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D i e V e r b r e i t u n g d e r » r ä t i s c h e n « S p r a c h r e s t e ( I n s c h r i f t e n , A l p h a b e t e ) i m g e s a m t e n 

O s t a l p e n g e b i e t z w i s c h e n R h e i n u n d I n n i m N o r d e n , d e n s ü d s c h w e i z e r i s c h  o b e r i t a l i e n i 

1) Jb . der Schweizer i schen Gese l l scha f t f ü r U r  u n d Frühgesch ich te , Bd. 55, Basel 1970: D e r 
heut ige S t a n d der R ä t e r f o r s c h u n g , V o r t r ä g e a n l ä ß l i c h der J a h r e s v e r s a m m l u n g in C h u r 1968, 
S. 119148 . U b e r diese T a g u n g a u ß e r d e m kr i t i sch OSMUND MENGHIN, Z u m R ä t e r p r o b l e m , in : 
Stud ien z u r N a m e n k u n d e u n d S p r a c h g e o g r a p h i e , Fes t sch r i f t K a r l F i n s t e r w a l d e r (= I n n s b r u c k e r 
Bei t räge zur K u l t u r w i s s e n s c h a f t Bd. 16), I n n s b r u c k 1971, S. 9  1 4 . 
2) ERNST RISCH, D i e R ä t e r als sprachl iches P r o b l e m , a . a . O . ( A n m . 1), S. 127134 (mit K a r t e 
der I n s c h r i f t e n f u n d o r t e n a c h S p r a c h k r e i s e n ) ; ERNST MEYER, D i e geschicht l ichen N a c h r i c h t e n 
über die R ä t e r u n d ihre Wohns i t z e , a . a . O . ( A n m . 1), S. 119125 (mit K a r t e der übe r l i e f e r t en 
A l p h a b e t e u n d I n s c h r i f t e n n a c h E r n s t Risch, mit Einsch luß der rä t i schen u n d sonst igen S t ä m m e ) ; 
VLADIMIR I. GEORGIEV, Die rä t i schen P e r s o n e n n a m e n u n d ih re sprach l i che Zugehör igke i t , i n : Aus 
d e m N a m e n g u t Mit t e l eu ropas [usw. ] , Fes tgabe E b e r h a r d K r a n z m a y e r (= K ä r n t n e r Museums
schr i f t en N r . 53), K l a g e n f u r t 1972, S. 1 7  1 9 ; DERS., Rät i sch oder N o r d e t r u s k i s c h , i n : O r b i s 22, 
L o u v a i n 1973, S. 2 3 2  2 4 7 . Vgl. a u ß e r d e m die Li t e r a tu rübe r s i ch t in Studis R o m o n t s c h s 
19501977 , Bibl iographisches H a n d b u c h z u r b ü n d n e r r o m a n i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r [usw. ] , 
Bd. 1 Mater i a l i en , bearbe i t e t v o n ALEXI DECURTINS, HANS STRICKER, FELIX GIGER, C u e r a / C h u r 
1977, K a p . A 6 Z u m R ä t e r p r o b l e m , S. 4 2  4 4 (= R o m a n i c a Rae t i ca 1). Z u r v o r r ö m i s c h e n S p r a 
c h e n f r a g e in den O s t a l p e n auch HERMANN M. öLBERG, I l lyr isch , A l p e n e u r o p ä i s c h , Breonisch , i n : 
Stud ien zur N a m e n k u n d e u n d Sprachgeog raph i e , Fes t schr i f t K a r l F i n s t e r w a l d e r (= I n n s b r u c k e r 
Bei t räge zur K u l t u r w i s s e n s c h a f t Bd. 16), I n n s b r u c k 1971, S. 4 7  5 9 (mit wei t e re r Lit . ) . 
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sehen Seen (Langensee, Luganersee, Comersee) im Südwesten, Venetien im Südosten und 
dem Einzugsgebiet der oberen Drau (Gailtal) im Osten erweist keine Einheit des Räti
schen, vielmehr zeigen sich nach Ernst Risch verschiedene größere und kleinere Grup
pen: 
 eine lepontische Gruppe im Westen (LangenseeComersee, Tessin und Misox, mit 

Übergreifen über den San Bernardino nach Norden bis Raschlinas bei Präz am Hein
zenberg) 

 eine rätische Gruppe längs der Brennerroute von Trient über Bozen (und etwas wei
ter das Etschtal aufwär ts ) , Eisacktal und Pustertal bis nordwär ts in den Raum Inns
bruck 

 eine weitere rätische Gruppe im Südosten (Alphabet von Magre) von VeronaPadua 
bis Feltre 

 eine westrätische Sondergruppe in der Val Camonica (und weitere »westrätische« In
schriften, so aus Castaneda, Sondrio und Voltino) 

 eine venetische Gruppe im Südosten (Venet ienBel lunoGail ta l ) 
Während die lepontischen Inschrif ten im Westen wie die venetischen im Osten dem in
dogermanischen Sprachkreis zuzurechnen sind, kommt dem Rätischen sprachlich eine 
Sonderstellung zu, indem es offenbar mit dem nichtindogermanischen Etruskischen näher 
verwand t zu sein scheint, vielleicht mit diesem zusammen auf eine gemeinsame Grund
sprache zurückgeht . Außerdem ist mit keltischen Einflüssen zu rechnen, da sich seit dem 
5. Jahrhunder t Gallier in der Poebene festgesetzt hatten. So zeigt z . B . das Lepontische 
keltische Beeinflussung. 

