er Vbban6lung).

Vie örunäsilbe eZ en6licb, als — Kräftig bervortretenäes öebirge, 6ann

„Eelänäe", „Vo6en", ja als Hervortretencles überbaupt sz. v. engliscb LZZ

— Li) gebraucbt, be6eutet bier „Höbengelän6e". svgl. vorweg.) Vas wort
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vvez; bat mit äen bier wie anäcrswo auf Höbenzügen entstebenäen wegen

allmäblick clie Leäeutung „weg" bekommen, in weicbem äie ältere Leäeutung

von we besteben blieb. Die Lrunäwurzel evv becleutet nämlick „Lorbanäen

breites sankt sicb abäackenäes Lelänäe". Lavon ist äie Legativwurzel we,

welcke „nickt sick abäackenäes Leläncle", also „ebener Loäen" beäeutet,

soäak vEA eine „ebene Loäenstelle", also eine Stelle beäeutet, auf äer man

im Legensatze zu einer sckrägen Lbäackung gut geben kann. jSiebe äie

Lbbanälung über wurzeln unä Legativwurzeln.) Laker bat wei^ unä

vviA äie Leäeutung äes römiscken oe^uum bei in nequum äescenäere,

ä. b. — Kampfplatz, unä äaraus erklären sick äie Wörter WiZ-mä unä

>VeiZanä gleick Kecken, Kämpfer, wie übrigens äas yelweg-plateau eine

Fortsetzung äer sckmalen l?aar ist, so ersckeint auck äer Lusäruck I?e>

als eine spracklicke Verbreiterung unä ILiläerung von bsar.

Lauerlanck. Lrst äie neueste Zeit bat aus Suerlsnä „Sauer-

lanä" gemackt, wäbrenä man früber Suerlsnä äurck Süäertsnä unricktig zu

erklären liebte, bi äer nieäeräeutscken Lanäesspracke beikt äas Lanä

Suerlsnä unä nur Suerlsnä. Zn «fieser älteren Lamenbiläung ist -lanä immer¬

bin sckon ein jüngerer Zusatz. Lr wieäcrbolt nur äen Legriff, äer bereits

äurck er ausgeärückt ist, nämlick „Lelänäe", „Lerggelänäe", nock genauer

„breites raubes walägebirgsgeläncle". Len>« äer Laut r bezeicknet urlautlick

zugleick seiner akustiscken Herkunft nack „Lauscken", seiner optiscken Her¬

kunft nack „raub". Leiäe wakrnebmungen wirkten oereinigt bei äem Ur-

menscken zu äer Heroorbringung äes Lautes r ssiebe äie Lntstebung äer

Erlaufe in äer vorigen Lbkanälung). wenn einer äer Lmpkinäungs- oäer

Laseinslaute, äer Klanglaut s jgleick „äa ist klar erkennbar"), oäer o jgleick

„äa ist oben"), oäer e sgleick „äa ist eben oäer breit"), oäer i jgleick „äa

ist innen"), oäer u sgleick „äa ist unten") äavor trat, so entstanä eine

Lrunäwurzel, äie sckon einen ganzen Satz, ein fertiges Urteil entbleit, wenn

auck keiner äer Laute eine formale Lestimmfkeit als Subjekt oäer Person

oäer Kasus oäer äergl. besab. So trieb or „oben Lauscken" ä. b. „Lor-

banäensein von oben Lauscken" oäer „äa oben ist Lauscken" oäer im ke-

äeutungswanäel „äa oben ist rauber walä", oäer substantiviert „boker

rauker walä" oäer „rauber waläberg", nackber „waläberg", „Lerg",

„I?obes", „Lelänäe", „Loäen", mit immer «nebr abgesckwäckter Leäeutung.

So beäeutet er im älteren Sinne „breites raubes walägelänäe". Die

voräerste Silbe su aber beäeutet als jüngere Wurzel mit äem Laute s äen

Legriff „nak" unä mit u äas „liefe, Untere". Lonack ergibt sick äie Le¬

äeutung von Suer als „Lreites raubes walägelänäe mit nassem

Loäen". Lergl. Lckwerte unä Sckwelm. Der neuere Zusatz Lanä bringt

keinen weiteren Legrikk binzu. Zm alte» Lermanien gab es viel Le-

zeicknungen mit su, z.^L. äie SueZe — Labgebirge unä seine Lewokner, äie
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Liiere swildschweine), die Lugambrer, clie Luevi. von beutigen Ortsnamen

geKören dazu Lüerte und Luelme d. i. Lchwerte und Lchwelm, ebenso

Lukl u. a.

Die Lrwäknung des Namens Lugambrer sübrt uns scklieblick noch auf

einige alle Völkernamen, die in ciieser Legend vorkommen oder ikr be¬
nachbart waren.

Vie Lugambrer. Lie bewoknten bis ZUM öeginn unserer Zeit¬
rechnung clen sücilicken leil der späteren Lrafschakt Mark und alles Land bis

zur Lieg, Lin grober leil von lknen wurde durch clen nackmaligen Kaiser

liberius, als er in Lermanien kommandierte, auks linke Nkeinuker verpflanzt,

und sie waren es, die später den Lrundstock des Krankenvolkes bildeten.

Äder die von ibnen aufgegebenen Landstriche an der Nukr deknten sich

von Norden ker die Marser aus. Nie Absckwächungen des Namens m

L^smbri, L^kambri, Likambn sind dialektiscbe Änderungen okne Umge¬

staltung der Bedeutung. Nie älteste Korm LuKgmbn aber bedeutet „Lumpk-

waldgebirgs-kewokner. 8uZ ist 8ueß sogt. Luerland) oder SueAe,

welckes aus der Neuwurzel 8u d. k. „nasse liefe" und eZxe „Lebirge",

„Waldgebirge" bestellt.

Ner andere leil des Wortes, -ambrer, bat ein nur aus Lründen be¬

quemer Aussprache entstandenes, an sich bedeutungsloses b, wie wir es

im älteren Neutsch auch bei umbkanZen und empfanden finden. Nas übrig

bleibende amri smit latinisierter Ladung statt der ursprünglich endungslosen

Norm) bedeutet „Lusammenlandbewokner", „Landgenossen". Nas wort kam

»kne ein anderes Bestimmungswort bei den Deutschen viel vor und katte

dann den Anlaut KI, vergl. griechisch bsma, sdeutlich zusammen) oder K

»der O in der Ledeutung „deutlich kervortretend", „sich — von andern —

unterscheidend". Lo waren die alten Kimmerier, Kimrier, „Landgenossen"

und ebenso die „Kimbrer" mit dem eingeschobenen b-Laut strotz der scharf¬

sinnigen Abbandlung von Nr. Matbias, der sie sekr anders erklärt). Vkne

b-Laut ist der Name Kimbrer als der der keltischen Kgmrer in Wales noch

beute zu finden. Unser „Kamerad" läbt sich auf diese weise erklären,

wobei das d noch neben kam — saus der Menge keraustretend) zusammen,

und ar s— Land) noch ad s— ursprünglich „Wald", dann im Nedeutungs-

wandel „woknsitz"), wie griechisch üedos, kinzutrat. ln Lugambrer bat

sich der Luttural-Anlaut A mit dem g von LueZe verschmolzen bez. er war

überbaupt nicht vorbanden, gab es doch auch Normen okne Luttural-Anlaut,

z. n. Tkmbronen. Nab neben Lugambrer sich Normen mit der Lntwickelung

zu i finden, ist vielleicht nur dialektische Nesonderbeit eines leiles von

jenem Volke oder aber derer, die es nannten. Lonst würde die i-Narbe

in )' und i s8)-Aambrer und Licambrer) das Innere, noch auben bin Abgelegene

zum Ausdruck bringen svergl. Liegen Leite >4).
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Hie IHarsen 06er Marser woknten zu Augustus' seilen reckts

von 6er Nukr, beseelen aber, als liberius 6ie nörcllicken Sugambrer auf

6as linke Nkeinuser verpflanzte, 6ie von 6iescn leer gelassenen Lebiete um

Lenne, volme, Lnnepe, wo sie im Hakre 14 n. Lb. öermanikus branclsckatze.

