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auch von der italienischen Wissenschaft und Poli
tik keineswegs allgemein anerkannt ist. Die Aus
führungen Carlo Battistis machen eine Erwide
ri.mg und Richtigstellung aus mehreren Gründen 
notwendig, einmal weil er - wie schon der Titel 
des Aufsatzes im „Archivio per l' Alto Adige" 
zeigt - die in der „Erdkunde" aufgeworfene 
Frage der Bevölkerungs- und Volkstumsentwick
lung in Südtirol auf die von Dörrenhaus über
haupt nicht behandelte Frage der B r e n n  e r -
g r e n z e verschiebt, sodann, weil Battistis Auf
sätzen eine h ö c h s t a n g r e i f  b a r e historische 
Ortsnamenkarte beigegeben ist, der eine s p r a ch
w i s s  e n s c h a f t l  i ch und h i s t o r i s c h f u n
d i e r  t e Ortsnamenkarte gegenübergestellt wer
den muß. Ferner bedürfen zahlreiche Punkte sei
ner Erwiderung einer wissenschaftlichen Richtig
stellung. Nicht zuletzt aber sollte das seinen Aus
führungen zugrunde gelegte und auch in früheren 
Schriften vertretene politische Postulat mit all sei
nen Konsequenzen in Form von Zitaten der Beur
teilung des Lesers zugänglich gemacht werden. 

Die Darstellung der Sprachgeschichte Südtirols 
und den Entwurf der historischen Ortsnamenkarte 
hat Dr. Karl Finsterwalder, Innsbruck, als Autori
tät auf diesem Gebiete übernommen, die Erwide
rung im übrigen stand dem Verfasser der Origi
nalarbeit, Dr. Fritz Dörrenhaus, zu. 

Der Herausgeber 

The ethnical problem in South Tyrol 
A reply to lta.lian res.ponses to the article by F. Dörren.haus 

"Germans and Ital,ians in Sounh Tyrol" 
Editor's preface 

The account by F. Dörrenhaus of the ethnical groups in 
Sout>h Tyrol, puhlished in "Erdkunde", 7 (1953), 185-216, 

1. 

found its first echo in the article "Italiani e Tedeschi nel
l'AltoAdige", whid1 was wrirt:ten by the Romance philologist 
Carlo Battisti of ,the University of Florence in the joumal 
of the lstituto Geografico Mil[ta.re in Firenze; "L'Uni:verso", 
53, pt. Nov-./Dic. 19.53. Ve,ry much •the same· artide, with 
added ,footnotes, preface. an:d an appendix.,. was published 
by rhe same author unde-r t>he tit.le "Il confine ltalci
Aumfaco al Brennern" as a special -issue o.f the "Archivio 
per J'Alto Adige" 48, Firenze, 1954 {pp. 45). Once again 
r-epeated, this .a:micle appeared under the title "Opzioni, 
riqptz[oni e separatismo nell'Alto Adige" as no. 1 of 
"Quaderni di attualita atesine", Firenze, April 1954. In 
add.ition, a. shorter, oosigned review of Dörrenhaus' paper 
appeared in "Rivista Geo,grafica ltaliana", 60, 1953, pt. 4, 
p. 482 ff., and which according to Battisti was written by 
A. Sestini. 

The discussion of this p,roblem was thus handed over by 
prominent ltalian circles to ,a person who, pa.rticularly 
during the Fascist ,regime, had ta.ken a very onesided and 
chauvinistic rposition with r,ega.rd to the ethnical problems 
of Sourh TY'rol, which was by no means generally accepted 
even by ,vhe majority of ltalian scho.\a,rs and politicians. 
Battisti's• ,a.rtides, cited above, req,uire a reply and correc
tion for a number of rearons: f.i:rstly, since as indicated in 
the title of his paper •in the "Archivio per l'Alto Adige", 
the question of popula.nion and et.hnographi,c development 
in South Tyrol is sidetracked by intmducing the pO[nt of 
the Brenner fromier, which was not touched at a.H by 
Dörrenhaus: secondly, s!ince Battisti's articles contained 
a map of historic place names which is quite unsatisfactory, 
and which had to he contrasred with a place name map 
based on sound linguistic and historic founda,rions: third.ly, 
because many points of his reply require co,rrection; and . 
last but not least, because ,the political postufate and all 
its consequences which form the bas.is of ,t,hese and earlier 
articles should be made ,generally accessible in quotations 
so that a ·reade.r may j,udge for himself. 

Dr. Karl Finsterwalder, of the University of Innsbruck, 
who is an authority .in .nhis f.ield, has undertaken the treat
ment of nhe fangiuage ,history of South Ty-rol and rhe design 
of -the map of the historic place names; the reply to the 
other points ·is appropriately left to Dr. Fritz Dörrenhaus, 
the author o.f the ori�inal paper. 

ORTSNAMEN UND SPRACHENGESCHICHTE IN SüDTIROL 

Mit zwei historischen Ortsnamenkartcn 

Karl Finsterwalder 

Place names and the history of language in South Tyrol 

Summar_y 
I Sources of the history of language in So,unh Tyrol. 

The da.Jims of Battisti that, because a Lacin tongue was 
spoken in some parts o.f S01Uth Tyrol, such as the Lower 
VJnts,chgau, Borz.en, Deutschnofen and Welschno.fen, as la,re 
as the l�h, 15th or even the 17th cennury, this is character
istic of the wihole region, is diametrically opposed to the 
genuine, well-known facts as ·revealed by a ,great number 
of historical sources whlch, es,peoially for the Bozen a,rea, 
are available from the he[g>ht o.f the Midd.le Ages onward. 
Research papers based on these sources were completely 
ignored by Battisti. 
II Battisti's place name stud,ies as applied to the history 

of South Tyrol. 

Battisti's claim rhat all places in South Tyrol which have 
pre-German names date foom the Roman occupation is a 
misrepresentation of facts. The truth, on the corntrary, is 
that the ma.jority of the settlements in South Tyrol, as 
indicated hy their names, date from a period lon,g before 
Romans or Latin people set foot in the Alps. With the 
methods applied by Battisti in his pa.per .it could just as wel.l 
be "proved" rhat the Rhineland too is 1-talian. 

Battisti claims that the hi,storica.1 development of nhe 
German-speaking popuJ,aition in 1:1he upper Etsch region was 
misunderstood by Dörrenhaus, and that the surnames of 
those South Tyrolese families w,hich are derived from farms 
and fields prove that the majo-riry of the popuLation of 
South Tyml consists of Ge1manised Ladins. This can, 
howe·v-er, be -refuted even by means of some of Battisti's 
own pa:pers; in earEer, less propagandistic publications, he 
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had acknowledged several .times the proved fact that the 
Germ.an langiua.ge in South Tyrol owes its existence to the 
settl,ing during the Middle Ages of the then uninhabited 
areas by German-speaking peasants. His present about
turn can 011ily ,ha.ve been dictated •by political motives. 
III  Battisti's maps of place names and his statistics of 

names. 
The subst.itution of a population history of South Tyrol 

by a kind of names "stadstics" as appl:ied by Battisti is a 
priori a naive thought. Simply ro count on the bas,is of 
modern topographic maps, the Ger,ma.n, Romance, and pre
Roman names of geographical fea.tures, and work out the 
respeccive pr,oportions of nhe names as derived from each 
langiuage, i s  an attempt using unsuitable data which does 
not even deserve the name sta·ti:stics, since the names on 
these maps are an incomplete record, a mere selection only 
chosen for their intended use as staH or tourist maps, etc. 
The results of these statistics are then in addition crudely 
falsified, firstly he adds to the Romance names not only 
the pre-Roman names but also a number of purely Germ.an 
place names, be it in ignorance or to fit ,his argiument ; 
secondly, he forther bases his proportions of names in 
German-speaking South Tyrol by inc1uding the names of 
adjoining undisputedly Latin provinces, the Trentino and 
.Belluno, and thirdly, his worst offence, he does not take 
into a.ccount �he changes of all pre-German place names in 
South Tyrol which, under the impact of the German lan
guage, oocurred from the height or even the early Middle 
Agies onwaird, and which therefore represent an important 
histodc source. Only by sudi violations of the genuine 
conditions does Battisti succeed in obtaining statistical 
results "fav()IIJring" the Latin element. 

In  the same way as Battisti selected from the historic 
sources a fow which seemed to favour his , argument and 
presented them with much emphasis, while tacit!y omitting 

. the total result taking all the sources into cons•ideration, he 
presents, as typical of Sour,h Tyrol, some sub-regions, for 
which he was worked out by his statistics - long ago 
refuted - favoura.ble ,propo,rtions of Romance names, but 
does not rnemion that wide areas of South Tyrol contain 
barely 3 per cent. place names of Latin origin. Battisti's 
maps as weil as statist.ics and the hook on the place names 
of South Tyrol are tendentious works, w,ritten without suf
ficient philologiic knowledge of German ; they may mislead 
an uninformed Jayman, but can never be a ,basis for 
a scholar's opinion. At any rate, Dörrenhaus' statements 
on the population hiistory of South Tyrnl are in no way 
refoted by them. 

