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Prof. Dr. Alfred Toth 

Zur historischen Lautlehre der ausgestorbenen Mundart von Sils im Domleschg 

 Prof. Dr. Theodor Ebneter (1923-2003) zum Andenken 

§ 0. Die Mundart von Sils im Domleschg gehörte zu den hinterrheintalischen bündnerromanischen Mundarten, 
dem sog. Sutsilvan. Sie starb, ebenso wie die Mundart des benachbarten Ortes Fürstenau, nach Cavigelli1 um 
den Wechsel vom 19. zum 20. Jh. aus. Noch um 18272 soll in Sils ausschließlich Romanisch gesprochen wor-
den sein.3 Im Rahmen seiner Enquêten für den Dicziunari Rumantsch Grischun nahm Johann Luzi zwischen 
1903-19054 auch den Silser Dialekt mit der mutmaßlich letzten Sprecherin, der Schneiderin Anna Donatz 
(1835-1917) auf. 1910 wurden mit der gleichen Sprecherin die einzigen existierenden Tonaufnahmen gemacht.5 
Die vorliegende Arbeit bietet eine historische Lautlehre des betonten Vokalismus sowie die Behandlung von C 
innerhalb des Konsonantismus, liefert jedoch ausreichend Material auch für den unbetonten Vokalismus und die 
weiteren Aspekte des Konsonantismus, da die Sprachaufnahmen von Luzi systematisch ausgewertet wurden, 
um nicht nur Lautgesetze zu illustrieren, sondern ein möglichst umfassendes Bild dieser ausgestorbenen 
Mundart zu entwerfen. Der Etymologisierung wurden Eichenhofers „Handwörterbuch des Rätoromanischen“6 
sowie die „Historische Lautlehre des Bünderromanischen“7 desselben Verfassers zugrunde gelegt. Um Platz zu 
sparen, wurden Bedeutungsangaben nur in nicht-trivialen Fällen gemacht. Parallelformen aus Scharans wurden 
dort beigebracht, wo sie Eigenheiten einer Silser Form erhellen. Der Aufbau lehnt sich an die Studie von Rupp 
über die Dialekte von Domat/Ems, Trin und Flims an.8 

Betonte Vokale 

A 

§ 1. A[ ist in der Regel als a erhalten. 

a) ACIDU > a:š, ACUTIARE > ǵitsa:r, ALA > a:la, ACIALE > iča:l, AQUA > a:ṷa, AQUALE > ua:l, ARARE 
> ara:r, *BRASICA > brašća „Funke“, CANALE > kana:l, *CANNAPALE > kamva:l “Hanfacker”, 
*CAPATIAM9  > kavatsa, CAPTIARE > kača:r, DARE > dar, *EX-CANNARE > škana:r “schlachten”, 
*EXTUTIARE > štida:r “auslöschen”, EX-VOLARE > žgula:r, GLACIE > glač, *INVITARE > anvidar, 
IMPERARE10 > ampar:ar “fragen”, *JENTARE11 > ǵantar “zu Mittag essen”, *MATTEARE > matsa:r “töten”, 
*MERCATARE > markada:r, NASU > na:s, PAUSARE > pusa:r, SALE > sa:l, SALICE > sališ, SECARE > 
saga:r (Scharans sie̜a), SPATULA > špadla “Schulter”, SUDARE > suar, *TITULARE > tatlar. 

                                                
1 Pieder Cavigelli, La germanisaziun da territoris retoromontschs en Svizra. In: ASSR 87, 1974, S. 155. 
2 Adalbert Sartorius von Waltershausen, Die Germanisierung der Rätoromanen in der Schweiz. Stuttgart 1900, S. 418. 
3 Die Germanisierung von Thusis/Tusan setzte dagegen bereits im 14. Jh. im Zuge der Einwanderung von Walsern des Safientales ein 
(von Waltershausen, a.a.O., S. 403). 
4 Johann Luzi, Rätoromanische Mundarttabellen. Phonetisches Normalbuch. Chur 1903-05. Es wurde die vollständige Heliographie 
des handschriftlichen Buches von Luzi benutzt, welche sich in der Forschungsbibliothek Jakob Jud der Universität Zürich befindet. 
5 Die Texte wurden von Dr. Florian Melcher am 23.8.1910 in Thusis auf zwei Wachsplatten aufgenommen. Diese und Melchers 
Originaltranskripte befinden sich im Phonogrammarchiv der Universität Zürich und werden von mir in Kürze veröffentlicht werden 
(A. Toth, Die ausgestorbene Mundart von Sils im Domleschg und das Problem der Dialektgrenzen im Raum Heinzenberg, Domleschg 
und Schams [erscheint in Buchform]). Eine orthographierte Version von Melchers Transkript ist im Jahreskalender „Per Mintga Gi“ 
(Jg. 27, 1948, S. 112) abgedruckt. Ein weiterer Satz der letzten Sprecherin ist veröffentlicht in: Gion Gianett Cloetta, Qualchosa davart 
la germanisaziun da Tusan, Masein e Seglias. In: ASSR 41, 1927, S. 162. 
6 Wolfgang Eichenhofer et al., Handwörterbuch des Rätoromanischen. 3 Bde. Chur 1994 (als HWR zitiert). 
7 Wolfgang Eichenhofer, Historische Lautlehre des Bündnerromanischen. Tübingen 1999 (als HLB zitiert). 
8 Theodor Rupp, Lautlehre der Mundarten von Domat, Trin und Flem. Chur 1963. 
9 HWR I 165. 
10 DRG V 492, vgl. jedoch HWR I 281. 
11 REW 4584. 