Oer Name be6eutet „Millen im NaukgebirgswaI6e an Strömen sie". Hin

6 s— englisck tk ocier — tj kann vor s ausgefallen sein, es wür6e „MaI6 in

niedriger Stelle" be6eutet Kaden. Oer Name IVtsrtK beslekl als Personen-

name nock Keule un6 steckt au6r in IVIsrtin. Auck 6er Name 6es römiscken

Nalionalgolles erklärt si6? so, in6em IVIsrt bez. IVlurt-s smitten im Naukge-

Kirgswal6e Lr, wie O6in — im MaI6e er, un6 Moclan) erst mit 6er Zeit in

Nom. sein t verloren kat. Nie italieniscken Marsen 6es Altertums am Liris

«n6 puciner Lee Kaken clenselken Namen un6 in 6erselken Oe6eutung wie

6ie^ germaniscken.

Oie Lrukterer ,6ie Nör6lick von 6er Lippe im keutigen Münster-

lancie woknten, kalten ikren Namen als Moorwalcikewokner von 6en

MoorwäI6ern ikrer Heimat. Oenn druck, bruok, broick etc. Ke6eutet ur-

lautlick „kräftig bemerkbar (b) in kaklem Oo6en jruj Locker jk o6er ck vom

korizontalen Heraustreten), 6azu t — 6 — Malänieclerung in überaus

käufigem Mecksel clieser Laute, kier wegen Anpassung 6er einen lenuis

an 6ie anclere. Oos er bc6eutet wie6er Lelän6e^o6er Oo6en.

Oie LHatten jsiekc 6ar. Lenaueres in 6em Artikel ktessler) Sin6,

wie ikr Name besagt, scklecktkin „Mal6Ieute". Nenn 6ie Lrun6wurzel

»6 becleutet „klar in 6ie Lrsckeinung treten6er (e) Ma>6", wie 06 oberer

o6er koker MaI6 jvgl. 06m ^ 6er im MaI6e, O6emva>6, O6eborn), L6

breiter ebener Malci, 16 jvgl. Z6sleinj — innerer MaI6, 166 svgl. lateinisck

v6us — keuäitj IiefwaI6 becleutet. Oab 6as 6 in t übergebt, ist, zumal

am Ln6e eines Morles, nickt befrem6Ii6i, obwokl 6as t an un6 kür sick eine

deson6ere Oe6eutung, nämlick „unten 6urck" besitzt, km Mittelkock6eutscken

stekt 6er 6-Lout am Ln6e gesetzmäkig in Norm von t, wenn er auck im

Inlaute als 6 ersckeint jKint, Xincles). Oer Luttural k am Anfange, 6er „auf-

kallencl Kcrvortreten6" becleutet, kann auck stärker in Norm von ek un6 als

k — „s6wrf kervorspringenä" ersckcinen, aus klutti also Lkstti o6er Kstti

«er6en in 6er Oe6eutung „6ie plötzlick aus 6em Ma>6e Herauskommen6en".

Ocnn es ist zu be6cnken, 6ab 6ie Orlaute keinerlei formale Oestimmtkeit

Koben, ni66 Numerus, nickt Person, nickt Subjekt, nickt Präposition aus-

ckücken, 6ob man vielmekr alles nock 6en Omstän6en 6euten mub. Iritt

kintcr 6as t 6er Laut, 6er llieken6es Masser bezeicknet, s o6er b, so ent-

sieben Normen, wie Hatzenport an 6er Mosel — „im MaI6e am Strome

Haken". Oock ist bei 6em Völkernamen klatti eine völlige Assimilierung

6es tz zu ss eingetreten, so6ab wir Klsssi un6 ttessen Kaden, 6. k. „Oe-

wokner von stromreicken Mälciern". Nickt überall, wo ein Klüt
12
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oder kisss im Namen vorbanden ist, brauchen Hassen oder Hessen die
Nrtsgrllnder zu sein. Hamen wie kissset und ldessel — Wasserwaldgelände,
Hablingkausen, Hattingen, der Personenname Nattwinkel u. a. finden da-
nack eine von den Hessen unabkängige Erklärung.

Oie Lkerusker, ein durck die varusscklackt besonders ke-
rükmt gewordener altgermaniscker Nolksstamm, fükrten ikren Namen von
dem grobenteils gebirgigen Lande an Weser und Harz, weickes sie be-
wobnten. Nimmt man es mit der von den Nömern überlieferten Namens¬

form Lkeruski sdenn die Nömer spracken kl genau, so bedeutet dieselbe
„aus Lreitwaldgebirge mit liekboden kervorgekommen sie",
wo unter dem liekbodenstrome die Weser zu versieben ist. Lr nämlicb ist

eine Lrundwurzel, die ein breites (e) raukes (r) Waldgebirge bezeicbnet,
dem der Nnlaut k oder eb die Bedeutung „kervortretend" verleibt. Nie
Lrundwurzel us bedeutet „da ist lieksbodensstrom". Nas folgende k be-
deutet die Leute, die aus diesem Lande kerkommen. — Übrigens ist es
nickt unwabrsckeinlick, dab die deutlicke Lokalisierung des u nur durck die
Nömer gekommen ist, die uns den Namen überliefert kaben. Ner Name
mag bei den Lermanen selbst als ein etwas dunkel gesprockenes
Lkersk(e), Lkürsk(s) gelautet kaben. Nieser Name würde mebr an den
Harz smit zu ck verstärktem Nnlauts anklingen, von Wasser ist auck in dem
Namen Hartz die Nede, es wird durck den s-Laut das z — ts bezeicknet.
Nur bätte man dann mebr an die kleineren Lewässer dort zu denken, als
an die grobe Weser. Nock sprickt wokl mebr kür die vollklingende Norm
Lkeruski, da dies Volk tatsäcklick auck an der Weser ZU Hause und von
den nördlick wobnenden Nngrivariern durck einen Lrenzwall getrennt war.

2ie LH au Ken, um die wesermündung Zwiscken lade und Llbs,
sind Nugelände-Newobner. Ner Hauptbestandteil des Namens ist
su ^ sn, ovv d. b. Nu oder tliebendes Lewässer samt dem dazu gebörigen
wieseugelände. Letzteres ist in dem Namen nock durck k Z szu läge
lretendes, eigentlick Lebirge, dann Lelände, dann Loden überbaupt) be¬
zeicknet. Nas ck ist ein kräftigerer Luttural statt des bloben Haucklautes k,
der seinerseits das auffallende Zutagetreten bezeicknet. Zn ck mag sogt,
grieckisck ckeo — scküttenj ein LIement des weicken sin wiesen und Nluren
sicktbar) zum Nusdruck kommen. Nie Lbauken galten kür ein zwar rukig
lebendes, aber stolzes und selbstbewubtes Nolk, und die Ironie der Welt-
gesckickte wird aus dem Lksuk unter Umgestaltung der Nusspracke wokl
den „Cauck" gemackt Kaken, den aufgeblasenen Ztörenfried und Nicktstusr.

2ie Lueven, lateinisck Suevi und Suebi, sind eine Nölkermasse,
die viele einzelne Ltämme umfabte. Ner gemeinsame Name bedeutet „Lumpk-
waldgebirgsbewobner". wie die erste Hälfte des Namens Lugambrer
LueZe „Zumpfiges Lebirgsgelände" bedeutet sLZ^e ^ kräftig Hervor-
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tretendes, besonders Lebirge, dann auch Loden"), so bedeutet Suebbe

„Lumpkiges Lebirgsgelände" (Lbbe Sick abdachendes Lebirge). Liese

5tämme ^bbe und dazu ^r und ^1 (wenn wir beispielsweise die

vokalisation mit s ins Auge fassen) Waldgebirge, Wald, Lebirge, Le-

Zände, Loden, sind in den allermeisten deutschen, wie in den auk noch ältere

Vergangenbeil zurückgebenden keltischen und Urnamen entbalten.