Ein etwas übergreifenderes Bild läßt sich aus den geschichtlichethnographischen 
Quellen des Altertums gewinnen. So ist nach Ernst Meyer mit rätischen Stämmen fü r die 
Zeit des 1. vor und nachchristlichen Jahrhunder t s in einem breiten Gürtel am südlichen 
Osta lpenfuß zwischen Comersee und Piave zu rechnen, der sich nordwär ts stärker ver
engt, um sich dann auf Vinschgau (Venostes), Inntal im Engadin (Eniates), Bergeil 
(Bergalei), auf den Unter lauf des Hinterrheins (Suanetes) und seine Zuflüsse (Rugusci im 
Oberhalbstein) sowie auf das Rheintal von Chur bis zum Bodensee (Calucones, Vennon-
tes) zu beschränken. Zur Abgrenzung des Gebietes sagt Ernst Meyer u. a.: »Natürl iche 
Grenzen des Siedlungsgebietes bildeten im Westen die Wildnis des Arboner Forstes gegen 
die Helvetier , die Glarner und Urner Alpen, dann die Gebirgsketten des Comersees ge
gen die Lepontier, im Osten die Gebirge um das obere Lechtal und den Arlberg, Silvret
ta und die ö t z t a l e r Alpen und deren östliche Fortsetzung. Graubünden ist also durchaus 
nicht Kern, sondern nur vorgeschobener Ausläufer des rätischen Siedlungsgebiets« 3). 

Auch die Namenforschung vermag zu den Problemen der Räter und ihrer ursprüng
lichen Ausdehnung Beiträge zu leisten, wie dies besonders durch Rudolf von Planta und 

3) E R N S T M E Y E R a . a . O . (Anm. 2 ) , S. 1 2 4 ; vgl. außerdem E R N S T H O W A L D und E R N S T M E Y E R , 

Die römische Schweiz, Texte und Inschriften mit Übersetzung, Zürich 1940, Anhang III Die 
Raeter S. 3 5 7  3 6 6 . 



DIE S I E D L U N G S V E R H ä L T N I S S E C H U R R ä T I E N S 2 2 1 

J o h a n n U l r i c h H u b s c h m i e d ( n e b e n J u l i u s P o k o r n y ) g e s c h e h e n ist 4). Z w e i G e s i c h t s p u n k 

t e s t e h e n d a b e i  n e b e n e i n z e l n e n D e u t u n g s v e r s u c h e n w i c h t i g e r N a m e n  i m V o r d e r 

g r u n d : 

1. D a s N a c h l e b e n a l t e r E t h n i k a f ü r r ä t i s c h e o d e r  in A b g r e n z u n g d a z u  f ü r n i c h t r ä 

t i sche S t ä m m e in ( h e u t i g e n ) L a n d s c h a f t s n a m e n 

2. D i e A b g r e n z u n g z w i s c h e n r ä t i s c h e n u n d n i c h t r ä t i s c h e n  i n s b e s o n d e r e k e l t i s c h e n 

N a m e n a u f G r u n d l a u t l i c h e r o d e r l e x i k a l i s c h e r K r i t e r i e n 

B e i m e r s t e n G e s i c h t s p u n k t l a s sen s ich b e i s p i e l s w e i s e d ie f o l g e n d e n N a m e n n a c h i h r e r 

s p r a c h l i c h e n H e r k u n f t in d i e z w e i G r u p p e n R ä t i s c h / N i c h t r ä t i s c h s c h e i d e n 5); 

R ä t i s c h e E t h n i k a 

in L a n d s c h a f t s n a m e n 

 Prov inzname Raetia (seit Plinius) und Ge
birgsname Alpes Raeticae u. ä., zum sprach
lich schwer e inzuordnenden Völkernamen 
Raeti 

 Talschaf t sname italienisch Bregalia (ver
deutscht Bergell), zum vermut l ich rätischen 
Stammesnamen Bergallei 

 vielleicht Talschaf t sname Engadin , f r ü h 
mit telal ter l ich vallis Eniatina, zum rät i 
schen Stammesnamen Eniates T n n a n w o h 
ner<, sofern nicht eine direkte Ablei tung 
zum Flußnamen Inn (dieser allerdings kel
tisch *Enos, *Enios) vorliegt 

 Talschaf t sname Vinschgau, mittelal ter l ich 
vallis Venusta, Venosta, zum rätischen 
Stammesnamen Venostes 

D a m i t ist e r n e u t e ine A b g r e n z u n g des a l t e n r ä t i s c h e n S i e d l u n g s g e b i e t e s n a c h d e m 

W e s t e n ( k e l t i s c h e S t ä m m e ) u n d N o r d e n ( k e l t i s c h e u n d a n d e r e S t ä m m e ) g e g e b e n . A n d e 

re rse i t s z e i g t s ich, d a ß a u c h i m h e u t i g e n G r a u b ü n d e n se lbs t n e b e n d e n R ä t e r n z u m T e i l 

m i t K e l t e n g e r e c h n e t w e r d e n m u ß , w i e dies a u c h d u r c h a r c h ä o l o g i s c h e F u n d e e r w i e s e n 

ist . 