Den im Vorwort genannten Arbeiten von Carlo 
Battisti ist eine Ortsnamenkarte Südtirols bei
gelegt und im Text, besonders S. 4-5 des Auf
satzes in „L'Universo" wird auf die Geschichte 
von Sprache und Siedlung in Südtirol eingegan
gen 1). Mit einigen nicht neuen und meist schon 
widerlegten Angaben, die von Battisti aus dem 

1 ) Abkürzungen für häufig Zitiertes : AAA = Archivio 
per l '  Alto Adige, früher Gien, jetzt Florenz, hrsg. von 
Carlo Battisti. Von ihm ferner : ATVT = Atlante topo
nomastico della Venezia tridentana - DT A = Dizionario 
toponomasüco ate.sino - Pop. = Popoli e l ingue nell'Alto 
Adige 193 1  - Proleg. = Pirolegomeni allo studio della pene
trazione tedesca nell' AA., erschienen im AAA 1 926. -
ZONF (bzw. ab 1938  ZNF) = Zeitschrift für Ortsnamen
forschung, München, hrsg. von Josef Sehnetz t, statt ihrer 
erscheinen jetzt BzN = B eiträge zur Namenforschung, 
hrsg. von Hans Krahe, Tühingen. - Schlernschri.ften. Inns
bruik, hrsg. von R. v: K,lebelsberg, Univ.-Verfag Wagner. 

historischen Gesamtmaterial herausgerissen wur
den, soll der Eindruck erweckt werden, als wenn 
Südtirol im Mittelalter noch romanisch gewesen 
sei. Hauptzweck des Folgenden ist nicht, zu Bat
tistis Aufsatz das, was er verschwiegen hat, zu er
gänzen - was z. T. schon mit Hinweisen auf vor
handenes Schrifttum geschehen kann -, sondern 
grundsätzlich die historische Treue von Siedlungs
karten und angeblich historischen Statistiken zu 
prüfen, die in Wirklichkeit nicht nach historischen 
Kriterien erstellt wurden ;  vor allem ist eine Ver
einfachungsmethode zu untersuchen, die im W e
sen verschiedene Siedlungsabschnitte einander 
gleichsetzt und ein Kartenbild von äußerster Pri
mitivität, ja Unwahrheit erzeugt. Unsere bei
gegebenen Karten sollen im Gegensatz dazu das 
geschichtliche Bild zeigen, das die verfeinerten Un
tersuchungsmethoden der Sprachwissenschaft, auf 
die Ortsnamen angewendet, in Wirklichkeit erge
ben. Als Grundkarte dieser Blätter wurde - nur 
wegen der Vergleichsmöglichkeit - die von Bat
tisti verwendete Karte 1 : 500 000 gewählt , aller
dings erst nachdem diese durch Entfernung vieler 
sehr störender geographischer Fehler . benutzbar 
gemacht worden war. 

/. Zeugnisse zur Sprachengeschichte in Südtirol 
§ 1 .  Z u r G e s ch i ch t e  d e s  V i n t s ch 

g a u s :  B. behauptet, daß „man" in Latsch im Un
tervintschgau noch im Jahre 1 349 ladinisch ge
schrieben habe. Seine Quelle dafür ist die bekannte 
Kirchenzinsliste aus diesem Jahre, die sich in 
Latsch fand und wohl von einem Welschen, aber 
nicht von einem bodenständigen Rätoromanen 
geschrieben sein kann, wahrscheinlich von einem 
zeitweilig hier wirkenden Hilfspriester, ihre we
nigen Textworte sind nämlich in der Trienter 
Vulgärsprache oder einem verwandten Idiom ab
gefaßt2). Da die PEarre Latsch direkt von Trient 
aus mit Seelsorgern besetzt wurde, kann dorthin 
auch ein welscher Priester geraten sein3) .  B. ver
schweigt, daß sämtliche Personen- und Hofnamen 

2) Battisti nennt es selbst »ein stark italianisiertes vol
gare, dem heutigen Nonsbergischen verwandt" ;  dann kann 
es nicht die Sprache der damaligen Latscher sein. Auch die 
Untersuchung des Mitarbeiters von Battisti Univ.-Prof. 
Berengario Gerola t über diese Liste » I I  piu antico testo 
neolatino dell' Alto A,di,ge" , Studi trentini di scienze sto•riche 
Jg. 14 ,  1 933 ,  Trient 1 934, konnte nichts Ladinisches darin 
nachweisen ; sicher nicht ladinisch z. B.  die Mehrzahlform 
vache »Kühe" ,  muiero für »Frau" .  Ladinisch und 'nicht 
italienisch sprach aber im Frühmittelalter dort die Bevöl
kerung, vgl. Flurnamen in Latsch, Schlernschr. 1 3 , S.  6 .  

3) Otto Stolz, Die Ausbreitung des Deutschtums in Süd
tirol, München 1 934, IV. Bd., S. 56. Auch in anderen Pfar
reien der deutschen Dekanate der D iözese Trient kamen 
unter den weitaus überwiegenden deutschen Geistlichen 
vereinzelt Italiener vor, so im Mittelalter in Tramin (Be
schwerden der Deutschen darüber !) a .  a. 0. Bd. I I ,  S .  1 37. 
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der Liste der d e u t s c h e n U m g a n g s  s p r a c h e, 
ja dem Tiroler Dialekt entnommen sind - wenn 
der Schreiber der Liste sie auch in italienischer 
5chreibweise wiedergibt, z. B. ,,an der echa" ( ,,an 
der Ecke" ) , begemacher ( ,,Wegmacher" ) ,  Ruf
namen „Traut" ( ,,Gertraud") ,  rein dialektisch 
,,Aloate" ( = Alhait, Adelheid) 4). Battistis ein
ziges Beweisstück sagt also genau das Gegenteil 
von seiner Behauptung aus, es beweist, daß die 
bodenständige Bevölkerung deutsch sprach. Die 
Darlegung von Stolz über diesen Gegenstand 
wird von ihm gar nicht erwähnt, geschweige denn 
berücksichtigt ! 

§ 2. Um die S t a d t  B o z e n i m  M i t t e  1 -
a 1 t e r  als sprachlich italienisch zu erweisen, greift 
ß. aus einem riesigen Beweisstoff, der fürs 
Deutschtum von Bozen zeugt, einzig und allein 
die längst schon in ihrer Beweiskraft entwertete 
Reisenotiz des Ulmer Dominikanermönchs Felix 
Fabri v. J. 1483  heraus ; dieser vermerkt in sei
nem Tagebuch im Widerspruch zu seiner eigenen 
Angabe (über die Lage der Sprachgrenze bei 
Deutschmetz) ,  er habe gehört, vor wenigen Jah
ren sei Bozen noch italienisch gewesen. Was die
ser Durchreisende, der eine Nacht in Bozen weilte, 
nach dem Hörensagen wiedergibt, darauf stützt 
sich B. und verzichtet merkwürdigerweise voll
ständig darauf, die von ihm sonst so gern als Ge
schichtszeugen verwendeten N a m e n  zu befra
gen, die reichlich für diese Zeit und die Jahrhun
derte vorher bekannt sind. Da sind z. B. sämt
liche Bozner Familiennamen des 14 .  und 1 5. Jahr
hunderts, soweit archivalisch erhalten, von Stolz 5) 
und von Kraft veröffentlicht 6) ,  die der Hausbesit
zer im Wanger Viertel um 1 300 von Santi/aller 7) ,  
sie geben einen Q u e r s c h n i t t durch die 
g a n z e Bevölkerung - und diese Bevölkerung 

4) Aus Gera las Untersuchung S. 273 (2 1 )  f. zitiert. Selbst
verständlich muß auch Gerola diese Namen aus Latsch, 
wenn auch widerstrebend, als Beweis für die Deutschspra
chigkeit ihrer Träger anerkennen. Wir können sie nur als 
Beweis für das Deutschtum des ganzen Ortes werten. 

5) Stolz, ,,Ausbreitung" Bd. I I I  S.  1 7-99. 
6) J. Kraft, Bozner Familiennamen im Jahre 1 400, 

Sehlernschriften Innsbruck, Bd. I I I ,  1 923,  S .  49-55 .  Zur 
mittelalterlichen Geschäfts- und Rechtssprache in Bozen 
ders. S. 42. 

7) L. Santi/aller, Ein Zinsverzeichnis der Herren von 
Wanga, Sehlernschriften 9, 1 926, S. 1 43 ff. Das Verzeichnis 
der Herren von Wanga ist dui,ch das Urbar Meinhards I I .  
von  1 2 8 8  für den  Rest der Stadt Bozen z,u ergänzen. Für 
das 15. Jh. unbedingt zu vergleichen das v o 1 1  s t ä n d i g e  
„Häuserverzeichnis der Bozner Altstadt von 1 497" von 
K. Th. Hoeniger, Sehlernschriften Innsbruck Bd. 92 (s. be
sonders S. 1 ff.). Dazu Richard Staffler, Hofnamen von 
Z�ölfmaLgreien_ und ��ifers, Bozner Jahrbuch 1952 ( 1 43 
Seiten). Alle diese krmschen Quellenwerke beweisen das 
Deutschvum Bozens vom 1 3 . J h .  an, besonders ,lückenlos 
fü r das 1 5 .  Jh .  

hat a u s  s c h 1 i e ß 1 i ch 8) d e u t s ch e  N a m e n  
gehabt. Das ist selbstverständlich, denn auch die 
Sprache der Bozner, wie sie bei vielen uns überlie
ferten Rechtsgeschäften, auch in Straßennamen 
des Mittelalters usw. zutage tritt, ist als deutsch 
schon_ seit dem 1 3 .  Jahrhundert und früher nach
zuweisen. 

Diese Zeugnisse übergeht B. ebenso mit Schwei
gen wie die Widerlegung der Schlüsse aus F abri 
durch Kraft S. 3 8  ff. und durch 0. Stolz a. a. 0. 
S. 1 87-89, statt doch wenigstens darüber zu dis-
kutieren - wie er von Dörrenhaus bei anderem 
Anlaß AAA S. 24, fordert. Solche Methoden der 
Geschichtsschreibung überraschen nicht mehr, 
wenn ein andermal der M e i e r h o f Prihsna 
( = Brixen) von 901 unter den Händen Battistis 
sich in e i n e v o n R o m a n e n b e v ö 1 k e r t e 
S t a d t verwandelt (S. 6 ) ,  die in der Folge durch 
die Verlegung des Bistumssitzes germanisiert wor
den wäre 9) .  

§ 3 .  Die geschichtlichen Erwähnungen von g e -
m i s c h t s p r a c h i g e n V e r h ä 1 t n i s s e n, die 
B. für ganz Südtirol verallgemeinert, betreffen 
zwei Orte an der Sprachgrenze, nämlich Kaltern 
und die Gerichte Deutsch- und W elschnofen, die 
Marx Sittich von Wolkenstein zu Anfang des 
1 7. Jahrhunderts beschrieben hat. Wenn dort von 
,,gemischtem deutschem und welschem Volk" ge
sprochen wird, so betrifft das eine lokale Erschei
nung, nämlich die Zuwanderung aus den armen 
gebirgigen Nachbartälern Nonsberg und Fassa
tal, die, wie Wolkenstein bei Eppan besonders 
hervorhebt, ausschließlich oder überwiegend 
Dienstboten und Arbeiter welscher Sprache hier
her gebracht hat. Für den damaligen Sprach
charakter von ganz Südtirol ist das in keiner 
Weise typisch. 