2 
 

b) Bei –ATICU:  AVIATICA > bie̜di̭a, AVIATICU > bie̜adi, SALVATICU > salvadi, SALVATICOS > salvać, 
*SUDATICU > suadëč, VIATICU > vie̜di. 

c) –ATU > -ọ: ADVOCATU > bugọ:, CANNATU* > kanvọ: “Mahd”, GELATU > žalọ:, LARICATU > larǵọ:, 
MAGULATU12 > małọ:, MERCATU > marćọ:, PRATU > prọ: (aber PRATA > pra:da), STATU > štọ: (aber 
AESTATE > šta:t), TABULATU > klavọ. 

d) Bei den mit lat. Tonverschiebung gebildeten Zehnerzahlen liegen in Sils verhärtete Diphthonge vor: 
*QUADRÁGINTA > kurauƞkta (Scharans karaṷnta), *CINQUÁGINTA > čuƞkaƞkta (Scharans čuƞkaṷnta), 
*SEPTUÁGINTA > sẹataƞkta (Scharans sataṷnta), OCTÁGINTA > o̜ćaƞkta (Scharans ọćaṷnta). 

§ 2. A > e in palataler Umgebung. 

a) AGRUM > ẹ:r, AREAM > ẹ:ra, AXE > ẹ:sa, BALNEARE > bun͂e̜ar, CALCARIA > kalćẹ:ra „Kalkofen“, 
CALCEARIU > kaltsẹr „Schuh“, CALIGARIU > kalǵẹr „Schuster“, CALDARIA > kaldẹ:ra, CAPRARIU > 
kurẹr, CARU > ćẹar, CASTIGARE > kaštie̜ar CLARU > klẹ:r, *CLOCCARIU > klućẹr, EXSPECTARE > 
špiće̜ar, *GEMELLARIOS > šamblẹ:r, *JENUARIU > žanẹ:r, LACU > lẹ:ć, *LAETUMARIU > ladimẹr 
“Misthaufen”, *LECTARIA > lićiαrǵa “Bettstatt”, LIGARE > lie̜ar, MAGIS > mẹ, MAJU > ma:ć (Scharans 
mẹ:ć), *NUCARIU > nugẹ:r “Nußbaum”, *OCULATA > iłẹada “Blick”, *ROCATAM13 > ruga:da “Tau”, SE 
SOMNIARE > sa samǵẹar, germ. TAXO > tës, VACCARIU > vićẹr, *VICATA > ǵe̜ada “Mal”, TRAGERE > 
trẹ:r. 

b) Bei FRAGA > frai̭a, PLAGA > plai̭a ist –G- vokalisiert worden. Entlehnt14 ist daher *LAURIBACA > oit. 
orbaga > arba:ga. 

c) In Fällen wie BALNEARE > ban͂a: vs. BALNEAT > bọn͂a, SALIRE > sałi:r vs. SALIT > sëła, SALTARE > 
saltar vs. SALTAT > sọlta, *ALTIARE > ultsa:r vs. *ALTIAT > o̜ltsa ist die unterschiedliche Behandlung des 
Tonvokals von der Tonstelle abhängig. 

§ 3. A] = ā 

ALBU > alf, ALBA > alva, *BISACCA > bisaka “Strohsack”, BRACHIU > brač, CABALLU > kavał, 
CABALLOS > kavalts, *CANASTRU > kanaštra, *CAPTIA > kača, *CARRICA > karǵa, FACTU > fać, 
*GARG- + -ATTA > garga:ta „Kehle“, *INCARDINE > laƞkarna (Scharans inćarna) “Winkel”, vorröm. 
*KLAPP15 > krap “Stein”, LACTE > lać, LARGU > larć, MASCULU > maškαl, PACTU > pa:k (Scharans 
pẹ:ć), *PASCUU > pašć, *PASCUAS > pašćas, PASTOR > paštαr, SACCU > sak, *SCUIRATTU > šćirat 
“Eichhörnchen”, *TALAKK-16 > talak “Kuhglocke”, VACCA > vaka. Ebenso bei den Einsilblern: ECCUM-
HAC > kṷa , ILLAC > la, IN-HAC > na:. 

Vom rom. Palatal umgefärbt ist CARNE > ćẹarn. 

§ 4. A + Nasal > o̜/ọ. 

a) AERAME > aro̜m, AMITA > ọnda, *CALANDA (statt CALENDAE) > kalo̜nda, *CAMANNA > kamọna, 
CAMBA > kọmba “Bein”, CASTANEA > kašto̜n͂a, *CAVANEA17 > kavo̜n͂a “Heutragkorb”, EXAME > so̜m, 

                                                
12 Inf. małẹar. EWD IV 317 schlägt *MALLEARE vor, dessen Anschluß an den lat. Wortschatz mir allerdings unklar ist. 
13 Vgl. HWR II 678. 
14 HWR I 63. 
15 Vgl. HWR I 198 
16 HWR II 893. 
17 HWR I 176. 
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FLAMMA > flo̜ma, *LAM(I)CAT18 > lọmǵa „weicht ein (3. Sg.)“, LUCANICA > lio̜nǵa „Wurst“, MANICU > 
mọni „Stiel“, MANICA > mo̜nǵa „Ärmel“, SANCTU > sọnć. 