N i c h t r ä t i s c h e E t h n i k a 

in L a n d s c h a f t s n a m e n 

 Talschaf t snamen i talienisch Val Leventina 
(verdeutscht Livinental ) und rä toromanisch 
Lumnezia (verdeutscht Lugnez) , beide zum 
keltischen Stammesnamen Lepontii 

 Talschaf t sname deutsch Prä t t igau , rä to ro 
manisch Partenz, Portenza, zum keltischen 
Stammesnamen Pritenni, Britenni 

 Seename lacus Venetus f ü r den Bodensee 
bei Pomponius Mela 44 n. Chr. , zum Stam
mesnamen der Veneti (Veneter) 

4) Vgl. die Litera tur in Rätisches N a m e n b u c h , begründet von ROBERT VON PLANTA, Bd. 2 Ety
mologien, bearbeitet und herausgegeben von ANDREA SCHORTA, Bern 1964, S. L V  L X V I , sowie 
den Forschungsbericht von MANFRED SZADROWSKY, Rätische N a m e n f o r s c h u n g , Zs. fü r N a m e n f o r 
schung (ä l ter : fü r Ortsnamenforschung) X V I , 1941, S. 97121 und 209261. 
5) Nachweise fü r N a m e n im heutigen Graubünden in Rätisches N a m e n b u c h Bd. 2, Bern 1964; 
außerdem HOWALD-MEYER, Die römische Schweiz (Anm. 3), Zürich 1940, sowie Ernst Meyer 
a. a. O. (Anm. 2). Zu den N a m e n Inn (vgl. Engadin) und Prä t t igau besonders JULIUS POKORNY, 
Zur keltischen N a m e n k u n d e und Etymologie, Vox Romanica 10, 1951, S. 243246 und 232; zu 
den N a m e n Levent ina und Lumnezia auch FELIX STAEHELIN, Die Schweiz in römischer Zeit, Ba
sel 3 i948 , S. 35 (mit Lit.). 
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Beim zweiten Gesichtspunkt geht es darum, spezifische Abgrenzungsmerkmale f ü r 
die sprachl iche Zuweisung einzelner N a m e n oder N a m e n g r u p p e n zu f inden, die insbe
sondere eine Ausgl iederung zwischen Rätisch und Keltisch ermöglichen sollen. Auf 
G r u n d des lautgesetzlichen Befundes, wonach im Keltischen altes (indogermanisches) p 
entweder schwand oder (je nach Lautve rb indung) sich zu anderen Lauten entwickelte, 
lassen sich N a m e n mit p (besonders im Anlau t ) als nichtkeltisch, vor allem als rätisch 
bestimmen, of t auch in Kombina t ion mit weiteren lexikalischen oder morphematischen 
Kri t e r i en 6 ) . H i e r verdient die N a m e n g r u p p e mit vorrömischrät isch *pitino- >Burg, 
Wehranlage<, heute z. B. Padna l , Parna l , Pedenal , Peiden (z. T. Weiterbi ldungen) u. ä., 
of t urgeschichtl iche Funds tä t ten , besondere Beachtung, da sich ihr Verbreitungsgebiet in 
der Schweiz auf Chur rä t i en beschränkt 7). Mit p lauten sodann viele wichtige Einzelna
men wie z. B. Plessur (Flußname, al trät ische Ablei tung *plud-tura) und Peist mit dem 
sogenannten rätoi l lyr ischen Suf f ix -iste, -este an, das seinerseits in weiteren rätischen 
N a m e n wie Andest GR, Imst (Tirol) und bis nach Triest (älter Tergeste) v o r k o m m t 8 ) . 
Anderersei ts lassen sich im Gebiet von Chur rä t i en auch sichere keltische N a m e n nach
weisen, insbesondere im Chure r und St. Galler Rhein ta l bis zum Bodensee und im bünd
nerischen Vorder rhe in ta l , w o eine keltischrätische Mischkul tur anzusetzen ist s>). Zu den 
keltischen N a m e n Churrä t i ens gehören beispielsweise einige Siedlungsbezeichnungen auf 
-dünon (latinisiert -dunum) >Burg, befestigte Höhe< (Razen / Räzüns < ''Raetiodunum 
>Räterburg< R N 2 ,807808 ; vielleicht Farden R N 2,686; D a r d i n <C are dunon >bei der 
Burg< R N 2,131) sowie ein O r t s n a m e auf -duron (latinisiert -durum) >Tor einer befe
stigten Anlage« (Zizers <C *Titiodurum, zum P N Titius, R N 2,904) I0), ferner viele 
wichtige Einze lnamen wie Clunia bei Feldkirch Magia / Maienfe ld (Kollekt ivbil