B. schöpf!: aus einer Quelle nur das, was für 
seine These paßt. Daß der gleiche Autor für das 
noch weiter südlich gelegene und volkreichere Ge
richt Enn (Neumarkt) nur „ teitsch volk" ver
zeichnet, verschweigt B. Ein wirklicher Historiker, 
z. B. Stolz, arbeitet anders. In seinem Band II, 
Bozner Unterland, breitet er das g a n z e  M a -
t e r  i a 1 der Flur- und Einwohnernamen von je
der Gemeinde aus. Er verschweigt nicht die roma
nische Beimisch_1;1ng in Kaltem - vom Nonsberg 
her, aber das Uberwiegen der deutschen Namen 
im Mittelalter im ganzen Unterland, gleich um 

8) Unter 101  Hausbesitzern nur drei mit romanischen 
Namen, Ottobonus, Naschenbene, Coresine (Santi/aller 
a. a. 0 .. S. 1 52, 1 59, 1 60) . 0) _Ein zweiter Kronzeuge Battistis für die Sprach
geschichte B��ens! der . Trienter Pincius, glaubt gar erst im 
Jahr 1 546 fur die Z�1t von 80 Jahren vorher zu wissen, 
daß Bozen damals italienisch gewesen sei - eine noch 
h_altlosere A�gabe gegenüber obigen mannigfal tigen histo
rischen Beweisen . 
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ein Vielfaches der romanischen Namen, die aus
drückliche Bezeugung des Deutschen als Volks
sprache, alles im 1 4. Jahrhundert, beweist das 
überwiegen des Deutschtums zu jener Zeit und 
widerlegt die Behauptung B.s, die Eindeutschung 
des Bozner Unterlandes z. Z. Meinhards II., im 
1 3. Jahrhunderts, sei „ von der Sprachwissenschaft 
als Unsinn erwiesen", ob man die Eindeutschung 
nun mit Meinhard II. in Zusammenhang bringt 
oder nicht 10) - sind doch in Tramin damals drei
mal so viel deutsche als romanische Flurnamen, 
sechsmal so viel deutsche als romanische Personen
namen nachgewiesen (Stolz, a. a. 0. S. 1 34). Das 
neuzeitliche italienische Element wanderte ins 
Bozner Unterland erst unter den bekannten Be
dingungen des 1 7., 1 8. und 1 9. Jahrhunderts ein, 
auf die ich bei Salurn (Veröffentl. des Ferdinan
deums 1 938)  und auf die besonders Stolz a. a. 0., 
Bd. I S. 1 84-1 88  hinwies ; es braucht durchaus 
nicht in Zusammenhang mit dem mittelalterlichen 
Romanentum stehen. 

§ 4. Auch das Tal von Tiers (östlich von Bo
zen), aus dem B. als Beweis für das lange Fort
bestehen des Romanischen den F 1 u r n a m e n 
T s c h a m i n anführt, ist an der Sprachgrenze, 
gegen Fassa zu, gelegen und nicht typisch für ganz 
Südtirol. Wegen des tscha- in Tschamin wäre es 
nach B., ,,klar, daß Tschamin sicher nicht vor dem 
1 6. Jahrhundert eingedeutscht wurde". In seinen 
eingehenderen früheren Arbeiten hat Battisti 
selbst die Entstehung dieses Lautes (aus lateinisch 
ca-) noch in den Anfang des 1 5. Jahrhunderts ge
setzt (Pop. S. 75)  ! Aber abgesehen davon, daß 
auch dies zu spät ist - der Lautwandel tritt so 
unregelmäßig und sporadisch in Südtirol auf, daß 
er ein äußerst unsicheres Argument bildet, auch 
nach Battistis Bemerkungen darüber in Pop. 
S. 74 f., sowie in DTA V, II S. XXXVIII. Die 
anderen durchaus vergleichbaren Namen des Tier
ser Tales wie Purgametsch, Compatsch, Camar, 
Gamploeung 1 1 )  im Eisacktal z e i g e n  i h n  
n ä m 1 i ch n i ch t  (dafür gibt es dort so alt ein
gedeutschte Flurnamen wie Kaltauer aus Cultura, 
ZNF 1 938,  S. 205) ; die gleichen Namen treten 
mit tscha- und mit ga- auf, (Gamertin DTA V, 
III Nr. 1 69 S. 1 56). Es ist ganz unangebracht, aus 
einem so widerspruchsvollen Tatsachenbefund die 
eine Form Tschamin herauszugreifen und vor 
einem Publikum von Laien, in einer geographi
schen Zeitschrift, das komplizierte Problem als 
geklärt hinzustellen, zumal anerkannte For-

10) B. argumentiert hier fal sch ; nicht bloß die Sprachen
schranke .am Noce, auch die Innenkolonisation (s. Verf . ,  
Sal1urn, Veröfftl. des  Mus. Ferdinande,um Innsbruck 1938 ,  
S .  682) führte zur Eindeutschung. 

1 1) DTA V, III ,  S. 294-373, Nr. 2528, 224 1 ,  2307. 

scher 12) den Lautwandel fast ein Jahrtausend frü
her ansetzen als B. in Pop. S. 75. 

Ein so später Ansatz des Lautwandels stimmt 
für das tirolische Gebiet nicht, da selbst in Battistis 
Material, von ihm unbeachtet, ein „ Tschaver
nackh" von 1 394 ihn für das 1 4. Jahrhundert be
zeugt 13) ,  weil er urkundlich schon 1 300 in Kals 
vorkommt 1 4) und weil die Battisti bereits bekann
ten Stubaier Ortsnamen mit Tscha- mitten unter 
Flurnamen liegen, die nach ihrer Lautform (mit ei 
und au) schon im 1 2. bis 1 3. Jahrhundert ein
gedeutscht wurden. D i e s  also ist das späteste 
Datum für diesen Lautwandel im Zentralladini
schen und der Name Tschamin hindert uns nicht, 
die Eindeutschung des dem ladinischen Fassa be
nachbarten Tierser Tales in die gleiche Zeit zu 
setzen. 

Die schlagwortartig kurzen Hinweise Battistis 
sind so ausgewählt, daß sie den unkundigen Le
ser einseitig informieren. Mit dem Namen Tscha
min und Nachbarorten scheint Battisti das ganze 
Eisacktal charakterisieren zu wollen (AAA 1 954 
S. 1 6). Er verschweigt dabei die Tatsache, daß das 
w e s t 1 i ch e E i s  a c k t a 1 und der Abhang des 
Rittens zum Eisack in ihren überwiegend deut
schen Flur- und Hofnamen und allerältesten deut
schen Ortsnamen wie Lengstein, Lengmoos, Beuern 
die sprechendsten Zeugnisse primärer deutscher 
Rodungstätigkeit aufweisen, wie er selbst in sei
nem noch besser fundierten, wenn auch schon et
was einseitigen Werk Pop. S. 236 noch zugab. 

II. Battistis Ortsnamenkarten, auf die Südtiroler 
Siedlungsgeschichte angewendet. 

§ 5. Die in Battistis Antwort fehlenden histori
schen Beweise soll die beigelegte K a r t e d e r 
0 r t s n a m e n  S ü d  t i r o 1 s ersetzen 1 5) .  Mit 
überwiegend „romanischen" Ortsnamensignatu
ren übersät, kann sie einem unkritischen Betrach
ter wohl Eindruck machen, aber auch n u r einem 
unkritischen und unbewanderten - ebenso wie 

12) Nämlich R. v. Planta in Revue de Jinguistique ro
mane Bd. 7 S.  86 (Sprache und Ortsnamen Graubündens) 
und A.  Schorta, Mundart von Müstair (Münster) 1 93 8  
S .  7 0 ;  zum tscha- bzw. ca- vgl. Szadrowsky in ZNF 1 940 
S .  252. Durch Polygenese die Tiroler tscha- von denen in 
Graubünden zu trennen, Gerola a. a .  0. S .  62, ist eine rich
tige Verlegenheitslösung, die nicht befriedigt. 

13) DTA V, III Nr. 865.  
14) Im Görwr Uriba·r von 1 307 wird in Kals (Osttirol) 

der Hofname Tschaslinz genannt, der genau zu dem Eisack
taler Namen Gaschleins von 1 520 und zur Erklärung die
ses Namens im DTA V, Bd. II, S. XXXVIII stimmt. 
Srubaier Namen bei Stolz ZONF VI I 193 1 ,  S. 6 8 ;  aller
dings nicht vollständig aufgezählt. 

15) ,, I nomi dei centri abitati nell'Alto Adige e nelle 
zone vicine"  1 : 500 000. Auf ihr wird die Sprachzugehörig
keit der Wurzel der einzelnen Südtiroler Ortsnamen dar
gestellt. 
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die Prozentzahl von 74 0/o romanischer Namen, 
die Battisti nach seiner oft kritisierten fragwürdi
gen Methode, historisch aufeinander folgende 
Sprachen und Völker nach Punkten auszuzäh
len 16) , errechnet. Karte und Prozentzahl sind 
g r u n d  f a 1 s c h ; sie kommen dadurch zustande, 
daß Battisti in i r r e f ü h r e n d e r W e i s e die 
Namenkategorie „pretedesco, nomi pretedeschi" 
( ,,vordeutsch, vordeutsche Namen" - im Unter
titel seiner Karte) im beigegebenen T e x t  (S. 5 
oben) und in seinen historischen Schlußfolgerun
gen g l e i c h s e t z t m i t n e o l a t i n o „ n e u -
1 a t e i n  i s c h "  1 7) ;  es berührt äußerst merkwür
dig, daß Battisti auf dem Wege von der Karte 
zum Text S. 5 den Terminus „pretedeschi" durch 
„neolatini" ausgewechselt hat, was nicht jeder 
unkundige Leser merken wird ; auf die völlig un
zulässige Gleichsetzung dieser beiden Begriffe 
gestützt, behauptet dann Battisti S. 5, daß a l l e 
O r t e m i t  v o r d e u t s ch e m  N a m e n  d e r 
r o m a n i s ch e n  P e r i o d e a n g e h ö r t e n ,  
also erst zwischen der römischen Eroberung im 
Jahre 9 n. Chr. und der bajuwarischen Land
nahme (6. Jh.) benannt worden seien, somit erst 
den Römern oder Romanen ihre Entstehung ver
dankten. In Wirklichkeit weiß Battisti abt>r recht 
gut, daß die meisten dieser Ortsnamen i,rähisto
risch sind, in die Zeit v o r  der römischen Erobe
rung fallen und einem Volkstum angehören, das 
bis zu seiner Unterjochung den Römern feindlich 
gegenüberstand, nämlich den Rätern. Battisti weiß 
das, denn er bezeichnet diese Ortsnamen in seinen 
mehr wissenschaftlichen Ortsnamenabhandlungen 
selber als „prelatino" oder „preistorico" 18) und 
dies mit Recht. Diese Werke sind z. T. unten bei 
„Karte I" aufgezählt. Er widerspricht also seinen 
eigenen jüngeren, nie widerrufenen Arbeiten. 
Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß Bat
tisti diese vorrömischen Namen in Südtirol seit 
Ende der zwanziger Jahre gerne einer nichtindo
germanischen, prähistorisch - mittelmeerischen 
Volksschicht in den Alpenländern, ohne diese ent
sprechend nachweisen zu können, zuschreibt 19) .  