b) Bei den Fällen, wo a auftritt, ist offenbar a > aṷ > o auf der Zwischenstufe stehen geblieben und als 
verhärteter Diphthong realisiert worden, deren konsonantischer Bestandteil später geschwunden ist: 
*AMORANTIA19 > murants (Scharans muraṷnts), *ANQUE20 > aƞk (Scharans aṷƞk) “noch”, *BAJANA > 
biǵaƞa (Scharans biǵaṷƞa) “grüne Bohne, Fisole”, CHRISTIANU > karšćaƞ (Scharans karšćaṷƞ), DE-MANE > 
dumaƞ (Scharans dumaṷƞ), GRANDE > grant (Scharans graṷnt), GRANU > graƞ (Scharans graṷƞ), 
*HIBERNANCU > anvarnaƞ(k) (Scharans anvarnaṷƞk) “Winterschwein”, INFANTE > ufaƞ (Scharans ufaṷƞ), 
LANA > laƞa (Scharans laṷƞa), MALE-SANU > maltsaƞ „krank“, MANU > maƞ, PANE > paƞ (Scharans 
paṷƞ), SANGUE > saƞk (Scharabs saṷƞk, VICINANCA > višnaƞka (Scharans višnaṷƞka), vorröm. *VILIA21 + 
-ANOS > vałaƞks, Scharans vałaṷnts „Buttergrieben“. 

c) IN-AB-ANTE > anavaƞ (Scharans anavaṷƞ), aber DE-AB-ANTE > davẹnt (Scharans id.). 

AU 

§ 5. AU > ọ: 

a) Primäres AU: *AUCA (statt *AVICA) > ọ:ka „Gans“, *AUCU (< *AVĬCU < *AVĪCU)22 > ọ:k „Onkel“, 
AUDIT > ọ:da, AURU > dọ:r (Scharans ọ:r), CAUMA > ćọma, CAUSA > ćọ:sa, GAUDET23  > gọ:da , 
LAUDAT > lọ:da, NAUSEA > nọ:š, PAUCU > pọ:k, PAUPERU > pọ:vαr, *PAUSU > pọ:s „Ruhe“, germ. 
RAUBA > rọ:ba, TAURU > tọ:r. Nach HWR II 609 aus oital. po̜vαr entlehnt ist Sils pọ:r „häßlich“. 

b) Sekundäres AU:  

ALTERU > ọ:tαr, ALTU > ọ:lt, CALATHUM (?)24 > ćọ:t „Schubfach“, CALCEAS > ćo̜lćαs “Hosen”, 
CALIDU > ćọ:lt, FALCE > fọ:lč “Sense”, FALSU > fọ:lts. Nicht zu sek. aṷ entwickelt: germ. BALD > bọ:lt, 
germ. WALD > vọ:lt. 

Ě 

§ 6. Ě [ > iα 

CAELU > čiαl, CERESEA > čariαža, *DECI > > diaš (aber: DÉCI-NOVE > šënif), HERI > iar, zu NEBULA > 
ne̜abla, *PRAEDICARE > priadi25 (aber PRAEDICAT > prẹća “predigt [3. Sg.]”), TEPIDU > tiαvi, TEPIDA > 
tiαvǵa. Bei SEX > si:s ist von einer Zwischenstufe *siəs auszugehen26. Wie in geschlossener Silbe behandelt 
sind GELAT > že̜ala27, *GREVE > gre̜af, LEPORE > liara, LEVE > le̜af, NEPOS > ne̜afs, *PREBITER > pre̜ar, 
SECAT > se̜aga, VETERE > ve̜adαr. 

§ 7. Ě] > e̜a 

                                                
18 Zu LAMA „Sumpf“, vgl. HWR I 443. 
19 HWR I 506. 
20 Vgl. jedoch HWR I 75. 
21 HWR II 999. 
22 HWR I 75. 
23 Weshalb HWR I 384 *GALDERE ansetzt, ist mir unklar. Die dolomitenlad. Form mit al < AU werden jedenfalls falsche 
Restitutionen sein, 
24 Vgl. HWR I 164. 
25 Nach HWR II 616 ist –di kirchensprachlich vermittelt. 
26 Vgl. HWR II 794. 
27 Inf. žala:r. 
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a) CIRCULU > če̜arkαl, FESTA > fe̜ašta, FENESTRA > fane̜aštra, HEBDOMA > e̜amda, HERBA > e̜arva, 
MEDIA HEBDOMA > mẹaze̜amda “Mittwoch”, MEL > me̜al, *NEPTIA > ne̜atsa, PELLE > pe̜αl, PERDERE 
> pe̜ardαr, PERSU > pe̜as, PETRA > pe̜:adra, SEPTE > se̜at, DECI-SEPTE > ǵise̜at, *SERPE > tse̜arps, 
TERRA > te̜ara, *VESPRA > ve̜ašpra. 

b) Hebung von e̜a > ia findet sich in (CO)OPERCULU > uviarkαl, FERRU > fiαr, HIBERNU > umviαrn, 
MEDIU > miαts. In FEBRAS > fẹ:vras ist offenbar e̜a > e: monophthongiert und geschlossen worden. Im 
absoluten Auslaut findet sich NEC > nẹ. 

c) –ELLU > -i: AUCELLU > uči, *CANNELLU > kani „Knäuel“, CASTELLU > kašti, *JUGELLU > ǵivi 
„Schulter“, VITELLU > vadi. Dagegen –ELLA > -e̜ala: CAPPELLA > kapẹala, *JUGELLA > ǵivẹala 
*(IN)FANTICELLA > fanče̜ala, *MONTANELLA > muntane̜ala “Murmeltier”, SITELLA > sadẹala “Eimer”, 
ebenso –ELLOS: VITELLOS > vade̜alts. Einen Sonderfall im ganzen Hinterrheingebiet28 BELLU > be̜al dar. 

