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EINLEITUNG/

1. Am Anregung von Prof. Dr. H u b $ r in Wien begann ich 

mich für die spmchgeographischen Unters Chargen zu irborea

gieren und bekam dtnn von Prof. Huber als DlBsertftiens- 

tbema: "Grazer und Gliederung aas lombardischen Dialekt

gebietes (au^ Grund uer Mttjrialijt a.o< äei S rtch- und 

S chatlfssas Italien und der S dsoh'öiz", - A I S , von 

K. Jaberg und J. Jud, lerausgegeben in Zofingen, Sehveiz, 

in den Jahren l38-13"c)."

Meine Arbeit muss also tu- folgende Frager A-t*crt

geben:

1) Welchem sind die Grenzau des lombardischen Diflekt- 

gabietes ?

2) In velobo sprachlichen Crupion zerfallt dieses Ge 

blet ?

2. Im häutigen Italien bildet dia Lombardei ein compartimento 

ftr siel mit der Hruptstrdt Mailand und mehreren grosseren 

Städten, wie Bergarmo, Brescia, Cremont, Mantova. Dts be

deutet aber nicht, dt ne dia politi ch-administrctive Cranza 

dar Lombardei identisch mit der Sprachgranza der Lombardei 

ist. Yen dieser virò im I. Teile dieser Arbeit die Hede sein.
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Wilhelm M e y e r - L ü b k e unterscheidet 
(im Grundriss der romanischen Philologie, herfusgegeben 
von G. Grober, Strassburg l9o4-19o6, I. Band, Seite 7o8-7o9 
zwei Hauptgruppen des Lombardischen:

".... eine östliche mit Bergamo, eine westliche
mit Mailand al; Zentrum; die Adda scheidet die bei
den Hälften."

Giulio B e r t o n i unterscheidet (in 
"Profilo linguistico d'Italia, Modena 194o, Seite 45-5o) 
auch zwei Zonen des Lombardischen:

" .... una occidentalee l'altra o r i e n t a 1 e ; 
linea di confine fra l'una e l'altra è il corso 
dell Adda. La prima zona include oltre i dialetti 
di Milano, Como, Sondrio eco., quelli dalle Svizzera 
italiana (Cartwtcn Ticino; Mesoloina, Val Calanoe,
Bregaglia e Poschiavo nei Grigioni) e si estende fino 
alle varieté settentrionali della provincia di
Pavia." .... " .... La zona occidentale può essere
suddivisa in meridionale (difletti della pifnura e 
della Prealpi) e settentrionale (dialetti flpini 
nella sezione alta della Toce, del Ticino e dell'Adda 
dove è notevole l'elemento ladino)."

Von dieser Gliederung des Lombardischen vird
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im TI. Teile dieser Arbeit naher die Rede sein.

3. Das Lombardische Dialektgebiet ist von vier ver

schiedenen Diaßektgebieten umgeben. Im Westen grenzt 

das Lombardische an das Piemortetische , im Norden 
an das Rätoromanische, im Osten an das Veneziani

sche und im Süden an das Emilianische und Ligurische. 

Natürlich werden diese drei Grenzen nicht durch

eine einzige Linie von Westen rach Osten oder von 

Norden nach Süden gebildet, da die einzelner Dialekt

gebiete nicht durch eine Mauer vonein rder getrennt 

sind. Ar jeder Grenze des Lombardischen kreuzen 

sich die EirfJüsse einerseits des Lombardischen 

und andererseits des entsprechenden Nachbardialektes, 

o dass verschiedene, dem Lombardischen eigentüm

liche Merkwürdigkeiten tief hinein in das fremde 

Gebiet reicher und umgekehrt, verschiedene Eigen

tümlichkeiten des Naoh'ardialektes tief in das 

Lombardische dringen. Dadurch entsteht ein Grenz

gebiet, o die Eigentümlich eiten der beiden 

Dialekte nebeneinander vorhanden sind, und dieser 

Streifen bildet eigentlich die Grenze zwischen 

zwei Dialektgebieten. Diese Grenzstreifen des Lom- 
bardisclen, die in dieser Arbeit auf Grund des
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A I S festgestellt werden, sind selbstverständlich 
rieht ganz endgültig, da der A I S zu klein ist und 
nicht alle Orte bezw. nicht alle Mundarten enthält.
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GRENZEN DES LOMBARDISCHEN 

DIALFKTGEBIBTES.

1. Kapitel.
Die West grenze des

L-C.,-PL.h....L.-I 3,...„.,c.h o..^

Untersucht man die westliche Grenze des 

Lombardischen, so kann, man auf Grund des A I S , viele 

sprachliche Yerchiedenheiten zwischen dem Piemontesi oh n 

und dem Lombardischen feststallen, welche die Grenze 

zwischen diesen Dlaldctgobicten bilden, welche eher nicht 

immer das gesamte Gebiet des einen oder des endciun Die 

lektes beherrschen, sondern sft nur den entsprechenden 

Nachbtrtb chaitt.

Es kommen folgende sprachliche Erscheinung n

in Betracht:

a) In Vckflimus.

4. B^tontjs lat. c ergibt im Pimente ischnc o, im
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Lombardischen Q%.
Aui Kartì 1 siid dii Grenzlinien zwischen 

c - Qp fhr felgende Beispiele eingetragen:

Suffix - ola : *nuce8la (it. *.ccci*aì: Ha elnu s, VII.
l3o^)>^

ni^óla - ni^Qpla (Gr^nzl nie 1) 
^cattiola (Abi. von catti^, B E W. 
it. cazzuola Mamrk^ll^, II 43 )> 
katsóla -

:&tsqpla, - aqpla (C.L. r) 
it. cf zzamela (Abi. von catti*, 
Kfss^rola, V. 963)>

Khtsaróla - katsarupla (G.L. 3)

iorts (it. fuori hinaus, II, 356)^ fora ^apra (G.L. ) 
*nXrf (statt nura; it. nu<%& Schsiegjrtoohter, I. )>

n^ta - no^ra (G.L. 5) ^
sola (it. suol* S<hl3, VIII. 1566)> sSlr - sFilf
(C.L. 6)

&. Betontes lat. e,3f (^ a-git. e) ergibt im Piam. den 
Diftong , in Lcnb. den Monoftcng i (vor^irz It 
fudh: t)

Aui den Karten i and 3 sind die Grenzlinien 
zwischen ey - e, i ffr .olgende Beispiele eingotr:gen.

+) Mit römischen Ziffern wird der
entsprechende Band des AIS, mit arabischen Ziffern die entsprechende Kart? Im AIS angegeben.
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c^ndTla (it. candela K^rze, V. 3o6})> 

kand yla - kand&la, - tja 2, C.L. 3) 

stTjJa (it. stalla Stern, II. 36? )> st'yla -

t'l*,ntal.^ : , C.L. ).

m*^(n)se (it. Rìse Monet, II. 31&^> rn^ys - 

M36, BiS f)C 2, C.L. 4}

sera (it. aera Abmd II. 3^e)> s y(r ) - 
sirt a'ra (Td^, C.L. 5)

sYt^ (it. rete Durut, V. lo3R)> <%y(t) - 

s&t, sTt 2, C.L.6)

plx, -ace (it. p*cj Pici, II, lc)> p'ys - 
pls l^pjza, pi^(u)laj(IiC C.L. 7)

tHa (it. tal* Leinwand, Vili. 1518)>téy3a - 
tiln, tTìa (K. 3, G.L.l)

nY^ r (it. nero chv&rz ( Vili. 157%)^n-yru, 

njyar - nt%ar, n gru (RI 2, G.l . )

pYlu (it. p6y%o Haar, I. ^ )>*iy(l) - 

(H 3, C.L. 3)

pipar (it. ?ip: Piiff;r, V. lolc)^ ilyver, 

payvar - pjvr, Tùver (#1 3, G.L.



Karte 4 zeigt dia Ausdehnung des i auf dem lombardischen 

Boden.

Lateinische vortonige Vokale schvinden im Piemontesischen^ 
bJeiben aber im Lombardischen erhalten.

Au^ den Karten 5 und 6 sind die Grenzlinien zwischen 
Schvund und Erhaltung der vortonigen Vokale für folgende 
Beispiele eingetragen:

fen^stra (it. finestra Fenster, V. 892)> frustra -
finestra (K 5, G.L. 1)

nepBte (it. nipote Richte, I. ;2)>mvuda, nv -

ne(v)uda (K. 5, G.L. 2)

tenacula (it. tanaglie Zange, II. 224)> tnay, - ye
teÉ^ya (K. 5, G.L. 3(

it. infcriirta (Fenstergitter, V. 893)> fra -

ferada (R. 5, G.L. 4)

s?ptlmsha (it. settimana Woche, II. 328f>sma^ a
ty) , , ^ (.zma- - setimana, ste- (R. 6,

G.L. 1)
seiede + se (it. sedersi absitzen, IV. 662)>

st^se, st^z - set3si, sat%s 

(& 6, G.L. 2).
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ferrare (it. ferrare beschlagen, VI. lo65)>

fra, fr^ - fera, fare (R.6 

G.L. 3)

*telaritn(it. telaio Webstuhl, Vili. 1512)>

tlè, tla - tale (R. 6, G.L.4)

Abi. von villus (it. velluto Samt, Vili. 1517)

(a)vlü - velò (R. 6, G.L.5)

7. Lateinische zwisohentonige Vokale vor dam Hauptton 

schinden im Piemontesischen, bleiben aber im Lom
bardischen erhalten.

Auf Krrte 7 sind die Grenzlinien zwischen Schwnd 

und Erhaltung der zwischentonigen Vokale für folgende 

Beispiele eingetragen:

it. temperino (Taschenmesser, Abi. von
temperare V. 891)l> t&mpri^ - 

tamparin (G.L. 1)

cultelllnu, Abi. von cultellus (Taschenmsser,
V. 98l))>kurtlj[i^ - kurtelir^ 

(G.L. r)

monacha (it. monaca Nonne, IV. 798)^ móna,
' - i

mi yga - monika, moniga
(G.L. 3)
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8.

b) Im Konsonantismus.

Lateinische einfache zvischenvmkalische Konstanten 

c, t, d, r schinden im Piemontesisohen, bleiben 

aber im Lombardischen erhalten.

Auf den Karten 8-11 sind die Grenzlinien zwi

schen Schwund und Erhaltung der zwischenvokalischen 
Konsonanten für felgende Beispiele eingetragen:

- o - : spTca (it. spiga Ähre, VII. 1459 )^>

spia - spiga, - ga (% 8,

G.L. 1)

formica (it. formica Ameise, III.
/ /

464)^>furmla - furmlga 8, 

G.L. 2)

it. formicaio Abi. von formica Amei

senhaufen, III 465 )j> furmyé - 

furmige (K. 8, G.L. i) 

radix, - Ice (it. radice Wurzel, III. 

558)> res, réys - radls, * 

-dlza (1(. 8, G.L. 3)

zu lat.*seca (it. :;ega, Säge, III. 552)

resya - resiga^ räziga(K. 8, 
G.L. 4)
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secare (it. segare sägen, III. Ó55):
/ ^

raspa, - sye - risiga, r-sega
(K. 8, G.L. 4)

mcnacha (it. monaca honne, IV. 7<98)>
muRa - móniga, - nika (R. 8, 
G.L. 5)

cote (it. cote in Verb, astuccio da cote 

Wetz.toingefäss, VII. Ì4c8)>kwé, 
kwa - kudgy, kuda (K.
G.L. 1)

pjpita zu pituita (it. pipita Pips, VI.
1I41)> pavla - pulda, pavida
(X*. 9, G.L. 2)

rota )it. ruota Rad, VI. 1227)^> rèa -
/

roda, roeda (RI 9, G.L. 3)

moneta (it. moneta Geldstäck, II, 28o)> 
moné(ya) - moneda (% 9, G.L. 4)

sputum (it. sputo Auswurf, I. 172)
spu(as) - spuda (R( 9, G.L. 5)

cognata (it. cognata Schwägerin, I. 29)^ 
kuna - kufada (R. 9, G.L. 6)
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It. frittata (Eierkuchen, V. loo6)> frita -
fritàda (K^ 9, G.L. 7)

catana (il catena Kette, V. 959)^> kéna -
kadéna (Rf. 9, G.L. 8)

patella (it. padella Bratpfanne, V. 961^>
/ /pela - padèla (K. 9, G.L. 9)

baptizata (it. battezzata getauft, I. <1)^
ba(te)dza - bate(d)zada 

(%. lo, G.L. 1)

rosata Abi. von ros (it. rugiada Tau, II.
374(^> ro-, ruza - ro-^ 
ruzäda (%. Io, G.L. 2)

curata f. (it. curata gepflegt, IV. 7o9)>
küre, CLiktt/Tycüräda (R( lo,
G.L. 2)

it. inferriata (Fenstergitter, V. 893)>fr5*,
fera, fare - ferada, fa - 
(K. Io, G.L. 3)

^serrata (geschlossen, VIII. 1624)>sara -
/

serada (Rf. Io, G.L. 4)
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^cutina (it. cotenna Speckschwarte, VI.
lo96)> kpya, kuya - 
kodiga, kudya, kud(i)ga 
(t(. lo, G.L. 5)

matura (it. matura reif, VII. 145o))>
marna, - ruwa, mayra - madure

/maruda (E. Io, G.L. 6)

digitale (it. ditale Fingerhut, VIII. 1544))
diai - dida(l) (K. Io,
G.L. 7)

3. - d - :it. inchiodare (zusammennageln, II. L31)>
(a)ncuä, ancué - inonda 
(K. 11, G.L. 1)

cruda (it. cruda roh, V. 993))> krua -
/krüda (K. 11, G.L. 2)

JL4. - v - : uva (it. uva Traube, VII. 1313)> da,
-L — Iüwa - uga, tiva (K. 11,
G.L. 3)

5. - r - : verus (it. vero wahr, IV. 714))> vey -
vera (K. 11, G.L. 4)

9. Lat. zwischenvokalische Konsonanten (c, 1, t) bleiben
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im Lombardischer erhalten, selbst wem sie in dieser 
Mundart in den Auslaut treten - im Piemontesischen 
aber schiinden sie.

Aui Karte 12 sind die Grenzlinien für felgende 
Beispiele eingetragen:

ficus (it. fico, F^ige, VII. 1289)> ff- 
fik (G.L. 1)

focus (it. fuoco Feuer, II. 354) > foe(w) 
fo§k (G.L. 2)

dinbolus (it. diavolo Teufel, IV. 8o5)J> 

diaw - diawl (G.L. 3)

sabbatum (it. sabato Samstag, II. 334)^.
saba - säbat (G.L. 4)

Digltu (it. dito Finger, I. 153) dl - 

dft, det (G.L. 5)

aestas, -äte (it. estate Sommer, II 312)> 
ista, es- - estat, st ft, 
städ (G.L. 6)

lo. Lateinisches 1 vor Konsonant schwindet odar wird zu w 
vok&lisicrt im Pismontesischen, bleibt aber im Lombar-
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dischen erhalten.

Auf den Karten 13 und 14 sind die Grenzlinien 
zwischen Schwund und Erhaltung des lateinischen 1 
vor Konsonanten für folgende Beispiele eingetragen:

fern.zu: dulcis (it dolce süss, VII. 1266)>
dutsa - dóltsa (K. 13, G.L. 1)

Abi. von: calx, calce (it. calce Kalk, III.
4l4)l> Kawcina, kucina - 
Calcina (K. 13, G.L. 2)

*volta (it. volta Gewölbe, IV. 878)>
/ /

vota - volta (K. 13, G.L. 3)

altus (it. alto hoch, IV. 786) > awt - 
^lt (K. 13, G.L. 4)

saltare (it. saltare springen, II 43o)>, /sawte, sata - salta (K. 13 
G.L. 5)

calda (it. calda heiss, V. 948)>
kawda - kafda (K. 13, G.L. 6)

it. riscaldare (heizen V. 934) b-
(v ; C j /
skawda - skalda (K. 13,
G.L. 7)
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CfMaria (it. ocld;&t Käsekossel, VI.

l21o)^> kawdera^kaldera 

(K. 13, G.L. 8)

falsus (it. falso falsch, IV 715l>
i

faws - fals (K. 33, G.L.

calcea (it. calze Strümpfe, VIII. 1559)' 

kavrts, k&wse, kavset - 

ka3ts, kMs^t (K. 34, G.

L. 1)

galbinu (it. giallo gelb, VIII. 3577)>

gawn - galt (K. 1", G.L. I

11.

12.

e.nf„is.h,-s w ergibt im Pie.cRtesls.hen v,w. 