6) Vgl. HENRY LEWIS a n d HOLGER PEDERSEN, A Concise C o m p a r a t i v e Cel t ic G r a m m a r , G ö t t i n 
gen 1961, § 2 9  3 3 ; s o d a n n die Lit . wie in A n m . 4 u n d 5, besonders auch JULIUS POKORNY, Z u r 
kel t i schen N a m e n k u n d e u n d Etymolog i e , V o x R o m a n i c a 10, 1951, S. 2 2 0  2 6 7 . L i t e r a t u r u n d 
E r k l ä r u n g s v e r s u c h e zu den e inze lnen N a m e n G r a u b ü n d e n s in Rät isches N a m e n b u c h , Bd. 2, Bern 
1964, hier besonders Teil I V Fragl iches , V a r i a (we i t e rh in z i t i e r t als R N 2). 
7) R N 2, 2 4 5  2 4 6 ; die V e r b r e i t u n g der N a m e n bei PAUL ZINSLI, O r t s n a m e n , S t r u k t u r e n u n d 
Sch ich ten in den Sied lungs  u n d F l u r n a m e n der deu t schen Schweiz , F r a u e n f e l d 1971, S. 17 
( R a u m C h u r , Schan f igg , un te res P r ä t t i g a u , V o r d e r r h e i n t a l mit Sei ten tä le rn , Schams, O b e r h a l b 
stein, U n t e r e n g a d i n ) . Z u mögl i chen auße r schwe ize r i s chen Para l l e l en J. U . HUBSCHMIED, Alte 
O r t s n a m e n G r a u b ü n d e n s , Bündner i sches M o n a t s b l a t t 1948, S. 3350 . 
8) Vgl . R N 2 zu den b e t r e f f e n d e n b ü n d n e r i s c h e n N a m e n , f e r n e r J . U . HUBSCHMIED, a. a. O. 
( A n m . 7). 
9) Vgl . ERNST MEYER, Z u r Frage des V o l k s t u m s der Eisenzei t , i n : U r  u n d f rühgesch ich t l i che 
A r c h ä o l o g i e der Schweiz , Bd. IV, D i e Eisenzei t , Basel 1974, S. 197202 . 
10) Vgl. die gesamtschweize r i sche K a r t i e r u n g der be iden N a m e n t y p e n bei PAUL ZINSLI, a . a . O . 
( A n m . 7), S. 21. 
11) Vgl. ALFRED HOLDER, A l t  C e l t i s c h e r S p r a c h s c h a t z , Bd. I, Leipz ig 1896 ( N a c h d r u c k G r a z 
1961), Sp. 10481050 . 
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dung zu magos >Feld<I2), Brail / Brigels (brigilo >kleiner Berg, Hügel<) *3) und wohl 
auch Chur (älter Curia, rä toromanisch Cuera, Cuoira, Cuira; zu kuria, *koria, *kora 
>Stamm, Teil einer größeren polit ischen Einheit eines Volkes<), dessen Namenbedeu tung 
vielleicht >Stammsitz< sein k a n n '4). Die gallorömischen  5 c # m  N a m e n mit dem kelt i
schen Zugehörigkei tssuff ix -äko- reichen wenigstens bis in die R a n d z o n e der Raet ia pr i 
ma, fehlen jedoch im Rhein ta l u n d G r a u b ü n d e n : Sirnach (Thurgau) aus *Sereniäcum 
( P N Serenius), Tscherlach (Seeztal) aus *Cereliäcum ( P N Cerelius) 's). 

Zur Abgrenzung von Rätien oder des älteren rätischen Gebietes nach Nordwes t en im 
Gebiet der heutigen Nordos tschweiz lassen sich von der Toponomas t ik her insofern Bau
steine l iefern, als verschiedene N a m e n aus verschiedenen Zeiten d a f ü r einen Aussagewert 
besitzen: 
(a) Zunächst stoßen wir auf einen alten keltischen (d. h. nicht rätischen) N a m e n des vor 

alpinen Waldgür te ls südlich des Bodensees und nördl ich des Alpsteins oder Säntisge
birges, der mit keltisch -"Gabreta (identisch mit dem keltischen N a m e n des Böhmer
waldes) anzusetzen ist u n d in den beiden Hüge lnamen thurgauisch Gabris und ap
penzellisch Gäbris (über al thochdeutsch *Gabnzza) nachlebt und >Geissberg, Stein
wildberg< bedeutet (zu keltisch *gabros >Bock<) l6). 

(b) Demgegenüber heißt der eigentliche Alpstein oder das Säntisgebirge jedoch im Früh
mit telal ter in der st. gallischen Vitenüber l ieferung öf te r Alpes Rhetiarum, iuga Retia 
und ähnlich, was auf die bewußtseinsmäßige geographische Z u o r d n u n g nach Süden 
deutet Ebenso ist der toggenburgische Gebirgsname Churf i r s ten , die alpine Schei
dewand zwischen dem romanischen Chur rä t i en und alemannischen Ober toggenburg , 
als Grenzname zu verstehen. First bedeutet in Bergnamen o f t l anggezogene Berg
ket te mit verschiedenen Gipfeln< l8). 

1 2 ) R N 2 , 7 4 1 . 

13) R N 2, 51 (mit weiteren Namen zu diesem Etymon). 
1 4 ) R N 2, 6 5 8 - 6 5 9 ; JOHANN ULRICH HUBSCHMIED , C h u r u n d C h u r w a l h e n , i n : S a c h e , O r t u n d 

Wort, Festschrift Jakob Jud (= Romanica Helvet ica vol. 20), ZürichErlenbach 1943, S. 111-130. 
15) Vgl. STEFAN SONDEREGGER, Die Ausbildung der deutschromanischen Sprachgrenze in der 
Schweiz im Mittelalter, Rheinische Vierteljahresblätter Jg. 31, 1966/67, S. 234-235 (mit Lit.); 
PAUL ZINSLI , a . a . O . ( A n m . 7 ) , S . 2 2 - 2 4 u n d T a f e l I . 