§ 8. Ě im Hiatus mit u ergibt –ia im einzigen vorhandenen Beleg: DEUS > dia (daneben auch dias). Bei EGO > 
i̭u̜ ist mit HWR I 418 von *EO auszugehen. TAEDA > tai̭a, dasselbe Resultat wie in Trin29. 

§ 9. Ě + Palatal 

a) > ia: *DECI (statt DECEM) > diaš, *INTEGRU > antiαr, *PALPERIU > pupiαr „Papier“, *CIMITERIU 
(statt COEMETERIU) > somantiari. 

b) > e̜ (> i): PECTINE > pe̜ćαn „Kamm“, LECTU > lić, MELIORE > miłαr, *VECLU > vił. Wie in ganz 
Bünden30 ist abweichend TEXERE > të:sαr. 

Ē, Ĭ 

§ 10.  Ē, Ĭ [ > ë/ẹ31 

(SUS)CIPERE32 > čë:vαr, BIBERE > bẹvαr, CANDELA > kandë:la, SE DE-EXCITAT > sa dẹžda, DIGITU > 
dẹt, DIGITA > dẹta, FLEBILE > flë:vαl, FRIGIDU > frë:t, *GALLETAM > galë:da “Saugeimer”, INCIPERE 
> ančë:vαr, *JENIPERU > ǵinë:vra, MELINU > mẹlαn, NIVE > në:f, PENSA > pë:za, PIPER > pẹ:vαr, 
*RESECA > rësǵa33 “Säge”, SEBU > së:f, SAEPE > së:f, *STELA > štë:la. Wie im Hiat diphthongiert 
erscheint LIQUAT > lëṷa34. 

§ 11. Ē, Ĭ [ + R > ë: 

CERA > čë:ra, GAUDERE > gudë:r, NI(G)RU > në:r, PIRU > pë:r, PLACERE > plažë:r, PRIMA VERA > 
parmavë:ra, SERA > së:ra, STATERA > štadë:la, VERU > vë:r. 

§ 12. Ē, Ĭ im Hiatus  mit (prim. u. sek.) auslautendem a > e̜i̭ 

LIGAT > le̜i̭a, PLICAT > ple̜i̭a, VI(A) > ve̜i̭ “hinüber”, VIA > ve̜i̭a „Weg, Straße“. Wie TAEDA > tai̭a behandelt 
ist THECA > tai̭a “Bettbezug”. Abweichender Diphthong liegt vor in SECALE > se̜agαl “Roggen”. 

                                                
28 Rupp § 12. 
29 Rupp § 13. 
30 Rupp § 14. 
31 [ẹ] ist offenbar als Variante von /ë/ aufzufassen; Rupp schreibt in den entsprechenden Formen durchwegs [ë]. 
32 REW 8481. 
33 Inf. rizǵẹar (Scharans razǵe̜a). 
34 Inf. lua:r. 
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§ 13. Ē, Ĭ + ǵ, ć > ẹ35: *CAUMIDIAT > kimẹ:ǵa „blitzt“, dt. meinen + -IDIAT > manẹǵa „meint“, REGE > rẹć, 
RETE > rë:t. ë statt ẹ haben *BIK36 > bëć „nicht“, *MĬCA > mëća, wozu auch TRES > trë:s tritt. Abweichender 
Vokalismus liegt vor bei *VĒGINTI > vanć und *TRĒGINTA > trainta.37  

§ 14. Ē, Ĭ im (prim. u. sek.) Auslaut > ë 

DIE > ǵi, PARETE > prë:, *PĒDEM (statt PĔDEM) > pë:, *PĒDES > pë:s, *POST-PĒDEM > pušpë „wieder“. 

§ 15. Ē, Ĭ im (prim. u. sek.) Hiatus mit auslautendem u > ëṷ 

*TAEDU > tëṷ „Föhre“, VIDUU > vëṷ, VIDUA > vëṷa.. Bei ACETU > ižia liegt Einfluß des rom. Palatals vor. 

§ 16. Anders als im vorderen Hinterrheingebiet38, ergibt –ITIA in Sils einheitlich -ẹtsća: 

ALTITIA > ọltẹtsća, CARITIA > karẹtsća, LONGITIA > luƞgẹtsća. 

§ 17. Ē, Ĭ vor anderen Kons. als R > ẹ 

a) ARÍSTA > rẹšta, CAPISTRU > kavẹštαr „Nuthobel“, *CATTIA + -ITTA > katsẹta “Schmelzpfanne”, 
*CINQUAGESIMAS > čuƞkë:smas „Pfingsten“, DICTU > ǵëɁć39, *EPISCU > uẹšć, FICTU > fẹć „sehr“, 
germ. FRISK > frẹšć, PISCE > pẹšć, SEDECI > sẹ:diš, SICCU > šëć, germ. *SKILLA > šćẹla „Kuhschelle“, 
TECTU > tẹć, THEODISCU > tudẹšć, TREDECI > trẹ:diš. 

b) –ICULU, -ICULA, -ICULOS > -iał(a), -ialts: APICULU > uvial, APICULOS > uvialts, ERVILIA > arvała 
“Erbse”, FAMILIU > fumał, AURICULA > urała, MANE-VIGILE > marvał, MOBILIA > muvała “Viehhabe”, 
SOLICULU > sulał. Bei URTICULA > urćikla liegt späte Synkopierung und Schwund des Velars vor.40  

§ 18. Ē, Ĭ + R + Kons. > e̜a 

Der einzige Beleg aus Sils ist VIRIDE > ve̜art, ve̜arda. 

