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II. Hauptteil:

Die germanischen Ortsnamen Walloniens und Nordfrankreichs in ihrer Ver-

teilung auf die emzelnen Namengruppen

E i n f i i h r u n g

1. G e w a s s e r b e z e i c h a u n g e n . . . . . . .

Im romano-frariMschen Sprachgebiet vorkommende gerraanische Gewfis-
serbezeichnungen und auf Gewasserbezeichnungen zuriieikgahende Orts-
namen mjt den Grundwortern: baki 510—535; brun 533—555; wal 535;
aha 5351; *awia 536 f.; mund und lede 537 f.; pit, mdr und Une 539;
sultja, mode, rid, -fard und drecht; gdrf badam und flit 539. Kamen mit
Wfltor, w4k und Upon 539; mit laus 539 f.; puc und lake 540 f.; apa,

eppe 541—543. Namen mit dem Stanun warn, wem, wim 543 f. und
den Grundwoitera: brdk 545 f.; mart 546 f.; horwi 547 und /an/a 547.

Namen mit den stereotyp gebrauchten Stammen: hdi 548; strdm
548 f. und vtk 549.

2. Y e g e t a t i o n s b e z e i c h n u B g e n

507—767

509

510—549

. 550—592

i n roruano-franMsdien Sprachgebiet vorkommende germanische Gehola-
bezeichnuBgen and auf Geholzbezeiebnungen suriickgehende Ortsnamen
mit den Grundwortern: loh 550—558; holt 5581; hard 5591; hurst
560; strdd 560 f.; widu 561; wold 561 f,; haisi, *haga, reke und busk
562 f. Benennungen nach der Esche, Buche, Eiche, Tanne, Linde,
Pflanme und Erie 564 f.; Bildungen mit Ijorn, *ha$l, wida und hulls
565 f. — — Das Naraenselement -ithi, -oth, -uth 566—572. — —
Rodvmgsnamen mit rod und ster 572—574. Namen zweifelhafter
Herkanft: pit. -art 574 ff. und vele 576. Bildungen mit den Grund-
wortern lor 577—584, wisa 584 f. und waso S85; anger, wang und
wunne 585; gnu* *raus tad Usk 585. — — Namen mit fetd 586 f.;
kamp 087. akker 587 £; land 588; ard 5881 — — BeseictaongeB mit
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fjdr, esch. hobo, skot, hard, fred, brakt, kauter, metz, bilok, ploeg,
^reuska und gard 5891 Ausdriicke fur Heide and tJnland: brdk
590; haithi 5901; wdsti 591 und wavre 592.

3. L a g e b e z e i c h n u n g e n 593—616

Im romano-frankischen Sprachgebiet vorkommende germanische Hohen-
bezeichnungen oder auf Hohenbezeichnungen zuriickgehende Ortsnamen
mit den Grundwortern: berg 593—601; here oder h&r 601—605; donk
603; -egg, -ike, stain, felis, nesse, hok, *huniat hrok, kubilf gest und
Ml 603—606. Benennung nach der Niederungslage: dal 606—611;
hoi, s'iade, halde, wdgja, r&na, skor, hlit und ranga 6111; *furh, grdpe,
kvde, gat, hnod und lok. — — Sonstige Lagebezeichmmgen: winkel,
spanga, bram, turz.gr, hal, hring und hamar 6121 bdne, *leuba-,
warid, *staha, 6vcr und dik 6131 — — Benennungen mit ham, horn
und harpa 614—616. Benennung nach der HimmelsriGhtung 616.

4. S i e c J i u n g s h e z e i e h n u n g e n . . . . . . . 617—673

Im romano-fraolischen Sprachgebiet vorkommende germamsehe Sied-
lungshezeichnungm mit: dem Grundworte -heim 617—641: dem Suffix
-ingen 641—664; den Grundwortern sele 664—666; burg 6661 uni
hvis 6671 — — Die westfrankischen Heusden-Nam.cn 6681 — —
Namen mit Jiof 6691; bxkri, sfcftr, holla, laubfa, tnachal und parrok
6701 Nanxen mit tun 671; dorp 6711; u4k 672; budil and kot
6721 Namen mit bvL und fora 673.