Lie Lermanen im allgemeinen verdienten wokl eine auskükr-

lichere Lekandlung ibres Namens, als bier möglich ist. Man bat sie mit

römisch Zerm-mus — Lruder in Verbindung gebracht, man bat sie als (Zer¬

Männer Zpeermänner erklärt, lacitus gibt eine kümmerliche Erklärung

von der Herkunft des Namens, welche die Ledeutung desselben gar nicht

derübrt. wer in den vorstebenden Llättern und in der vorigen Abkandlung

gelesen bat, wird nicht überrascht sein zu erkakren, dab wir Lermanen mit

„Waldgebirgs-Männer" (diermani ^ klermani, klermsnni — klssr-

mnnni) erklären, wem diese Ledeutung nicht weit genug ^bergekolt zu sein

scheint, der möge bedenken, dab die wichtigsten geschichtlichen volksstämme,

die Leiten, Nömer, Hellenen oder (Zraeken, verser etc. dieselbe Ledeutung

in ibren Namen baben (siebe darüber später), Lab die Lewokner der

kultivierten und freundlichen Nömerprovinzen links vom Nkein einen Lcbauder

vor dem rechtsrkeinischen Lermanien katten, können wir uns wobl erklären,

auch wenn es lacitus in seiner Lermania nicht in so naiv nachdrücklicher

weise bezeugte. Lermanien war noch zu des lacitus ?eit, 100 vakre nach

Lbristi Leburt, „schaudervoll wegen seiner Wälder und abscheulich wegen

seiner Lümpke". Lie lichtenden und trocknenden groben Ladungen sind erst

unter den Karolingern und noch später eingetreten. Lo empfand der römische

linksrkeinische Vrovinziale einen LegensatZ zwischen den Menschen seiner

Umgebung und den Lewobnern der rechtsrkeinischen Urwaldländer. Über

die Ledeutung von klaar, kleer, Lar, Ler siebe den Artikel Haar und sonst

an manchen Orten. Die Urwurzel ar bedeutet „Laubwaldgebirge", das k

davor „auffallend bemerkbar", ein Z davor „kräftig keraustretend". Vach

bekommen sr, Kar, Zar durch Ledeutungswandel andere abgeschwächte Le-

deutungen, ebenso wie al, Kai, Zai, Kai, wo statt der Vorstellung des „Laub-

gebirges" diejenige von sankt geschwungenem Laubwald vorliegt, was kür

die Vokalfarbe s gilt (gleich „klar erkennbar", siebe die vor. Abkandlung),

das gilt auch kür e breit, eben, i innen, innerlich, o oben, u tief.

Li? selten sind der gewöbnlicben Annabme zufolge — entgegen

der Auffassung des lacitus — von den Lermanen aus ibren wobnsiizen im

nachmaligen Lermanien verdrängt worden, lbr Lame bedeutet „solche, die

aus breitem (e) Laub(!)wald(t — chkervortreten (k). Leste ibres

Namensstammes sind bei uns in Kaldenkirchen, Kaltennordkeim, Kalle, Kalbe,

Kaltebardt erkalten. Zn dem letzteren Namen einer vrtscbakt bei Witten,
12»
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6er auck sonst vorkommt, siebt man cieutlick 6en etwa LIeickes be6euten6en

Namen barät an 6en keltiscken beranwacksen. Nie grobe Nrsprünglickkeit

von kett, Kitt zeigt sicb wobl an cbilä ssankt Herauskommen6es aus 6em

wa>6), wie 6as germaniscbe kinä ssckark Heraustreten6es aus 6em Znnen-

(in) Wal6e (6) bedeutet. sLiebe über 6 un6 t 6ie vorige Nbbancllung sowie

mebrere Nrtikel z. N. Herbe6e, Witten, Wattensckei6.)

Oie Hellenen sin6 ebenkails nacb Lü6en vorgectrungene „Laub-

waI6bewobner" gewesen. Nenn btel ist et breites Laubwal6gelän6e

mit 6avorgetretenem k zur Nezeicknung 6es auktallen6 wakrnebmbaren. Lo

baben wir 6ie nor6is6w Löttin Hei als Vertreterin cies boken Meeres, 6er

„breiten höbe", so Halle hoj Volmarstein mit 6er 6ort vieltack vertretenen

Nebenform Helle, so Holle sin Krau Holle un6 Personennamen) von ol soberer

Laubwa>6), so mit eintreten6em Ne6eutungswan6el 6es ol un6 si zu „bock",

„Hobes" in grieckisck bsi un6 bsls ss Wasser), kobe Lee un6 im 6eutscken

„Hals" — Hobes. Nei Hellen bat 6ann nock 6as en 6ie IZe6eutung „in".

Lomit beibt blellenes „6eutlick bervortreten6 (b) im breiten (e)

wa>6gebirge sie".

2ie Eriectien, lateinisck Orseci, grieckisä? Orsikoi, spr. ricktiger

Qrsekoi, unserer Kenntnis nack i6entisck mit 6en Hellenen, als von Nor6en,

beson6ers Lü6-Ibessalien aus, tieker na6i Lü6en gezogenen Ltämmen, baben

ikren Namen von einem gera6e entgegengesetzten Lokalverkältnis, als es

Sick in 6em Worte Helle aussprickt. Oraekoi be6eutet „aus kräktig zu

läge treten6em waI6Ieerem Lo6en Herkommen6e". Venn

wäbren6 sr 6as raube öebirge mit Wal6 be6eutet, bezeicknet 6ie Negativ¬

wurzel ssiebe 6ie vorige Nbkan6lung) rs „klar erkennbare raube Ltelle obne

Wal6", wo man 6enn an einen 6iesem verkältnis entspre6ien6en leil

1 kessaliens zu 6enken baben wir6. Ner Nnlaut ^ be6eutet statt 6es spiritus

ssper 6en verstärkten Hegritt 6es Hervortreten6en.

Oie Kämer, 6as Volk, welckes 6ie INittelmeerstaaten 6es Nlter-

tumes auksog, aber 6en Lermanen erlag, mögen im Nnscklusse an 6as

vorige, zuletzt genannt wer6en. Ner vielge6eutcte Name Nom ist zunäckst

6oraukbin anzuseken, 6ak er vokaliscke Nmtärbung ertabren bat, wie Suest

zu Soest, pubr zu poer wur6e. Nenn 6as älteste Nom lag tiet un6 batte

nassen No6en, wie 6er Name Suburs 6. b. „Lumptbo6enstelle" beweist

un6 man aus 6er uralten Kanalisierung scloaca moxims) erkennt. Nie Norm

ur be6eutet „IietraubwaI6", ru ober ist 6avon 6ie Negativwurzel ssiebe

6ie vorige Nbkan6Iung) un6 be6eutet unter pestbaltung aller a»6eren Ne-

grikkselemente 6en porttall 6es Wal6es. Ner Laut m bezeicknet „Mitte",

„vereinigungsort", un6 Pom ^ pum „Zn walclleerer Iietbo6enraub-

stelle Vereinigungsort", von anäerer vokallärbung sin6 roum, rsum

walclleere Naubgelän6e-Mitte svergl. Naumlan6 bei Nerleburg). Navon
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kommt unser „kaum". kie Isomer, lateinisck komsni, sind clie in dem

erklärten rum oder rom „Innewobnenden", denn das sn bedeutet „klar er-

sicbtlicb (s) darinnen". Kie Klural-Zndung i ist die römiscke, entspreckend

der griecbiscben vi. Die grieckiscke korm komoioi jspr. komseoe)

den Ausdruck für das Innensein sn oder in von der Endung e der grieck.

Zorm kome gebildet. Lckon die Lriecken erklärten sicb die Ladung s des

lateinisdren koms nicbt ricbtig, sondern nur meckanisck als Zeminin-Zndung

dem griecbiscben Artikel b-> bez. be. sn wirklidikeit kalte der Name

Koma aar Lcklusse das a im Linne von au, acva d. b. abstiebendes Wasser

und dazu gekörige Lelände svgl. Altena und das a>tpreubiscbe komo^ve).

Lo stekt mit Nülke der spracklicken Erörterung das kild von dem Zustande

des Zwiscken dem kapitoliniscken und dem palatiniscken kerge liegenden

lals, wo das Zorum und das Lomitium angelegt wurden, anscbaulicb vor

unsern Augen. — Neben Nomon! ist nock die Benennung der zu einer ge¬

wissen Indus öekörigen in der Norm Kemmes erkalten. Nie Ladung s

jentspreckend dem gcrmaniscken r, wie ja s vielkadi mit r in Lautwecksel

tritt) bedeutet darin das sie, d. k. die kewokner. Nie Wurzel des Wortes

bat eine andere Nokalkärbung, a klar erkennbar), welcke beweist, dab der

kaum, wo das die Wurzel zu ksmnes bildende kam stand, klar erkennbar

war. ki der lat bat man darunter etwas anderes zu versteken, als das

Kisker besprockene Nom — kom des lales zwiscken kalatin und kapitolin.