§ 19. Ē, Ĭ [ + Nasal > a 

CATENA > kadan͂a, FENU > fan͂, PLENU > plan͂, *NIMIA > manǵa (Scharans mẹnǵa) “zu, allzu”PULLICENU 
> plužan͂, BENE > ban͂ neben bian. 

§ 20. EN + J, -ENTU, -ENTIA > ai̭ 

a) FRUMENTU > furmaint, IN-DE-AD-INTUS > ai̭ndavai̭nts “innerhalb”, *EXSUCENTAT > šiai̭nta41, 
MENSE > mai̭nts, PATIENTE > patsćai̭nt42, VENTRE > vaintαr. 

b) Wie Ē ist der Tonvokal behandelt in: ARGENTU > arǵiant, CENTU > čiαnt, TALENTU > taliǝn 
“Geschick”. 

§ 21. Ē, Ĭ ] + Nasal 

a) Ē, Ĭ > a: DENTE > dan͂, DENTES > dan͂ts, DOMINICA > dumanǵa. 

                                                
35 Rupp § 19. 
36 HWR I 126 (ohne Herkunftsangaben des Etymons). 
37 Vgl. HLB § 108b. 
38 Rupp § 22. 
39 Auffällige Transkription Luzis mit Knacklaut trotz erhaltenem Okklusiv; vgl. auch Scharans [ćo̜Ɂlt] neben [ćo̜lt] < CALIDU. 
40 Vgl. HWR II 976. 
41 Inf. šianta:r. 
42 Von HWR II 569 als aus dem Ital. entlehnt aufgefaßt. 
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b) Ē, Ĭ > ẹ; CINGULU > čẹƞgαl „Grasband in den Felsen“, GENERU > šẹndαr, LIGNU > lẹn, SIGNU > sẹnts, 
SUBINDE > savẹnts, VENERIS DIES > vẹndarǵi. 

Ī, Ū 

§ 22. Ī, Ū [ > *ü > i 

a) *ACUCULA > vila “Nadel”, *ALE-SIC43 > aši „so“, *IN-AEQUALIVU > aƞguli:f, AUDIRE > udi:r, 
*CALURA > kali:ra, CAMISIA > kami:ža, DORMIRE > durmi:r, DURU > di:r „hart“, DURU44 > di:r 
„Leber“,*EXTUFA > šti:va, FORMICULA > furmikla, FUGIRE > fuǵir, *GENURA45 > ǵani:ra, GINGIVAS > 
unǵi:vαs, IRE > ir, *JOCATURA > ǵugadi:ra, MURE > mi:r „Maus“, MURU > mi:r, OBSCURU > šći:r, 
PERICULU > prë:vαl, PLUS > pli, *RECIDIVU > raždi:f, RI(DE)RE > ri, RISU > ris, SABUCU > tsvić, 
SECURE > saǵi:r, SECURU > saǵi:r, UBERE > i:vαr, VERRUCULA > urvikla, VICU > vić. I > a in 
*LUMILIU > limał “Docht”. Ein Diphthong liegt vor bei vokalisiertem Velar: *FATIGA > fadẹi̭a „Mühe“, 
SPICA > špe̜i̭a, VESSICA > vaše̜i̭a. 

b) SUSU > se̜i̭, aber *JUSU46 > ǵaṷ, ǵo̜ṷ. JAM × SIC47 > ǵe̜a. 

c) CURIA (RAETORUM)48 > kṷira. 

§ 23. Ī, Ū + L(J) 

a) Ī, Ū > ë: APRILE > avrëł , *BULIU > bëł, FILIU > fëł, FILIA > fëła, LUNA > lën͂a (aber LUNIS DIE > 
ëndižǧis, da mit variabler Tonstelle), PULICE > pëliš. 

b) Ī, Ū > i: CULU > ćil, FILU > fil, RADICE > raǵiš, NUBILU > ni:vαl „Wolke“, germ. BRÛDI > *BRŪTE49 
> brit „Schwiegertochter“. 

c) Eine Art von Vokalharmonie liegt vor in IN-OVILE > navu̜l „Schafstall“. 

§ 24. Ī, Ū im Hiatus mit u 

a) Ī, Ū > ëṷ: CRUDU > krëṷ, CRUDA > krëṷa, NIDU > un͂ëṷ, UVA > ëṷa. 

b) Ī, Ū > ia: *BIBUTU > bavia (Scharans bavẹa), *HAJUTU > uǵia (Scharans ǵëa), ITU > ia (Scharans ëa), 
PALUDE > palia. 

§ 25. Ī, Ū ] 

a) Ī, Ū ] > ë: *CAPPUCEAM > kapëča „Mütze“, INCUDINE > lanćëtna, *JUVENTUDINE > ǵuvantëtna, 
MUSCULU > mëškαl “Moos”, *ŪSTIU > ëš. 

b) IN-UBI > naṷa, nọṷ (Scharans nëṷa, nëṷ) „wo, wohin“. 