16) Vgl. STEFAN SONDEREGGER, Die Orts und Flurnamen des Landes Appenzell , Bd. I, Frauen
feld 1958, S. X V I I I ; OSKAR BANDLE, Zur Schichtung der thurgauischen Ortsnamen, in: Sprachle
ben der Schweiz, Festschrift Rudolf Hotzenköcherle , Bern 1963, S. 266. 
17) Belege bei STEFAN SONDEREGGER, Grundlegung einer Siedlungsgeschichte des Landes Appen
zell anhand der Orts und Flurnamen, in : Appenzellische Jahrbücher Jg. 1957, H e f t 85, Trogen 
1 9 5 8 , S. 5 9 . 

18) Abzulehnen sind die Spekulationen mit den sieben Kurfürs ten , die in der historischen und 
geographischen Literatur immer wieder erscheinen, vgl. besonders den Hinweis im Geographi
schen Lexikon der Schweiz Bd. I, Neuenburg 1902, Sp. 503, ferner in WESTERMANN, Lexikon der 
Geographie, Stichwort Appenzeller Alpen, Braunschweig 1968, sodann bei KARL MOMMSEN, Die 
»Churfirsten« und der alte Zürichkrieg, Schweiz. Zeitschrift fü r Geschichte 9, 1959, S. 76-85. 
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(c) Als alter Grenzname wird im allgemeinen auch der Flußname Murg (zu keltisch 
*morgä, später *murga >Grenze<) gedeutet, der einerseits am Walensee im Kanton 
St. Gallen, andererseits im Thurgau als linker Zuf luß der Thür im Murgtal und bei 
Frauenfeld erscheint, in beiden Fällen im alten Grenzbereich von Rätien gegen "We
sten zu den keltischen Stämmen in Gallien hin '9). 

(d) Ein sicherer alter Grenzname ist P f y n im Kanton Thurgau, östlich von Frauenfeld, 
heutiger N a m e fü r die römische Grenzstat ion Ad Fines, an der Provinzgrenze zwi
schen Raetia und Gallia Belgica 2°). 
Die Entstehung des Rätoromanischen geht auf die Uberschichtung der vorrömischen 

Sprachen in Graubünden und den Ostalpen durch das Lateinische seit der Römerherr
schaft in Rätien und Nor icum und der damit verbundenen Romanisierung zurück. Die 
dadurch entstandenen, bis heute lebendigen drei hauptsächlichen Sprachgruppen des Rä
toromanischen im weiteren Sinn sind von Westen nach Osten: 

B ü n d n e r R o m a n i s c h Z e n t r a l l a d i n i s c h 

(oder e i n f a c h Ladin i sch , auch 
D o l o m i t e n l a d i n i s c h g e n a n n t ) , 
in einigen D o l o m i t e n t ä l e r n 
des öst l ichen Südt i ro l s 
( I ta l i en) 

Fr iau l i sch 

in der oberos t i ta l ien ischen 
L a n d s c h a f t Fr i au l 
zwischen A d r i a u n d den 
K a r n i s c h e n A l p e n 

( R u m a n t s c h Gr i schun , R ä t o 
r o m a n i s c h im engeren Sinn [in 
der S c h w e i z ] ) , un te r t e i l t in 
 Surselvisch ( surs i lvan) im sog. 

B ü n d n e r O b e r l a n d ( V o r d e r 
rhe in t a l u n d Tave t sch 
m i t Se i t en tä l e rn ) 

 Sutselvisch ( su ts i lvan) , im 
wesen t l i chen a m H i n t e r r h e i n 
(sowei t n ich t deu t sch g e w o r d e n ) 

 Surmei r i sch ( su rmi r an ) im 
A l b u l a t a l u n d O b e r h a l b s t e i n 

 E n g a d i n i s c h ( lad in , auch Lad in i s ch 
g e n a n n t ) im E n g a d i n u n d M ü n s t e r t a l 

Als ältere Bezeichnung fü r die Mundar tg ruppe Surselvisch, Sutselvisch und Surmei
risch des Bündner Romanischen erscheint im Deutschen auch Rumantsch oder Ro
montsch, während Sutselvisch und Surmeirisch als Mittelbündnerisch zusammengefaßt 
werden können. Schriftsprachlich teilt sich das Engadinische in Oberengadinisch (puter) 
und Unterengadinisch (vallader) mit Münsterisch (janer im Val Müstair oder Münster