1 6) S. besonders meine unten auf S. 260 genannten Be
sprechungen ! 

1 7) Neolatino ist der von Battisti und anderen italieni
schen Romanisten gebrauchte Terminus für die romanischen 
Sprachen, die im Gegensatz zum klassischen Latein sich aus 
dem Vulgärlatein entwickelten ; "neolatino" bezeichnet 
demnach im Alpenraum, in Südtirol hauptsächlich das Räto
romanische oder Ladinische. 

18) "prähistorisch". 
19) Solche angeblich nur südländische Ortsnamenwurzeln, 

die in Wirklichkeit auch in Nordtirol, in Süddeutschland 
und in der Schweiz vorkommen, sind aus dem Indogerma
nischen befriedigend erklärt worden. Die Vertreter ihres 
mediterranen Ursprungs nehmen eine nebulose einheitliche 
Mittelmeersprache für sie an. Die Beweise für den mittel
meerischen Ursprung sind in Battistis Werk oft nur nichts-

Er darf a u c h d a n n n i c h t diese prähistori
schen Sprachzeugen auf seiner Karte und im Text 
als „appartenente al periodo neolatino�, d. i. ,, d�r 
romanischen Periode (zwischen romanischer Kai
serzeit und Frühmittelalter) angehörig" bezeich
nen. 

§ 6. Die m i t  t e 1 a 1 t e r l  i ch e � K i r  c h_e n -
p a t r o n e Z e u g e n f ü r r o m a n  i s c h e S i e d-
1 u n g ? Battisti signiert auf seiner Karte alle Orte, 
die nach Heiligen mit nichtdeutschen Namen be
nannt sind, also St. Georgen, Moritzing, St. Mar
tin, St. Michael, St. Jakob, St. Peter usw. als „der 

romanischen Periode angehörig" ; ja sogar Peters
berg ist wegen des heiligen Petrus als Namen
geber für Battisti eine romanische Gründung! ?  
(Auch der Petersberg bei Bonn?)  Dafür wird we
nigstens „St. Gertraud" der „deutschen Schicht" 
noch belassen !  Es ist eine beliebte Übung auch 
schon in früheren Namenstatistiken Battistis : 
Höfe, deren Inhaber Margret, Susanna, Klaus, 
Lorenz heißen, das können nur Gründungen von 
Romanen sein (Proleg. S. 3 1 4) ! Wenn wir a�f 
dieses Niveau hinabsteigen wollten, müßten wir 
erinnern, daß diese Namen ja nicht romanischer, 
sondern z. T. hebräischer, z. T. griechischer Sprach
wurzel sind; wir möchten gegenüber einer solchen 
philologischen Verranntheit in kulturgeschichtlicher 
Hinsicht nur bescheiden daran erinnern, daß es 
auch bei uns Nordländern eine Verehrung von 
St. Martin, St. Peter, St. Georg usw. seit ältester 
Zeit gibt (vgl. auch die Untersuchung von Hans 
Fink „Die Kirchenpatrozinien Tirols", Passau 
1 928 und ihre Literaturangaben). 

§ 7. Zu den Schlüssen aus n i ch t d e u t s ch e n  
S p r a ch w u r  z e 1 n von Ortsnamen : ebenso gro
tesk wie historische Schlüsse auf Grund solcher 
Argumente berühren, so unberechtigt ist . e�, d e u t s c h e L e h n w ö r t e r aus dem Lateini
schen, die zufällig i n  O r t s n a m e n vorkom
men, als Beweise für romanische Ortsgründungen 
anzuführen. Wenn Battisti das Wort „Kaser" = 
,, Sennhütte", das im Ortsnamen Oberkaser vor
liegt, in dieser Weise verwendet, so ist das genau 
so, als wenn man in Deutschland sämtliche Na
men auf -weiler, -weier, dann Klaustal im Harz 
(von den lateinischen Wörtern villare, clüsa ge
bildet) auf romanische Gründer zurückführen 
wollte . Ich habe diese bereits im A TVT 1 952 
praktizierten pseudowissenschaftlichen Methoden 

sagende Anklänge, überall vorkommende Silben wie il- ; 
während die Indogermanisten solche Namen streng syste
matisch aus dem gesicherten Stoff ihrer Sprachen erklären 
konnten, arbeiten die Anhänger der mediterranen kala
pala-baxa-Sprache (]. U. Hubschmied) mit unsicheren Ver
�eichen und Anklängen, v.gl. Verf., Zeitschrift für Namen
forschung 1 942, S. 280-288  und Hubschmied, Zeitschr. f. 
rorrumi&che Philologie 1942, Bd. 62 , S. 1 1 4, 1 1 7 ;  v. Planta, 
nach ZNF 1940, S. 1 1 2. 
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in den BzN 1 95 3, S. 208 beleuchtet, ohne daß dies 
von Battisti auf den seither erschienenen Karten 
widerlegt oder berücksichtigt wurde. 

Man darf aber auch bei a n d e r e n nicht so 
durchsichtigen O r t s n a m e n  w u r z e l n  n i ch t 
d e u t s c h e r H e r k u n f t nicht immer auf Be
gründung des Ortes durch Nichtdeutsche schlie
ßen. Wenigstens für kleinere Orte ist das ein
wandfrei begründet worden. Daß die Durchsied
lung Tirols mit Einzelhöfen und Weilern erst im 
Hochmittelalter durch die Grundherrschaften er
folgte, ist durch direkte Nachrichten in den Wer
ken von Tarneller, Wopfner und 0. Stolz be
legt 20) und von Battisti in Proleg. an vielen Stel
len anerkannt worden. Kraft des Almendregals, 
das außer dem Landesfürsten auch manche Grund
herren beanspruchten 21) ,  wurden Bauern auf un
besiedelten Fluren angesetzt, die bis dahin exten
siv genutzt waren. Für sie waren Flurnamen seit 
vorrömischer oder romanischer Zeit im Gebrauch 
Bei Begründung von Höfen auf diesen unbewohn
ten Fluren wurden die Flurnamen für die neu ge
gründeten Höfe verwendet ; solche Höfe tragen 
also vordeutsche Namen, obwohl hier nie in vor
deutscher Zeit Dauersiedlungen bestanden hat
ten 22) .  Die Tiroler Familiennamen sind überwie
gend von Einzelhofnamen gebildet, unter diesen 
stammt ein großer Hundertsatz von solch vor
deutschen Flurnamen. Ein geschichtlicher Trug
schluß ist es, wenn Battisti h e u t e  folgert (Uni
verso S. 5 Mitte und Auszug Abs. III, ferner Op
zioni S. 6), wegen dieser Namen dürfe man die 
Südtiroler als eingedeutschte Ladiner betrachten 
(die dort genannte Prozentzahl der Namen übri
gens zu hoch gegriffen). Unbeschadet unserer Ach
tung vor dem tüchtigen Volk der Ladiner, das 
wir aus sprachlichen Gründen und wegen seiner 
tirolischen Gesinnung niemals mit Italienern gleich
setzen können, ist das entschieden zu bestreiten. 
In seinen. kritischeren Arbeiten hat Battisti seiner 
heutigen Argumentation selbst das Urteil gespro
chen ! In Proleg. S. 347 und in Pop. S. 285 sagt 

20) J. Tarneller im Archiv für österr. Geschichte Bd. 1 00, 
S. 14; Otto Stolz in ZONF Bd. 7, 193 1 ,  S. 72 ff. ; H. Wopf
ner, Die Besiedelung unserer Hochgebirgstäler, Zeitschr. 
des D. 1\1. tl Alpenvereins Bd. 5 1 ,  1 92 1  und im AV-Werk 
,,Tirol" ,  Mündien 1 930, S. 2 14 .  

21) Hinweise auf solche Fälle nach Wopfner und Stolz, 
Die Schwaighöfe in Tirol ,  München 1 930, speziell für Pitz
tal ,  zuletzt bei Verf., J a,hrbudi des Österr. A. V. 1953 ,  S .  49. 

22) Nachweise dafür bei 20) .  Auf ,die ausdrücklich 
gegen Battistis falsche Auswertung nichtdeutscher Wurzeln 
von Hofnamen (in Proleg., wiederholt in Pop.) gerichteten 
Nachweise von 0. Stolz hat Battisti nie geantwortet und 
- wie das seine Gewohnheit zu sein scheint - sich in sei
nen Fehlern nicht beirren lassen. 