                                                
43 HWR I 70. 
44 Vgl. HWR I 258. 
45 Es gibt keinen Grund, mit HWR I 358 Entlehnung aus ital. genìa „mit Suffixwechsel“ (!!) anzunehmen. 
46 Vgl. die Entwicklung von DEORSU > *DOSSU > dias „Rücken“. 
47 HWR I 364. 
48 CURIA ist lediglich die röm. Bezeichnung des heutigen Chur, kann aber nicht das Etymon sein, denn (wie seit langem bekannt) es 
müßte CŪRIA > *čü:ra, aber nicht Cuera, Cuira, Coira usw. ergeben. Als Etymon käme am ehesten *CŎRIA in Frage, das jedoch 
*kṷira, aber nicht kṷi:ra ergäbe; vgl. COXA > kṷisa. Vgl. auch die Entwicklung von Ŭ in *CUPIRE > kṷir, kṷo̜i̭r, wobei allerdings die 
Surselva kṷi, nicht aber *kṷe hat (HLB § 347b). 

49 HWR I 123. 
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§ 26. Ī, Ū [ + Nasal > ë 

*BATLINEU50 > batlëni , *BUTTICINU > bučën͂, CALCINA > kalčën͂a, CAMINU > ćimën͂, CAPITIA + INU 
> kavatsën͂ “Fadenende”, *CINQUE > čënć, COCINA > kušën͂a, FARINA > frën͂a, FUMU > fëm, GALLINA > 
galën͂a, LAETUME > ladëm, MEDICINA > madažën͂a, PLUMA > plëma, PRUINA > purǵën͂a, *QUINDECE > 
kṷëndiš, SPINA > špën͂a, STERNUME > štarnëm, VICINU > važën͂, UNU > ën͂, VINU > vën͂. 

Ŏ 

§ 27. Ŏ [ > ọ 

a) BOVE > bọ:f, *CATTIOLA > katsọla “Lampe”, COR > kọ:r, EX-VOLAT > žgọ:la, FORAS > ọ, FORAS 
DE FORAS > ọrdafọra, HODIE > ọts, JOCAT > ǵọga, NOVE > nọ:f, ROGAT > rọ:ga, ROTA > rọ:da, SIC-
*ALIOQUI51 > šiłọk „sonst“, SŎRŌRE > *SŎRA52 > sọ:ra. 

b) Wie in geschlossener Silbe behandelt ist MOLERE > mo̜lαr, nach dem Mask. umgefärbt ist *MONACHA > 
mu̜nǵa. 

§ 28. Ŏ bei auslautendem –u und –i̭ > u̜ 

a) Ŏ  > u̜: BONU > bu̜ƞ, TONU > tu̜ƞ (Scharans tëṷƞ) und danach TONAT > tu̜ƞa (Scharans tẹṷƞa).  

b) Ŏ  > ia: CASEOLU > kašiαl, kažiαl, *HAEDIÓLU > andziαl, aber *HAEDIÓLA > andzo̜la, jedoch 
CALCEOLU > kalču̜l, *CARIOLU > ćiru̜:l; *COLLOTIU > kuliαts, *JOVIA > ǵiαvǵa, LINTEOLU > lantsiαl, 
NOVU > niaf neben nọ:f (nach dem Fem.), aber NOVA > nọ:va, OLEU > iali, OSSU > ias, aber OSSA > ọ:sa, 
jedoch OVU > ọ:f, OVOS > ọfs, PLOVIA > pliαvǵa, aber PLOVIT > plọ:va, POPULU > piαvαl, PORCU > 
piαrć, PORCA > piαrća, SOMNU > siαn, SOMNIU > siαmi, *VOLITU (statt *VOLVITU) > vialt. 

c) Ŏ > uoi > uöi > üei > iei > i53: CORIU > ći:r, SOCRU > si:r, SOCRA > si:ra, TOXICU > tisi, *VOCITU > 
vit, *VOCITA > vita54. 

§ 29. Ŏ vor rom. i (< CL, LJ) > i 

BOTULA > biła, FOLIU > fił, FOLIA > fiła, OCULU > il, OCULOS  > ilts, *VOLEA > viła „Lust“. 

§ 30. Ŏ vor erhaltenem Velar > ia 

FOCU > fiak, LOCU > liαk, aber LOCAT > lọ:ga, JOCU > ǵiαk. 

§ 30. Ŏ ] > o̜ 

a) COCTU > ko̜ć, *CÓCTILE55 > ko̜(t)la, CORNU > ko̜rn, ko̜rns, *CROCCU > kro̜k “Haken”, *DOMNAM > 
du̜na, INTER-HOC-QUE > (an)to̜kαn „bis“, vorröm. *ROSSNA56 > ru̜sna “Loch”, SCORTEA > ško̜rtsa, SE 
RECORDAT > sa rago̜rda, TORTU > to̜rt, aber *EXTORTA > štiαrta 

                                                
50 Vgl. DRG II 33 u. Rupp S. 22. 
51 Ascoli, AGl. VII 546 u. HWR II 725. 
52 HWR II 806. 
53 Rupp § 40. 
54 Mit –t- anstatt –d- nach der mask. Form. 
55 HWR I 197. 
56 HWR II 682 (zu vorröm. *ROS „Gletscher; Runse“). Erstaunlich sind die beiden völlig verschiedenen Bedeutungen dieses 
Etymons; zu fragen ist, ob nicht eher ein Zusammenhang mit dt. Runse besteht. Dieses wird von Kluge 776, 766 zu dt. rinnen und 
weiter zur Sippe von lat. RIVUS gestellt. Eine andere Möglichkeit wäre die Anknüpfung zu dt. Rune und ung. róni „einkerben“. 
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b) zu ọ geschlossen in den folgenden Fällen57: COCCINU > kọčαn, IN-AD-POST > anavọ:s, OCTO > ọć, 
(DE)CI OCTO > šọć58,  *TOKK-59 > tọk „Stück“, VOLVERE > vọlvαr. 