Ls war das Nom der kewokner des Nalatiums, der dägerstämme, die erst

die Ltadt am (Zuirinal durck Näubereien lange Zeit beunrukigt katten, dann

zur eigenen Ansiedelung in bekerrsckender Nestung übergegangen waren,

ükre Liedlungsstelle war kein rum, sondern ein ram d. k. eine klar in die

Augen fallende Nodung aus einem kerge. Legenüber aus und an dem

Auirinaliscken I?Ugel katten lange vor ikrer Ankunkt betriebsame Leute sabi-

niscken Ursprungs im Vinci oder Krviriä d. k. „an dem keraustretenden (Ic)

sanktansteigenden (w) inneren kaukgelände (ir) Wald (t d) svgl. viridis

„grün"), danack (Zuirites genannt, einen regsamen Aandelsplatz eingericktet.

Als nun jene Zeiten der käubereien vorüber und die Zäger der Waldgebirge

zum kau ikrer Lestung auk dem kalatin gesd,ritten waren, mubten die kried-

licken, gewerbetätigen lZuiriten den gewalttätigen Kackbarn nackgeben, gleick-

wie auck diese die Aenne nickt scklackten wollten, welcke die goldnen Zier

legte. Man einigte sick, man baute eine Lesamtstadt, welcke die beiden krükeren

und den dazwiscken liegenden kaum nebst kackbarstreiken umkakte. Aber

jene Luiriten, die Zur dienstbaren Abkängigkeit kerabgesunken und gerade?»

diet sindogermanisdres wort) Leute geworden waren sdas wort ersckeint

römisck in der Lorm tities), blieben die kleibigen werktätigen Kürger, wo¬

gegen die „stolzen" Kammes die sükrende Lruppe ausmackten. Allmäklicb

erfolgte der Ausgleick svgl. die gleickberecktigten Lagenkönige komulus und
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litus latius. Zn der Witte zwiscken beide» siedelte sick auck eine dritte'

Lruppe an. wir saken sckon aus äem Namen Nomo, eigentlick Numa, dab

das sckliebende s — au, scva, war und auk ein ursprüngliches Ubklubgelände

hinweist. Nasselbe bilciete eine Lücke Zwischen dem (Zuirinalis unci dem

Nalatinus. Das Wort Lücke ocier Lücke ist ein urwüchsiges, es besteht

aus cter Negativwurzel lu walclleere liesstelle zu ul (liekwald), und K,

welckes heraustretende ocier kerausgebrockene Ltelle bedeutet (vgl. lec-us,

lac-una, sckott. loc, deutsck Lock). l?on ikr haben die Lukeres (die Aus-

spracke luzeres gab es nickt im alten komisch) ikren Namen, sodab wir

somit eine sprachliche Erklärung kür die drei alten römischen lribus Nomnes,

lities und Lulceres Kaden. — Um ganz vollständig zu sein, wollen wir

daran erinnern, dab auch die Nokalkärbung mit e hier existierte, die den

Legriff des mehr Lbenen, weitgedehnten ausdrückte und Sick vielleickt auk

den Lampus INartius bezog. Lie kat zu den Lagenbildungen über einen

Lruder Nemus des mgtbiscken Nomgründers Nomulus gekükrt.

Das wort rom kindet sick übrigens nickt etwa nur an dieser welt¬

berühmten Ltelle. Ls ist auch ein gut deutsches und kommt in der Lrak-

schalt wark ökter vor, so in Nom bei yaspe, in den Familiennamen Nom¬

berg und Noemer, auck in Numeneg bei Nommern (siebe dasselbe).

Zätlubwor).

(Zar zu gebieterisch drängt sick nackgerade die Notwendigkeit auk,

unsern Untersuchungen ein Lnde zu machen. Die Namenliste ist nock völlig

unvollständig, auck was die Namen der heute bewohnten Orte betrikkt. wie

wollte man gar jemals zum Lnde gelangen, wenn auck die Nlurnamen sämtlich

ans Lickt gefördert und untersucht werden sollten? Und dock sind gerade

diese vielfach wenig veränderten Lautbildungen das wertvollste Leweis-

Material kür den Lprackbiologen.

Ls gekt auck nickt mehr an, dab gewisse hier teils neu ergründete,

teils neu beleuchtete Lesetze der Lprackbildung, auf die an der betreffenden

Ltelle hingewiesen wurde, zusammengestellt werden. Lin sckon öfters auk-

gestelltes, hier in zablreicken Neispielen neubewiesenes Lesetz ist es z. N.,

dab alle Nenennungen, ja alle Wörter Uberhaupt, selbst die abstraktesten

Legrikke, von ganz konkreten Naturgegenständen und den damit verbundenen

Anschauungen herkommen. Daran sckliebt sick die Leobacktung, dab man

aus der urlautlicken Erklärung alter Namen den früheren Zustand der be-
treffenden Ürtlickkeit erscklieben kann. Lin anderes bedeutsames Lesetz
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Kaden wir äarin nachgewiesen, äak Däume, liere uncl Menschen okne

weiteres nach ikrein Ltanä- octer Neimalsort genannt werclen. Nin weiteres

Leset? von gröbter Tragweite kür che Lprachentwicklung ist, äak, ?umal

in äen ältesten unci einfachsten wur?eln, clie Urlaute okne jeäe kormale De-

stimmtkeit sinä. Zchon ans cier vorigen Nbkanälung dekannt, aber kier

äurch ?aklreiche Beispiele veranschaulicht, ist äas Leset? von clor Diläung

äer Negativwur?eln aus äen Lrunäwur?eln, welches uns so vielerlei über-

raschenäe Erklärungen ermöglicht.

Noch ist, wie schon krüker gesagt, vieles von äem kier Dargelegten

unsicher. Das liegt an äer organischen Natur äer Lpraäie, äeren leite

unä Diläungen sich nicht bis ins kleinste mechanisch ?erlegen lassen.

Nber neue Wege äer Erkenntnis sinä gewiesen, unä jüngere Nräkte

mögen auk äiesen weiter vorgeben unä berichtigen, ergän?en unä Neues
kinäen!
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ew wie aw 96

ew seb, Lbbe)
120. 166. 173

Explosivlaute 37
eli — egge 66. 93
van pgck 158

? — webend, luftig,
frei 125. 126

k sprungkalt, ab-
sdiwingend 173

k, v, kor, vor 83
kaerst, korst, voerst,

poebr, kürst, engl,
lirst, deutsck pirst

63. 33. 84
palun 96
kur tat. 84
Harn 84
kerd, t 29

kern 84
Planke 125. 126

plubendg. er aus
era, ere 51

pörstemann 2
krl — vri 116

prieg II?
prielingbausen 116
kril, vriel 116
vered s-us), Pferd 29

g als Knlaut vor r
und I 134

g — kestbodig 21
g — verstärkt, Hn-

kaucklaut k, auck
— ck und k 153. 160

Laar (vgl. Haar) 162
Lal, Lalii 70
Lalli — Hallmannen 93
Oume sengl.) 124
gamen 124
gamainai sgot.j 122
Lauck 178
ge, gaea 160
Lederback 65
Ledern 110
Lelsenkircken 160

Lermanen, Kelten,
Hellenen und Lrae-
koi, Körner, die
berrsckenden Völ¬
ker, stammen aus
den Waldgebirgen 179

Lermani, Hermann!,
Haarmanni 70. 93

Levelsberg 106
gg ^ jj 77
von Lilsa 161

god, got, gotk 21
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Loldberg, Loltberg, Haarmonn, Lokmann, Hase 18. 160

Bollberg, Holzberg Brinkmann, Klüt- Hassel, Kassel 161
12. 65 84 mann erst Orts¬ Hassi, Hessen 161