Im Lo-beraisdhsB aber gw.fur folgere Beispiel. eirgSÌ ' 

tragen:

V'-arjan (it. guarire heilen, IV. 7o7)>

vari, w- - fwari (G.L.l)

*araon (*t. guarda schau, I. 6)>varda - 

gwarda (G. L. 2)

Lateinisches ci-, ce- ergibt im Piemontesicclen *ai-, 

im Lombardischen aber ci-, ce-.
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si-, se

tragen.

Auf Karte 16 sind die Grenzlinien zwischen 

ci-, ce- für folgende Beispiele einge-

clhque (it cinque fünf, II. 286)>
sii^kw - ci^kw(e) (G.L. i)

cihqugln^a (it. cinquanta fünfzig, II.

3ol)^> si^kwanta - ci^kwanta

(G. L. 2)

centum (it. cento hundert, II. 3c4)> 

sent - cent (G.L. 3)

13. Lateinische Anlautvokale in den Zahlwörtern: octo, unus, 

unüecim bekommen im Lombardischen noch ein anlaute^des v- 

gegenüber dem Piemonteniachen , wo das nicht der Fall ist.

Aua Karte 17 sind die Grenzlinien zwi eher diesen 
beiden Erscheinungen f^r dolgei.de Beispiele eingetragen:

octo (it. otto acht, II. 287) > ot - vot 
(G. L. 1)

urus (it. uno eins, II. 284) <t*a?, yu.i^ -
vü^ (G.L. 2)

undecim (it. undici elf, II. 289)J> undas - 
vündas (G.L. 3).



18 -

14. Wenn mau alla Skizzen zu den oben angeführten muud- 

arttlichon Erscheinungen (Kürte 1-17) auf eine Karte 

überträgt, bekommt mau einen breiten Streifen, inner

halb dessen alle Grenzlinien - zwischen den verschie

denen Erscheinungen, die das Piemontesische von dem 
Lombtrdischon abgrenzen - Vorkommen. Es zeigt sich

also, dass die westliche Grenze des Lombardischer 

nicht ein- einzige Grenzlinie bildet; denn für jede 

mundartliche Erscheinung gibt es eine eigene Grenze 

(die mau wiederum nicht mit einer Linie d&rstellen 

kann, da fest jedes Wort eine andere Grenzlinie bietet) 

alle diese Grenzen zusammen schwanken im Rahmen eines 

breiten Streifens, welcher das Gebiet der gegenseiti

gen Beeinflussung der beiden Dialektgebiete veran

schaulicht.

Dieses Greizgebiet zeigt uns Karte 17 a.



Zweites Kepitul.

Die Bora grenze des Lom

bardischem.

Im Norden grenzt das Lombardische an das 

Rätoromanische (das Graubdndnerische). Obwohl die Grenze 

zwischen diesen Z'ei Sprachgebieten in den Alpen verläuft, 

ist sie doch nicht so ganz einfach. Die Berge und die 

politische Grenze zwischen Italien una der Schweiz haben 

kein Hindernis für die gegenseitige Beeinflussung der bei

den Sprachgebiete gebildet.

Die sprachlichen Verschiedenheiten, reiche 

man zwischen dem Lombardischen und dem Rätoromanischen 

(dem Graubündnerirchen) auf Grund des A I S hervor

heben kann, ind folgende:

n) Im Vokalicmus.

15. Betontea 3at. (= vglt. e) ergibt im Lombardi

schen den Monoitong ., i, im Rätoromanischen vird es 

diftongiert zu gy (üy), ay, vereinzelt auch zu ic 

(Vgl. Gärtner RG. § 38).

Aui den Ehrten 38 und 19 sind die Grenzlinien
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zwischen e - ey (äy), ay für folgende Beispiele einge
tragen:

me(n)sis (it. mese Monat, II. 315)> més, mfs -
rneys, may(n)s (18, G.L.l)

tlliia (it. stella, Stern, II. 362)^> stlfla -
stayla, steyla (K. 18, G.L. 2)

candela (it. candela Kerze, V. 9o6)> kand#la,
-dfla - kandéyla (K. 18,

, G.L. 3).

rètis (it. rete letz, III. 5^5)r#t - r'yt
(K. 18, G.L. 4)

'"'frìg^dus (it. freddo kalt, II. 385)> free - freyt,
frayt (K. 18, G.L. 5)

rix, n&e (it neve Schnee, II. 378) J> näf, nev -
näyf, (K. 18. G.L. 6)

sYtis (it. sete Durst, V. lo32)^> se, slt
seyt, sayt) (K. 18, G.L. 7)

fS*ria (it. fiera Markt, IV. 824)> f^ra - féyra,
f^ara (K. 19, G.L. 1)

sébum (itj sego Trlg, V. 91o)^> s#f, slf - säyf
(K. 13, G.L. 2)



saeta (it. set; Seide, Vili. 1517)>
'-ma - säyda, sayda
(K. 19, G.L. 4)

acötum (it aceto Essig, V. loll)^> azV(t),
, / f/azi(t) - azäyt, ez ya 

(K. le, G.L. 3)

16. Betontes l;t. e ergibt im Lombardischen den Mono.tong e, 
im Rätoromanischen wird es diftongiert zu %a, (vgl. 
Gärtner Eg § 33).

Auf Karte :o sind die Grenzlinien zwischen e - ia, 
ie für folgende Beispiele eingetragen:

inf^rnum (it. inferno Hülle, IV. 6o7)J>
inf'rn^'ufiarn, nmf- (G.L.l)

hTbernum (it. inverno Winter, II. 3l4)^>
invóm - umvi&rn, ivrem
(G.L. i).

o^ntum (it. conto Hundert, II. 3o<))> cent -
ciant (G.L. 3)

17. Betontes lati 0, u ( =s vglt. p) ergibt im Lombardischen 
den Monoftcnt p (u), im Rätcrcmanisohen den Diitong ue 
(vgl. jedoch Gtrtnor EG § 49).
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Auf Karte 21 sind die Grenzlinien zwischen 

o - ue. iür -^olgeude Beispiele eingetragen:

constai (it. costa kostet, VI. llo5)> kósta

kuasta (G.L. 1)

fumus (it. forno Backofen, II. 239)> fom,

furn - fuarn (G.L. f)

vulpes (it. volpe Fuchs, III. 435)> volp,

golp - vualp, guaJp (G.L. 5)

ld. Betontes lat. o ergibt im Lombardischen qe, im Rätoroma

nischen p (vgl. Gärtner RG §§ 4ö, 4L}.

Auf Karte ;i sind die Grenzlinien zwischei oe-o 

für iclgende Beispiele eingetragen:

novem (it. nove neun, II. 288)^> no5f -

nof, nohf (G.L. 3).

cor (it. cuovè Herz, I. 137)^> kppr - kör

(G.L. 4).

Im Konsonantismus.

Lateinisches 1 nach Konsonant bleibu im Rätoro

manischen erh&Jten oder wird mit dem vorangehenden palatalen



23 -

's i

§§ 66, t7). Im Biuzeluen.

M. ^t.i^. ergibt i. L..b,rdis.t.„ é, i.

Ribchcn ^oder es bleibt als kl erhalten.

darf (it. chiare klare, II 343)> ^ya, 

°xyra - klare (g. 22, G.L. 1)

clavis (it. chiave, ScMüssel, V. 869)^.

caf^v klàf (g. 22, G.L. ;.)

g Ruc(u)lum (it. ginoediio ghie, I. 152) ^ 

ziiróec - getimt (g. 22, G.L. 3)

vcolus (it. vecchio alt, I. 54) vec - 
ve^, v'klo (g. 22, G.L. 4)

oc(u)lus (it. occhio Auge, I. lol)> op^ . 

e^, oe^ (g. 22, G.L. 5)

iuric(u)lum (it. orecchio Ohr, I. lo3)^> 
uree - ur'& (g. 22, G.L. 6)

davic(u)iu (it. cavicchio Pflock, II. 233)', 

ksvio - klavi^ (g. 23, G.L. 1)
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P duc(u)lus (it. pidocdhio Laus, III. 475)^ 
pyq*'c * Plo^ (K. 23, G.L. 2)

2o. Lat. gl ergibt im Lombardischen g, im Rätoromanischen 
bleibt es als gl erhalten.

Aui Karte 23 sind die Grenzlinien zwischen g - gl 
für folgende Beispiele eingetragen:

gl^cis (it. ghiaccio Eis, II. 381),,
gas(a) - giac (G.L. 3).

ung(u)la (it. ui.ghia Fingernagel) I. 157)^ 
^*Rga - u^gla (G.L. 4)

21. L*t. ,1 ergibt in Lombardischen ty, Im Rätoromanischen
dagegen bleibt es als pl erhalten.

oer Karte 24 erd 25 sind die Grenzlinien 
zwischen oy-pl f.,r felgend. Beispiele eingetragen:

platea (it. piazza Platz, IV. 819)>
pyatsa - platsa (K. ,4, G.L.l)

pianta (it. pianta Baum, III. 533))> py^< 
pianta (.K. 2'. G.L. 8)

Konj. Plusiuprf. zu: piacine (würde gefallen, VI,
ilo4))> pyez;res - plazés
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(K. 24, G.L. 3)

piatta (Steinplatte, V. 866) > py.ta - pi^. 
ta (K. 24, G.L. 4)

planus (it. pien. voll, VII. 1335)> py^ . 

Plei^ (K. 24. G.L. 5)

plXvere statt plXere (it. piovere regnen,
III, 366)^> pyof - plcvar 
(h.. 1,4, G.L, 6)

plumbun (it. piombo, Blei, II. 4o8);> pyiimp 

plump (K. 24, G.L. 7)

Spianale (it. pialla Hobel, II. 225) > py6na,

pyana - splawna, pla^p (K. 25, 
G.L. 1)

plovia (it. pioggia Regen, II. 369)> pyóf;
pydèva - ploevga, pliv - 
(K. ;5, G.L. 2)

AbJ. von impiare (it. riempire füllen, VIII. 168o)^

impyenT - implenir, ampliai*
(K. 25, G.L. 3)

<-;. L;t. bl ergibt im Lombardischen by, im Batoromanisoher 
bJeibt es bl erhalten.
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Au^ Kbrtj 26 int die Grenzlinie zwischen by-bl

für folgendes Beispiel eingetragen:

sab(u)la (it. sabbia Sand, III. 418)> 

sébya - sabl(u^) (G.L. 1).

23. Lot. fl ergibt im Lombardischen fy, im Rätoromani oben 

bleibt es als fl erhalten.

Auf Karte 26 sinddie Gre zlinien zwischen fy-fl 

für folgende Beispiele eingetragent

flatus (it. fiato Atem, I. 167)^> fy^t 

fl^t (G.L. 2).

zu lat. Gonfiare (I 114)^> zgcmfya - 

umflada (G.L. 3)

flos,- öfo (it fioro Blume, VII. 1357)> 

fyuf - flùr (G.L. 4)

^ fiorire (it. liorir^ blühen, VII.]262)^> 

fyorir - fiorir (G.L. 5)

flümen (it. fiume Fluss, III. 429)>
/ ;

fyüm - flüm (g.L. 6)

fiatare (atmen, I. 16 6))> fyadó - fl;der 

(G.L. 7).
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24. Lat. li ergibt im Lombardischen y, im Rätoromani chea 
(vgl. Gärtner (R.G. § 65).

Auf Karte 27 sind die Grenzlinien zwischen 
y **^iu.r olgenue Beispiele eingetragen!

^ palea (it. paglia Stroh, VII. 1476)>
paya - (G. L. 1)

allium (it. aglio Lauch, VII. 136y)>
ay - 6^(G.L. 2)

foìia (it. foglia Blatt, III. 56i)> 
foöya - (G.L. 3)

^slmiliat (it. soaniglia, er gleicht, I T 
suméya - samé^a (G.L. 4)

it. figlioccio (P&tenkind, I. 37); 
fyots - fi^6c (G. L. 5).

auch: bulllre (it. bollire sieden, V. 
953) b^ÀA, buir ^/bu^jf 
(G. L. 6)

25. Lat. c vor e, i und lat. - pti - ergeben im Lombardi
schen s, im Rätoromanischen c (vgl. Gtrtner RG § 80)

Aul Karte 28 sind die Grenzlinien zwischen
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26.

s - c für iolgei.de Beispiele eingetragen:

coresea statt cerasea (it. ciliegia, 
Kirsche, VII. 1282)> 

sireza, se^ - caréyza, ci- 
(G. L. 1)

oiÜnis, -ere (it. cenere A,che, V. 33o)> 

sendra - céidra (G. L. )

cTra (it. cera Wachs, V. 9o9)> s^ra, sert 

cera, cäyra (G. L. 2)

brechium (it. braccio Arm, I. 144) 
bras - braó (G. L. 2)

cena (it. cena Nachtessen, V. 945) 
séra - cayna (G.L. 3)

Abi. von captiàre (it. caccia Jagd, III 519)

kasa - kééa, (G.L. 4)
Abi. von orptiàfe (it . cacciatore Jäger, III,

518) kasadu(r) - kacadur 
(G. L. 4)

Lat. c vor a, o, u bleibt im Lombardischen als K ent
halten, im Rätoromanischen ergibt es c (vgl. Gortrer
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- 99 -

Aui aen Karten und 3o sind dio Grenzlinien 

zwi eher, k -*c für folgende Beispiele eingetragen:

canis (it. cane Hund, VI. lo97)^> 

ka^ - cén, ó'ai^ (K. 29,

G.L. 1)

caro, -rnis (it. carne Fleisch, V. 952)Jd 
karn(a) - cam, <(orr (K. 29

G.L. .)

it. spazzacamino (vgl. REV 8129; Kamin 

feger, II. 268f> spatsa- 
kam^- spntsaoam^n (E. 29, 

G.L. 3)

ligicäre (it. leccare lecken, VI. lloo)^> 
loka - lice(r) (K. 2^, G.L.4]

pescare (it. pescare fischen, III. 523)^> 

posica - pascer (K. 2., G.L.5

scala (it, scala Treppe, V. 87:)^>
/ J ' ,

skala- scolla (K. 9, G.L.6)

g rm. drùska (it. crusca Kleie, II. 257))>

kmska - krdsca, (K. 29,

G.L. 7)
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germ. lifska (it. lisca Gräte, III. 527)
l^ska - resca (K. 3o,
G.L. 1)

obscura (it. scura dunkel, V. 944)^
skura - scira (K. 3c, G.L.
2)

germ. Irisk (it. fresca frisch, V. lo38)^>
freska - fresca (K. 3o,
G.L. 3)

episcopus (it. vescovo Bischof, IV. 795) 
véskuf - uesc (K. 3o,
G.L. 4)

musca (it. mo,ca Fliege, III. 477)^ 
móska - mósca (K. ßo,
G.L. 5)

caballus (it. cavalli Pferde, IV. 8:8))>
kavay - oavals (K. 3c, G.L. 
7)

furca (tt. forca Grbel, VII. 1412))>
furka, fórka - f%(a)rca, 
forca (K. 3o, G.L. S)
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Jedoch Vok. ca/> - ga - ga : domlnica (it. domenica,
Sonntag, II. 335)> duménega- 
duménga (K. 3o, G.L. 6)

27. Lat. qu vor 1 ergibt im Lombardischen k, im Rätoromani
schen c (vgl. Gärtner BG § 893)

Auf Karte 31 sind die Grenzlinien zwischen k - c 
fu.r felgende Beispiele eingestragen:

quìd (it. che was, II. 363)> ke, ki - 
cey, ce (G.L. 1)

per + quid (it perchè varum, I. 112))> 
parke - parcé (G.i. 1)

28. Lat. t nach n oder no und vor einem Vokal (i) bleibt im 
Lombardischen als t erhalten; im Rätoromanischen e..gibt 
es c (vgl. Gärtner RG § 79)

Auf Karte 31 sind die Grenzlinien zwiseben (n)t 
(n)c für folgende Beispiele eingetragen:

vigenti + unus (it. ventuno einund
zwanzig, II. 298))> vintnnè 
vcnc'n'(&.L. 2)

vignati + duo (it. ventidne zweiundzwa 
zig, II. 299 )*> vint^düy -
voncadùs (G.L. 2)
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sanctus (it. sarto der Heilige, IV. 8o8)J> 

saht - tsónc, sono (G.L.3)

29. Die lft. Pluralendung -s, wie auch das ausla te^.de -s, 

ist im Lombardischen geschwunden, im Rätoromanischen 

dagegen ist es erhalten geblieben. (Vgl. Gfrtier EG

§ er).