19) M a t e r i a l u n d L i t e r a t u r bei ALBRECHT GREULE, V o r  u n d f r ü h g e r m a n i s c h e F l u ß n a m e n am 
O b e r r h e i n (= Bei t räge z u r N a m e n f o r s c h u n g , N . F. B e i h e f t 10) H e i d e l b e r g 1973, S. 140141 . Ge
gen die auf J . U . HUBSCHMIED, V o x R o m a n i c a I I I , 1938, S. 139 f f . z u r ü c k g e h e n d e D e u t u n g als 
>Grenzfluß< aus d e m Kel t i schen a l le rd ings JULIUS POKORNY, V o x R o m a n i c a 10, 1951, S. 264 f., 
der an ein i ndoge rman i sches Wasser  oder F a r b w o r t d e n k t ; H u b s c h m i e d s D e u t u n g u n t e r s t ü t z t 
dagegen HANS KRäHE, Bei t räge z u r N a m e n f o r s c h u n g Bd. 6, 1955, S. 8—11. 
20) Belege bei HOWALDMEYER a . a . O . ( A n m . 3), S. 112, 113, 118; f e r n e r O . BANDLE a . a . O . 
( A n m . 16), S. 266. 
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tal). Areallinguistisch erweisen die heutigen Sprachgruppen des Rätoromanischen im 
weiteren Sinn in ihrer geschichtlichen Rückverlängerung in die Spätant ike  ähnlich 
wie das zeitlich vorausliegende Verbreitungsgebiet der älteren lepontischrätischen In
schrif tenfunde  ein mehr oder weniger geschlossenes, in sich selber aber keineswegs 
einheitliches Sprachgebiet zwischen Got tha rd und Triest, sozusagen rittlings der Wasser
scheide zwischen Adriazuflüssen, oberstem Rheinlauf und Donauzuflüssen 2I). 

Die heutige Isolierung oder Zerrissenheit dieses rätoromanischladinischfriaulischen 
Sprachgebietes ist in erster Linie dem Siedlervorstoß der Alemannen und Baiern seit dem 
Frühmittelal ter an und über die Alpen, in zweiter Linie  beschränkt auf die Ostalpen 
 aber auch dem starken Druck der italienischen Schrift , Staats und Verkehrssprache 
zuzuschreiben. 

Eine sprachwissenschaftlich vert ief te Gliederung des Bündnerromanischen hat kürz
lich der Zürcher Romanist Heinrich Schmid vorgelegt2 2) und dabei eine Einteilung in 
die Sprachkreise UnterengadinMünster tal , OberengadinMit te lbünden, Surselva, Ta
vetsch vollzogen, wobei sich nähere Berührungen von Unterengadin und Münstertal mit 
dem Altromanischen des Vinschgaus und überhaupt mit dem Tiroler Romanischen über 
die Ortsnamen ergeben. Nach Schmid gehörte vermutl ich das Rätoromanische Churs so
wie der heute verdeutschten Teile der nördlichen Raetia pr ima in den größeren oberen
gadinischmittelbündnerischen Sprachzusammenhang. Ubereinst immung besteht in der 
ernsthaften historischen wie sprachwissenschaftlichen Forschung darüber, daß sowohl in 
Rätien wie in Nor icum mit einer vollständigen, durchgehenden Romanisierung zu rech
nen ist, welche zur Ausbildung einer allgemeinen, aber nicht einheitlichen romanischen 
Vulgärsprache geführt hat . Dementsprechend vollzieht sich die Weitergabe vorrömischer 
(d. h. rätischer und keltischer) N a m e n und Sprachreste unter den Gesetzen einer romani
schen Umformung 23). 

21) Zur Li te ra tur vgl. die neueren Übersichten von ALDO DAMI, Die Räto romanen , J a h r b u c h des 
Vorar lberger Landesmuseumsvereins 1962, Bregenz 1963, S. 336 (mit ins t rukt iven K a r t e n ) ; 
FRIEDRICH SCHüRR, Die Alpenromanen , in: Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mitte l 
alters (= Vort räge und Forschungen Bd. X), Kons tanz S tu t tga r t 1965, S. 201219 (auch in Vox 
Romanica 22, 1963, S. 100 f f . ) ; LEZZA UFFER, Die R ä t o r o m a n e n in der Schweiz, Alemannisches 
Jah rbuch 1961, Lahr 1962, S. 100129. Z u r Gliederung des Bündner Romanischen vgl. Atlas der 
Schweiz, Blat t 28, Sprachen I I von ANDREA SCHORTA, Bern 1967. Zur Forschungsgeschichte ALE
XI DECURTINS, Das Rätoromanische und die Sprachforschung, Eine Übersicht , Vox Romanica 23, 
1 9 6 4 , S . 2 5 6  3 0 5 . 

22) HEINRICH SCHMID, Zur Gliederung des Bünderromanischen, Annalas da la Societä re toru
mantscha, A n n a d a L X X X I X , 1976, S. 762. 
23) D a z u die wertvol le Klars te l lung und Zusammenfassung von KARL FINSTERWALDER, Roman i 
sche Vulgärsprache in Rät ien und N o r i k u m von der römischen Kaiserzeit bis zur Karol ingerepo
che, Historische Belege und sprachliche Folgerungen, in : Festschrif t Kar l Pivec (= Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaf t Bd. 12), Innsbruck 1966, S. 3364 (mit reichem Li te ra tu rnach
weis, besonders f ü r die Ostalpen) . Für die Schweiz vgl. die Ubersicht in Atlas der Schweiz, T a 
f e l n 2 9  3 0 , O r t s n a m e n , v o n STEFAN SONDEREGGER, V I K T O R WEIBEL, E D U A R D IMHOF, B e r n 1 9 7 5 . 
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Grundsätzl ich ist in der Raetia pr ima wie auch in der Raetia secunda mit den fol
genden diachronischen Sprachberührungen zu rechnen: 

A 
I. Jah r t ausend v. Chr . 

B 
seit dem 1. Jh . v. Chr . 