Loldene IZremm 12 namen, ciann Per¬ Hablingkausen 173
Loltenbusd, 12. 65 93 sonennamen 148 kasta, kastert 61. 150
Löltzsck 6S Halbvokale w u. j 38 Hastenbeck 61
Soll? 6S Hacken 165 Hat, Had 163
Losen 21 Hackeneg 165 Hat, liat, Hatz.liatz,
Lott 21 Hagen 165 Katze 161
Lottleub 20 kak, kack, kak,kack, Haiti, Lkatti, Katti 161

Lras- sKas-en) IS3 kag 72 Haiti—Lkalti tvald-
Lraekoi 180 Ha! Ho! 23 Ieute.ausdemwal-
Lriecken 180 kain—kagen, Kaken de sie 177
Lrobe leick in Loest 122. >66 Hattingen 163

147 Halden 121 Hätz 177
Lrund 134 Halle 106. 121 Hätz — Hak 177

Lrumme sKrumme) 152 Hallein 96. 106 Haizenport 161
Lrundscköttel 134 Hall in lirol 106 Haube, Haupt, Hauke 98
Lrundwurzetn 41 Hallstadt 106 Haus, kus, Lues 100
Crundwurzel—Urteil Hals 28. 121 Haus Witten 55

— Latz 175 Kais grieck.—Hobes Havel, Habel ssckwerdt
Lut, das 21 Meer —Lalzflut — in den Ludeten)
gut 21 Lalz 106 Labelback,5lkfel-n,
Lutturate 39 Halte, auf der 132 HuvelsHukkelmann) 168
Lutturale k, ck, k, g 58 Haltern 121 besven engl. 96

grot 153 Ham,LkamsLggpten)l04 Heckelmann 165

kam, kome, keim 14 Heck 165

kams grieck. 122. 176 Hecke 165
d 39. 97. 165. 174 Hamm 122. >41 ksäos grieck. II

k äknlick ck, g, Hammeraus-a,-au, Heer °7

k, kräftig keroor- lat. Klsmmo) 141 beer 7

tretend ^aus) Hanover 74 Heeren 81. 154
110.150.179 Hanow, Hagenau 74 Heggen 165

k, ck, k vor at u. ad 166 Hans sder blanke) 166 beb,keck,kek,keck,keg 77
Haag 166 Hanstein — Haken- kekr 7
Haan 166 stein, Hagenstein 74 Heil, auf dem 129
Haar, Hardt, Haardt, Hardenstein 118. 121 Heimat 165

Harz 69 Haren 154 Heister 61

Haar, Heer, Heer, Harpen 156 Hei, Cöttin der sanf¬
kekr, kerus, Herr 69 Kar und kal 121 ten breiten Höbe

Haaren 81 Harz 129 sdes Meeres) 174
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Helle ,74 Hocke, Kock 165 kövel, kuvil ,38

Helle, Heil, Hill, Hull ,33 Hocke 165 Hövelmann, Hukkel-

Hellenen von Hei 93 Hocksckar 165 mann, Hubelman 138

Hellweg 174 kok 97 kow, kob, kop, kok 97

Helme ,60 kok,Kock,kok,Kock,kog 72 Hue —Hü.Hük, Hui,

Hemmlcmtc 37 Hokenlimburg 168 Hug, Hug 72

Herbecie ,,. 1,9. Hoken — sneuere Huk 94

Herberkolz s— Her- Mlcig.) 74 Huk, Hok 138

becierkolz) 83 Hoken-Sckwerte, Hon- Hufe, Hube 97

Herbestkai ,20 suerte 166 Hug. Hui 165

Herclecke ,6. 44 Hokensteinb. Witten Hugciietrick 165

Herclecke — Aräcg ,29 jüngere Namenbilcig. 72 Hugenpot 74

Herciege, Herclegge ,29 Hoken-?ollern, Hoben- Hugo 165

Heräegen, Herclecke SO Iwiel,Hoken-Lim- buk, kuck, buk, kuck,

Herne 81. 99. ,53 burg 74 kug skü) 72

Herrenkolz 82 HoknekirckeinLoest 74 Hukn 173

Hcrtka — Hickej?) ,29 Hoknstein, Srksck, 74 Humber 101

kertog Holcler 64 Hummer 10,

Herborn ,20 Hollancl 64 Hummrick 10,

Hessen, Hassen — Holle 64 Hunö, cler niedrige.

Helten, Hatten — Holle, Holcia, Hulcla, clersickcluckt 153. 173

Lket-en, Lkatten, walclgöttin 65 Hunäkamme 153

liatten ,61. 177 Holstein 65 H.mgarn 153

Heblcr ,6, Holtenau 64 kun, Hukn, Nieäer-

Heitel, liettel ,6, kolts jz), kolst 64 vogel 153

Hetzer — breites Holz-Wickecie 140 Hunnen 74. 173

walcigeläncie jer) Hamann 72 Hunnen, Meäerungs
mit Strom ,77 komo 105 volk 153

Heven 9S komouu.ksmagrieck.104 Hun —nieclriglnnen 173
Hilckenback 16, Kön — koken u. kogen 73 Hunsrück 153

Hill 129 kann, kenn, Kinn 105 kun unä Kon 73

Hill, Hiller. Silier 161 Hönne, eigtl. Hünne Hünen, 173

Hinclu-liuk 139 jLuest, Soest) 173 Hünen, -gröber 74

Küster jDonau) 6t. 90 Hoppecke 62 Hünengräber sNie-

Historiscke Sprack- Horatk 72 äerlancisgräber) 153

wissensckatt 47 Horäel 157 kus 57

ko 139 Horl 120 kus^us, fliekenöes

Hobnrg, Koburg jbei- kortus, Hartz 129 Wasser mit k An¬

cies in westk. auck kost, kostis, kast, laut. Davon ciie

Personennamen) 77 kasta, Hastert 115 woknstätte, scklie-

Hobusck Hostreick 115 lick öas Lebäucie 163
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bust, küst, Hüsten 90 Zn?ersciork 87 Kai, callis, callurn,
Hüste 61 lo! 32 kabl 70
Hüstenbecke 61 ip —- ib 98 Kalüenkiräien 179
b>s 32 Irtisäi 28 Lalle 29. 70

is—Ltrom,?.D.Kubr 164 Laibe 179

? unä I
is — Drang, (Zewalt Lallenbeck 70

20. 172 Lallenberg 7V
üapetos 32 Is Inas griecki. 20. 172 kalt 70

jgptein griecb. 32 is — Ltarkes sclanns kelt, Kelten 70
jaucb?en 32 Ltarres — Lis — Kalte Licbe — Kall-
Iberien, Ibbenbüren, Lisen 136. 164. 173 ^gge 70

Iburg slbburg),lback> 98 Isa—verwancltclurcti Kaltebarctt
Ibing 107 I?-a slct-s-aj mit 65. 69. 110. 179
icl 6 Itba — I6a 164 Kaltennorükeim 179
Iilarwalcl 16, Isar 14. 20 cslvus 29
Icistein 161 Isenberg, Isenburg Kamar — bamar 122

Hellingbaus 8 IS. 20. S7. >63 Lamen — Hamen 141
Zen, Zeno 28 lsere 14. 20 Kameraä 122. 176
Henbacb 28 Iser, lsere, Isar 164 Kamin,Dereinigungs
Heniseg 28 Ibberg,Zbburg,Zberg, ort 124

'g, eg 113 Iburg 164 Kamp, campus 107
il - Ii 168 Iseriobn 172 Kap 28
Ilfelcl, Iiier 168 Ising 101 caso,Lus,kut, Hütte,
Ilse 19 Isis 164 Kalbe, Kotten 100

Incisu)s 16. 17. 87 i ^ ll 177 Kastrop 1S0
incie 16 Istenberg sDrucbb. Lt.) Kat? am Kbein 177

ing 94. 103. 108. 127 132. 14S Kat?ler 161
i — innen 41 im — wi sinnen Kag bei ?U»ickau 127

Inn u. Kngpbausen 104 eben) 14S Kelten 179

inn engl. 104 Kemnacle 122
Inn 16. 63

K verscbärkterHaucb-
Kermelberg 29

I! kQ 109 Kepos — Dkke 28
Inn 17 laut k IIS Kessel 161
Insar 87 k — g Doclen 162 Kessler, Lessler 161
Insel 86 k — Lelänäe,Doclen 161 Kettler 161
Insbeim 17 k bervortretencl aus 179 k — cb 58