Auf den Karten 32 und 33 sind die Grenzlinien 

zwischen Schwund und Erhaltung des -s für folgende

Beispiele eingetragen:

cnmpanas (it. campa{s)re Glocken, IV.

788) kampar(a) -

kampnna (K. 32, G.L. 1)

fcm^nas (it. dorre Frauen), I. 4ö)^> 

fernen - femras (K. 3; ,

G.L. 1)

alas (it. ali Flügel, VI. 11:9)ali -
/
alas (K. 33, G.L. 1)

bonos (it. buoni gut, IV. 71o))> buy,

bu^- bure (K. 3 , C.L. 1)

caballos (it cavalli Pferde, IV. 8, 3)

kavay - cavals (K. 32.

G.L. 1)
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^ 'os (it nuovi neue, Vili. i579)^
x i^Qèf - nofs (K. 3ì, G.L.l)
fratell.s, fratres (it. fratelli Brüder 

I. 13)^> frer, fre^Jy - 
fra(r)s, fr#rs (K. 32, G.L. 
1)

Ropctes (it. nipoti Nichten I. 3)^
n&ut, neùdi^/niétsas, nétsas
(K. 3., G.L. 1)

zu frz. cou.ines (it. cugina Cousinen, I. 26)>
kuzfne - kusnlkas, kuzr^nas 
(K. 3: , G.L. 1)

cognatas (it. cognate Schwägerinnen, I. 30 
kinet, kuhadi - kwinSdas
(K. 32, G.L. 1)

capXilos (ìt. capelli Haare, I. 95)^
kavey, krvipave(y)ls (K. 32 
G.L. 1) L

Glngivas (it. gengive Zahnfleisch, I. 310)) 
gengiw, zenzivi - gungfvas
(K. 33, G.L. 1)

PI. zu brachiu (it. braccia Arme, I. 143)^>.
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manus

^ras - bracs (g. 32, G.L. 1)

( 't. maiii H&xde, I. 151)^
maul - m/vns, m^s (g. 3^, 3.
L. 1)

annos (it. anni Jahre, Il -?o^)* eii, an
, *ìs (g. 3 , G.L. 1)

''tationes ( *- stagioni Jahreszeiten,
II. 3JoJ)> stagni^ - ataguns 
(h. j , G.L. 1)

nub^las -*nibul:s (It. nuvole WcJke,

II, 364)> nüvlB, Reguli - 
nuvlas, n^las (K. 33, G.L. 1)

'ooves (it. boi Ochsen, VI. lo42)> b^ _ 
b?(f)s (g. 32 G.L.

zu: ovum (it.^ova, Eiar, VI. 1145) > ^ f - 
ofs y qpfs (g. 32, G.L. 1)

?1. zu: pratum (it. pr.ti Wiese, VII.1415)>
pr^y, prä(t) - prats, pyòs 
(K. 32, G.L. 1)

asses (it. assi Bretter, II 237)-^' A-L. as^^ysas
(K. 32. G.L. 1)
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A

\ \
homlnes (it. nomini Männer, I. 47))>

ómt.n - ómans (H. 3 , G.I-. 1)

gali, oattus (it. gatti Katze), VI.1114)^

gat - gats (K. 32, G.L. l)

\ .

duos (lt. due zwei, TV. 825) du(y) - 
düs, duas (K. 32, G.L. 2)

\
juvenes (it. giovani jung, I. ^1)^

guan - güvans (K. 32, G.

L. 2) ,

martellos (it. martelli Hammer) , 11. 223)
^ r

matrey - martials (K. 3: ,

G.L. 3)

cornus (it. corna Hörner, VI. lo54)> 

koeri, - kénes (K. 32,

G.L. 4)

zu frz.: cousins (it. cugini Cousin, I. .

küzi^- kusruns (K. 3<,

G.L. 6)

dentos (it. denti Zahne, I. lo7) > deut, 

denCfJdents, däyitsi (K. 32,

G.L. 7)

ruptos (it. rette gebrochen, I. ,146) >

rotf^rots, ruts (K. 33^ G.
L.i) ' Ì !
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* aticellos (it. ucelli Vögel, III. 513)^

ucéy, uzéy - ucéls (K. 39 

G.L. 2)

^veclhos (it. vìvini Nachbarn, IV. 737)J>

vaziiy, viz^(^) - vazins, 

-éns (K. 33, G.L. 3)

mùlos (it Muli Maulesel, VI.lo(7)]>

müy - müls (K. 33, G.L. 4)

zu gali. cattus (it. gatti Katze, VI.lll4)J>

gat - gats (K. 33, G.L. 5)

*vlrdes (it. verdi grüne, VIII. 1578)^

vért, vére - vJrts (K. 33, 

G.L. 6

düros (it. duri harte, V111.1582)^>

dür(i) - durs, dlrs (K. 33 

G.L. 6)

rctundos (it. rotondi runde, VIII. 1581)^> 

radónt, rotui.t - radon(t)s 

(K. 33, G.L. 7)

auslautendes -s: es (it. sei bist, I. 53)^> se, e - äys,

es, ys-b, ez (K. 3;, G.L.

5)
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dormYs (it. donni schläfst, IV. 649)>

dvrme - dorrnas (K. 32, G.L.5)

3o. Wem man alle Grenzlinie* der obigen mundartiliclen Er

scheinungen (Karte 18 33) ruf eine einzige Karte überträgt 

so ergibt sich daraus ein Streifen, der zwar nicht so 

breit, 'ie im Westen des Lombardischen, aber doch auch 

sehr bemerkenswert ist. Innerhalb dieses Grenzgebietes 

(vgl. Karte 33a) kommen alle Grenzlinien vor, welche 

das Lombardische von dem Rätoromanischen abgrenzen. Die 

nördliche Linie zeigt, wie weit nach Norden lombardi

sche Eigentümlichkeiten reichen, die südliche Linie 

zeigt, wie weit nach Süden rätoromanische Eigentümlich
keiten reichen.

Wie alle diese Skizzen zeigen, ist die nördliche 

Grenze des Lombardischen sehr deutlich. Viele mundartli

che Erscheinungen treffen sehr oft in einer und derselbe* 

Grenzlinie zusammen und decken sich. Es ist leioht zu 

verstehen, da das Graubündnerische einem anderen Sprach

gebiet zugehört, als das Lombardische. Die Verschieden

heiten also zwischen dem Lomb;rdischen und seinem nördli 

ohen mundartlichen Nachbarn, der dem rätoromanischen. 

Sprachgebiete zugehört, muss grösser und die Grenze 

deutlicher sein, wie die Verschiedenheiten zwischen dem 

Lombardischen und einem westlichen, südlichen oder 

östlichen Nachbarn, welche alle dem italienischen Sprac 

gebiete zugehören.
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Drittes Kapitel.

DIE OSTGRENZE DES LOMBARDI

SCHEN .

Östlich des Lombardischen befindet sich das 

venezianische Dialektgebiet. Auch hier kann man eine ge

naue, obwohl sehr breite Grenze zwischen der beiden Dialekt 

gebieten feststellen auf Grund folgender Unterschiede:

a) Im Vokalismus.

31. Betontes lat. ö, u ( = vglt. p) ergibt im Lombardi

schen u, im Venezianischen o.

Auf Karte 34 sind die Grenzlinien zwischen 

u?o für folgende Beispiele eingetragen:

bonus (it. buono gut, IV. 71o)J> 
bu^f^bo^ (G.L. 1)

schant (it. suonano läuten, IV. 787)> 

suna - sóra (G.L. f)

fern, zu: sartor, -ore (für it. sarta Schneider
/ /

II. 264)> sartüra - sartòri 

(G.L. 3)
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it. amorose (Liebhaber, I. 63)> mur&s -
moro;, -r6zo (G.L. 4)

it. amorosa (Geliebte, I. 64) ;> mur&za -
moroza (G.L. 4)

zelösus (it. geloso eifersüchtig,
I. 66)^> gel^s - geH$*s
(G. L. 5)

coda (it. coda Schvarz, VI. Io50)^>
/ ^

kua - köa (G.L. 6)

cTux, -uce (it. croce Kreuz, IV. 790)^> 
krus - krBce (G.L. 7)

32. Lat. betontes o ergibt im Lombardischen oe, im Venezia 
nischen o.

AufKarte 35 sind die Grenzlinien zwischen oe o 
für folgende Beispiele eingetragen:

ovum (it. uovo Ei, VI. 1132)^> q^f - 
of, övo (G.L. 1)

rota (it. ruota Bad, VI. 1227)>
rènda - ro(d)a (G.L. 2)
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\

focus (it. fuooo Feuer, II. 354 )^> foek - 

fok, f5go (G.L. 3)

it. cazzusta (abl. von cettia, REW 2434) )>
Mauerke^^o, II. 249) 

ka(t)scela . kasBIaf G.L.
4)

33. Lat. betontes e ergibt im Lombardischen e, im Vene 
zianischen ye (vereinzelt auch andere Diftonge)

Auf Karte 36 sind die Grenzlinien zwischen 
e-ye für folgende Beispiele eingetragen:

mel (it. miele Honig, VI.1159) mel - 
myel(e), myel (G.L. l)

fei (it. fiele Gatte, I. l4o)^> fei - 
fye^(e) G.L. 2)

Integer (it. intero ganz, V. 976)J>
intrök - inty#ro (G.L. 3)

pede in Zusammensetzung (it. treppiede

Dreifuss, V. 934)> trip# - 

tripye (auch: -pJy, -pte) 

(G.L. 4)

Suffix - erum:^but^rum (statt gr. butyrum,



it. burro Butter, VI. 1 o7);> but#r - 
butyér(o) (G.L. 5)

Suffix -eria: voluteria statt volontarie 
(it. volentieri gern, V. lo2o)> (l)urt?ra - 

volenty#ra (G.L. 6)

pede (it. piede Fuss, 1.163))> pp - pyé 
(G.L. 7)

pectus (it. popta Euter, VI.lo56)J> pet, 
pec - pyeto (auch pfeto 
(G.L. 8)

34. Lateinischem u entspricht im Lombardischen ü, im Vene
zianischen u.

Auf den Karten 37 und 38 sind die Grenzlinien 
zwischen ü - u für folgende Beispiele eingetragen:

/unus (it. uno eins, II. 284)üi^ - uno, 
ui^ (G.L. 1)

mülus (it. mulo Maulesel, VI. lo67^J> 
mül - mul(o) (G.L. 2)

mürns (it. muro Mauer, V. 858) mür - 
mur(o) (G.L. 3)
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cun(u)la (it. culla Wiege, I. 61)^> küna - 

kuna (G.L. 4)
it.

turco (Türke, IV. 811)> türko - turko 

(G.L. 5)

it. buco (Loch, V. 57) > 

bus, bùz(o)

...f;bus, buz

(C.L. 6)

crüaus (it, crudo roh, V. 992)^., krü(t) - 

krü(o) (G. L. 7)

nüdu (it. nudo nackt, IV. (7o)J> nüt - 

nudo (K. 38, G.E. 1)

dùru (it. duro hart, VIII. 1582)^dür - 

duro (K. 38, G.L. 3)

fusu (it. fuso Spindel, VIII. 15ol))> füs
f

fùzo (K. 38, G.L. 1)

müsu (für it.grugno Schveinsrüssel, VI.

lo92))> müs - Bfdzo (K. 38, 

G.L. 2)

Abi. von villus (it. velluto Srmt, Vili. 1517))>
/ _/

volü(t) - veludo (K. 38,

G.L. 3).
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35. Lat. Auslautvokale oder Vokale der Endsilbe sind im 

Lombardischen geschvu^den, im Venezianischen dagegen 

sind sie erhalten geblieben (so wie im Schriftital.)

/uf den Karten 39-44 sind die Grenzlinien 

zwischen Schwund und Erhaltung dieser Vokale für fol
gende BeispAe eingetragen:

* gubbus (it. gobbo bucklig, I. 187)^* 
gop - g%o (K. 89, G.L.l)

orbus (it. orbo blind, I. 188))> opr - 

orbo (K. 39, G.L. 2)

surdus (it. sordo taub} I.19o);> sort - 

surt - sórdo (K. 39, G.L.3)

centum (it. cento Hundert, II. 3o4)^>
cent - cento (K. 39, G.L. 4)

annüs (it. anno Jahr, II. 3o9)> an - 

ano (K. 39, G.L. 5)

marti&g (it. Marzo März, II 318) ^
mrrs - mòrso (K. 39, G.L.5)

aurum (it. oro Gold, II. 4o6) . òr - 

oro (K. 39, G.L. 6)

mfnicus (it. manico Stiel, III. 549)^
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man^k - maiiego (g. 39, G.L. 7)

gfll. cattus (it. gatto Katze, VI. 1114) , gat -

gato (K. 39, G.L. 7)

^all. beccus (it. becco Schnabel, VI. 1128))>

bek - béko (g. 39, G.L. 7) 

gali, carrum (it. cario Wagen, VI. 1223) kar -

karo (g. 39, G.L. 7)

tsurus (it. toro Stier, VI. lo4l)> tör - t<$ro

(K. 39, G.L. 8)

masc(u)lus (it. maschio Männchen, VI. lo78)

lar(i)dum

grasus statt crassus
it. lardo, grasso 
Speck, VI. lo95)j>

lart, gras - lardo, graso (g. 4o, G.L. )

ficus (it. fico Feige, VII. 1289)*> flk - 

figo (g. 4o, G.L. 3)

clrus (it. ohiodc Nagel, II. 23o))> cot - 

codo (g. 4o, G.L. 4)

heri (it. ieri gestern, II. 349) ièr, èr 

%ri, ièri (g. 4o, G.L. 5)

morti (it. morti gestorben, I. 76)^ mort,
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more - morti (K. 4o, G.L. 5)

dentes (it. denti Zähne, I. lo7))>dent, 

denc - denti (K. 4o, G.L. 5)

soldi (it. soldi Geld, II. 278))> solt, so! 

soldi (K. 4o, G.L. 6)

debitus (it. debiti Schulden, II. 83)^> 

débit, debic - debiti (K. 4o. 

G.L. 7)

, me%n)ses (it. mesi Monate, II. 315)J. mès -
/

mSzi (K. 4c, G.L. 7)

duodecim (it. dodioi zwölf, II. 29o)^>
/ /

d5des - dodaze (K. 4o, G.L. 8)

tredecim (it. tredici dreizehn, II. 2.1)^> 

tr^des - tr^daze (K. 4o, G.L.8)

sancti (it. santi Heiligen, IV. 78o)^> 

sant, sane - santi (K. 41,

G.L. 1)

oculi (it. occhi Augen, IV. 6ó8)^> oc, 

oec - óci , oeci (K. 43,

G.L. 2)
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fructus (it. frutti Früchte, VII. 1249)>
fmtt, -üc - früti (K. 43, 
G.L. 2)

plrae (it. pere Birnen, VII. 1258) > pir,
/ yper - plri, péri (K. 41, 

G.L. 2)

pomi (it. pomi Apfelbäume, VII. 126o)j>
pom - pómi (K. 41, G.L. 2)

dulcis (it dolce süss, VII. 1266)J> dols-
dólse (K. 41, G.L. 3)

lac,*lacte (it. latte Milch, VI. 1199))>
latriate (K. 41, G.L. 3)

nux, n^ce (it. noce huss, VII. 1298)^>
nös - nöza (K. 41, G.L. 4)

flümen (it. fiume Fluss, III. 429))>
fyüm - fyüme (K. 41, G.L. 4

vulpes (it. volpe Fuchs, III. 435)
(v)olp - volpe (K. 41,
G.L. 4)

secale (it. segale Roggen), VII. 1462)>
sege% - segala (K. 41, G. 