Für die Ortsnamenkarte Battistis kommt z. B .  eine ur
sprünglich deutsche Siedlung trotz des romanischen Namens 
für die dort romanisch signierten Orte Schlinig, Planail, 
Tabland, Pawigl, Gfrill , Pontigl u. a .  in Betracht. 

er ausdrücklich, wir könnten aus den Hof..: und 
Familiennamen nicht ermitteln, ob der Hof von 
romanischen oder deutschen Bauern begründet 
wurde, er weist Proleg. S. 283  darauf hin, daß 
die Bebauer romanisch benannter Höfe Deutsche 
sind 23) ,  für die praktische Anwendung zeigt 
Battisti dort das schöne Beispiel des Ortsnamens 
Söll bei Tramin, der nichtdeutscher Wurzel ist 
(auch nach Battistis Karte), obwohl die Siedlung 
von Bischof Friedrich von Wanga mit deutschen 
Bauern begründet wurde (Proleg. S. 302). Die 
Grundherrschaften, von denen die größten - vor 
dem Aufkommen der Grafen von Tirol - im 
bayerischen und schwäbischen Alpenvorland sa
ßen, haben zur Rodung des „Landes im Gebirge" 
ihre Hörigen hierher gebracht. Niemand kann die 
völlige Übereinstimmung z. B. der Mundarten des 
Oberinntals mit denen des nördlich vorgelagerten 
Voralpenlandes in Bayern und Schwaben (vgl. 
Bohnenbergers Arbeit und Karte in Paul-Braunes 
Beiträgen zur Gesch. der dt. Sprache und Literatur 
Bd. 52, 1 928)  oder den Pustertaler Dialekt der 
Sprachinsel Bladen (Sappada) anders erklären, als 
damit, daß dort auch die Vo l k s s u b s t a n z  vom 
Alpenvorland bzw. vom Pustertal her stammt 
( das benachbarte Gailtal hat eine andere Mund
art), Battistis Vorstellung, die äußerst differen
zierten Talmundarten mit ihren in einer Hoch
sprache gar nicht vorhandenen Lauten wären den 
Südtiroler Bauern von deutschen Kanzleibeamten 
beigebracht worden, ist absurd. Man vergleiche 
auch die von Anton Zieger und von Stolz a. a. 0. 
Bd. II S. 301  nachgewiesene Besiedlung des Fersen
tals von (ausdrücklich genannten) deutschen Orten 
aus. Mit solcher Neurodung des Südtiroler Bodens 
durch Deutschsprechende ist allein das Deutsch
tum der von Romanen nur schwach besiedelten 
Teile Südtirols zu erklären. Aber heute hätten 
nach B. die Rodungsarbeit nur Romanen geleistet 
(AAA. 1954  S. 6/7), das Deutschtum in Südtirol 
sei bloß von germanisierten Städten aufs Land 
ausgestrahlt worden (z. B. von Brixen, Universo 
S. 6) - letzteres übrigens eine merkwürdige Rück
wärtsprojizierung des faschistischen ltalianisie
rungsprogrammes von Paolo Drigo, mit umge
kehrtem Vorzeichen auf mittelalterliche Sied
lungsvorgänge. 

Mit dem Gesamtergebnis der eigenen früheren 
Arbeiten, die noch auf historischem Quellenstoff 
beruhten, kommt Battisti in seinen jüngsten Pro-· 
pagandaschrif ten in unlösbaren Widerspruch. Einst 
führte er das überwiegen der deutschen Hof
namen um Meran, in Lana, Untermais, Marling, 
Nals, Tisens, Terlan auf die Intensivierung des 

23) Damit entzieht Battisti selbst seinen geschichtlichen 
Folgerungen aus der Sprachwurzel von Südtiroler Hof
namen und seinen Statistiken jede Beweiskraft. 
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Weinbaus durch d e u t s c h e  B a u e r n  in der er
sten Hälfte des 1 3 . Jahrhunderts zurück 24) (Pop. 
S. 235 ), ließ das deutsche Volkstum am Ritten, 
im Gericht Wangen, im Sarntal, teilweise im Ul
tental und Passeier seit der Urbesiedlung über
wiegen (Proleg. 292, ähnlich Prop. 236). Die gro
ßen Ackerbauzentren des Talgrundes, die Hoch
flächen des Saltens, Tisens und das Eggental er
hielten nach ihm überwiegend ein deutsches Bau
ernelement (Pop. 236), er findet ursprünglich 
deutsche Rodung in Orten um Meran, also wieder 
auf a 1 t e m k u 1 t u r f ä h i g e m B o d e n (Pro
leg. 303) ,  ja zusammenfassend sah er die H a u p t
u r s a c h e  d e r  E i n d e u t s c h u n g  S ü d 
t i r o 1 s in der raschen U rbarmachung des Ge
bietes, die nach dem Jahr 1 000 mit der Rodung 
der großen Forste beginnt (Proleg. 303), in der 
Gründung deutscher Siedlungen durch eingewan
derte Bajuwaren (Pop. S. 226), die einen sehr 
starken Volkskern von eingewanderten Deutschen 
hierher brachte (Pop. 245 und 283), in der Grün
dung von deutschen Kolonien in Rodungsgebie
ten (Pop. S. 226) durch bayerische, nichttirolische 
Klöster (Pop. S. 227). I n g 1 e i c h e m M a ß e , 
gesteht er in Pop. 226 zu, ist im 1 4. Jahrhundert 
d i e  R o d u n g  d u r c h  D e u t s c h e  w i e  
d u r c h L a d i n e r durchgeführt worden. An
gesichts der fast rein deutschen Flurnamen selbst 
auf altem Kulturboden wie in Terlan (Tarneller 
a. a. 0. S. 433 )  oder der überwiegend deutschen 
Namen in Albeins bei Brixen, in Schalders, Spin
ges und vielen anderen Orten werden wir den 
Anteil der deutschen Kulturarbeit zwar noch grö
ßer veranschlagen müssen, als es damals Battisti 
tat, aber jedenfalls finden die heutigen Behaup
tungen Battistis nicht die geringste Stütze in sei
nen früheren Arbeiten, diese wurden von ihm 
auch nicht revidiert oder widerrufen. Die seither 
erschienenen Bände des DT A über das Pustertal, 
die Namensammlungen J. Maders über das Brix
ner Becken und die des DT A über das westliche 
Eisacktal hätten zu einer solchen Revision seiner 
früheren Ergebnisse - angesichts ihres überwie
genden, zum Teil überwältigenden deutschen 
Namenstoffes - keinen Anlaß gegeben. Seine 
unbeweisbaren Behauptungen in der Erwiderung 
an Dörrenhaus gehören in den Bereich p o 1 i t i -
s c h e r P r o p a g a n d a, die auf B e w e i s e 
v e r z i c h t e t und einem unkritischen Publikum 
primitive S c h 1 a g w o r t e e i n h ä m m e r t . 
Dieses Niveau wurde schon mit seiner Schrift 
über Südtirol im AAA 1 945 erreicht. Auch andere 
geschichtliche Erkenntnisse von einst wurden dabei 
über Bord geworfen, wenn es seine These vom 
geringen Anteil des Deutschtums an Südtirols 

24) Dazu Stolz in ZONF VII S. 59 - gegenüber Pop. 
s. 235 .  

Volk und Kultur erforderte. In Pop. S. 223 
schrieb Battisti, die Bayern erreichten schon im 
6. Jahrhundert das Brixner Becken, heute, nach 
AAA 1 954, S. 8, soll das Brixner Becken erst spät 
den Bayern bekannt geworden sein - aus keinem 
anderen Grund als weil dort noch heute viele 
vordeutsche Namen erhalten sind. Er unterstellt 
also heute den Bajuwaren der Landnahmezeit, 
daß sie die romanischen Siedlungen zerstört und 
ein Kulturvakuum geschaffen hätten wie die 
Avaren und Slawen, obwohl er in Proleg S. 262 
sehr wohl A. Dopsch, Grundlagen der europä
ischen Kulturentwicklung zitierte, der die Kultur
kontinuität in der Völkerwanderungszeit erwies ; 
im AAA 1 945  S. 80  schreibt er geradezu, daß die 
Bajuwaren die vordeutsche Kultur ausgerottet 
hätten ( "scardinato") !  In Pop. S. 1 86 hatte er das 
friedliche Zusammenleben der Bajuwaren mit der 
romanischen Bevölkerung noch anerkannt. Solche 
Widersprüche haben ihre politischen, aber nicht 
wissenschaftlichen Gründe. 

Z u d e n K a r t e n g r u n d 1 a g e n B a t t i s t i s : B . 
legt im "Universo" eine Karte 1 : 500 000 vor (die gleid:i.e 
in „Opzioni ecc. " ) ,  im AAA 1954 außerdem drei Blätter 
der italien. Militärkarte 1 : 1 00 000. Die Karte 1 : 500 000 
ist g r u n d  s ä t z 1 i c h  verwendbar, da man für sie 
O r t e v e r g l e i c h b a r e r  G r ö ß e n k a t e g o r i e 
(meist Siedlungszentren) eigens ausgewählt und ihre Ver
teilung über Südtirol g I e i c h  m ä ß i g  dargestellt hat . 
Dagegen sind die anderen Beilagen im AAA 1 954 ( die 
Blätter des ATVT Bressanone-Brixen, Marmolada, Bol
zano-Bozen),  die Battisti als Grundlage für namenkund
lid:i.e und siedlungsgesd:i.id:i.tliche Schlüsse bezeid:i.net , für 
solche Zwecke vollkommen unbraud:i.bar, da auf dieser Mili
tär- oder Wanderkarte N a m e n  g a n z  v e r s c h i e d e  -
n e r K a t e g o r i e n auftaud:i.en, in den Gebirgszonen 
Berggipfel, Hochfluren oder Einzelhöfe, in den Talgegen
den eine von diesen ganz versd:i.iedene Namengattung, 
nämlich nur S i e d I u n g s z e h t r e n ! Der historisd:i.e 
Betrad:i.ter der Namen weiß, daß zwei so verschiedene Ka
tegorien siedlungsgeschid:i.tlid:i. nid:i.t auf eine Stufe gestellt 
und ohne weiteres verglichen werden dürfen. Vielmehr stelle 
man den Gipfel- und Einzelhofnamen im Gebirge in den 
Talgegenden die allein entspred:i.ende Gattung, die Flur
namen gegenüber ! B. tut das nicht , sondern zieht aus sei
nem unbraud:i.baren Kartenmaterial lieber die verkrampf
testen Schlüsse, natürlich zuungunsten des Deutsd:i.en (AAA 
1954 S. 1 8) - er widersprid:i.t sid:i. selbst dabei : Weil die 
Talorte um Brixen alle vordeutsd:i.e (übrigens vorrömisd:i.e) 
Namen tragen, sei das Deutsd:i.tum dorthin erst gelangt , 
als nur mehr Gipfel und Einzelhöfe zu benennen waren 
(nach Pop. S.  223 kam es sd:i.on im 6.  Jahrhundert dorthin ! ) .  
Battistis Voraussetzung stimmt ja gar  nid:i.t . Die  Flur
namen und Hofnamen, die seine Kartengrundlage nid:i.t ent
hält und nicht enthalten kann, sind aud:i. hier überwältigend 
deutsd:i., wie die Arbeiten Maders 25) und auch die von B . 
und Mitarbeitern selbst zeigen 25) ,  ganz abgesehen von dem 

25) Die zahlreichen Arbeiten Maders in den Sd:i.lernsd:i.rif
ten Innsbruck zw. 1 933  und 1 952 und in Veröffentl .  d. Mus. 
Ferdinandeum, Innsbruck 1 938 .  Die Arbeit M. Montec
chinis in AAA 1 944, S.  241-64, über Albeins bei Brixen 
weist z. B .  nur 1 3  nichtdeutsd:i.e unter 204 Namen auf, 94 °/o 
sind also deutsd:i.. Ganz ähnlid:i. die Verhältnisse bei Brixen 
se.Ibst, das von Battisti selbst .unters,ud:i.t wurde, AAA 1 944 
und 1952. In AAA 1954, S. 19 ,  hehauptet Battisti plötzlich, 
deutsche Namen seien dort nicht vorhanden ( "ines,istente" ) ! 
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historischen Gegenargument, das die besonders frühe Ein
deutschung auch der nichtdeutschen Namen hier gegen B. 
l iefert (s. unten IV. Schluß) .  Diesen Trugschluß verwendet 
B. hier wieder, obwohl ich ihn bei Besprechung des ersten 
Blattes der ATVT in BzN 1 952, S .  7, widerlegte. 