Insmingen 17 Kable Haar 70 cbilä 130
Inlra 17 Kablenbeck 70 Kimeri, Kimmerii,
inter 16 Kaisberg—Kagges- Kimbri,Lgmri 123. 176
intus 16 berg 127 Klamm, Lamm sHar-
In? 17 Kai, Kol, kul 29 lamm) 77
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Klanglaute oder »o- Konsonantmiscbungen 99 Langen, Langer,
Kaie 37 Kräng, Kring 94 Lenger, Lungen 126

klar, clear, ekiorus Lrange 153. 156 Langenberg 126

grieck. 100 Kraglagge) 153 Lonzenburg 126

Klare kedeutung äer Lrengeldanz 94 Langendreer >92

Arspracklaute in Kring und ring 191 Langsckedc 78

deutscken Namen 46 Kroclo s^errj 153 Lanks 192

Klekk 74 Kroka sNrug) 27 Lanke, Lange 125

Kleg — Klegge 195 Krone 95 Lans 125

klikk, Kluft, Klassen, Kruckel 198 lar, lor, lur 88

kleben 76 Krumme-Lrumme 152 lau 124

Kloben, Kleve, clious, Kuk, Kow 98 Lauban 21

Klippe, Klopp 76 Kuk,LrobeKuk,Kleine Lauttgpen 37

Kluge, Nriecir. 24 Kuk 139 le 195

Knapp 76 Kum 191 Le-el >65

auk cien Knappen 76 Kumberland 191 kesr engl. 199

Knappe, Knabe 77 Ku-en-Iün 139 Ledder 51

knippen, nippen 77 Ledderken 51

Knopssj, Knubbe 77 Leer, Lermoos 199

ko — bo 139 ! 161 leer 199

Kobokum — Lob- I — e> Loden 162 Leine 29

bocimm 1SI la 124 Leitkäuser 13

Kocbem, Lockem 141 lacke, lacus, lacuna, Lena 29

Königsau S9 loc, Lücke, Lock Lenne 29. 173

Königsbolz 82 58. 192. 125 Lenne la), Linne,

Kogel 139 Lacke 29 Leine, Labn sLa-

Kogelkeicle 139 lacus 27 inn-e), Lena 169

Kob-i-nor 189 Läkn 96 Letmatbe 165

Koblensiepen 64 Laen, Lekn 124 leg 29

Kol — beroortreten- Laer, Lakr, Lobr, >i-il 168

cier U?ald 28 Lorck, Luer 88 Lick 168

co! spabj 28 Laer sLaborel 99 Lier 199

Kol lKoblej 64 laguna 27 Lierse 199

Kolberg 65 Labn 124 lik, lick, Licktuug,

Kolding 65 Isias gr., leg Lckieser 16 Zcklok Lick 38. 39

collum 28 Lancl 124 Linge» 126

Kons, Kaus 48 lang 192 lint 3

Konsonanten 38 lang,longus,IonAcbe Lippe 59

Konsonanten mit grieck. Lanze 125 Lippenlaute w,k,b,m 38

neutraler Ledeu- Lange 192 lin, len, waldleere

tung 41 Langen-Lockum 151 Znnenstelle 169

13
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>0 102. 170 Lüciensckeicl, Lüen- man,l)ersammlungs
>o aus o> 172 sckeicl 142. 171 ort 147

lo, la, le, !i, lu, I7e- Lüneburg 142 mauere 148

gatiocourzel zu ol, Lünen 88. 141. 171 manor engl. 143

al, ei, il, u> 76. 100 Lürlebaci 100 manse 148

lo Lok, Loke. 172 Lützen 142 msnsicm engl. 148

>oc, Lock 27. 29. >81 Lützow 142 mansus 148

locus 29 Lukn 88. 171 mar 147

Loter, Lotter, lot, Lukne 142 mark 132

Loos, Lotterie 89 Luino 142 Marsen in Italien 177

Loe 2! u. kl. luk, Lücke, lucmen, Marsi 177

Loen 172 lumen, lux, lucus 125 Marl, Mars 177

Löttringkausen 130 Luksres — lue — Marten 150

Loemen 21 Lücke 181 mascksMisck-Masckj 66
Lok 21 Luna 88 Matsib 66

Lokmanu, Lakmaun, Lunä 142 matte, mette 65

Haarmann, Brink¬ Lur 100 Matz 66

mann, Kiutmann, Lur, Luer 100 Mautern smkcl.Mu-

ersl lvoknort, äann lus, lustrum 88 taren) 65

ciaker stammencie Lütter, Lauter, Litter, maz, matZ, gr. msea 66

Männer 148 Leclcler 39 Mecleback 65

Lokmeger 16 lutum lat. l(ot 142 meclius 107

Lokn >72 Meiclericlr 65

Lokr, Lorcir, Lorscki 100 Menclen >64

Het Loo 172 M Mitte,Heim,Moknort menein grieck. 178

Loreleg 88 56. 149. 162. 164. 165 Mengecle 120

lu von ul 142. 120 m, Mitte, Vereini¬ Mesckeäe 66. 120

lü, lu, lutum 175 gungsort 130. mess engl. 66

lu walclleerelies- Maas 66 Messe 66

stelle mit Zung- msäiäus 75 Metatkesis 149

walä slucus) 131 Mal-berg, Malstatt 109 Mettegang 65

Lu walcltrei tiek,
Malcke 109 Mettmann 147

Lu keuckt, kotig 89 Maliben sMelibocusj 109 Metz, Metze 66

Lublin 23 Malcirow s-auj 109 Meger-Mnteln 32

lucus 29 Mallinkroät 109 Miääelburg 65

tucus ss non lucsnäcz) 89 Maimecig sg eg - mies 66

Luc! walcileere egge? 109 misciren 66

liekstelle 89 man Moknort, Mitsckerlicir 66

luci, lutum, luäer 89 man IZewokner cies Mitte 65

lueg, Lücke, luk, lux 88 Moknorts, Mann Mittelmann 65

Lübben 21 147. 157 mits, mitz 66



Mont-Nore 81 84 Neitze 17 Ockn 6. 49 64

Moor 66 Nertbus —Nnertbus 23 Ockn —U)oclan,Malck
Masse 66 Necke 17 gott 65

Motz 66 Nette 17 Oelberg 21

Mutz, Mus 66 Neulaute 41 Olback 63 96

Mutte, Mulla, Mu- Neuwurzeln 42 ör 127

otta, Malta, Muclcle, ni 17 Örlcken.örtken.Ortegg 52
Moclcle etc. 6S niä, nit 18 Östreick 115

Mutzspteike), Lcbmutz 66 Niääa 13 Ottenburg 4 96

Niclerlanä 13 obl — owel, awel,

Nckues 17 auel 64. 170

N — innen ge¬ Niss, Nissa, Nisck 18 Oblau, llkle 64

legen 68 Nitnagel 18 ok 104

n — Molinort 122. 172 Nittel 18 Ok-senkopt, Oärsen-
n 104. III. 121. I6S Nitz, Nitzsck 17 18 kopt 139

Nackrock 169 Nock, Nick 129 ol, al, bot, bal, wol,

Nack, Nag 129 Norcl,tmbobenNauk- wal 14

Nacken, als Nerg 129 gebirgswaläe 174 Ol, oel 64

Nacken am Körper 130 Norclbelle 174 ol, Kol, olä, olt, bolcl,

nackt, got. naquatb 129 Norlancl, Norberg, bolt 64

Nagel, Nageltlub 129 Norrie,Norrerckerg, Oiäenburg 64

Namen uncl Nbgsio- Nürnberg, Nürburg 174 Olclenclort 64. 115

gnomiecier Legenci 46 Norweg, Nortkeim 174 Olsberg 172

Namen cler Näume Notte 18 Ollen 1. 64. 115. 172

u. liere sinä meist Nubne 18 Olwig, Olbricb 115. 172

iäentisck mit cienen Nucke ,8 Olgmpia 64

cler Ltellen, wo sie om, am, em, im, um 141

zu Hause sinä 151 on 12

Namer 17. 20 0-Laut äer älteste 37 cm, an, en, in, un kast

nspe sgrieck.j 77 o,a,oe, ae, e, ei, i, g,ü 38 — om, am, em, im,

Nassau 17 o okt aus u 138 um III

Nasse 17 o uncl u weckseln 34 Oos 20

Nassereit 17 0b 28 Opkersiepen, ricktig

Nate 17 ocl 6. 110 Oppersiepen 44. 112

Natürl. Lautsgstem 37 oclinOcienwalcl.Oäe- Oppe sogt. Oppaj 112

Natze 17 born, 0ciin 170. 174 Optiscke Mabrneb-

Natzweiler 17 ocl, acl, ecl, iä, uä 6. II mung 36

naz 17 oä^ot^walä 140.161 or III

Neclcie >7 Ocleborn 6. 49. >61. 165 or sgrieck. oros)