L.5)
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trabe (it. trave Balken, V. 861) J-
tr^f - tra(v)e (K. 41, G.L.6)

olave (it. chiave Schlüssel, V. 889 )^> 
cäf - cä(v)e (K. 43, G.L. 7)

frater (it. frate Mönch, IV. 797) J> fra 
fr^te (K. 41, G.L. 8)

vallis (it. valle Tal, III. 428)^> vai - 
va(l)e (K. 41, G.L. 9)

^fratellu (it. fratello Bruder, 1.33))> 

fradel - frade%ó, -éyo 
(K. 42, G.L. 1)

oollu (it. collo Hals, I. 118)kpl ?
kp^b, kpyu (K. 42, G.L. 1)

martellu (it. martello Hammer, II. 2P2)]> 
martJl*'martelo,-éyo (K.42 
G.L. 1)

cabalili (it. cavallo Pferd, VI.lo62)^> 
kaval - kavalo, -vayo (K. 42, 
G.L. 1)

ctp ellu (it. cappello Hut, VIII. 15fl)) 
kapél^kapélo, -éyo (K. 42, 

G.L. 1)
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pelle (it. pelle Haut, I. 91) > pel,— 
péìe, (K. 4 , G.L. 1)

sale (it. sale Satz, V. lòo9) )> sa^ -
/

sale (K. 42, G.L. 1)

corpu (it. oorpo Körper, I. 87)> köpp - 
kórpo (K. 42, G.L. )

brachili (it. boccio Arm, 1.144)> bras -
braso (K. 42, G.L. 3)

oaicaneu (it. crlcagno Forse, I.168)J> 

kalkan - kalkano (K. 4Ü, 
G.L. 3)

bellu (it. bello schön I. 18o)> bel -
belo, béyo (E.L. 3)

homo (it. nomo Mann, I. 181)om- 
ómo (G.L. 3)

grcssus (it. grosso dick, I. 184)> gros- 
gróso (G.L. 3)

hcróKgiu (it. orologio Ulr, II. 58)^>

reloy, arloy - oroloyc 
(G.L. 3)

ult'mu (it. ultimo der letzte, II. 3o8))> 

ültim - ultimo (G.L. 3)
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^glaciu (it. ghiaccio Eis, II. 381 )J>
gas - gaso, gyaso 
(G.L.3)

arganti! (it. argento Silber, II. 4o2)^>
arzént, argent - argento 
(G.L. 3)

ferm (it. ferro Eisen, II. 4o3))> fer -
faro (G.L. 3)

stagna (it. stagnò Zinn, II. 412) stan -
stano (G.L. 3)

araneu (it. ragno Spinne, III. ^8ö)^> ran
rano (G.L. 3)

nüRu (it. nude nackt, IV. 67o))> mut -
nudo (G.L. 3)

paradTsu (it. paradiso Paradies, IV. 8o6)\
parados - paradizo (G.L.3)

loctu (it. lotto Bett, I. 9o4)j/> let - 
leto (G.L. 3)

altu (it. alto hoch, IT'. 786)alt - 
alto (G.L. 3)
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alliu (it. aglio Lauch, VII. 1369}> ay -

ayo (G.L. 3)

saccu (it. sacco VII. 1441);. sak -

sako (G.L. 3)

_ _/
maturu (it. maturo reif, VII. 1448)^> madür

mauro (G.L. 3)

ru.su (it. rosse rot, VIII. 1576)^> ros -

róso (G.L. 3)

grai.de (it. grai.de gross, I. lo)^> grait -

grande (G. L. 3)

perdice (it. pernice Rebhuhn, III. 5]o))>

pemis - pernlze, lanTza 

(G. L. 3)

radice (it radice Wurzel, III. 558))>

ra(d)ts - radlza

ppptine (it. pettine Kamm, IV. 673)J>

peten,-tan - peteie (G.L.3)

page(n)se (it. paese Dorf, Iv. 817)^> paes -

paeze (G.L. 3)

cruce (it. croce Kreuz, IV. 79c)^> krüs -

kroce (G.L. 3)
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fame (it. fame Hunger, V. lol5)> fan -
f^ae (G.L. 3)

brutu (it brutto hässlich, I. 183)^> brut 

brcet - bruto (K. 42, G.L.4

certu (it. cento Hundert, II 3o4)> seit - 

cent - sento (R. 42, G.L.5)

aunu (it. anno Jahre, II. 3o9) > an - 

ano (R. k2, G.L. 6)

martiu (it. marzo Marz, II. 318)^> mars - 

riarso (G.L. 6)

tempu (it tempo Wetter, II. 363)^ tom(p) 

tempo (G. L. 6)

ventu (it. vento Wind, II. 399)> vent - 

vento (G.L. 6)

turdu (it. tordo Drossel, III. 404)^
turt, durt - tórdo (G.L. 6)

f^ngu (it fungo Pilz, III. 621)> fo^k - 

fo^go, fu-(G.L. 6)

angelu (it. angelo Engel, IV. 8o4)^> 
angcl - angelo (G.L.6)
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jocu (it. ginoco Spiel, IV. 74c)> 
zößk - zugo (G.L. 6)

lümu (it. fumo Rauch, V. 928) > fum - 
fopm - fümo (G.L. 6)

hordeu (it. orzo Gerste, VII. 1447)^ 
ors, orz - orzo, órdo 
(G.L. 6)

februariu (it. febbraio Februar, II. 317) 
febrér - febr#ro (K. 4 ,
G.L. 7)

jUniu (it. giugno Juni, II. 321)> zün, 
gün - guachi zu-(K. 43,
G.L. 1)

jüliu (it. luglio Juli, II. 322)^ lüy, 
loey - luyo (K. 43, G.L. 1)

auguutu (it. agosto August, II. 323)>
a(g)óst - a(g)ósto (G.L. 1)

lupu (it. lupo Wolf, III. 434)> luf - 
lupo) (K. 43, G.L. 2)

peduculu (it. pidocchio Laus, III. 475)^ 
pyoßc - pioco (K. 43, G.L. 3
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vestitu (it. vestito angezogon, IV. 668)^
vestft, istlft - vestfdo
(K. 43, G.L. 4)

aoètu, (it. aceto Essig, V. loll)^>
aze(t) - azedo (K. 43,
G.L. 5)

amlcu (it. amico Freund, IV. 733)
amik - emlgo, -Tko (K. 43, 
G.L. 6)

inimlcu (it. nemico Feind, IV. 734))> 
nemik - remigo, -mlko 
(K. 43, G.L. 7)

sulcu (it. solco Furche, VII. 1418)^>
solk, sülk - sulko, solko 
(K. 43, G.L. 8)

pannu (it. panno Tuch, VIII. 1516)pan
pano (K. 44, G.L. 1)

novu (it. nuovo neu, VIII. 1579)/* nö5f, 
novo (K. 44, G.L. 2)

nocte (it. notte Nacht, II. 342))> noe -
note (K. 44, G.L. 3)
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nYve (it. neve Schnee, II, 378)^> nef - 

R#(v)e (E. 44, G.L. 4)

Plur. zu: ossu (it. ossa Knochen, I. 9o)^> os -

osi (K. 44, G.L. 5

beri (it. ieri gestern, II. 349)J> iér, gir - 
g#ri, i??ri (K. 44, G.L. 5)

Plur. zu: brachiu (it. braccia Arme, I. 545)>

bras - brasi, braci (K. ^4, G.

L. 6)
anni (it. anni Jahre, II. 3o9)^> an, an ___,

ani (K. 44, G.L. 7)

b) Im Konsonantismus.

36. Die lat. Infiniti Wendungen -afe, -Tre, -era + Pron.
^ ,

se ergeben im Lombardischen -a, -T, -as, im Venezianisch! 
-ar^e), -^r(e), -aras (-arsi, -arse).

Auf den Karten 45 und 46 sind die Grenzlinien 
zwischen Schwund und Erhaltung des r für folgende Bei

spiele eingetragen:

* s tagnare (it. stagnare verzinnen, II. ,o5

stana - stanär(e), K. 45, 
G.L. 1)
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^saldare (it saldare loten, II. 2o6)^>
/

salda - saldàr(e) (K. 45, G.L.2)

limare (it. 3imrre feilen, II- 216) limÉ 

limar(e) (K. 45, G.L. 3)

lig&äre (it. leccare lecken, VI. lloc)>

leka - lekar(e) (K. 45, G.L. 3)

cubare (it. covare brüten, VI. 1137) kua- 

kuàr (K. 35, G.L. 3)

ballare (it. ballare pflanzen, IV. 755))> 

bal^ - bal^r (K. 45, G.L. 3)

* ferrare (it. ferrare beschlagen, VI. lo65)^>

feria- ferfk(e) (K. 45, G.L. 4)

pescare (it. pescare fischen, III- 5,.3)l>

peskf - peskfh(e), (K. 45.G.L.4

suotiTre (it. succiare aussaugen, V. lo24)^> 

süsa, cüc^ - ónc^r (K. 45.

G.L. 5)

^erm. raubòh (it. rubare stehlen, IV. 724) rub# -

rub%r(e) (K. 45, G.L. 6)

it. masticare (kauen, IV. 759):^> cik3$ -

cikar (K. 45, G.L. 7)



56 -

' fiorire (it. fiorire blühen, VII. 1262)J>
fyuri - fyorir(e) (E. 46,
G.L. 1)

dormiri (it. dormire schlafen, IV. 647))>
dormi- dormir (E- 4f, G.L. ;

labor&re (it. javorare arbeiten, Vili. 1615]
laura - la(v)orar(e) (E. 46
G.L. 2)

patire )(it. sofrire leiden, IV. ?of^> 
zu: suffere ) sufri, pati - sofrir, patir ,

(E. 46, G.L. 3)

germ. v.&rjan (it. guarire heilen IV. 7o7)^> gwaffi
tgwarìr(e) (E. 46, G.L. 4)

volare (it. volare fliegen, III. 516)^>
vula, zgulé - volar, zgular(j 

(E. 46, G.L. 4)

jejuhàre (it. digiunare fasten, IV. lo ))> 
diizara, dzuna - dezunar, 
degunare (E. 46, G.L. 4)

seminare (it. seminare säen, VII. 1442)^>
sum(e)ra^aomenar(e), serne- 
(E. 46, G.L. 4)



56 a-

facere (it. fare machen, VIII. 1538) > fa -

far (K. 46, G.L. 4)
Abi. von: tok (it. toccare berühren, VIII. 1675)^>

toka - tokar(e), (S. 46, g.L.7)

Abi. von: putium (it. puzzare stinken, VIII. 1676),
spü(t)sa - spus^r, spusare 

(G.L. 5)

manducare (it. mangiare essen, V. lol4)^> mang^,

-za - manKr(e) (K. ^6, G.L. 7]

pectihare + se (it. pettinarsi sich kümmen, IV.
6 72)petinas - petinaras, 
-arsi (K. 46, G.L. 5)

sedere + se (it. sedersi absitzen, IV. 662)^>
sentas - sentaras,-arse (K. 46 

G.L. 5)

lavare + se (it. lavarsi sich waschen, IV. 665)^>
la(v)^z - lavarse (K. ^6, G.L.6

^voltare + se (it. voltarci, VIII. 164c
;

oltas, vultar,- (v)o]tarse 
(K. 46, G.L. 8)
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3/. Die Verschiedenheiten zwischen dem Lombardischen und 

dem Venezianischen - wie man aus den cbei angeführten 

Beispielen ersehen kann - lassen sich hauptsächlich 

im Vokalismus fest,teilen.

Wenn man alle Grenzlinien der Karnen 34-46 auf 

eine einzige Karte überträgt(vgl. Karte 46a), so er

geben ie einen breiten Streifen, weicher das Grenzgebie 

des Lombardischen und des Venezianischen darstellt, auf

de sich die beiden Dialekte gegenseitig durchdrin, sn.



Viertjs Kapitel.

DIE SÜD GRENZE DES LOMBARDISCHE

T.lHHim

Die südliche Grenze des Lombardischer ist am 

schwersten festzustellen. Der Fluss Po kann sie nicht 
dulden, da lombardische Erscheinungen ihn manchmal über

schreiten; umgekehrt gibt es sprachliche Erscheinungen, 

die den emilianischer Einfluss nördlich des Po zeigen. Im 

Südvesten lasst sich noch der Einfluss des Ligurischen be

merken, was das Studium der südlicher Grenze des Lombardi

schen noch mehr kompliziert.

Die Eigentümlichkeiten, welche die Grenze zwi

schen dem Lombardischen einerseits und Emllianischei und 

demLlgurischen andererseits bilden, sind folgende:

a) Im Vokalismzs.

38. Lateinisches b^t. a ergibt imLcmbardischen a, Emiliani- 

sohen e (a).

Auf den Karten 47-49 sind die Grenzlinien 

zwischen a - e far folgende Beispiele eingetragen:
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malva (it. malva Malve, III. 64f) malva - 

mélva (K. 47, G.L. 1)

germ. raibòn (it. rubare stehlen, IV. 724)j> ruba -

ruba, -b#r (K. 47, G.L.l)

martius (it. marzo März, II. 318) mars - 

mérs (K. 47, G.L. 2)

pater (it. mdre Vater, I. 5)J> padar - 

oadar (K. 47, G.L. 3)

mater (it. madre Mutter, I. 8) Biadar - m

m#dar (K. 47, G.L. 4)

barba (it. barba Bart, I. 117))> barba - 

borba (G.L. 4)

clavis (it. chiave Schlüssel, V. 889)^> caf-
/

cef, éava (G.L. 4)

sai (it. sale Sadz, V. loo9) s^l - sei, 

säl (G.L. 4)

asinu (it. asino Esel, VI. lo66)J> aaen, 

azai^ - *ezan, ezua (G.L. 4)

seminare ( t. seminare säen, VII. 144: )>

sumana, sum(e)u*a - sumn^,
;

samiìer (G.L. 4)
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skarp(e) - skerp, skärpi (G.L.4

imper.

Abi.

zu gena, wardöh (it. guarda schau, I. 6)_, 
varda, gw-- gwarda (K. 47,
G.L. 5)

chartae (it. carte Karten, IV. 745)^> 
kart(i) - k^rt(i) (K. ^7,
G.L. 6)

aJtu, -a (it. alto hoch, IV. 786)^
(v)àìt - *lts (G.L. 6)

trabe (it. trave Balken, V. 861)>
traf - tr5f (K. 48, G.L. 1)

amàms (it. amaro bitter, V. lo22)^ 
arn^r - amgr (K. 4 , G.L. )

natàlis (it. natale Weihnacht, IV. 781) 
nadäl - nad#l (K. 48, G.L. 3

cog^stus (it. cognato Schwager, I. 7)^ 
kui3?t - kune (K. 48, G.L. 4)

ballare (it. ballare tanzen, IV. 755)^ 
bal% - b&lnr (K. 48, G.L. 5)

vor: diurnu (it. giornale Zeitung, IV. 769)^M
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gumf% - gurn#l, -äl (K. 4^.,
G.L. 1)

cuberà (it. covare brüten, VI. 1337)^> kua - 
kué!, kovfr (K. 49, G.L. 1)

mercatu (it. mercato Markt, IV. 82o)^> 
merka(t), marka - marka, -ké
(K. 49, G.L. 2)

^ passBtu (it. cassato letzt , IV. 8 7)> 

pasa(t) - pasa, -sé (K. 4 ,
G.L. 2)

ala fit. ala Flügel, VI. 1129)> Fla - t?la,
^ /

aJf (K. 4t, G.L. 3)

Clara (ib. chiara Eiweiss, VI. 3134)
jC^r(a) - c^r(a) (K. '9, G.L. 4)

rttu (it. prato Küese, VII.3415)J> pra(t) - 
pra, or# (K. 49, G.L. 5)

Abi. von: tok (it. toccare berühren, VIII. 1675)>
tuk^ - tuka, tuhü^r (K. 4t, G.L. 6

39. Betontes lat. e* ergibt im Lombardischen den Monoftong 
e, i, im West-Emilianischen, Ligurischen und Piemonte- 
sichen den Dift ng ^y, ay.
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Auf Karte 5o sind die Grenzlinien zwischen 

e, i - ey ay für folgende Beispiele eingetragen:

me(n)sis (it. mese Monat, II. 3lö)j>

mes - meys, meyze (G.L.. 1)

séra (it. sere Abend, II. 34o)^> srra, 

se- - séyra, sayra (G.L. )

candéla (it. candela Kerze, V. 9o6)^>
/

kandala, -#la - kandéyla (G.L. 3)

caténa (it. catene Kette, V. 95i))> 

kad&ra - kndeyna (G.L.

pice (it. pece Pjch, II. ;lo)j>peza - 

péyze, -za (G.L. 5)

4o. Betontes lat. T ergibt im Lombardischen i, im Emiliani- 

schen e, ey (é, *ey).

Auf Karte 5] sind die Grenzlinien zwischen 

i - e, ey für folgende Beispiele eingetragen:

matutlha (it. mattina. Morgen, II. 337)J> 

m&tTna -materia, -éyna (G.L. 1)

llnu (it. lino Flachs, Vili. 1494)^> li,

- lei^, ley (G.L. 1)
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Abi. von cousine (it. cugina Cousine, I. 25)J>
küzlnf - kuzTTna, -zona (G.L.l

gallina (it. gallina Huhn, VI. 1122)> 
galena - galena, -leyna 

(G.L. 2)

Abi. von: cousin (it. cugino Cousin, I. 24)J>
kuzi^- küze, ku- (G.L.3)

/
it. violino (Geige, IV. 757)/* viull(n) 

viul^- viuley, -lei^(G.L.3)

Abi. von: basita (it. bacio Russ, I. 68)baz^n

-zln, bas - baz^y, bes 
(G.L. <?)