5. Staat und Volt, Rechts - und Wenrorgan i sa t ion ,
Wege und Gren ien in den g^ermanischea N i n e i t
Wal lon iens und Nordf rankre ichs 674—702

Staat und Volk: France und Francia, utalah, Wallons trad Gauie; thiot
674—676. — — Austria und Neustria 6761 Gaue und "LanA-
schaften 6771; -aus, warja, -ingen und -gawi 678. — Ffomen-Bezeich-
nungen 6781 — — — Rechts- und Wehrorganisation: Namen mit
mahal und -matte 679—686. Namen mit stal 686 ff. und skot
688 f; die fom-Bildungen als Zeugnisse der karolingischen Militarherr-
schaft 689. — — Bezeichnungen der Grenzorgariisation; die Brabant-
Namen 690—693; marka 693—695; die werki-l^amen wahrscheinlieh nor-
disch, nicht fraiskisch 6951; swodu, swthja un3 wande 696: wards,
StraBenbezeiehnungen germaniseher HerkuBft, darunter die Grundwarter
weg und *str&ta 6971 Namen mit den Grundwortern ford, wad
and brugfa 6991. — — Stapel-Ortsn&mm 700. — — Die nordfran-
zosischen str<5m-Ortsnamen als Musterbeispiele' gennaniseh henanater
Veikehrssiedlungen 700—702,

6. D e r n a t i o u a l e A a s s a g e w e r t d e r f r a a z o s i s c h e n O r t s -
n a m e n T O B W e i l e r t y p . . . . . . . . 703—718

Die Weiler-Namen Ton den fJermanisten fiir romisch, TOB den Roma-
nisten ffir frSnldsch gehalten 7031 Schibers Theorie ier Herrensied-
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arm 7911 Auch Ardennengebiet und Belg.-Luxemburg fundarm 792 f.
Die frankischen Funde zwischen Seine und Loire merklich spar-
licher, fehlen iu der Brefcgne 795 ff. Die Loire nur sine neue
Haufigkeitsgrenze 795 1 Die deutsche Reihengraberkultur der-
jenigen des Westfrankenreiches ebenbiirtig 797—801. Holland, Plandern
und die Tournaisis haben in der frankischen Reihengraberkultur keine
zentrale Stellung, sondem eine ausgesprochene Randlage inne 801—807.
Geschichtlicher Ausblick 8071

2. D ie f r a n k i s c h e L a n d n a h m e im L i c h t e de r O r t s -
namen , B o d e n f u n d e u n d s ie e r g a n z e n d e n K u l t t i r -
z e u g n i s s e ( R a s s e n b i l d , Rech t , H a u s b a u ) . . . 809—870
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Wallonien und Nordfrankreich 814—820; Gamillschegs »Romatiia Ger-
manica« und unsere Ergebnisse 820—823. Der Vergleich zwischen beiden
Qiiellengruppen ergibt gleiches Gesamtvorkommen und Qeckung zwisehen
beiden in dan aufleren Zonen der Romania; in derea Kemteil bevor-
zugen die frankischen Punde die alten Kulturraume, die germamsehen
Ortsnamen dagegen die Reliktlage 834—827. - Die" Hauptgriinde
fiir die Zuruckfiihrung der friihmitteWterlichen Bodenfande des West-
frankenreichs auf den frankischen Volksteil: sie sind unloslich ver-
bimden mit der iibrigen germanischen Reihengraberkultur- 827 f.; typisehe
Anlage der westfrankischen Friedhofe und Graber 82811; typisches
Grabinventar 830—855; stilkritische Mertonale 8551 Die westfrankische
Reihengraberbevolkerung gehort zu dem gleichen ausgesprochen nordi-
schen Typ wie die der deutschen Reichengraber 836—840, wahrend Kel-
ten schon in Latenezeit rassisch uneinheitlich 840. Anzeiehen fur kul-
turelle Beriihrungen zwischen Frankentum und Romanentiun 842—847;
das etwaige Wiederaufleben keltisehen Kunstwillens 847 f. BeiHes vermag
die Beweiskraft der Funde nicht ernsthaft zu erschiittern 848. Erilarung
ffir das Abweichen von Namen- und Fundbild: Die Fnnde eine Hinter-
lassenschaft der frankischen Aristokratie, die Ortsnamen vomehmlich
eine solche des Bauerntums 848—851. Nur beMe Quellenzeagnisse zu-
sanunen vermitteln geniigende Vorstellung von der LandnahiRe 850—855

Rassenkunde und Landnahme; Die Verbreitiing der nordisrfieB
Rasse nordlich der Loire 853—856. — Der Beitrag der Reefits-
geschichte zor Erfdrschung der Landnahme 856—861. — — — Der
Beitrag der Volkskunde 8611 Spuren des nieaterdeutscnea Langsein-
hauses in Wallonien und Nordfraakreich. 862—868. Der Gegenstofl der
Mittelmeerwelt 868 ff.