Ō, Ŭ 

§ 31. Ō, Ŭ [ > ụ 

a) *BULGEA (< gall. *BULGA) > bụlǵa „lederner Sack“, *CAPTIATORE > kačadụ:r, DOGA > dụ:ga, 
COLORE > kalụ:r, *COSERE (statt CONSUERE) > kụ:zαr, *COSIT (statt CONSUIT) > kụ:za, CRUCE > 
krụ:š, FLORE > flụr, FLORES > flụrs, *JOCATORE > ǵugadụ:r, JUGU > ǵụ:f, JUVENE > ǵụ:vαn, ǵụ:fna, 
LUPU > lụ:f, MOBILE > mụ:vαl, MULGĔRE > mụlǵαr, mụlžαr, NODU > nụ:f, NON-IN-*ALIÓR60 > nałụr, 
NUCE > nụ:š, PASTORE > paštụ:r, PERICULOSU > prigulụs, PILOSA > palụ:za „Raupe“, *SONATORE > 
sunadụ:r, SUPRA > zụ:ra, SUSU-IN-SUPRA > sinsụr, VOCE >vụ:š. 

b) Wie in geschlossener Silbe behandelt sind61: CODICE > ku̜:diš, COLU > ku̜:l, D(U)ODECI > du̜:diš, FUGIT 
> fu̜i̭, vorröm. *KAMUKJO > *CAMOCE62 > kumu̜č “Gemse”, *OBLITARE + -OSU > amblidu̜s, *TŌCCAT 
> tu̜ka “berührt”. Regelhaft ist jedoch die Öffnung des Tonvokals vor Nasal: *CEPULLIONES > čavału̜ƞks 
(Scharans čavałëṷnts) “Schnittlauch”, CORONA > kru̜ƞa “Gestell”, EX-CARBONE > śkarvu̜ƞ “Ruß”, 
OCCASIONE > kažu̜ƞ, *SKETHONE (< germ. *SKEITHÔ) > čadu̜ƞ „Löffel“, TIMONE > ćimu̜ƞ, hingegen 
*MENTIONIA > mantsën͂a. 

c) u (> ü) > i: COCERE > kṷi:r, COCIT > kṷi:, COXA > kṷisa, LUCE > łi:š. 

§ 32. Ō, Ŭ ] > u̜ 

a) AB-UNDE > avu̜nda, DE-IN-UNDE > danu̜nder „woher“, AUGUSTU > avu̜št, AXUNGIA > su̜nǧa 
„Wagenschmiere“, gall. *BUCCO > bu̜k “Ziegenbock”, *BULLIA > bu̜ła, *CAPELLUTTA > kapalu̜ta63, 
CEPULLA > čigu̜:la, CO(HO)RTE > ku̜rt, CURTU > ku̜rt, FURCA > fu̜rća, GENUCULU > šanu̜ł (Scharans 
žanu̜ł)64, *PISIUTTA65 > pašu̜ta “Butter”, MUSCA > mu̜šća, *NE-GUTTA > nu̜:t “nichts”, PEDUC(U)LU > 
plu̜ł, PRESSORIU > parsu̜ir “Wiesenbaum“, (EX-)FORIA > šfu̜i̭ra „Durchfall“,*RETUNDU > radu̜nt, 
*SUBLICA66 > su̜ća „Stuhl“, SUBTU > zu̜t, SULCU > tsu̜ł, *TOTTU > tu̜t, TRIFURCIU > tarvu̜rč, TURRE > 
tu̜:r, TUSSE > tu̜s. 

b) Wie in offener Silbe behandelt sind DULCE > dụlč, PULTE > pụlt „Maisbrei“. 

c) Wie die entsprechenden Langvokale in offener Silbe behandelt sind UNGULA > iαƞgla, LINGUA > liaƞga 
(Scharans lëṷƞga). 