^ mollnu (it. mulino Mühle, II. 252) )>

mull(n) - muley, -ex^ (G.L.4)

farina (it. farina Mehl, II. 255)^> 
farina - farina, -eyna 

(G.L. 4)
/

gali, cammlnu (it. cammino Weg, II. 269)*]^> krml -
kaméi^, -mey (G.L. 5)

- sailnu (f r saliera Salznäpfchen, V. 978)" 
sali, -iij,- sal^y, -le^(G.L.. 

5)
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41. Lat. vortonige Vokale bleiben im Lombardischen erhalten, 

schinden aber im Emilifnischen.

Auf den Karten 52-54 sind die Grenzlinien zwi

schen Erhaltung und Sehr und dieser Vokale ihr folgende 

Beispiele eingetragen:

nepotes (iti. nipoti Enkel, I. 10)^>

nc(v)ut - anvut, nvót (K. 52,

- - , C.L. 1) , ^

nepote (it. nipote Hielt, I. 22)^. ueuda - 
/

nnofùda (K. 52, G.L. 2)

genuc(u)lum (it. ginocchio Knie, I. 161)]> 

ginaéc - znoéc (K. 52, G.L. 3)

gelare (it. gelare gefrieren, II. 302) 

gel# - zla(r), zier (K. 52,

G.L. 4)

Septuaginta (it. settanta siebzig, II. 3ol

setanta - stenta (K. 5 , G.L.5'

jenuarius statt ja- (it. gennaio J;nurr, 

II. 316) genar - zha(r), 

znè(r) (K. 52, G.L. 6)

de mane (it. dom?ni Morgen, II. 347 )^>

duma^-(a)dma^ (K. 52, G.L.7)
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sellarius (it. sellaio Sattler, II. 266)J> 
saló - sler (K. 53, G.L. 1)

Sferrare (it. ferrare beschlagen, VI. lo65)>

fare, fera - frà(r), fre(r)
K. 5e, G.L. )

Abi. von pjilis (it. .penare rupfen, VI. 1142 )J>

pela - plä(r), pler (K. 53, 
G.L. 3)

ceres^a (it. ciliegi Kirschbäume, V11.1263)> 

sires, serezi - srez(i) (K. 53, 
G.L. 4)

vTcIrus (it. vicino Nachbar, IV. 737)^>

viziiji - (a)vH^i, vzey (K. 53, 
G.L. 5)

collatione (it. collazione Frih.tück, V.
lo28)^> kolasyox^- klasioi^
(K. 53, G.L. 6)

secure (it. scure Axt, III. 548) )> ignre, 

segä-- zgüra (K. 5^, G.L. 1)

X V ,Abi. von: seca (it. segone Wrldsäge, III. 553))>

resego^, rezegu^-razgu^, 
razgó^ (K. 54, G.L. 2)
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secare (it. segare sägen, III. 555)^>

resegf, ra- - razgér, ré?,g#r, 

zg^r (K. 54, G.L. 2)

Abi. vor: ferra (it. inferriata Fenstergittir,

V. 893) fer^da - fr#, fra, 

fr*da (K. 54, G.L. 3)

piloro (far: mondare schälen, V. 954)J>

)ela^-/pla, piar, pler (K. 54,

G.L. 4)

Abi. von vìllu (it. velluto Samt, VII. 1517)>

veln(t) - vln(t), (K. 54,

G.L. 4)

eeresea (it. ciliegi; Kirsche, VII. 1382)>
(v) ,
sireza - sr*za (K. 5^, G.L.5)

Abi. von: tela (it. telaio Eenstuhl, Vili. 1512)^>

tel^r, tel^r - tl^r, tlar 

(K. 54, G.L. 6)

4r. Lat. zwisohentonige Vokale vor dem Hauptton bleiben im 

Lombardischen erhalten, im Emili&nisohen schwinden sie.

Auf Karte 55 sind die Grenzlinien zwischen 

Erhaltung und Schwund dieser Vokale für folgende Bei

spiele eingetragen:
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pectinare + se (it. pettinarsi sich kämmen,

IV. 672^>uetenas - pitnas

(G.L. 1)

sifilare + su (it. fischiare pfeifen, IV.
752)J> sifulg* - stfla (G.
L. 2)

Abi. von: catena (it. catenaccio Riegel, V. 888)J>

kadenas - kadnas (G.L. 3)

43. Die Mittelvokale latein. Proparoyytona bleiben im

Lombardischen erhalten, im Emilianischen schwinden sie.

Auf Karte 56 sind die Grenzlinien zwischen Er

haltung und Schwund dieser Vokale für folgende Beispiele 
eingetragen:

vidua (it. vedova Witwe, I. 77)>
vidu(v)a - vedva (G.L. 1)

ml. castuìa (it. scatola Soh-chtel, II.

274)J>sk#tula - sk^tla,

(G.L. 2)

Abi. von§ alauda (it. lodolf Lerche, III. 4f7)>
lódula - lódla (G.L. 3)

* cutrna (it. cotenne Speckschwarte, VI.

lo96)^> kddiga - k^dga 

(G.L. 4)
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44. Lat. auslautendes - e in den veiblichen Substantiven 

sch indet im Lombardischen und wird im Emilianischen 

durch die Enaung der I. lat. weibl. Deklination -a. 

ersetzt.

Aui Karte 57 sind die Grenzlinien zwischen 

Schwund des -e und dessen Ersatz durch -a für folgende 

Beispiele eingetragen:

perdice (it. eemice Rebhuhn, III. 51o) 

perhls - perriza (G.L. 1)

radice (it. radice Wurzel, III. 558)
/

radTs - radlza (G.L. 2)

b) Im Konsonantismus.

45. Lateinisches 1 vor Konsonant bleibt im Lombardischen 

erhalten, im Wost-Emilifnisehen, Liguri chen und Pie- 

mortesischer dagegen wird 1 zu w vekalisiert oder es 

schwindet.

Auf Karte 58 sind di^ Grenzlinien zwischen Er- 

hfltung und Vokslisierung oder Schwund des lat. 1 

(+ Ko^s.) für folgende Beispiele eingetragen:
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falsus (it. folso falsch, IV. 71b)>

fälsf'fatsu, faws (G.L. I)

altus (it. alto hoch, IV. 786)^. (v)elt, 

atu, awt (G.L. 1)

calcina, Abi. von c&lx, -ce (it. calce Kalk, 

III. 4l4)^> kalclia - kawsi^a, 

karsinya (G.L. 1)
'

calda (it. crlde heiss, V. 948)\> kavda

(G.L. 2)

dulcis (it. dolce sass, VII. 1266)^ duls, 
dols - d^(t)se (G.L. 3)

volta (it. volte Gevdlbe, V. 878)^> volta. - 

v$tf (G.L. 4)

saltSre (it. saltare springen, III. 4S^)^> 

salta - sawta (G.L. 5)

galbinus>afrz. jalne>(it. giallo gelb, VIII 

1337) galt - ganu, /*avn 

(G.L. 6)

46. Lateinische zwischenvokelische v,g scliindei im

Lombardisclen, bleiben aber im Umili'nischen erhalten.



Auf Kartì 5^ sind die Grenzlinien zwischen

Schvund und Erhaltung der zwischenvokalischen Konsonanten 

für folgende Beispiele eingetragen:

pavone (it. pavone Pfau, VI. 1148)^

(G.L. 1)

november (it. novembre November, II. 3

"doga (it. doga Fassdaube, VII. ]3;7)^> 

dùa - duva, duga (G.L. 3)

47. Die lateinische Infintitivendung -are ergibt im Lombardi- 
sehen im Emilianischen -ar, -^r.

Auf Karte 6o ^ind die Grenzlinien zwischen 
- -Ér, -#r für folgende Beispiele eingetragen:

piscüfe (it. pescare fischen, III. 523h> 
oesk^-- peski^r. -^r (G.L.3)

secare (it. segare sägen, III. 555)^>
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stagnare (it. stagnare verzinnen, II. 2o5)>

stana - slfn#r, -ner (G.L.3)

it. saldare loten, II. 266)> saldÉ - .<aJd%r

saldar (G.L. 4)

48. In einigen Fällen gibt es im Rmiliarischen eine Meta

these der lat. Konsonanten, gegenüber dem Lombardischen 

wo die Metathese nicht vorkommt.

Aui Karte 61 lind die Grenzlinien der Gebiete 

mit Metathese und derjenigen ohne Meathcse für folgende 

Beispiele eingetragen:

capre (it. capra Ziege, VI. lo79)> kfvrs - 

kr^Ya, kreva (G.L. 1)

febris (it. febbre Fieber, ly. 697))> 

f^vra - ff#Yr (G.L. 2)

februarius (it. febbraio Februar, II. 317)^>
^ / 

febrar, fr- - farva, farver

(G.L. 3)

49. Lauteinische auslautende -u -e bleiben im Ligurisclnn 

als u (o^erhalten, während sie im Piemontesischen, 

Lombardischen und Emiliarischen schwinden.
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Auf Kartj 62 sind die Grenzlinien zwischen 
Erhaltung und Schwund dieser Vokale für folgende Beispiele 
eingetragen:

veclus (it. vecchio alt, I. 54)j> vagu, 
vecu - vec (G.i. 1)

brachium (it. braccio Arm, I. 14 ))> 
bratsu - bras (G.L. 1)

béllus (it. bello schön, I. 18c)>
belo, belu - bei (g/1. 1)

brutus (it. brutto hässlich, I. 103)> 
4rutu, -to - brut (G.i. 1)

gubbu (it. gobbo blucklig, I. 167)^> 
goebu, -bo - goep (G.L. 1)

factum (it. tetto Dach, II. 2fl))>
taou, teytu - t c (G.L. 1)

anrus )it. anno Jfhr, II. 2o9)> anu, 
ano - an (G.i. 1)

martiu:, (it. mrrzo März, II. 31C)^
H!^i'(t)su, -so - mars, märs 
(G.L. 1)
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majus (it. mf^gic Mal, II. 32o)^, ma(d)zu,
màÈo - mac (G.L. 1)

argeitum (it. argento Silber, II. 4ol)>
argentu, -to - ärgert 
(G.L. 3)

ursus (it. orso Bü.r, III. 433)> ursn, -so -
Urs, brs (G.L. 3)

taxo (it. tasso Dachs, III. 436)^> tasu - bas
(G.L. 1)

soBmium (it. sonno Schlaf, IV. 643)sc^YM^
sopnu - son'(G.L. 3)

paradl^Ma (it. paradiso Paradies, IV. 8o6)^>
paradizu, -zo - paradis
(G.L. 1)

lardum (it. lardo Speck, VI. 3o95)J> j'rdu -
hart (G.L. 3)

ovum (it. uovo Ei, VI. 1132)^> oe(v)u, -vo -
ööf (G.L. 1)

__ / 
ficus (it. fico Feige, VII. 1289)^> fìgu, -o-

fik (G.L. 1)
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mustum (it. mosto ^einmost, VII. 133?)/*

mustu - must (G.L. 1)

aülium (it. aglio Lauch, VII. 1363

a^ayu, -o, agu - ay (G.L. 1)

pannus (it paiUiO Tuch, VIII. 1516)J> panu,

-o - pan (G.L. 1)

russus (it. rosso rot, VIII. 1576)> iusu,

-o - rus (G.L. 1)

ROVUS (it. nuovo R3U, Vili. 1579)RQ?(v)u -

nöpf (G.I. 1)

/
dürus (it. duro hart, VIII. 1582)^> düru, -o

dür, (G.L. 1)

pellis (it. pelle Haut, I. 91) > pele,

pyéle - pel (G.L. 1)

fortis (it forte stark, I. 186)firte - ro

(G.L. 1)

nox, noote (it. netto Nacht, II. 34')^>

noèta, note - no^c, noe 

(G.L. 1)

^arameli (it. rame Kupfer, II. 4o9) ]> ramu,

- räm (G.L. 1)-mo



75 -

crax, -uce (ib. croce Urauz, IV. 79o krd^e -

krus (G.L. 1)

faues (it. fame, Hunger, V. Icl5)^ fama - fam

(G.L. 1)

^lacta (it latta Milch, VI. 1199)^> layte, lJyta

lat, lac (G.L. 1)

focus (it. fuocco Feuer, II. 354)föSgu -

fdèk, fea (G.L. 2)

sambùcus (it. sambuco Hcllunaer, III. fo7)^>

sambugu, -gro - sambu(k) 

(G.L. 2)

^ / . 
amicus (it. amico Freund, IV. 733))> amYgu -

amls (G.L. 3)

gali, boccus (it. becco Schnabel, VI. 1128) )> beku,

-o^ - bek (G.L. 4)

/
orlmus (it prime erst, II. 3c7)^> prjümu,

primo/^prüm, prim (G.L. 5)

*virdis (it. verde grün, VIII. 1578)> vJrde -

vèrt (G.L. 6)
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öo. Lat. intervokalisches 1 schwindet im Ligurisohen

(oder wird zu r), im Lombardischen und Piemontesischen 

bleibt es erhalten.

Auf Karte 63 sind die Grenzlinien für diese 

Erscheinung für folgend- Beispiele eingetragen?

male (it. male Weh, I. 158 ma - mal; 

mel (G.L. 1)

' aciale zu aciarium (it. acciaio Stahl, II

4ol)^>a(t)sa - asai 

(G.L. 2)

mlat. castula (it. scatola Schachtel, II.

274)J> sk^twa, -tua, -tura - 

skatula (G.L. 3)

bilancia (it. bilancia Wage, II. 272)J> 

b(a)a^sa, bara^sa - bal^nsa, 

-lansa, bilanca (G.L. 4)

Wenn man wiederum alle Grenzlinien der oben 

besprochenen mundartlichen Erscheinungen (Karte 47-63) 

auf eine einzige Karte überträgt, so ergibt sich, dass

1) die ligurisohen Eigentümlichkeiten bis zur Linie 1 

nach Norden reichen,

4
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:) die emiliarischer Eigentümlichkeiten bis zur Linie 2 
nach Norden reichen,

3) die lombardischen Eigentümlichkeiten bis zur Linie 3 
nach Süden reichen.

Siehe hiezu die Kartenskizze 64.

Zusammenfa s s u n g

51. Um ein Bild der Grenzen bez". der Grenzgebiete des 
jombardischen Dialektgebietes zu bekommen, muss mar 
die Linier der vier bisher studierten Grenzgebiete auf 
eine einzige Karte übertragen. Mar erhält dann die 
Skizze 65. Sie zeigt uns, dass das eigentliche und rein 
jombfrdinche Dialektgebiet - oder mit anderen Worten, 
das lombardische Kerrgebiet - nicht die ganze Lombardei 
umfasst. Die Nachbardialekte sind tief ins Lombardische 
eiigedrungen und weder Berge noch Flüsse konnten das 
verhindern. Andererseits sieht man aber, dass auch das 
Lombardische seinen Einfluss auf alle Nachbardialekte 
erstreckt hat. Die äusserste Linie, reiche noch lombar
dischen Einfluss veranschaulicht, kann man als Maximal- 
^renze des Lombardischer bezeichnen, wahrend die Linie, 
welche die Grenze des rein-lombardischen Dialektgebietes
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- des lombardischem Kerrgebietes - bildet, als seine 

Minimalgrenze bezeichnet werden kann. Das Gebiet, welches 

durch diese zwei Linien eingeschlcssen wird, ist das Gebiet 

der Kreuzung ubd der gegenseitigen Beeinflussung des Lom

bardischen einerseits, und des Piemoitesischen, des Räto

romanischen, des Venezianischer und des Emilianischen bezw. 

des Ligurischen andererseits.

Aber auf der einzelnen Kartenskizzen kann man 

noch deutlich bemerken, dass sehr viele Grenzlinien - nicht 

nur für ein und dieselbe, sondern für mehrere Sprrcher- 

scheinungen - sich oft miteinander decken und oft stellen

weise durch dieselbe Streoke verlaufen. Obwohl nicht für 

jede Grenze der lombardischen Eigentümlichkeiten diese 

gemeinsame Grenzlinie genau deutlich ist, nichtsdestoweniger 

lässt sie sich doch erkennen und feststellen. Man kann sie 

als Zentralgrenze des Lombardischen bezeichnen; sie bildet 

die eigentliche Grenze des lombardischer Dialektgebietes. 