III. Battistis S prachenstatistik auf Grund 
'oon Ortsnamen 

§ 8. In Battistis Erwiderung wird öfter auf die 
Zahlen seiner „ 0 r t s n a m e n s t a t i s t i k " 
verwiesen. Battisti zählte schon im DT A den An
teil der deutschen und romanischen Schicht an 
dem gesammelten Namenschatz aus (vorausge
setzt daß die Prozentzahlen günstig fürs Ro
manische ausfielen) - auch dort, indem er vor
römische und romanische Namen zusammenwarf. 
In seinen Statistiken auf Grund des A TVT macht 
er die gleichen Mißgriffe, die oben an seinen Kar
ten festgestellt wurden. Jedes deutsche Lehnwort 
wie „Klause", ,,Kaser" ist ihm ein Zeugnis für 
Romanensiedlung ! - Wenn in zusammengesetz
ten Ortlichkeitsnamen, die jeder normale Leser 
für Bildungen der deutschen Sprache hält, irgend
ein fremder oder ein von Battisti nicht verstande
ner Bestandteil (als Bestimmungswort) vorkommt, 
so ist das ebenfalls ein „nichtdeutscher" Name: 

Pfitscher Joch", ,,Kortscher Schafberg", von den 
Ortsnamen Pfitsch, Kortsch abgeleitet, sind ihm 
Zeugen für Romanensiedlung, also nicht bloß 
der primäre Ortsname Pfitsch! Da solche Zusam
mensetzungen gleich zwei- und dreimal auf der 
Karte vorkommen können ( ,,Kortscher Leiten" 
usw.), läßt sich so ein und �erselbe Name gleich 
mehrfach zählen und der mchtdeutsche Namen
prozentsatz erhöhen ! Mit den gleichen unseriösen 
Methoden wurde auch die Namenstatistik der 
Gewässernamen in der Propagandaschrift des 
AAA 1 945 S. 1 2 1 - 1 25 frisiert, auf die sich 
Battisti heute wieder beruft (AAA 1 954 S. 1 8). 
Es entbehrt dabei nicht der Komik, daß Battisti 
im Eifer, die Romanenspuren zu vermehren, nicht 
bloß die Ortschaft Vöran auf dem Blatt Bol
zano (Bozen) als römisches Prädium signiert, son
dern auch das 1 952 m hoch gelegene „Vöraner 
Joch" als römischen . Gut�hof bezeichnet -�md 
zählt ! Zu solchen p r i n z i p i e 1 1  f r a g w u r -
d i g e n Methoden kommen d�nn no� ganz 
unverständliche Verstöße gegen eme ehrliche An
wendung der von Battisti selbst yerkündeten 
Richtlinien : Lateinische Lehnwörter m deutschen 
Ortsnamen werden als romanische Siedlungszeu
gen gewertet (mit Begründung im AAA _45

_, 
1 9 5 1 ,  

S. 8 )  ---, dagegen vorrömische Wörter, die im Ro
manischen weiterleben, wenn sie als Ortsnamen 
verwendet sind, nicht als vorrömische Namen, 
sondern m i t p 1 ö t z 1 i c h e m W e c h s e 1 d e s -
P r i n z i p s  wied_er als romanische Namen g_�
zählt (dazu Verf. m BzN S. 2 1 0) .  - Ferner : Fur 

die Namen des ATVT sollten nach Battistis Pro
gramm nicht die italienischen Verwelschungen der 
Faschistenzeit, sondern die alten Namen der 
österreichischen Spezialkarte maßgebend sein. In 
Wirklichkeit werden aber doch allerjüngste Ver
welschungen wie alte romanische Siedlungszeugen 
gewertet, so der Gasthausname Bella Vista für 
die „Schöne Aussicht" in den Otztälern, 1 894 er
baut, 1 930  vom Faschismus umgetauft. Das sind 
Battistis Geschichtszeugen ! ,,Eidechse, Mösele, 
W eißzint" in den Zillertalern, ,,Karlspitze" in 
den Otztalern, Ortsnamen wie Brennerbad, Auen, 
Trater, werden von Battisti glatt als romanisch ( ! )  
bezeichnet, sei es aus Tendenz, sei es aus Unkennt
nis der deutschen Sprache, so wie vieles andere, 
was Battisti nicht erklären kann oder will (Trums, 
Penaud, s. BzN 2 10  und ZNF 1 942 S. 277) , für 
ihn einfach romanisch ist ! Die „S t a t i s t i k e n", 
die auf Grund solcher „ Forschungen" erstellt 
wurden, s t e 1 1  e n d a s richtige Z a h 1 e n -
v e r h ä 1 t n i s a u f d e n K o p f ! Bei einer 
Nachprüfung der „Statistik" über Salurn zeigte 
ich in Veröffentl. d. Museums Ferdinandeum 
Innsbruck 1 8. Jg. 1 93 8 S. 690, daß die deutschen 
Namen nicht nur 1 33, sondern 221  betragen, da
gegen die „italienischen" Namen 26) nicht 1 71 ,  
sondern 1 4 5  sind. Bei einer Prüfung von Battistis 
Namenstatistik über den Vintschgau (ZNF 1 942 
S. 277), am Beispiel von Nauders vorgeno��en, 
ergaben sich auch in diesem lange noch ladmisch 
sprechenden Gebiet nicht 67,5 °/o vordeutsche N�
men wie Battisti angibt, sondern nur 45 0/o. Die 
deu;schen Namen sind dort nicht 32,5 0/o, sondern 
50 0/o. 

Am Blatt Reschen des A TVT machen die vor-
• deutschen Namen (laut Prüfung im BzN 1 952 
S .  21 1 )  nicht 7 1 ,4 0/o, sondern 57,6 0/o aus, bei Ab
rechnung der sicher im 1 4. Jahrhundert einge
deutschten Namen sogar nur 43,4 0/o. 

In den Bänden des DT A über das Pustertal 
hat Battisti solche Zählungen nicht durchgeführt ! 
Man erhielte dort z. B. für das Gemeindegebiet 
von Innichen und Sexten einen Hundertsatz von 
97 0/o deutscher Namen ; für das Gericht Welsberg 
wurde aus Battistis DT A ein Verhältnis von 5401 
deutschen gegenüber 1 50 romanischen und 1 9  
vorrömischen Namen ermittelt (dabei 4 1  romani
sche • auf der Grenze des ladinischen Enneberg ge
lege� noch abzuziehen). Auch bei der Gemeinde 
Albei'ns AAA 1 944 S. 24 1 -264, mit 94 0/o deut
scher Namen läßt Battisti die Statistik beiseite. 
Erst beim Seitental Afers, mit „günstigeren Be-

26) In historisch unzulässiger W�ise werde!!- �or� alte 
l adinische Namen aus dem 1 3 .  Jh. mit den von 1tahemschen 
Einwanderern im 1 8 . Jh. hierher gebrachten zusammen
o-eworfen. Auf diese Zahlen verweist Battisti im AAA 1 954, 
S. 15,  wieder, obwohl ich sie a .  a. 0.  widerlegt habe. 
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dingungen", wird sie wieder auf genommen. Das 
sind doch Propagandamethoden, die kaum noch 
wissenschaftlich verbrämt sind. 

Wer erst die Ortsnamenzahlen nachprüft, die 
Battisti aus den Planquadraten der Blätter „Bres-
sanone, Marmolada, Bolzano" des A TVT errech
net, ist noch mehr überrascht. Es ist ja an sich un
historisch, nicht aus geschichtlichen Siedlungsräu
men, sondern aus Planquadraten die dort liegen
den Ortsnamen zusammenzuzählen; aber beson
ders, wenn man einen historischen Raum wie 
Südtirol mit einer solchen Ortsnamenstatistik 
irgendwie beleuchten will, wäre es doch selbst
verständlich, die auf den Planquadraten mit
enthaltenen nichtdeutschen Gebiete, die man nie 
zu Deutsch-Südtirol gerechnet hat, wegzulassen. 
Aber obwohl Blatt „Bolzano" ein Drittel seiner 
Fläche und „Marmolad a" sogar zu zwei Dritteln 
ladinisches Gebiet enthält (und dieses sogar weit 
über die Provinz Bozen hinausreicht), zählt 
Battisti die romanischen Namen dieser Gebiete 
mit, als Beweis gegen das geschichtliche Deutsch
tum von Deutsch-Südtirol 27) !  Solche Methoden 
richten sich selbst. 