C 
seit dem Mittela l ter 

Vorrömische Sprachen, 
insbesondere Rausch und 
Keltisch (vgl. S. 219 f.), 
seit der Romanis ie rung 
als selbständige Sprachen 
ausgestorben, aber im 
N a m e n m a t e r i a l und 
durch Rel ik twör te r noch 
ind i rek t gre i fbar 

RömischLateinisch 

>1 
Vulgär romanisch (in den 
Alpen = Rätoromanisch 
im weiteren Sinn) als 4 
Folge der sprachlichen 
Überschichtung durch das 
Lateinische der Römer 

< 

Südgermanisch 

seit dem Frühmit te la l ter 

C j Alemannisch im Westen 

—• 
C 2 Bairisch im Osten 

seit dem H o c h  und 
Spätmi t te la l te r 
C 3 Walserisch 
• (höchstalemannisches 

Walserdeutsch) in Grau
bünden, Vorar lberg und 
Liechtenstein als Folge 
der Walserwanderung 
aus dem Wallis 

Was die eigentlich römische Durchdr ingung im Namenmater ia l betr i f f t , ist sowohl in 
der heutigen Schweiz, wie in Österreich und Bayern eine sehr zurückhal tende römisch
lateinische Namengebung festzustellen, da die Römer ältere vorrömische (also keltische 
und rätische) N a m e n meist übernommen und flexionsmäßig ihrem Sprachsystem einver
leibt haben. So bleiben die rein lateinischen N a m e n der römischen Reichsverwaltung in 
der Raetia pr ima auf wenige Fälle wie Ad Fines >Grenze< (Pfyn, Kanton Thurgau), Ad 
Rhenum >Rheinübergang< (bei Rheineck, Kanton St. Gallen), Lapidaria >Felsen oder 
Steinbrüche< (an der Splügenstraße von Chur nach Chiavenna im Schams, Kanton Grau
bünden), Cunus Aureus (überliefert ist cunuaureu, zu cuneus >Keil< oder conus >Kegel, 
Helmspitze< und aureus >golden<, vielleicht Herbergsname; Splügenpaßhöhe), Summus 
Lacus (altes oberes SeeEnde des Lacus Larius oder Comersees), Murus >Mauer< (Felsrie
gel, wohl Müraia bei Promontogno im Bergell, Kanton Graubünden) beschränkt, oder es 
f inden umdeutende Einverleibungen vorrömischer Ortsnamen in die lateinische Sprache 
statt wie bei Arbor Felix f ruch t t r agende r , glückbringender Baum< (für vorrömisches 
Arabona, Arbona u. ä., heute Arbon, Kanton Thurgau) oder bei Curia (Chur), sekundär 
zu lateinisch curia >Rathaus, Senatsversammlung< gezogen (Grundform keltisch *korjä, 
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korä, latinisiert curia >Stamm, Volksteil<) 24). Demnach kommt ortsnamengeschichtlich 
der römischen Epoche in den Alpen weniger eine Funktion der Neu und Umbenennung 
als eine solche der Weitergabe vorrömischer N a m e n in lateinischer Adapta t ion ihrer 
Formalstruktur , seltener auch einer Umstruktur ierung des Sinngehaltes zu. Anders liegt 
der Befund natürlich bei der romanischen, d. h. durch die ansässige romanisierte Bevöl
kerung in ihrer eigenen Sprache vollzogenen Namengebung, welche von der latei
nischrömischen Namengebung der militärischen und sonstigen Verwal tung grundsätz
lich zu trennen ist, mag dies auch in Einzelfällen schwierig sein 25). Hier müssen inter
disziplinäre Gesichtspunkte weiterhelfen. Wenn nämlich römischromanische N a m e n 
nicht aus der Römerzeit selbst inschriftlich oder historischgeographisch belegt sind, 
können sie nur dann als sicher schon römisch angesprochen werden, wenn am O r t selbst 
römische Funde nachzuweisen sind oder sich sonst eine römische Verankerung (z. B. 
Straßenverbindung) ergibt. In dieser Hinsicht kann denn auch die namenkundl iche Ein
zelforschung immer wieder neue Entdeckungen oder Zuweisungen machen. So hat bei
spielsweise Heinrich Löffler den Ortsnamen Gestratz (Stadt und Landkreis Lindau) an 
der Römerstraße BregenzKempten (Augsburg) überzeugend aus lateinisch castris >zum 
Lager< (1275 Gesträse usw., mundart l ich heute Geschdrets) hergeleitet l 6 \ während wir 
selbst den Ortsnamen Bußkirch am Zürcher Obersee (Kanton St. Gallen), wo unter der 
Pfarrk i rche die Fundamente einer römischen Villa zum Vorschein kamen, als U m f o r 
mung des älteren romanischen Fossonas (zu fossa >Graben<, 842/843 ad Fossonas eccle-
siam, 854 Fussinchirichun) gedeutet haben, wobei auch dieser N a m e in römische Zusam
menhänge (sichere Siedlung, vielleicht Schiffahrt , Kanal am Ufer) weist2?). 