Diese Zantralgrenze des Lombardischen zeigt uns die Karten

skizze 66. Die:.e Zentralgrenze umfasst also nicht nur das 

lombardische Kemgebiet, sondern auch noch ein grösseres 

Gebiet dazu, welches dem Lombardischen zugehört und nur 

durch den Einfluss der Nachbardialekte mehr oder weniger 

seinem rein lombardischen Charakter verloren hat. Alles, 

was innerhalb der Zentralgrenze sich befindet, kann man
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als das lombardische Dialektgebiet bezeichnen, und alles, 
was ausserhalb der Zentralgrenze sich befindet, ist dem 
echten Lombardischen fremd, und nur manchmal mehr oder 
weniger durch das Lombardische beeinflusst.

Wie man aus der Skizze 66 ersehen kann, deckt 
sich die Zentralgrenze nicht vollständig mit den Grenzen 
des heutigen oompartimento di Lombardia. Die meisten Ab
weichungen von der administrativen Grenze lassen sich im 
Norden und im Westen feststellen.

Im Norden gehört zum lombardischen Dialekt
gebiete, ausserhalb des Compartimento di Lombardia, noch 
das tessinische Gebiet, das sich sogar innerhalb der po
litischen Grenzen der Schweiz befindet. Sonst deckt sich 
die nördliche Sprachgrenze mit der politischen Grenze 
zwischen Italien und der Schweiz, mit Ausnahme der Ort
schaften, welche im AIS durch die Punkte 45 und 58 be
zeichnet werden: die erste 0 tschaft ( =- 45,- Soglio,
Kreis Bregaglia, Bezirk Maloja, Kt. Graubünden) gehört 
sprachlich zum Rätoromanischen Gebiete, obwohl sie sich 
innerhalb der Grenzen der Lombardei befindet; die zweite 
Ortschaft 58,= Sommaino, San Carlo, Pcschiavo,
Kreis Posohifvo, Bezirk Bernina, Kanton Graubünden) gehört 
sprachlich zum Lombardischen, obwohl sie innerhalb der 
Grenzen der Schweiz liegt.
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Auch im Westen überschreitet aas Lombardische 

ziemlich stark die Grenzen des Compartimento. Es umfasst 

das Gebiet zwischen den Flüssen Ticino und Sesia, welches 

heute zum Piemonte gehört. Die westliche Grenze deckt 

sich mit dem Verlauf der Sesia bis zum Po.

Im Süden ist die Sprachgrenze identisch mit 

der administrativen Grenze, nur die Ortschaft 415 in 

Emilia Concordia ull; Secchia, mand. Mirandola, prcv. 

Modei.a) muss man noch als lombardisch betrachten; dasselbe 

kann mau von der Ostgrenze feststellen; nur die Ortschaft 

248 Limone, maid. Gargnsno, die im compartimento di 

Venezia Euganea liegt, gehört sprachlich noch zum Lombar

dischen.

Innerhalb des Rahmens der Zentralgrenze des 

Lombardischen wird im zweiten Teile d^€LGliederung des 

eigentlichen lombardischen Dialektgeb^es untersucht.
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II. Teil,.

GLIEDERUNG DES LOMBARDISCHEN 

DIALEKTGEBIETES
inninìf!iTììTìììTsy?T7^W'Kmtwtmmt« mmmmnmBmmmBmRmmKmmmmmnmnmmmmmmBmmmmmmmmmm

52. Nach der airnähomden Feststellung der "Zentralgren

zen" djs lombardischen Diclektgebietes gegenüber dein 

Räteromanischen, Venezianischen, Epilirnischen, Liguri- 

sohon und Piemontusischen, soll nun die sprachliche 

Gliederung dieses Gebietes untersucht werden.

Auf Grund des "Sprach und Saohatlasses Italiens 

und der Südsohweiz" (A I S) ist es möglich, die lom- 

btrdischen Dialekte in folgende Gruppen zu gliedern:

1. Mailundisch-Novaresische Gruppe

2. Tjssinische Gruppe

2. Valtjilin(es)isohe Gruppe

4. Bergamaskisch-Brescianische Gruppe

Natürlich ist diese Einteilung nicht so ein

fach festzusteller und abzugrenzen, da es sprachliche 

Erscheinungen gibt, -eiche zwei oder drei Grupien òder 

nur einer Gruppe undeinem Teil der anderen gemeinsam 

sind; so d?ss sich also auch innerhalb des lombsrdi-
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schon Dialektgebietes eine gegenseitige Beeinflussung 

der einzelnen Gruppen beobachten lässt. Am stärksten hebt 

sich die bergamaskisch-brescianische Gruppe ab. Die tessi- 

nisohe Gruppe ist auch sehr deutlich, aber sie geht auch 

vielfach zusammen mit dem Piemortesischen und mit dem Räto

romanischen. Das Vrltellinische zeigt sehr viele sprach

liche Erscheinungen gemeinsam mit dem Tessinisohen, trennt 

sich aber stark nur von dem Bergamaskisoh-Brescianisch n. 

Die mailändisoh-navaresische Gruppe ist se r "flüssig", 

da sich hier sehr cft der emilisnische Einfluss im Süden, 

der piemontesische im Westen, wie auch der tessinische 

im Norden bemerkbar maoht, sc dass der novaresische Teil 

dieser Gruppe einmal dem Westen und das andere Mal dem 

Osten näher steht.

Bei d^r einzelnen Betrachtung jeder der vier 

Gruppen wird versucht, alles mit Beispielen zu erläutern. 

Jede sprachliche Ersch inung wird mit einer oder mehreren 

Skizzen illustriert. Das mit einer blauer (für die I. 

Gruppe), roten (für die II. Gruppe), brauner (für die 

dritte Gruppe) oder grünen Farbe (für die vierte Gruppe 

schraffierte Gebiet zeigt die Ausdehnung der im Texte 

besprochenen sprachlichen Ersch inung auf dem lombardischen 

Boden.



Erstes Kapitel.

MAILÄNDISCH-NOVABESISCHE

GRUPPE .

nMmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmm

Sie erstreckt sich auf das Gebiet zwischen 

Adda im Osten, Sesie im Westen, Po im Süden (l'01tre-Po Paves 

gehört auch zu dieser Gruppe, steht aber ziemlich stark untex 

dem emilianischen Einfluss].; ihre nördliche Grenze ist sehr 

schwankend. Deutlich ausgeprägt ist nur die Ostgrenze dieser 

Gruppe, obgleich mar ir ihrem südlichen Abschnitt vielfach 

die gegenseitige Beeinflussung des Mailärdischen und des 

Cremonesischen sieht. Die südliche Grenze ist durch das 

Emilianische, die westliche durch das Piemontesische und die 

nördliche durch das Tesstnische gestört. So ist es sehr 

schwor, die mundartlichen Kennzeichen dieses Gebietes fost- 

zustellen und herauszuheben. Diese Gruppe ist durch den 

Fluss Ticino in z ei Gebiete eingeteilt: in das Mailändi

sche und das Novaresisohe. Das letztere befindet sich zum 

grössten Teil innerhalb der politisch-administrativen Gren

zen des Piemonte, sprachlich gehört es aber zum Lombardi

schen. Txotz dieser Gliederung kann man die mailändiscl- 

notaresisebe Gruppe als eine Einheit auffassen.

Kennzeichnend sind für sie folgende sprachliche
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Erscheinungen:

a) Im Vokalismus.

53. Des Mailändisch-Novaresische ist ein Gebiet der Nasal- 

vokfle; dieses Gebiet umfasst auch einer grossen Teil 

des Tessintsohen und das Valtellinische. Mar hat dort 

also z.B.

rnat^....................mari (I. 151)

karbui^, -c^ .. oarbone (II. 212)

muliA)................. mulino (II. 252)

kantig................. kamino (II. 269)

c'^k....................cinque (II. 186)

spi^ .................... spina (III. 563)

kadi^.................  catinella (IV. 666)

viuli^...............violino (IV. 757)

tavaijt .......... ...... tafano (III. 478)

pai^...................... pane (V. 985)

ka^...................... cane )VI. lo37)

duma^..................  domani (VI. 1146)

stagci^, -u^.. stagione (II. 3lo)

bón, bui^.......... buono (fV. 71o)

strici^, -uj^.. stregone (IV. 815) 

kartó^, -u^ .. canto (V. 875) 

kulatsyóq^.... colazione (V. lo,:8)
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pavtù) ............  pavoni (VI. 1148)

.............. bene (V. 92o)
py'it,.............  piano (VII. 1335)
v#\ v'^..........vino (VII. l34o)

fan.............. fieno (VII. 1396)

Sie hiezu die Kartenskizzen Nr. loo-lo3.

54. Unter dem emili?nischen Einfluss erscheint in dieser 

Grupoe dia schriftit&nienisohe Endung Kons. + r + Vok. 

als: Kons. + Vok. + r, z.B.

setembar ......... settembre (II. 324)

gambar ........... gambero (III. 483)
l^bar............  libro (IV. 763)

kvat&r ........... quattro (II. 285)

Siche hiezu die Kartenskizzen Nr. loC, lo9.

55. Mmche Zahlwörter zeigen ein v ver dem Anfargsvokal,

vux^.............. uno (II. 284)
vót ..............  otto (II. 287)

vnndas ........... undici (II. 289)
votante.......... ottanta (II. 3o3)

siehe hiezu dia Kartenskizze Nr. 67.
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56. Die Auslautvokale verschwinden, z.B.:

naut

mórt
débit

stört

kart .

ic&mpan

al ...

sart

3ÓÌ ...

imv'm

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 68, 69.

.b) Im Kor. on&atismus.

In der Kor onantergruppe S + P* t, k bleibt das s als
ertalten, -Ihrem es im Tessinisoher ein s ergibt, z.B

spala .............. . spaila (1. I22);dagegen im 
^ Tessi&: 
spala, vespa u.i

vespa ......... . vespa (III. 4(3)
stómak ......... , stomaco (far petto, 1. 125)
stara .............. stagnare (11. 2o5)
kastera ........... castagna (VII. 1291)
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skéra I 
scena 
skatula 
bósk ..
paskwa

schisi a (I. 131) 
sortola (II. ?74) 
bosco (III. 53o) 
Pasqua (IV. 777)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 82-85.

50. Dem schriftitdiei.i^chen c und g ( lat. ce, ci, gj) 
entsprechen im Mailandisch-Novarasischen c, g im Gegen
satz zu den Nadhbarmundartcn, wo sie s, z ergeben.(im 

südliohstei Abschnitte dieser Gruppe erscheint manchmal

auch s, z), z.B.:

cent ..... . ..... certo (11. 3c4)
céra...... ..... cera (V. 9o9)
ksca...... ..... caccia (III. 519)

g la ..... ..... gelare (11. 382)
argént .......... argento (11. 4o2)
giìf....... ..... giugno (11. 321)
go^k ..... ..... ginoco (IV. 740)

genar ..... ..... genaio (11. 316)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 8o, 81, 91.

5^. Andrerseits aber ents rieht dem schriftitalieniso- cn
c ( lat. c vor e, i) und dem ts (- z, zz -dl lat. ti)
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ein s, z.B. :

kavasa ....
mars ......
masa......
pyasa ....
br&s ......
sena .......
asal .....

spiras ....
marsa__,

Sijie hiezu die Kartenskizzen Nr. 89,9o.

^o. oehr interessant für das Mailändisch-Novaresische ist, 
dass dort in der Endung der dritten Person der Mehrzahl 
der Gegenwart des Verbums das n aus der lat. Erdung -ait 
fiktdt^n bleibt, während es in der übrigen Lombardei ver
schwindet:

sonen, su-......... suonano (IV. 787)
kustan............  contano (IV. 830)
kum'ncan, -mJntsan . cominciano (VII. J261) 
vo^raij,, vóla^..... vogliono (IV. 835)

Ir den übrigen Teilen des Lombardischen dagegen: 

suna, kusta, kornenc, voel, voer.

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 7o.
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61. Die schriftitalienischen Endungen -aio (<8-ßriR.), -iere 
-iero erscheinen in dieser Gruppe als é, z.B.:

karbunJ .... .....  carbonaio (TI. 211)

fero ........ .....  ferraio (11. <13)

nrumé ..... ......  mugnaio (11. 251)

sele ..............  sellaio (11. 266)

pule ..............  pollaio (VI. 1138)

meste ..... ......  mestiere (11. 199)

sente .............  sentiero (IV. 845)

Dagegen erscheint die Endung ar<(-ari& in den Wörtern: 

genar (II. 31f) und febrar (II. 317)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 71, 97, 12o, 121.

62. Die auslautenden Konsonanten (t, 1) verschwinden, z.B.:

^ /caia ..............  preso (111. 518)

fya .......... .....  fiato (1. 167)

truna .............  tonato (11. 397)

marka.........
da...........

pra ...............  orato (VII. 1415)

(e)sta ....... ....  estfte (11. 312)

ba(te)dza ... ....  battezzata (1. 41)

uyovu ....... ....  piovuto (
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vist^ ...........
krumpa ...........

so, su ...........
uzinop, rosmoe ..
karii&va ........

vestito (IV. 668) 

comprati (IV. 826) 

scic (II. 36o) 
usignuolo (III. 492)

carnevale (IV. 774)

Siehe hiezu dia Kartenskizzen Br. U6-121
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Zweites Kapitel.

DIE TESSINISCHE GRUPPE.

Des Tessinische umfasst in der Hauptsache den 

Canton Tessin (Ticino) in der Schweiz; nur ein kleiner 

Teil liegt innerhalb des italienischen Staatsgebietes, u.zw. 

in den rord-westlic en Teilen der Lombardei und in den nord

östlichen Teilen des Piemonte. Daher ist die tessinische 

Gruppe nicht o einheitlich, wie z.B. die bergamaskisch- 

brescianisohe; sie zeigt zwar vielfach den Einfluss der 

Nachbarmurdarten, erscheint aber doch sehr deutlich im 

Rahmen dos lombardischen Dial^ktgebietes. Gegenüber den an

deren lombardischen Mundarten zeigt sie die Verschieden

heiten insbesonders im Kon onac tismus. Vom Vokalismus 

dieser Gruppe ist sehr wenig zu sagen.

Folgende sprachliche Erscheinungen sind far 

das Tessinische charakteristisch:

a) Im Vokalismus.

63. Betontes lat. o in geschlossener Silbe und betontes 

lat. u in offener Silbe ergeben im Tessin oe (aber
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in der übrigen Lombardei: o), z.B.:

nóster^ noßs, noez ( nostro, I. 16)
*voster,;> voesi[t) , voez ( vostro, I. 21) 
morti^moert ( morti I. 76) 
ossum ^ ops ( osso, I. 9o) 
collum ^ko^l, copi ( collo, I. 118) 
grossus> groes ( grosso, I. 184) 
orbus oerp ( orbo, I. 188) 
c2opous^, tsoep ( zoppo, I. 291)

nqpc ( notte, II 342) 
somiium^ sc^n ( sonno, IV. 643) 
olelrn o^li, ceri ( oliop V. lol2) 

zu: cóquere, cooere, -coctusi koec ( cotto, V.lolG
iiordeum> oerdi ( orzo, VII. 1447) 
tuRs> toe ( tuo, I. 13)
suMs >SQe ( sue, I. 19)

Aber: bos> bó ( bue, V. lo42)
rota > róda ( ruota, VI, 1227)

Siehe hiezu die Kartenskizzen ^r. 72. 73

64. Lateinisches betontes *ötin offener Silbe und lateini
sches betontes u in geschlossener Silbe bleiben im 
Tessin, als o erhalten, lehrend sie südlich davon u 
ergeben, z.B.:
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zelosus)> gelós, gi- ( geloso, I. 66) 
duödedim ^ dódas ( dodici, II. I9o) 
flòs, -ore^fyór ( fiore, VII. 1357) 
bucoa^> bóka ( bocca, I. lo4)

auch: crüx, -uce^> krós ( croce, IV. 79o)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 74.

65. Gemeinsam mit dem Maildndisch-Novaresischen zeigt das 
Tessinische vor dem Anfangsvokal mancher Zahlwörter ein

z.B.:

vu^, vu^-=* uno (II. ,.84) 
vót = otto (II. 287) 
vündas = undici (II. 289) 
votante, vu-at Ottanta (II. 3o3)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 67.