§ 9. Kann sich der G e o g r a p h  aus dem 
D i z i o n a r i o  t o p o n o m a s t i co a t e s i n o 27•) 

(DT A) Belehrung holen, wie Battisti im AAA 
Bd. 48, 1 954, S. 1 0, 1 4  Anm. 3 von Dörrenhaus 
verlangt? Nicht bloß wegen der offensichtlichen 
Tendenz des Werkes, auf die in ZNF 1 94 2 und 
in Zeitschrift für romanische Philologie 1 942 
S. 1 1 0-1 1 2  von dem Schweizer Forscher ]. U. 
Hubschmid hingewiesen wurde 28) ,  wäre das nicht 
zu empfehlen, sondern vor allem auch, weil es 
eine riesige Stoffsammlung ist (auch der Stoff 
darin nicht ganz verläßlich), der ein wirklich 
systematischer Teil fehlt ; der unübersichtliche 
Stoff wird daher geschichtlich nicht oder nur ein
seitig ausgewertet. Sollen vielleicht die Kärtchen 
in Band „Pusteria" (Pustertal) Nr. I S. 97 /98, 
auf die Battisti in AAA 1 954 S. 14 besonderes 
Gewicht legt, eine brauchbare Auswertung für 

27) In diesem Sinne macht Battisti in AAA 1 954, S. 1 9, 
2. 4, die so gewonnene Prozentzahl 65,6 ausdrücklich gel
tend. 

Die Mißweisungen von Battistis „Statistik" wurden aus 
einzigartiger Kenntnis des Stoffes heraus im einzelnen und 
im ganzen nach-gewies,en in der hier oben von Dörrenhaus 
bereits zitiierten Suudie von Prof. Franz Huter „Grund
sätzliches z,ur nationalen Ortsnamenstatistik" .  

27•) ,, Südtiroler Ortsnamenbuch" , 1 6  Bände erschienen 
zumeist zw. 1 936 und 1 943,  Florenz. 

28) Die Erklärungen in den Pustertaler Bänden, auch 
dort, wo nicht nationale Tendenz mitspielt, zu zwei Drit
teln bis zu drei Vierteln unbrauchbar, s .  Besprechung in 
ZNF 1942 S .  27 1-295 ; EPklärungen wie die von „Boten
häusl ,  F.arzbrunn" aus ,deutsch ,,,Bad, Fahrt" und von 
„Glaser, PaLbiere,r" aus romanisch „collis, pala" zeuaen von 
ungeniiige,nder Kenntnis sogar der l ebenden d;utschen 
Sprache. 

Zwecke des Siedlungsgeographen darstellen? Sie 
zeigen vielmehr, wie man selbst klare geschicht
liche Tatsachen in kartographischer Darstellung 
verwischen kann. Dort werden nämlich die ältest 
bezeugten Ortsnamen des Pustertals - fast alle 
aus vorrömischer Wurzel - übersichtlich dar
gestellt, sie sind verschwommen als „nichtdeutsch" 
charakterisiert, die grundlegende Tatsache wird 
verschwiegen, daß sie nichtromanisch sind 29) ;  j a, 
im AAA 1 954 S. 1 4  30) werden sie schon gegen 
die Wahrheit als „neolatino" bezeichnet ! Die ein
leitenden Kapitel im DT A erwähnen z. B. zu die
sen vorrömischen Namen im Pustertal nicht ein
mal die Möglichkeit ihrer Erklärung aus dem 
Indogermanischen, und ihre Zusammenhänge mit 
dem Norden. Aus solchen Quellen dürfte sich ein 
Nichtlinguist nicht informieren können. 

IV. Zu unseren Kartenbeilagen . 
§ 1 0. Battistis Karte 1 : 500 000 sind im folgen

den zwei Blätter gleichen Maßstabes mit den glei
chen Ortsnamen wie bei Battisti gegenübergestellt. 

Die Lage der Orte Schluderns, Algund, Gfrill (bei Tisens), 
Lengmoos, Kiens, Pfalzen, Bruneck, Reischach, Taisten, 
Welsberg, Niederdorf, die auf Battistis Karte bis zu 1 5  km 
weit ins Gebirge oder über den Fluß hinweg auf die andere 
Talseite versetzt worden waren, wurde zuerst berichtigt. 
Die Orte können mit Hilfe der gleichen Ziffern, die Battisti 
für sie verwendet (s . beiliegende Liste) ,  aufgesucht werden. 

K a r t e  I 
Die Karte I, die romanische und vorrömische 

N amen unterscheidet, zeigt, daß die Zahl der 
Siedlungszentren mit romanischem Namen in 
Südtirol sehr gering ist. Das zum Vergleich bei
gefügte K ä r t c h e n d e s R h e i n 1 a n d s zeigt, 
daß die Provinz Bozen durchaus nicht „einen 
von einer deutschen Landschaft unvergleichbar 
_ verschiedenen Anblick bietet" ( Battisti, AAA 
1 945 S. 9). Die Zuteilung der Namen an die vor
römische Schicht b e r u h t a u f W e r k e n v o n 
C a r l o  B a t t i s t i, und zwar auf : a) ,, Sui piu antichi 
strati toponomastici dell' Alto Adige", Studi 
etruschi, Florenz 1 928,  S. 648-682 ;  gekürzt wie
dergegeben in AAA 1 928, S. 1 99-227; b) DTA 
I-V I, . Florenz 1 936-43 und, vorausgehend, 
,, �on tnbuti al Dizionario" ( 01 tr' Adige Bolzanino 
,,Uberetsch") im DTA 1 93 3  S. 1 - 1 57 ;  Salorno
Salurn 1 934 S. 493-609 ; c) ,,L'etrusco e le altre 
lingue preindoeuropee dell'I talia", Studi etruschi 
1 934 S. 1 79 ff. 

Abweichend von obigen Werken Battistis ist auf Karte I 
nur Oberkaser, Brenner, Reschen und Pfalzen als deutsch 
Meransen als romanisch statt als vorrömisch, Luttach, Rei� 

. 29) per Ortsn�me St. _Georgen, der einzige nicht prä
historische unter ihnen, wird wegen des Heiligennamens ah 
romanisch bezeichnet ! 

'1") Und auf der Karte 1 : 500 000. 
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(Pustertal) und Seit (bei Bozen, Leifers) als vordeutsch 
statt als deutsch eingetragen 31) . 

Es ist unlogisch, einen Namen wie Ober-, Mitter-, Nieder
lana wie drei unabhängige romanische Ortsgründungen zu 
verzeichnen und in der Statistik zu zählen (deutsche Be
stimmungswörter ! )  - wie Battisti hier und bei anderen 
verfährt. Auf unserer Karte ist Lana einmal als romanisch, 
zweimal als deutsch signiert. Doch ist die mehrfache Zäh
lung des Namens, die Battisti eingeführt hat, prinzipiell 
falsch und hier nur zwecks Deckung mit B-attistis Karte bei
behalten worden. 

K a r t e  I I  
Zu gültigen historischen Schlüssen über die 

Aufeinanderfolge von Sprachen in einem Gebiet 
führt allein die Fragestellung : Wann ist ein Orts
name, nach seiner sprachlichen Umformung zu 
schließen, von der einen Sprache in die andere 
übergegangen, seit wann ist er bereits von Deut
schen gebraucht worden? Einen solchen überblick 
über die Südtiroler Ortsnamen liefert die Karte 
II. Aus technischen Gründen konnte die Eindeut
schungszeit nicht zu jedem einzel"nen Namen hin
zugefügt werden. Die Vorgänge der Eindeut
schung, die hier erfaßt sind, liegen zwischen dem 
7. und Ende des 1 3. Jahrhunderts, für sie ist eine 
gemeinsame Signatur gewählt worden. 

Manche Ortsnamen enthalten aber a) nur solche Laute, 
die im Deutschen sprachlich nicht verändert wurden, sie 
sind also chronologisch nicht verwertbar; manche . unter 
ihnen sind negativ verwertbar, weil sie schon in frühesten 
Urkundenformen das A u s  b I e i b e n der zu erwarten
den r o m a n i s c h e n  L a u t  v e r  ä n d e r  u n g e ri zei
gen ; auch sie müssen also damals schon in deutschem Mund 
gesprochen worden sein (z. B .  Brixen, schon 907 Prihsna 
geschrieben, 828 in der sicher romanischen Form Pressena 
- aus der Urform *Brixina ; Kiens, 1 039 Kiehnas, ohne 
romanischen Zischlaut) - b) gewisse deutsche Sprachver
änderungen sind an sich zu verschiedenen Zeiten möglich 
und daher zunächst zeitlich nicht fixierbar (z. B .  deutsch i 
für romanisch e) - aber ihre Anwendung in ältesten Ur
kundenformen wie z .  B. 827 Stilves (für ein romanisches 
Stelves) beweiist ihre -damals vollzogene Eindeutschung. 

Als chronologisch unverwertbar bleiben einige wenige 
vordeutsche Ortsnamen übrig - unregelmäßig über Süd
•tirol verteilt - die zu b) gehören, für die aber Urkunden 
fehlen, oder solche, bei denen die ·bairische Mundart
entwicklung mit der romanischen zusammenfiel (äußerst 
selten ; Endung -atsch in Kurtatsch). Für diese Fälle ist eine 
eigene Signatur geschaffen, siehe Legende !  

Die chronologisch verwerteten Lautwandel im 
Deutschen sind: hochdeutsche Lautverschiebung 
des 7. und 8. Jahrhunderts 32) ;  Kontraktion des 

31) Ein Beispiel für die Behandlung von Grenzfällen : 
Der Name Bozen = Bauzanum hat zwar eine lateinisch
romanische Endung, aber einen nichtrömischen Namengeber 
(Barbarenname Boutius), er wird daher als vorrömisch ge
rechnet (B. Gi!rola, Bauxare-Bauzanum, Bozen 1 935, S .  32 ; 
wenig Neues bei P. Fiorelli, AAA 1 946, S. 372 ff.) .  

32) Nahe dem Brennersattel, in Nößladi ist ein lautver
schobener Ortsname Chumphaern u n b e s t r e i t b a r ge
sichert (Schiern, Bozen 1 9 5 1 ,  S. 1 78 ) ,  er bildet die Brücke 
zwischen den Nordtiroler und Südtiroler lautverschobenen 
Ortsnamen. 

au zu 6 in Bozen (und wohl in Olang) 8. Jahr
hundert ; Akzentverlegung 33) 1 0. Jahrhundert in 
zahlreichen Ortsnamen; Wandel des i, -0, ü zu ei, 
au, äu, 1 2. Jahrhundert ; Umlautungsvorgänge 
des 8. , dann 1 0. bis 1 3 . Jahrhunderts ; bairische 
Verdumpfung von a zu o und Entstehung von oa 
aus 6 (wie in Planail, gesprochen Planoal), von a 
aus eu (Lana) im 1 3. Jahrhundert ; Übernahme 
von romanischem e als i und -lj - als -11- ins Deut
sche (Stilfes, Gfrill) , je nach Beurkundungszeit. 