Negatiowurzel 41 Oäenwalä, 0clin 23. 62. 174

Neger >7.
20 6. 11. >10. 161 or, ar, er, ir, ur 10
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or uncl ol, ar uncl a> 121 Pferdekämpe !07 paum 11. 152

or uncl ro 109 pflanzen- uncl lier- paumlandbeikerle-

or—walciberg.walä 109 namen stammen bürg 93. 152. 180

Orbe 120 von ibrer Örtlicb- re 58

Ort, cias Ort 52 keit 161 re von er 103

Oste, clie 91 pfordten 30 pecklingbausen 163

Ostbaus 91 pforta 62 peede, pede, pat 110

os, Oos 164 pforzbeim 62 pebme 93

Osning 18 Pfütze, putti, pöt etc 30 peicbsbok Witten 55

ost, ast, est, ist ust 154 pbonetiker 37 peicbsmark 132

''st, engl, esst 9! Pik, Pix, piz 67 pem, psmus 93. 181

^.st aufsteigend,oben- Pirna 104 pemscbeid 93

stebenci, west ab¬ Planke 125. 126 pbein, pböne 60

steigend 155 plet, platte, Matt 170 rbeo, ruo, rennen,
Ost uncl West 91 Plettenberg 170 rinnen 60

Osterballe 132 Plettenberg —Pleiten
-

ri wie ro, ra, re, ru 116

Ostencle 91 bürg 170 Mecl, pbegcit, peut-
Ostertelcl 91 Pleitenbrakt 17» lingen 110

Osterbolz 90. 92 Poet pot,püt,angel- pider, piter, peiter,
Osterode 91 säcks.pgt, neukranz. peuter 110

Osterwald,Ostermann 90 puit 109 r uncl I 40. 121. 171

Ostbaus 132 Poeten 109 ro 137

Otbo, Otto 8 prat 170 ro, ra, re, ri, ru, kro,
Ottomin 144 princeps 13 kra, kre, kri, kru 94

Qurcg in prankreicb 84 prins 13 ro,ra,re, rei.reg, ri,

ow, aco, ew, iw, um, rg, rü, ru, roci, rot,

wo,wa,we, wi, wu 49 racl, rat, regclt etc.,
owe, awe, aue 4. 64 r ,velares, cerebrales,

roiz, ratz, reiz etc. 110

ox sOcbsj 129 palatales, dentales 40 ro — or, rob, raub 147

r aspiriert 27 roc 27

r — er 161 roci, rocl-o, racl-o,

p >09.125.126. 150.170 ra 11. 12. 170 roclen 147

p, b, w, k, pt 29 ra mit tlnlaut g —b, rocle, ro-ecle 11

p plötzlicb, büpsend 173 vgl.pasen mitöras >30 roclen, raclen, patb,

papenkolz 32 ram II Patingen, Lräkratb 109

paraveredus 29 Bamberg II rocit 109

perid 29 pamnes von ra 131 poer — puer 10

Persebeck 107 pand 12 rob, raub, ruclis, rot

pf. f, v 62. 63 rat, rot sparbej 140. 147 rok 58

pkerd 29 ratb, raclere, roci, Pom II

pferdebad? 44. 62 roclen 100 Pom bei yaspe 93. 131
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kam in Italien 93 sal, sar Neuwurzeln 105 Zcke6e sHaus) —
ssom — ssum 180 sa-al,saal Negativ- Sckee-eäe 78
ssomaioi von grieck. wur?el 105. 131. 143 Lckecle, Sckegecle,

rome —ssoms.abcr Saale aus s-al 106. 121 Lckeicl, Lckneäe,
-a —au, awa svgl. Saar 121 Lcknegecle, Lckneic 77
NItena) 181 Sal — nasse Höbe, Sckelck — Schelä,

ssomgni 93. 181 Lalzslut, Salz 106 162. 154
Momberg II. 93. 181 Salkurg 135 Zchmelzlaut )nj) 38
ssommersckeiä

ssöbrken, ssubregg
ssömer sssers.-Name

93
51

Solingen
Salis sis — Strom,

nämlick clcr km)

105

106

Scknaäe sScknase),
ZchneiclesZchneise)

Lcknee, Sckneke,wie
78

in Westfalen) 181 Sollet set—eä,näm- Schee, Sckeke 77
ssor — ssöbrc 60 lick walci) 106 Zchneg, Scknegge wie
ssost, ssotL, ssit^, Salm 106 Sckeg, Lckegge 77

ssut^au 181 Salo — Salon am Lchnociclerback 78
ru, ranke walcllcere öarciasee 106 sckot, scket, sckcit 78

Stelle 58. 152 saltus 105 Schotter, Schutt,
ru, kru 108 Sal? 106 Sckütt 135
ru uncl ur 134 Salza, Lalzack 106 Schuck — such 30
ssück — ru-egge 153 Salzburg 106 Schwarte 166
ssuer — ssoer 143 Samen 121 Schwelm, Suelme 166
ssukbank sScklesien) 152 sampt, ampt 20 Schwert, swort (vom
ssukla 152 Sancl-ssockum, Lan- yauer) 166
ssukr.sskuer,ssoer 59.152 gen-ssockum, llale- Schwerte 166
ssnm.ssom, ssomkerg 152 Lochum, sserk-IZo- Schwerte, Schwelm 149
ssum, roum, ssanm 93 ckum 151 se 42
ssumeneg 93. 131 Sauerlancl 175 se )Lee) 30. 105
ssummenokl 93 Sauerlancl.Suerlancl 166 Lei, ^er, in Soest 143

ssub slssünclungsarm saugen 32 Selenga 29
cles Nicmen) 152 „saure wiese" 166 Lelkausen 139

ssüclingkausen 103 sck 17 Serben 106

ssiiping 101 sck einlacher Natur-
laut 77

si aus is

si, sg, sei sSieppen,

14

sck getrennt in s-ck 79 Leisten) 105
8 17. «6. 127. 169 sck —Nasses,Schirmt - Sibilanten 38
s^Ltrom 131. 172. 177 ziges, Schlammiges 162 Licambrer 15. 175. 176
sin neutraler IZecien- sckalck, schalk 162 seck ssckieck) 15

tung —nab, ciurck- Schalk —ssneckt vom Licken 14
sencktet 131. 172 Nulentkaitsort 162 sies, sieten, seilen 15

sa-I, s-al 42 Schalke 162 Lieg,Liga,Liginne 15. 19
sal — asal 23 sckeclc 36. 120 Sieg, Sgga, Sgginnc 131
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Liegburg 14

Liegen 14

Siegwalä 14

siel, siep IS

siepa 15

siepen 108

siepen, sieken, seilt'en 65

Siewert, Sievers u. a. 15

sig 14

Sibl 136

Sil 135

Silber 136. 173

sill 172

Sils 136

Zilsckecle 135

silva, sil-awa 135

Sil? 136

siw 15

so-or, sa-ar 105

Locke 30

Soeckng — Sicking

IwieSoestausLuestl 101

Soest skrüber Suestj
10. 138. 142. 148

Soble 31

Solling 135

solum 105

Somborn (sunobur-
non 103

Sonclerburg 86

Lonäern 86

Sonorlaute 57

Sorben 106

sp 60. 137

spick 61

Spiek 60

spiker, Speicker 61

Spiritus nsper 39

Sprockbövel 137

spuk 137

spuo, spucken, speien 61

ss 17

st ss unä tj
91. 104. 142. 154

st geraäe aufwärts,

äannLtangenwalä,
äann sieben 145

st ^Stange) 118

st sStangenkol?,

Llangenwaläj 140. 145

st sstebenj 119
sta, sie — stebenä,

fest, aufreckt >55

star, Stern 154
Stecken 154

Steele 90. 155

sieelss ^grieck.) 155
steil 155

stein 57

stein — Lurg 74. IIS

Steinberg 104
Steirckausen 117

Steinbausen, röm.
Arnenfunä 71

stereas 155

stiek, steif, stipes,

stuprum 99
Stiel 99

Stiepel 98
still 155

sta, sta, sie, sti, stu 154
Stock 104. 154

Stockum, Stockem 104
stock 90

Stork 105

Stoss, Stöss 140

Stölting 90. 101. 140
Ltöter 90.