66. Die Endvokale mit Ausnahme von -a fallen im Tessi- 
nischen ebenso wie euch im Mailäudischen,wef:

-v/naut, nec(t)r nipoti (I. 23)
(s)t&t - storte (I. 16o) 
vìt - vite (II. 218) 
kampan campane (IV. 7/8)
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67.

pén = penne (VI. 113o)

(v)estrt, is- =. vestito (IV. 668) 

fórn, fum-= forno (II. 239) 

imvom inverno (II. 314) 

imfem . inferno (Iv. 8o7) 

merket s marcato (IV. 82o) 

azit, azet j? aceto (V. Ioli) 

kóm, kq^rn, c- = corra (VI. lo54)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 68, 69

Lateinisches c vor a, o, u erscheint im Tessinischen
als c^, z.B.:

oasaJ> ca, cé ( casa, II. 3.5) 

musca^ mósca, mu? ( mosca, III. 477) 

pescare;> pasce, -a ( pescare, III. 523( 

carus> car, cer ( caro, IV. 842) 

scala;> scala, aóe- ( scala, V. 872) 

esca )> (l)esca ( esca, V. 917) 

seccai seca, sic ( secca, V. 919) 

caldai cialda, ccwta ( calda, V. 48) 

caro, -nisj> cém, cérn ( carne, V. 95: ) 

vacoai vaca ( vacca, VI. lo45) 

caprai c^awra ( capra, VI. lo79) 

cenisi cer^ cai^ ( cane, VI. loo7)
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*cania> cernì ( cagna, VI. lo98)

logicare> lice ( leccare, VI. Hoc) 

campus .> camp, cé- ( oampo, VII. 1416) 

cagnPtus;> cnnéw, eine ( cognato, I. 27) 

cognatacihéde, cün'da ( cognata, I. 19) 

collum >ccel ( collo, I. 118) 

corru^> egm ( coma, VI. lo54) 

curFta> curata,flV. 7o9) 

obscura )> se ra ( scura, V. 44) 

ficus > f^c ( fico, VII. 1289)

ebenso germ. k. vor a, i: 

g rat. krunka^> krusca ( crusca, II. 2ó7) 

irank. hlanka^flank^ fyinc ( auca I. 135)

" sklna;> "céna ( schiena, I. 131)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Kr. 75, 78

68. Lateinische g vor & ergibt g:

gallus> gal ( gallo, VI. 1121) 

gallina galena ( gallina, VI. 1122)

gali. oat;cus> gat ( gatto, VI. 1112)

" catta )> gata, gc- ( gatta, für bruco, III. 4SI)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 79.

69. Lateinisches ge und l;t iutsches j ergeben z:
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generi zendru, z^r-( genero, I, 33) 
gelare ^ ze3a, zera ( gelare, II. 382) 
jccus^ zaéy ( giucco, IV. 74o)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 8o, 81

7o. Sehr eigentümlich ist dem Tessinischen drs s vor p, t, 
statt des schriftitalienischen s. Dieses s erscheint 
auoh im Valetellinisohen.

séc ^speochio (IV. 675)
spala = aprJla (I. 122)
vespa - ves^a (III. 463)
t"sta ? testa ( I. s3)
stomak - stomaco (für putto, I. 325)
meste = mestiere (II, 29'.,)
stana = stagnare (II. 2o5)
etrfa -strega (IV. 814)
kasténa =. castagna (VII. 1291)
rastél? restrello (VII. 1411)
skena - schiena (I. 131)
skatula- scatola (II. 274)
paska — pescare (III. 523)
bosk i bosco (III. 53o)
paskwa = pasqua (IV. 777)
Skala r scala (V. 872)
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(l)éska = esca (Y. ^17) 

skura*=* scura (V. 94<?)

Wenn sich s vor k befindet, weJch letzteres in 

einem Teil de. Tessinischen vor a, o, u zu c vird, hat 

man eine sehr charakteristische Konsonantengrupne sc

pasce - pescare (III. 523) 

scala scala (V. 872)

(l)ésca - esca (V. 917) 

scu.ra=s scura (V. ',44) 

bóec ^ bosco (III. 53o)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 82-85.

71. Charakteristisch ist fr das T^ssinische auch

Kouscnartengruppe zu, welche in anderen lombardisch-n 

Dialekten als zn erscheint und welche aus verschie

denen lateinischen oder germanischen Konsonantenv^r 

bindungen, durch den Ausfall des Mittelvcka^s, ent

standen sind.

machYnare^ mazna ( macinare, II. 254) 

decem + n^vem^ dizncéf, dézn- (diciannove,

II( 297)

germ. *alisna> lézna ( lesina, II, o;)

Siehe hizu die Kartenskizze Nr. 86.
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72. Die Konsönau^ngrupuen tr, br sind in Tessinisohen 

erhaltj^, v hrend nie ii anderen lombardischen und- 

arten durch einen Vokel getrennt ;indt

kwntro, -tru ^ quattro (II. 285) 
setembri, -bre = settembre (II. 324) 

libru ? libro (IV. 763)

Siihe hiezu die Kartenskizzen Nr. loS, lo9.

73. Die lateinische Verbindung eines palatalen und eines 

dert;lei Konsonantjn (- ct, -gd -) ergibt c, ebenso 
'-i'^ auch das lateinische j (im Auslaut)

lac,lactej> lac ( latte, VI. 1199) 

coctu^ 4foec ( cotto, V. lol8)

Pfoten, -fne> pJcon ( gettine, IV. 673) 
p^ctinare -r sej> p cerna, pci- ( pettinarsi,

IV. 67f)
^fiigidush* fréc (freddo, II. 365) 

majus ^ mac ( maggio, II. 3 o)

Siehe hiezu dis Kort nskizze Nr. 87.

74. Lateinisches zvischenvoknlisch.es -1- erscheint im 
Teesinischeu nl^ -r-, z.B.:
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pér ( pelo, I. 92) 
gula > gora ( gola, V. lo33) 

ar ( ali, VI. 11 9)
Xlfva > uriva, or^f ( oliva, VII. 1353) 
nucjolc> niméra ( noccinola, VII, lCol) 

Am. zu: sal> saré, -ré ( salare, VI. 1217)

Siah3 hiezu die Kartenskizze Nr 88

75. Lateinischem -ti- (ital. z, zz) er oheint im Tessini-
schcn als ts, in den anderen lombardischer Mundarten 
6-1s s, z.B.:

m&rtius^. mnrts ( marzo, II. 318)
*mattea> métsa ( mazza, III. 551) 
platea > pyj%sa, pyé- ( piazza, IV. 819) 
capltia > kavétsa ( cavezza, VI. 1236)

Ir anderer Mundarten dagegen: mars, mésa u.s.r.

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 89.

76. Lateinisches c vor e, i ergibt im Tessinischen ein 
s, z.B.:

glacia^- gés(a), gésa ( ghiaccio, II. 381) 
cìrnex, -ìcj^> "Imas ( cimice, III. <?73)
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ciroulus^> sérs, nére ( cerchio, VI. 1229) 

oVra)> sira ( cera, V. 9o9)

cena)> sana ( cera, V. 945)
ceresea> sirézt ( ciliegia, VII. 1282)

26e^ullaT^ sigola ( cipolla, VII. 3368) 
germ. merke. ^>frz. marche > mérsa ( marcia, IV. 687)

In anderer Murdartm dagegen: gas, simes, sere u..v.

Ebenso: bracohiumj^ bras ( braccio, I. 144)

Siehe hiezu die Kartenskizzen ir. 91-93.

77. Lateinisches zwischervokalisches -c-, -g- varsohvindet, 
z.B.:

formica> furmra ( formica, III- 464)
-icariu;> furmié ( formicaio, III. 465) 

splba > spia ( spiga, VII. 1459)
* legarelié, lia ( legare, VII. 1453)

Siche hiezu dio Kartenskizzen Nr. 94, 95.

78. L teinisches 1^ bleibt in einem kleiner Teil des 
Zcntraltessiniscken als^"'erhalten, im übrigen Lom

bardischen ergibt es y, z.B.:
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foglia, III. 562)

allium> a%' ( aglio, VII. 1369) 

palja > pa^a ( paglia, VII. 1476)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 96.

Die schriititalienische Endung -ato (-ati) erscheint 

in einem k:einen Abschnitt des Zontraltessinischon aàs:

-ow, -aw, z.B.:

trunów, -aw ( tonato, II. 397) 

capów, -aw ( preso, III. 511) 

pasów, -aw , passato (IV. 827)

prów, -aw -prato (VII. 1415) 

krumpów, -aw ? comprati (IV. 826)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. llf, 117.

Die schriftit&lionischen Suffixe -aio, -iere er

scheinen im Tossinischen als -ey, und die Plural - 

ondung -i als y, z.B.:

zaney — gennaio (II. 316)

fevréy = febbraio (II. 317) 

puléy ^ pollaio (VI. 1138) 

f(a)r'y =. ferraio (II. 13)
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mestey =. mestiere (I. 2^9) 
m'y- mari (I. 351)

P-y (p<-y, póy) s= piedi (I. 153) 

mey = miei (IV. 831) 
fazoéy= f;.(.:Ro3i (VII. l38o)

Siehe hiezu dij Kartenskizzen 97-99.

81. Sehr eigentümlich f,r einen kleinen Teil des Zentral- 

tes^inischen ist die Endung in, -eE*, -an immer dort, 

'o ,ie im Mailandisch-Novaresischen als-ii^ -én, -uq 
und im Bergamaskisch-Brescianischen entnasaliert er
scheint, z.B.:

matin , mattina (II. 337) 
viuli^r violino (IV. 757) 

kampanin ( campanile, IV. 785) 
vin^- vino (VII. ì34o) 

salin ( saliera, V. 978) 

tamprrin r temperino (V. 981) 
beiTr bene (V. 92o) 

een? cane (VI. lo97) 
pyenr pieno (VII. 1335) 
fen*- fiero (VII. 1396)
)an^s pane (V. 985) 

adm&i ; domani (VI. 1146)



Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. loo-lo2

Für -one erncheiit in einem kleinen Teil des Zentral- 
tassinischen ein -um:

strium = stregone (TV. 815) 
kulatsyum * colazione (V. Io20)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. lo3.

. Die Endkonsonanten -t, -1, -r (nach dem Ausfall dee 
Endvokals) fallen im Tessinisohen weg (wie auch im 
Mailaidisch-Nov^resischen), z.B.:

leva = lievito (II. 235)
(e)sta = estate (II. 312)
eyovü r piovuto (II. 367)
uzinoe, rosi-r usignuslo (III 492)
sa, sé -e saie (V. loo9)
marü, madu = maturo (VII. 1448)
kalimr =. calamaio (IV. 766)
karnava ^ carnevale (IV. 774)

Siehe hiezu die Karten:rizzei fr. 118, 119.



Drittes Kapitel.

DAS V'ALTFLLIN (FS) ISCHE. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmniammm)mnnBmimnmi.mnmH]mmimmr!mm

Unt^r Valtellina versteht man das obere 

Addatal, zwischen Stjlvio und La^o di Corno. Die Mundarten, 

welche dort gesprochen werden, gehörten sprachlich zum 

Lombardischen, bildeten aber eine Gruppe für sich, obwohl 

sie iehr oft mit dom Tessinischon und Mailändisch-Novaresi- 

schen Zusammengehen und sich nur von dem Bargamskisch- 

Brescianischen stark unterscheiden.

Di^ Hauptmerkmale dieser Gruppe sind folgende:

a) Im Vok'lismus:

83. Das Valtollin(3s)ische ist ähnlich, wie das Mailärdisoh- 

Novarosische, ein Gebiet der Nasalvokale. Nur die Ort

schaft Grosio (im A I S als Nr. 218 bezeichnet) zeigt 

den reinen Nasalkonsenarten -n, so dass man dort statt

bui^= buono (IV. 71o) bw/uhat 

statt karbui^r carbone (II, 212) : karbun hat 

" mór^- mani (II. 388): man "

"pyenj- pieno (VII. 1335): pyen "



statt vit^ = vino (VII. 134o): vin hat 

" nruliiy = mulino (II. 152): mulin bat

Siohe hiezu die Kartenskizzen Nr. loo-lo4

04. Die Endvokale bleiben im Valt. erhalten: der schri-'t- 

italieni.chen Pluralendung auf -e entspricht in dieser 

Mundart die Endung auf -i, ausgeiommen im Punkte o9 

( Isolacela, Val di Dentro, mard. Bormio, prov. 

Sondrio), der die Endung -a hat.

_/ ^

kampäni, -ana - campane (IV. 788) 

k;'rti, -rta ^ carte (IV. 745) 

pen(n)i ^peuie (VI. 113c) 

ali, ala = ali (VI. 1129)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 69.

85. Sohr eigentümlich für das Valt. ist u ^ lat. u,

welches ;.Oi't in der übrigen Lombardei als ü erscheint. 

Dieses u kommt in den Orten: 2o9 ( Isolacela), -18 

( Grosio, m&nd. Grosctto, prov. Sondrio) und /Ol 

(- Introoio, nand. Irtrobio, prov. Corno) vor, z.B.:

kruska - crusca (II. 257) 

kru = crudo (V. 932)

'skura = scura (V. 944)



un, im Punkto 234: ui) = uno (II. 284) 

guiT(iur in den Punkten 2o9, 218) giugno

(II. 321)

Dia Skizze zu den zwei letzte; sprachlichen Erscheinun 

gen zeigt uns nm besten den Umfang des Valtellin(es)- 

isohen.

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 322

b) Im Konsonantismus:

86. Das s vor dea Koienun.tjn p, t, k erscheint im Valt. 

(ebenso vie im Tessinischen) als s, nur die Ortschait 

58 ( Sommsino) kennt diese Erscheinung fast gar 

nicht.

vespa = vesua (III. -63) 

rastol ^rastrello (VII. 1411)

stcmak (für p tto, I. 125)

paskwa - pasqua (TV. 777) 

skéna-= sohiena (I. 131)

ska.tula = scatola (II. 274) 

busk? bosco (ili. 53o)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 83 85.



87. Die Ko^sonuateu^rup 3 tr, br, ist im Valt. (vie auch 
im T^s^iuischen) erhalten, z.B.:

kwatru, -tro = quattro (II. 85) 
setémbre, -bri=: settembre (II. 324) 
lrbru, -bro *. libro (IV. 763)

Siühe hiezu die Kartenskizzen Nr. lo8, lo9.

88. Lut. ct ergibt hier c (ähnlich im Tessinischen), z.h.

poetane;> pécai. ( pettine, IV. 673) 
p#ctihure + se> pecenas , pernas

( pettinarsi, IV, 6?i) 
coctu^ kon& ( cotto, V. lol8)
*dncte;> laó ( latte, VI. 1199)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 87

89. Lateinisches p, b, v. f zwischen Vokalen werden im 
Veit, zu v, z.3.:

onpilli> kavoy ( capelli, I. ^?)
caballi^kavay ( cavalli, IV. 8^3)
cavic)u)lu/*kavic ( cavicchio, II. e ) 
lavant> lava ( (si)lavano, V. S4'6) 

^taiänus> tavai^( tafano, III. 47.)
Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. lob.
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9c. Lateinisches ti (== schriftitalienisch z) ?ird im Veit.

zu ts (ebenso wie im Tessinischen), wehrend es im 

Mailärdisch Novaresisohen und im Bergamaskisch- 

Brescianisc en ein s ergibt, z.B.:

martius^> marts ( marzo, II. 318)
^mattea ^ matsa ( mazza, III. 551) 

plateapyatsa, pye- ( piazze, IV. 819) 

capitia^ kavétsa ( cavezza, VI. 1236)

Siebe hiezu die Kartenskizze l.r. 89.
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Viertes Kfpitel.

BER&AMASKISCH-BRESCIANISCHE

GRUPPE .

immmmmmmmmmmmmmmmiimjmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Sie umfasst das Gebiet zwischen Adda im Westen, 

Mincio im Osten; im horden reicht diese Gruppe ungefähr 

bis zur Valtellina; im Süden dagegen reicht sie bis zum 

io und überschreitet ihn sogar im äusser^ten Sudosten.

Der südlichste Abschnitt dieser Gruipe ^das cremonesisch- 

maitovaiische Gebiet) steht unter starkem emilianischen 

und venezianischen Einfluss.

Die Hauptmerkmale, welche die Mundarten dieser 

Gruppe von den umgeb^enden Mundarten abgrenzen, sind haupt

sächlich im Konsonantismus zu finden. Folgendes ist zu 

bemerken:

a) Im Vokaiismus.,.,

91. Die Au lautvokale bleiben im Bergamaskisch-Bre^ciani- 

schen er alten (so wie im Venezianischen), im Maiian- 

dischen dagegen und im Tessinischen verschwinden si;,

z.B.:



karte carte (IV. 745) 

k&mp^ne ^campare (IV. 75i 

ale n ali (VI. 1189) 

pére? porre (VI. H3o)

Siebe hiezu Kartenskizzen Nr. 68, 69

enübor mail. (s)tórt

k:'rt
n kampan
n al

t! W

69

pen, pan.