Diese Umformungen können nicht durch die 
Willkür einzelner Kanzleien durchgeführt wor
den sein, wie Battisti annimmt, 1 .  wegen ihrer 
meist » säkularen" (allmählichen) Entwicklung; 
2. ihrer Parallelität mit dem gesamtdeutschen 
Raum und ihres Eintretens fern von deutschen 
Kanzleien auch im Sprachinselgebiet. 

G e s ch i c h t  1 i ch e F o 1 g e r u n g e n : Der 
einzig mö&liche Weg der Bajuwaren nach Süd
tirol, die Lmie über den Brenner ins Brixner Bek
ken und zu den Schlachtfeldern des Pustertales 
vom Jahre 590 bis 600 (Paulus Diaconus) wird 
von deutschen Ortsnamenformen spätestens aus 
dem 7. bis 8. Jahrhundert bezeichnet : Wipitina
Sterzing, urkundlich Nurihtal (Eisacktal-Bozen), 
Prihsna, Köstlan, Säben-Sabiona, im Pustertal 
Kiens, Taisten, Duplago-Toblach, lntiha-lnni
chen34) ;  Ortsnamen des Bozner Beckens im 8. Jahr
hundert eingedeutscht : Bozen, Eppan, Etsch; am 
Ritten Lengstein, Lengmoos, Beuern. - Ober 
ganz Südtirol hin erscheinen die Ortsnamen spä
testens bis zum 1 4. Jahrhundert eingedeutscht. 

Der für diese Folgerungen beweiskräftige Be
legapparat zu den Karten ist aus Raumgründen 
vorerst noch nicht veröffentlicht. 

Carlo Battisti a l s G e r m a n i s t : Battistis 

Behauptung, auf Grund einer vier J::thrzehnte 
langen Beschäftigung hauptsächlich mit vordeut
schen Namen Südtirols verläßliche Folgerungen 
aus dem gesamten Namenstoff ziehen zu können 
• 33) Die Akzentverlegung ist im Prinzip genau so wie bei 
,,Bozen" aiuch bei den Namen auf -an, Eppan, Girlan, Missian, 
Terlan, Schönna, Lana, Göflan, Vezzan durdigeführt (auch 
nadi Pop. S .  227 unten) ,  da sie mundartlich oder urkund
lich auch auf -en auslauten . B.s Unterscheidung im „Uni
verso" S. 6 ist daher ganz unberechtigt. Seine Meinung über 
die Zeitdauer der Akzentverlegung, Pop. S. 304 Anm. 22,  
steht trotz Berufung auf Kluge, Deutsche Sprachgeschichte 
S. 660 in Gegensatz zu unserer heutigen Kenntnis von der 
Mundartgeographie und besonders von der Schichtung der 
Sprache. 34) Zu Toblach, lnnichen s. E. Kranzmayer, Osttiroler 
Ortsnamenprobleme, Lienzer Budi, Sehlernschriften Bd. 98,  
1 953 ,  S. 200 ; Lautverschiebung in Nurihtal (Vallis Norica) 
s . Lit. in ZONF 9, 75 iund �n Stolz, Ausbreitung IV, 96. -
Die rhetorische Frage in „Univ . "  S. 6, warum der bayerische 
Siedlungskern Bruneck-Gais im Pustertal keine germani
sierende Kraft entfaltet hätte, ist angesichts obiger Orts
namenzeugen und des deutschen Namenprozentsatzes ganz 
unverständlich, eine solche Germanisierung bzw. Urbesied
lung steht dort ja außer Frage ! 
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(L'Universo S. 4, AAA 1 954 S. 1 4) ,  vor allem 
sein Anspruch auf Objektivität (L'Universo S. 1 5  ) ,  
kann nicht scharf genug zurückgewiesen werden. 
Ganz abgesehen von den vorgelegten Beweisen 
für seine tendenziöse Arbeit, die zu vervielfachen 
wären, ist er als Romanist von Haus aus nicht 
imstande, geschichtliche Schlüsse aus deutschen 
Sprachvorgängen zu ziehen, die Kenntnisse in der 
deutschen Phonetik, Sprach- und Mundart
geschichte voraussetzen. Gerade die seither er
schienenen Bände des DT A zeigen, daß er weder 
wichtige deutsche Lautvorgänge noch auch den 
mundartlichen Wortschatz, selbst wenn er in 
Wörterbüchern vorliegt, noch auch die Vorgänge 
bei der Wortbildung kennt 35) .  Battistis Selbst-

35) Man sehe sich die Battistis Arbeit kritisch gegenüberge
stellten Erklärungen des Verf. über Salurn in Veröffentl. des 
Mus. Ferdinandeum 1 938  an ; ferner die Besprechungen des 
DT A (s. oben unter § 9) oder die Besprechung in 
ZNF 1938  S. 1 98 und 203 f. Die hochdeutsche Lautver
schiebung in Proleg. S .  2 76 Anm . 1 und AAA 1945 S .  22, 
die Wort- und Stammbildung der Ortsnamen auf -ing 
(Issing) AAA 1 945 S. 28, von B. laienhaft beurteilt ;  Mund
artwörter wie Güggfüürn Proleg., Karte S .  3 1 4, Pletzen, 
Trate· ATVT werden nicht als deutsch erkannt, sondern 
ohne weiteres wie romanische Wörter behandelt. 

2. 

täuschung über die Brauchbarkeit dieser Arbeiten 
rührt daher, daß sich die maßgebende Ger
manistik - vielleicht wegen des politischen 
Beigeschmacks, der dem DT A und dem AAA 
anhaftet 36) - nicht eingehend damit befaßte 
und nicht das längst fällige Gericht darüber hielt. 
Auch der unbefangenste Kritiker wird zu diesem 
peinlichen Gesamturteil durch Battistis Anspruch, 
auf germanistischem Gebiet Maßgebendes zu sa
gen, einmal gezwungen. Der große Umfang sei
ner Sammel- und Organisationsarbeit im DT A 
und seine romanistischen Forschungen können 
darüber nicht hinwegtäuschen, daß Battisti nicht 
einmal die Geschichte der v o r d e u t s c h e n 
Sprachreste in deutschem Munde gründlich erfor
schen k a n n noch w i 1 1. Battistis Versuch einer 
Erwiderung an Dörrenhaus kommt auf sprach
l ichem Gebiet an Beweiswert nicht einmal seinen 
früheren anfechtbaren Arbeiten nahe, er muß 
durch seine plumpen Propagandamethoden jeden 
Kenner befremden und verstimmen. 

36) Trotz der gediegenen Beiträge von Wissenschaftlern, 
die, abseits von Politik, auch im AAA Abdruck gefunden 
haben. 

CARLO BA TTISTI UND DAS SÜDTIROLER VOLKSTUM 
Die Rolle des politischen Postulates in der Minderheitenfrage 

Fritz Dörrenhaus 
Carlo Battisti and the ethnical question in South Tyrol 

Summary: In his reply to my paper in "Erdkunde", Carlo 
Battisti sidetracked the pwblem d.iocussed since, from the 
very beginning, he put the questiion of the Brenne.r frontier 
into nhe foreground and declared it an Italian postulate, 
whereas this point had not been my concern at all. The 
theme of my 1pruper was in reality the consequences of 
Fascist and National-Socialist policy on �he ethnical str>uc
ture of South Tyrol ,  and �he further devdopment of the 
e:thnical composition during the years succeeding Worl d 
War II .  

For a number of rea.sons �t  wa,s found necessary to devote 
some space to a characterizat�on of Battisti as a person and 
also to the "Archivio per l'AJ.to Adige". Between the two 
World Wars Battisti, in connex•ion with �hat publication, 
was actively engaged as a political propagandist who 
advanced the aspirations of Fascist imperialism in South 
Tyrol, while his concepts of the ri�ts of enhnical minori
ties were cont·rairy to the general human ri�ts, and advo
cated a complete removal of the people of Souvh Tyrol 
and nheir resettlement eJsewhere . 

Battisti quotes ,in his article two sets of quite diffe.rent 
figures relating to tl1e size of the erhnica,I groups in South 
Tyrol, one set in t:he text and -the other set aippearing in 
the summary that was given in a number of languages. 
Since t:he Italian government cea,sed to regisrer t:he ethnical 
affiliations of the population after t:he 1 92 1  cellSl\ls a research 
worker has to base his estimate of t:hem on the results of 
the var,ious elections . The differences that exist between 

the figures caloulated hy mysel.f and those given by Battisti 
are explained by the fact that he included the military 
forces stiationed in South Tyrol .  

The number of people who, after the Hitler-Mussolini 
agreement, optcd for emigration to Germany, and have 
since returned, is, as quoted by Battisti, incorrect, since the 
majority of rihose that did emigrate are prevented from 
renurning hy economic and socia.l circumstances. 

Absolu-tely inacceptahle is Battisti's cLaim that ,there is 
no such thing as a German�speaking popuJation in Sout:h 
Ty.rol. The German-5,peakin.g South Ty•rolese, •numberin,g 
more than 200,000, who Uved in this area in 1 9 19, and who 
then were ma,tched by only 6,500 people of Italian mother 
tongue, have preserved their ethnical characteristics to the 
full as every v,isitor to Souuh Tyrol will confirm . 

Because of that a plebiscite, w1hich Battisti suggested as 
a ,possibil:ity, shoulid ,be confined to the German-speaking 
area as far sout:h as ,nhe Language boundary, and must not 
include the purely Italian-speaking areas of the Trentino. 
The language boundary of South Tyrol is clearly marked 
by the types of settlement, ,t:he economic activity and the 
physiognomy of tl1e cuLtural l andscape. This language 
boundary is ,tl,us the onJy boundary that should be appJied 
for administrative purposes, and the only jus,t boundary of 
the autonomous region within t:he Italian state, if the grant 
of autonomy to the South Tyrolese is not to be a mere 
fa.rce. Histonic sources confirm that th.e South Ty,rolese are 
the ,descendants of members of nhe Bavarian tribe ,that 
once immigtated into mis region and are not a Germanised 
Latin people. 
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