stick, I7aäelkol?walck

licktung 155
Stro, Nukrecktes ftb-

geräumtes 155

slrub ISS

Strunk ISS

Ltrüngmann ISS

Ltrünkeäe II. 154

Ltubag ISS

Stuck 140

stuck 90

siul ISS

Stumpf 154

Stute 140

Stut? 140

Stüter 140

Stückig 140

su 141. 175. 176. 179

su von US 142

su sLauj aus su

sSumpfboclenl 32

Suburn 15. 180

sucus 32

Su-ebbe (Zuebi)

lLckwabenj 142

Suebi 175

Su-eä sSckweäe) 142

Lickerlanä skalsck) 175

Sticlsibirien, Heimat

äer llnäogerinanen 23

Suege sSumpfwalä)
10. 31. 142.

Suegeswiläsckweinl
10. 175

Suege—Suege, wie
ur—ur, sckelck—

sckelck, ask s^sckej
—?tsk, ^icke,

^ggecke — Lggecke,
^lse—Llse, man
—man 151

Smel sSubll 142

Lu-elme sLckwelmj 142

suer 175

suer — sckwer 166
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suer,sür,17abboclen, t — ä — Zinclruck, ULU osLuest, Loest,

unerkreulick, sauer 166 tvalä,Iiekwa!ci L.IZ. kuer, Loerj
Luerlanä 131 tan, äan 170. 179 u unten

Lu-erte sLckwerte) 142 talt engl. 122 u uncl o, up u. op

Luest, später Loest lalbot 122 u ?u ug> ü, eu, oe
31. 148. 150 lallegrancl 122 sLuest etc.)

sLuest—Loest, ktuer talpn 122 U LU ü

—koerj 180 tar 122 ub — bu

Luevi, Luebl 178 larasp 122 ucl

Lu 31 larn 122 uclus 11.

Lugambri 15. 175. 176 tkaurnus got., tkorn Emmingen

Lukart, Luart, akä. u. as. näl. Annen svst-west)

Lckwarzs-watä) cioorn 80 Annen — Annen

Lukl sZuel) 10. 135 tkeios u. äios 22 ul — lu

Lul 31 tkeos u. äeus 21 23 ulbanclus got.

Luläen 135 Ikius, Ziu 24 um 101. 104.

sulja lgot.1 31 Ikor scler Lott^ 122 um—Uloknorttiekgel.

Lumpk, Luclel 166 tkorein grieck. Amkausen

Zun—Lonne 31 stürmen 122 Ammerstaclt

LuncI 86 Ikrot krüker Ikrul un

Lunciern, üm Lunclern 146. 147. 148 unci(-a) unL

13 85 Ikur — Hur 85 unäa trL. onäe 18.

sup. 15 Ikurawa—llurawa 104 Anna

Lu-emp 142 Ikorbecke — Bor¬ Ansa

swart, ZärwarLwilä becke 85 Anstrut

vomAukentkaltsort 166 liere nack ikrem Anterberg

Zgburg, Hokensg- woknort genannt 83 Anterwaläen

burg 130 tities — ciiete mkcl. 187 AnL

Lggambri 15. 131 lobol l^obe!) 20 AnLelmann

Lgge, Luege, Luge 131 tor, to», Zoll 80 Ar sAuerocks)

Lggcburg 131 tor 45. 122 Ar sArwalcll

Lgginna 19 torp, tkorp, clorp, ur

Lgria, Lgrten 42 Vork 150 ur uncl ru 30.93.108.

Ireeri röm. Greven 103 Ar —Ar, Luege —

Iremonia 148 Luege,XatL—KatL

t — äurck, altci. lkur Irier 103 Aral

71. 70. 109. 150 trop — torp, tNeta- Arlaute Kaken keine

t unä ct. wecksein, tkesis 150 kormale bestimmt-

kesoncl. i. Auslaut Irotka auj 147 keit 11. 28. 61. 70.

23. IIS. 127. 147. tsck 17 us uuci su

149- 159. 165 tL su b 166 usliekstromlkveser)

59

65

73

95

101

162

6
161

10!

145

38

27

152

152

101
101

86

63

, 87

18

37

18
18
18

18

87

10

10

84

180

161

29

135

30

178
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Varenbole 84

Venedi, veneti 114

verd, Voerde >07

Verden, verdun 63

Verneinung 33

vier- u. mekrlautige
Vurseln 43

viricl, liwirid, lZui-
rites 187

vis 20. 164. 172

Voerde 107

vokal — Lmpkin-

clungslaut 23

vokalpaare 40

volapük 37

volksetgmologiscke

Deutungen 44

volksmuncl bat alte

Namen okt besser

erkalten, als clie

Nukzeicknung >03

Volmarstein 133

volme 173

volmunclestein 133

vorballe 132

vormbol?, vornkol? 83

1!) Nrlaut — sanft

absteigend, anstei-

gend 40. 49. 71.
127. 131. 143. 146

w in jüngerer neu-

traler Bedeutung

weick, wellig,

waldig

49. 146. 151. 174

Vald 78

Valddori 121

Valdeck 121

Valdenburg 72

Vall 121

Valensee 121

Van, Vannsee 63

Vanne bei Lockum

63. 95. 158

Vannen 95

Vannenback 63

Var, Varburg 14. 121

Varde 14

Varen, Varburg,
Varstein 71

Varen 121

Varstein 121

Vart 14

Varte 14

Vartburg 57

Vartenberg 14. 71

wat, wad — Vald 159

Vattenscbeid 159

we 113

we — ew 137

wed, wet 127

weg—ebene Loden-
stelle 146

Vegge 146

Veickbols, Veiden,

Lrlen auf wid, wet

wacksend 50

Veblau 103

Vcigand 146

Veisckede 120

weit, wet, wit 157

Veitmar 157

Velde 72

Venden >14

Venern-Lee 114

Veng 112

Vengen 113

Vengern Wenigere),

spr. Vennjern 112

Venig 112. 114

Vennemarsberg 56

wer 104

werd 170

Verder 72

Verdokl 110

Verdringen 127

Verl 133

Verlde 144

Verlin-Lerlin 144

Verne 104

Veser 120

VesI9> - abwärts

geneigt 148

Vest und Ost 91

Vesterberg 99
Vesterbauer 91

Vesterbolt 89. 91

Vesterwald 89. 9t

Vesterwick 91

Vestkeld 91

Vcstberbede—vst-

berbede 89. 119

Veueste, Väuste,

wüeste 39. 90. 92

Vestboken 131

Vetter 176

Vetter, LIuk, Vet-

tera 127

Vctterau, awa 127

witt, wict, witk, Neu-

tralwur^el — Veick-

bol^innenwald 49

Videg 56

VickecIeI1.I20.I4k.146

wickeln 146

wid jNegativwurzelj

Veid, viebweide 50

Viek 140. 146

wig, will — tat.

aequum >46

Wik, wig 146
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wiegancl 146 wörtk 72. 124 Z 9S

Wiggers >46 Waldemar 72 Zabn uncl backen 74

wilcl 72 wortcl 30. 144 Zeus 23

wilälaute — Zciel- wortb ^ Lurg 72 Ziller 13S

laute 36 S1 Wullen 107 Zitterlaute tliquiclae) 40

wittebräucke 130 rour 10 Ziu 24

Witten 49 wurclel 10 Zius 24

Woeste 21 wurzeln 40 Zol^tol ^oll'to») 122

Woeste I^r.u.woest- wurzellaute traben Zoller 122

botk 91 keine formale Le- Zornäork 81

woclan 6 stimmtbeit 44 Zungenzaknlaut 33

Warnitz 18 Zweilautige wurzeln 41
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