9' . Lateinisch betontes u ii. geschlossener Silbe ergibt 

im B?rgamaskisch-Brescianischen o, in den Nachbcrmund 

arten u oder op, z.B.:

/
gubbus> gj& { gobbo, I. 887) 

bucca> bóka ( bocca, I. lo4) 

ursust> ors ( orso, III. 433)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. lo6.

93. Lateinisch b tonts i in dies ergibt e in den mit 

dres zusammengesetzten Wörtern im Bargamaskisch- 

Brsscianischen, wird in der Nachbrrmundarten dagegen zu

i, z.B.:

lunede ^lunedi (II. 339) 

martede =? martedì (II. 33o) 

m-irkurdé a mercoledì (II. 33]) 

rn^zde ( mezzogiorno, II. 338)



Siehe hiezu die Kart nskizze l.r. lo7.

94. In d r ui betonten Auslautsilbe den Paroxytona (nach

dem Ausfall dos Auslautvokals) vermeidet das Bergamaski 

Brescianische^ die Gruppe von zwei oder mehreren Konso

nanten. Daher trennt es diese Konsonanten durch den 

Vokal e. Der Ausl&utvokal der Properoxytona verse 'in

de t und der in die auslsutende Silbe tretende \-okal 

wird zu e, z.B.:

furen 3 forno (II. <39) 

imvéren = inverno (II. 314) 

kóren r corna (VI. Jo54) 

setémber =. settembre (II. 314) 

libor = libro (IV. 763) 

kwater 3 quattro (II. 3b5) 

azen 3 asino (VI. I066) 

gamber 3 gambero (III. 4h-3) 

trédes = tredioi (II. Iti) 

kuatórdes 3 quattordici (II.

Siehe hi' zu die Kartenskizzen Nr. lo , lo^.

95. Lt.taij.isches ü vlrd iH dar Lombardei Lia ü -u g. prò 

.h,n, .6 gibt ab r Orba r. . m Worten, als u

erhalten bliebt, z.B.:
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du due (II. 64) im Bergamaskisch-Bresciani-
schen und im Cremonosischen 

luf r lupo (III. 434), im Brescianischen, Mailän-
disch-n und Mantov.- 
Cremonesischen

butér ( burro, VI. 1:o7), im Brescianischrn und
im Crem.-Mant..

Siehe hiezu die Kartenskizze Kr. Ilo.

96. Ir der ganzen Lombardei sind bekanntlich die Nasal-
vokfle vorhanden. Nur in der berg.-br. Gruppe, au .g ^ om 
men das cremones.-maet. Gebiet, tritt die Ertnasalierun 
ein, z.B.:

ma mani (I. 151) 
tava r tafano (III. 478) 
pa = pare (V. 985) 
ka = cene (VI. lo97) 
duma ? domani (VI. 11 6) 
dee = denti (I. 144) 
tép= tempo (II. 363) 
be A bene (V. tic) 
pye- pieno (VII. 1335) 
ve = vino (VII. I34c) 
fe = fieno (VII. 1396)



114 -

muj.& = mulino (II. 252) 

kmii = camino (li. ,62) 

cik, hik =- cinpu3 (II. 36) 

spi, hpi spina (III. 563) 

kndi ( catinella, IV. 666) 

viuli, violi . violino (IV. 757) 

sali, hal(a)ri ( saliera, V. e78) 

timpani ) 3 temperino (V. 961) 

kurtili )

galu ( coscia, I. 161) 

karbu ? carbone (II. 12) 

stazu ^ stagione (II. 3lo) 

grrsu, -hu ^ crescione (III. 635) 

bu r buono (IV. 71o) 

strin =- trogone (IV. 815) 

k;ntu ( ir: finto, V. 875) 

kc^assyu = colazione (V. lo28) 

pau =:p;voné (VI. 1148) 

il, yü* gì = uno (II. L,84)

In don Nnchbnrmuuuarten h.t man dagegen: 

mai^ b-f)_, muli^, bur^ u.s.w.

Siehe hiezu die Karten'kizzeu Kr. Ioo-lo4.
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b) Im Konsonantismus.

^7. Lateinisches ge und lateinisches j, welche im Schrift- 
italienische! g ergeben, treten im Berg.-Bres. (im 
Cr^mon.-Mt. t. nur eiten) ^ls z (an vereinzelten Orten 
auch als z) auf, z.B.:

g"inre> zela ( gelare, II. 382) 
argentum;>arzént ( argento, II. 4oi) 
j^ruarius, jo-> zenér, ze-( gennaio, II. 316) 
jocr^ >zoek, zck ( giucco, IV. 74o) 
jurius > zopfn, zdn"( giugno, II. 321)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 6o, 81.

98. Lateinische zwi^chervokalische Konsonanten p, b, v. d 
verschwinden (der Cremon.-Hantov. Abschnitt ist davon 
-Last ganz ausgeschlossen). Der Schwund des zvischenvo- 
kalischen Konsonanten deckt sich mit dem Schwund der 
Nasalierung; z.B.:

capftia^> hrésa, kaéha ( cavezza, VI. 1236) 
rapa )>raa, raol ( rapa, VII. 136o) 
caprili;> kaey, kiéy ( capelli, I. 97) 
peper éer, piar ( pepe, V. lolo) 
labrum >(<l)aer, luur ( labbro, I. lob) 
ca allu)> kaay ( cavalli, IV. 823)
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tabanus, tafanus^ taa ( tafano, III. 478)
cavic(u)lu> kaec ( cavicchio, II. 233)

levitum > leat ( lievito, II. 235)
prima ver )> primaera ( primavera, II. 311)

it. piovuto - pyeit, pyoìt (II. 367)
lavare,> laa(s) ( lavarsi, IV. 665)

uva;> ua, dpa ( uva, VII. 1313)
ol!va> ulia ( oliva, VII. 1353)

avana ^laena ( avara, VII. 1449)
radix, -Tee > rais, aris ( radice, III. 558)

Siehe hiezu die Kartenskizzen, Nr. Ili, 112.

99. Im Brescian. - Cremones. - Mantovanischen Gebiete wird, 

ltt. -cl- zu c, gegenüber dem Mail, wo es als stimrn- 
haites g oder z erscheint, z.B.:

vocia > véca ( vecchia, I. 55)

RuricJa )> (o)reca ( orecchio, I. lo3)

Siehe hiezu die Kartenskizze Nr. 113.

^oo. Liteinlsches c vor einem palatalen Vokal ergibt in 

dieser Gruppe s (dieselbe Erscheinung zeigt der 
südliche Abschnitt des Mail.); ebenso entspricht dem 
Schrift talienisohen z (zz) dort s; z.B.:
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centum > sént ( cento, II. 3o4) 
oerésea ^ siréza ( ciliegia, T/H. 128* )
copulisi sigula ( cipolla, VII. 1368) 

cera> séra ( cera, V. 9o9)
céna)? sena ( cena, V. 945)
clrculus >sérc ( cerchio, VI. 1229) 
cTmex,-ìcel> simaz, -es ( cimice, II!. 473) 

brachium)? bras ( braocio, I.lo7) 
clopnus> sop ( zoppo, 1.191) 
platea)? pyasa ( piazza, IV. 819)

Siehe hiezu die Kartenskizzen ir.. 91-93

Nur ein kleines Gebiet in der berg.-br.
Gruppe u.zw. die Ortschaften 245 ( Stabello, prov. 
Bergamo), 247 ( Monasterolo del Castello, prov. Bergmo), 
254 ( Martinei.go, prov. Bergamo), 258 ( Mosniga, Lumezza 
Sant' Apollonio, prov. Brescia) 25*3
iand manchmal auch Bergamo selbst, kennen kein s; wo sonst 
die berg.-br. Mundart s zeigt, haben sie ein h, sei es 
im Anlaut, im Inlaut oder im Auslaut. Dieses h geht auf 
das lateinische s, c (vor e, i), ch, ti ( sohriftitalieni; 
s, ce, ci, z, zz) zuruck; z.B.:

sanguen, -ine)? hsijkw ( sangue, I. 88)
Ablt. von soror)> huréla, ho ( sorella, I. 14)
" " solidus + velidus> halda ( saldare,

II, 2o6)



sellarius > heler ( sellaio, II. 266) 
soldi > hole ( soldi, II. 278) 
sexagintal> hehanta ( sessanta, II. 3o2) 
sagjtta^> haeta ( fulmine, II. 3^3) 
somnium^> hon ( sonno, IV. 643) 
sai ^>hrl ( sale, V/ loo9) 
siccabeka ( secca, V. lo34) 
nosterj> ncht ( nostro, I. 16) 
spatula;> hpala ( spalla, I. 122) 
fränk. skina^ hkena ( schiena, I. 131) 
mlat. castula ^ hkatula ( scatola, II. 274) 
stellahtéla ( stella, II. 362) 
spina > hpi ( spina, III. 563)

frink. sporo> hperu ( sprone, VI. 1131) 
aestas, -ate> ehtat ( estate, II. 312) 
vespa > behpa ( vespa, III. 463) 
piscfre^ pehka ( pescare, III. 523) 
obsoùra hkura ( scura, V. 944)

germ.*alisna> l^hna ( lesina, II. 2o8) 
^vosterJ> voh ( vostro, I. 21) 
ossum^ oh ( osso, I. ^o) 
grossus> groh ( grosso, I. 134) 
centum hent ( cento, II. 3o4) 
cera> héra ( cera, V. ^o9)
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cena > heia ( cena, V. 945)
cerebellum^ hervél ( cervello, I. 94)
decem + rovem ^ dehnc^f ( dicciaiuiove, II. 297)
cinque> hik ( cinque, II. 286)
oimex, -ioe> ho^mega, himéga ( cimice, III. 473)
circulus)> herc ( cerchio, VI. 1229)
glacies^> gah ( ghiaccio, II. 381)

^ aeiale> ahai ( acciaio, II. 4ol) 
radix, -Tce:> rajfh ( radice, III. 558)
OBux, -&ce > kruh ( croce, IV. 79o)

cuontia> ho^ka, hiike ( zucca, VII. 137: ) 
trichea)> trehe, -ha ( treccia, I. 98) 
mtcHnare> mahne ( macinare, II. 254) 
brachium> bral ( braccio, I. lo7)

*mattoa> maha ( mazza, III. 551) 
plftea > pyaha ( piazza, IV. 819)

Ablt. von: captiàre^kaha ( caccia, III. 519) 
clop<us]> hop ( zoppo, I. 191)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 91 - 93

lol. Ler schriftitalienisoheu Pluralendung -ti, di ent
spricht im Berg. - Br. (mit Ausnahme des Cremen.ui nt.) 
ein -c; z.B.:

more - morti (I. 7o)
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debec = debiti (II. 283)
gac -= gatti (VI. 1112)
fu(r)nimé(n)c = finimenti (VI. 1234)
fruc ? frutti (VI. 1249)
eoe -=* chiodi (II. 23o)
sole = soldi (II. 78)

Auch:die -=? dita (I. 153)

Siehe hiezu die Karten ikizzen Nr. 114, 115.

lo2. Auslautendes -t d^r Endungen -ato, -ito, -uto
bleibt, rach dem Ausfall des Auslautvokals, im Berg. 
Br. (ausgenommen das Mantov.) erhalten; vährend 
die Nachbarmuidarten auch den Ausfall des t zeigen; 
auslautende -r und -1 bleiben, nach dem Ausfall des 
Auslautvokals, in der ganzer berg.-br. Gruppe er
halten; z.B.:

-t: fyat- fiato (I. 167)
trunat, tu-^ tonato (II. 397) 
capat (für: preso, III. 512) 
merkat, mar-:? mercato (IV. 82o) 
pasat ** passato (IV. 826) 
prat = prato (VII. 1415) 
estat, is-= estate (II. 312) 
krump(r)A - comprati (IV. 826)
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vestit, is- -vestito (IV. 6f8) 

pyoeit, pyoit =. piovuto (II. 367) 

vendat, -ic = venduti (IV. 834)

D^r schriftitalienischen Endung -aio, -iere, -lero 

entspricht hier die Endung -er (im Mail.-Nov. ergibet 
sie: e):

r: karburer ^ carbonaio (II. 11) 

frer ^ferraio (II. 213) 

mulinar = mugnaio (II. 251) 

soler -y sellaio (II. 266) 

furmigér= formicaio (III. 465) 

pulér - pollaio (VI. 1138) 

mester -= mestiere (I. 299) 

senior - sentiero (IV. 845)

-1: sul -= sole (II. 36o)
rrusi^l = usignuolo (III. 492) 

karn al = carnevale (IV. 774)

Siehe hiezu die Kartenskizzen Nr. 116-121.
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SCHLUSSWORT .

lo3. Auf die Frage, ob es überhaupt möglich ist die

Grenzen des lombardischen Dialektgebietes zu bestimme!

kann man ruhig antworten: Ja, es ist möglich die 

Grenzen des Lombardischen festzustellen, obwohl das 

nicht so einfach ist, wie rnam aus den Skizzen zum 

ersten Teil ersehen kann, infolge der gegenseitigen 

Beeinflussung des Lombardischen und der Nachbfrmund- 

arten. Diese Beeinflussung ist durch Verkehr, Handel 

und Industrie ermöglicht. Trotzdem hat das Lombardi

sche bis heute viele Eigentümlichkeiten bewahrt, welch 

es von allen anderen Mundarten unterscheiden, und es 

hat auch ein Kerngebiet erhalten, das sich bis jetzt 

jedem "fremden" Einfluss entzogen hat.

Auf die zweite Frage: In wie viele sprachliche 

Gruppen zerfällt das Lombardische Gebiet ? ist fol

gendes zu antworten:

Man kann im Lombardischen mehrere Dialekte 

unterscheiden. Hier sind nur die vier wichtigsten 

Gruppen unterschieden und besprochen worden, da der 

A I S nicht alle, sondern nur einige ausgewühlte 

Orte der Lombardei enthält und nur eine beschränkte
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Anzahl der Wörter bringt, was eine noch genauere Unter
suchung unmöglich macht. Man konnte jedoch sagen, dass 
fast jeder lombfrdisohe Ort einen besonderen Dialekt für 
sich zeigt, was nur in dem Falle zu beweisen möglich wäre, 
wenn sich im Sprachatlas jeds vorhandene Ortschaft und 
jedes dort gesprochene Wort befände, oder wenn man die 
ganze Lombardei von Ort zu Ort bereisen würde, um die 
entsprechenden Studien zu maohen.

Auf jeden Fall lassen sich im Lombardischen 
vier deutliche Hauptgruppen unterscheiden (vgl. Skizze 
l2n); die mailändisch-novaresische, die tessinische, die 
valtellin(es)ische und die bergamaskisch-brescianisohe 
mit dem cremonesisch-mantovanischen. Diese vier Gruppen 
bilden das lombardische Dialektgebiet, verschieden und 
abgesondert von allen anderen Nachbardialekten.



Lebenslauf.

loh bin am 2. Januar 1917 in Lemberg, West-Ukraine 

Eis Sohn des erichiseh katholischen Pfarrers W.ssyl 

Lontschyna und der 01ha S.ll.hub geboren.

In den Jahren 1924-1928 besuohte ioh die ukrai

nische Volksschule in Lemberg und in den Jahren 1928-1935 

das ukrainische Gymnasium in Lemberg, wo ioh auch im Jahre 

1935 die Reifeprüfung bestand.

I, den Jahren 1935-1939 studierte ich die 

romanisch, und di. englische Philologie und die Philo- 
..phie an der humanistischen Fakultdt der Lemberg.r Uni-

versitat.

Am Anfang August 1939 verlies;, ich Lemberg,

um mich nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika zu
begeben. Nach dem sechs Wochen dauernden Aufenthalt in

U.S.A. kehrte ich im Oktober 1939 nach Europa zurück und

verteilte zehn Monate bei meiner Familie in Mailand,
I,alien. Seit 2. August 194. befinde ich mich in Wien

FskuBtät der Wienerund studiere an der philosophischen

Universität.

Ioh bin ukrainsohir Volkszugehörigkeit,

_ .. n -e,.unirti), arischer Abstammung.^ririchisch-^tholiseher Religio, —-

U^hdan Ivan L O R t S C h
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