3. L a n d n a h m e u n d S t a m m e . . . . . . . . 871—906

ErschJitterung ier alteren statlschen VorstellungeB unch Met 871. Das
Salier-RipuarierproHem: Bisherige VersHche der Abgrenzung *i"on sali-
schem and ripuarischem SiedlangsgeMefc mit Hilfe der RecMsgescMchte,
DialektwissenscMft, Archaologie und Ortsnameakuade ergeinislos 871—
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874; selc und loh, da auch in Westfaeln verbreitet, als salische Leit-
suffixe, scheid, da Ausbauwort, als ripuarisches Leitsuffix unmoglieh
874—879. Stammesgrenzen auch nicht aus Gesamtverbreitung der
Namen abzttlesen 8791 Scheidung in Salier und Ripuarier vielleicht
jung 880. — Mitwirkung nichtfrankischer BevSlkerungselemente:
Angelsachsen in Artesien 880—885. Ingwaonismen in Seeflandern, West-
flandern und Antwerpen 886 ff. Auch in Namur (?) 8881 Das Problem
der Namensbeziehungen im aiederdeutsch-niederlandiscch-englischen Be-
reich 8889 f l Das Zeugnis der Archaologie ahnltch, aber nicht identiseh
8911 — Gregoires Burgunderthese unbegrundet 8921
Normannische Siedlungsspuren in der Normandie, dem Dep. Somme,
in Artesien, im Hennegau und beiderseits der Loire 893—896.
Moglichkeit alemannischer oder burgundischer Einwirkung im Osten
und Siidosten 896—899. — — — Spatromiseche Laetensiedlungen in
Frankreich 899 K. Das Fehlen stammesmafliger Unterschiede
im Innern des Westfrankenreichs wahrscheinlich erst eine Folge kultu-
reller Einebnung 9011 — — — Das Ausgangsgebiet der Xandnahme
ist der niederlaadisch - niederrheinisch - westniederdeutsche Raum 902
—906.

4. D i e K u l t u r d e r f r a n l c i s c h e n L a n d n a h m e im S p i e -
g e l d e r f r a n z o s i s c h e n S p r a c h e n t w i e k l u n g . . 907—940
Die Gesamlbedeutung des germanischen Elements fur die franzosische
Kultur 9071 Der Aufbau der westfrSnkischen Gesellschaft: Das Wer-
geld des Romanus 908 f l ; die germanischen Personennameii des West-
frankenreichs als Zeugnisse der sozialen Geltung der Franlcen 910 f l ;
Germanische Einfliisse in Staatsaufbau und Rechtswesen 912—§17; im
Begriffssuttati des Heerwesens 917; auch im Begriffsschatz der Sied-
Inng und Bodenkultur starker, als mit Armahme der Entlehnung
iiber die Sprachgrenze Mnweg vertraglich ist 917—920. Dagegen
weist Welt dpr stadtischen Kultur, Gewerbe, Handel und Ver-
Itehr nur schwachen germanischen EinfluB auf 9201; Dopschs und
Krennes Ablehnung der Katastrophentheorie 9211 — Gesamtimtik
9221, 9271 Weiterbestehen der stadtisehen Kultur und des franzSsi-
schen Mittelmeerhandels in merowingischer Zeit 925—926. Die friin-
kische Kultur vorwiegend bauerlich 926 f l Der frankische EinfluB suf
die Kirche anfangs gering, in Karolingerzeit stark 928 f l — — —
Frankische Gefuhlslehnworter 9301 Gesamtbedeutung der frankischen
Entlehnungen itn FranzSsisclien 931 f. Frankische Einfliisse auf die
franzosische Wortbildung, DekMnation und die LautentwicHung 932—
936; aaf Satzbati und Wdhafte Ausdrucksweise, vor allent im Wallo-

nischon 936 ff. Frankische Einfliisse im aMnuwosiscbeB Hel-
dfnepos, Tlerepos imi der altfranzoslschen Lyrii 9381 Gesamtcharaic-
ter der Kultnr der Landnahmezeit 940.

5. D ie B i l i u a g der g e r m a n i s e l i - f r a a z o s i s c h e n S p r a c h -
grenxe 9*1—98*

Friihester Gren^veriauf 941 f. Der niederlaadische GremabschHitt als
Games weder za erklaren durch Eigentiimlichkeiten des Gdindes, nodi
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durch die hjdrographischen Zusammenhange, jioch dnrch die ursprimg-
liche Bewaldung 9421 Abhangigkeit von diesen Faktoren lokal begrenzt
943 f 1 Sprachgrenze im einzelnen wie im ganzen bedingt durch den
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