                                                
57 Vgl. Rupp § 44 („Fälle, die schwer einzuordnen sind“). 
58 Dagen notiert Luzi stimmhaften Anlaut in Scharans [žo̜ć]. 
59 HWR II 923. 
60 HWR II 525. 
61 Der Grund liegt wohl einfach darin, dass [u̜] Allophon von /u/ ist, das in den hier behandelten Fällen in der Regel als [ụ] realisiert 
wird, denn man sollte nicht vergessen, daß die hier verwendeten Aufnahmen von der letzten Sprecherin eines de facto bereits toten 
Dialektes stammen; vgl. dazu Theodor Ebneter, Der Untergang des Romanischen am Heinzenberg. In: Günter Holtus/Kurt Ringger, 
Raetia antiqua et moderna. Tübingen 1986, S. 567-580 sowie A. Toth, Der Untergang des Romanischen im Bezirk Imboden. In: 
Romanistik in Geschichte und Gegenwart 15, 1 (2009), S. 23-36. 
62 HWR I 147. 
63 Von HWR I 152 trotz erhaltenem Nachnebentonvokal als ererbt aufgefaßt (vgl. Maton kapαlu̜tα). 
64 Anm. zum Konsonantismus: Die in Sils, nicht aber in Scharans und dem übrigen Domleschg häufige Desonorisierung von 
Sibilanten ist wohl Thusnerdt. Einfluß zuzuschreiben, vgl. CASEOLU > kašiαl neben kažiαl, schwzdt. [rọ:sə] anstatt [rọ:ze]. 
65 HWR II 593 f. Grundwort ist *PĪSIARE zu *PĪSARE (zu pinsere „zerstoßen“, vgl. pistillum „Mörserkeule“, Diminutiv zu pilum < 
*pīnsl- „Wurfspieß“). 
66 REW 8375; vgl. HWR II 884. 
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d) Ganz aus der Reihe tanzen PRODUCTA > pardẹća „Zeuge“, PUNCTU > pëća „Stütze, Pfosten“, MULSU > 
mëṷlt. 

Konsonantismus 

§ 33. C- vor velaren Vokalen und vor Kons. ist als k- erhalten. 

*CO(HO)RTINU > kurčën, COLARE > kula:r “einsieden”, *CULTELLU > kunti, vorröm. *KOTT-67 kọ:t 
„Hahn“, CLAVE > kla:f, CRUCE > krụ:š. -NK am Wortende erscheint palatalisiert in *PINK- > pinć. 
Anlautsonorisation liegt vor bei bei CRASSIA > gra:ša „Mist“. 

§ 34. C- vor betontem prim. und sek. palatalem Vokal ist zu č palatalisiert. 

CELLARIU > čalẹ:r, CENA > čan͂a, CERA > čë:ra, CORIU > ći:r “Tierhaut“, CORIAMEN > ćiro̜m “Leder”, 
SCALA > šće̜ala, vorröm. *ČISS-68 + -ONE > čisu̜ƞ, Scharans šisëṷƞ “Adler”. Abweichend ist CIBULU (?)69 > 
šiliats „Speiseröhre“. 

§ 35. C vor (betontem und unbetontem) A, AU > ergibt, ähnlich wie im vorderen Hinterrheingebiet70, ein 
doppeltes Resultat. 

a) k-: CALCANEU > kalkọn͂, CAMINATA > kamina:da, CANTARE > kanta:r, vorröm. *CANTU + -ONE > 
kantu̜ƞ “Ecke”, CAVARE > kava:r, CAPILLU > kavẹl, CALARE > kala:r „aufhören“, CALAT > ka:la, 
vorröm. *CALON- > kalu̜ƞ „Hüfte“, CAMERA > kọmbra, *CANABA (< gall. *KAMB-)71 > kọmba 
“hölzernes Halsband”, *CATTIU > kats “Schöpflöffel”, CANNA > ka:na, *CANNAPU > kọnif (Scharans 
kọ:vαn) “Hanf”, lang. SKAFA > škafa (Scharans šćafa) „Schrank, Schaft“, *EX-CARPARE > škarpar 
“zerreißen”, *SCALIMEN > škalëm „Tritt, Stufe“. Wie C vor unbetontem A ist behandelt bdt. Chërne + -
ONEM72 > karnu̜ƞ (Scharans karnëṷƞ) „Winterweizen“. 

b) ć-: *CARIOLU > ćiru̜:l “Milbe”, CARRU > ćẹar, CASA > ćẹa, ćẹza, CAPRA > ćọ:ra, *CACULANA73 > 
ćiklaƞa (Scharans ćiklaṷƞa) “Ziegenmist”, *CAUMARE > ćama:r „ruhen“. 

c) Intervokalisch erscheint –g-: LOCARE > luga:r „aufräumen“, PACARE > paga:r, jedoch CIRCARE > 
čearće̜ar „suchen“. 

Rupp (§ 83 ff.) geht bei den Fällen mit k- von Restitution aus, da er sich auf die Seite derer stellt, welche frühe 
Palatalisation von C(A, AU) als eines der wichtigsten Argumente für die Eigenständigkeit der rätoromanischen 
Dialekte ansehen.74  Mindestens für Sils vermag man jedoch bloß bei *CAUMIDIAT > kimẹ:ǵa „blitzt“ im 
Gegensatz zu *CAUMARE > ćama:r „ruhen“ einen klaren Fall von Restitution zu finden, der in diesem Fall mit 
der Verschiebung der Tonstelle zusammenhängen wird. Allerdings macht das Silserische sonst, wie man an den 
Beispielen sieht, keinen Unterschied in der Behandlung von C vor betontem und unbetontem A, AU. Will man 
also die Fälle der Gruppe b) nicht als die von später Palatalisation erfaßten Fälle betrachten, so kann man 
höchstens einen internen Ausgleich der palatalisierten und nicht-palatalisierten Formen annehmen. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Alfred Toth, 8225 East Speedway, Tucson, AZ 85710 

                                                
67 Vgl. HWR II 916. 
68 HWR II 947. 
69 Vgl. HWR II 730 f. 
70 Vgl. Rupp § 83. 
71 HWR I 188. 
72 HWR I 156. 
73 HWR II 914. 
74 Vgl. zur Diskussion Johannes Kramer, Historische Grammatik des Dolomitenladinischen. Lautlehre. Gerbrunn 1977, S. 108 ff. 