Ältestes namenkundliches Berührungszeugnis zwischen den Germanen und der römi
schen Provinz Raetien und ihren Bewohnern ist der in seinem zweiten Teil germanisierte 
Volksname Raetobarii (Nom. PI.) im Staatshandbuch Not i t ia digni ta tum aus dem An

24) Zu den römischlateinischen N a m e n vgl. die K a r t e n in U r  und f rühgeschicht l iche Archäolo
gie der Schweiz, Bd. V Die römische Epoche, Basel 1975, und bei HANSJöRG KELLNER, Die Rö
mer in Bayern, München 2 1972, S. 176177. Zur Diskussion der N a m e n vor allem HANS LIEB 
und RUDOLF WüTHRICH, Lexicon topograph icum der römischen und f rühmi t te la l te r l ichen 
Schweiz, Bd. 1 (von HANS LIEB), Bonn 1967 sowie Rätisches N a m e n b u c h , Bd. 2, bearbei te t und 
h e r a u s g e g e b e n v o n ANDREA SCHORTA, B e r n 1 9 6 4 . Z u A r b o n v g l . a u ß e r d e m OSKAR BANDLE 

a . a . O . ( A n m . 1 6 ) S. 2 6 4 u n d U L R I C H W A L T E R M A Y , U n t e r s u c h u n g e n z u r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n 

Siedlungs, Personen und Besitzgeschichte anhand der St. Galler U r k u n d e n (= Geist und Werk 
der Zeiten N r . 46), B e r n  F r a n k f u r t 1976, S. 1130. 
25) Zum Grundsä tz l ichen vgl. STEFAN SONDEREGGER, Die Ortsnamen , in: U r  und f rühgeschicht
liche Archäologie der Schweiz, Bd. V I Das Frühmit te la l te r , Basel 1979, S. 7596. 
26) HEINRICH LöFFLER, Sprachliche Zeugen aus römischer Zeit am nördl ichen Bodensee, Aleman
nisches Jah rbuch 1971/72 (1973), S. 217228 und DERS., Historisches Ort snamenbuch von Bayern, 
Schwaben Bd. 6, Stadt  und Landkreis Lindau, München 1973, S. 2526. 
2 7 ) STEFAN SONDEREGGER, D e r N a m e B u s s k i r c h , S t e l l u n g n a h m e i n A N T O N HELBLING, D i e G e 

schichte der ural ten Pfa r r e i Busskirch am obern Zürichsee, neu bearbei tet von LAURA HELBLING, 
Jona 1976, S . 2 3  2 4 . 
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f a n g des 5. J a h r h u n d e r t s : -barii s t e h t f ü r d a s in V ö l k e r n a m e n h ä u f i g e -varii, w e l c h e s 

d e m g e r m a n i s c h e n *-warjöz > B e w o h n e r , M a n n e n e n t s p r i c h t , so d a ß d e r N a m e n i c h t s 

a n d e r e s a ls » B e w o h n e r d e r R a e t i a « b e d e u t e t 2 g ) . R ä u m l i c h ist d a m i t d e r o b e r e D o n a u 

r a u m i m B e r e i c h d e r R a e t i a s e c u n d a g e m e i n t , s t a m m e s k u n d l i c h h a n d e l t es s ich so g u t 

w i e s i che r u m A l e m a n n e n 2?). 

E i n e f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e E i n d e u t s c h u n g des N a m e n s R a e t i a l i eg t s o d a n n in a l t h o c h 

d e u t s c h Riez(a) u. ä. , m i t t e l h o c h d e u t s c h Riez u. ä., n e u h o c h d e u t s c h Rieß, Ries v o r , i n d e m 

h i e r d i e v o r a l t h o c h d e u t s c h e L a u t v e r s c h i e b u n g v o n i n l a u t e n d e m t > z ( z ) [= D o p p e l 

s p i r a n s ] u n d d i e f r ü h a l t h o c h d e u t s c h e D i p h t h o n g i e r u n g v o n l a t e i n i s c h e ( o d e r ae) z u 

v o l k s s p r a c h l i c h ia , s p ä t e r ie d u r c h g e f ü h r t w u r d e n . W i r k ö n n e n i m R a h m e n dieses A u f 

s a t z e s n i c h t d i e g e s a m t e R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e des N a m e n s R a e t i a z u d e u t s c h R i e ß a n h a n d 

d e r u n s n a h e z u l ü c k e n l o s z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Belege n a c h z e i c h n e n , s o n d e r n m ü s s e n 

u n s a u f d i e f o l g e n d e n h a u p t s ä c h l i c h e n P u n k t e b e s c h r ä n k e n : 

(1) Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t l i c h b e g e g n e t d e r ä l t e s t e Beleg in e ine r K ö n i g s u r k u n d e P i p 

p i n s v o n 7 6 0 : tradimus vilia, qui dicitur Thininga ( D e i n i n g e n , B e z . A . N ö r d l i n g e n , b a y r . 

S c h w a b e n ) , sitam in pago Rezi super fluvio, qui vocatur Agira ( E g e r , r e c h t e r N e b e n 

f l u ß d e r W ö r n i t z , d iese l i n k e r N e b e n f l u ß d e r D o n a u ) , cum omni integritate 3°). D a m i t 

ist d a s Ries , g e o g r a p h i s c h d i e E b e n e d e r W ö r n i t z bei N ö r d l i n g e n , a n g e s p r o c h e n , n o r d 

w e s t l i c h e s G r e n z g e b i e t d e r R a e t i a s e c u n d a z w i s c h e n D o n a u i m S ü d e n u n d R ä t i s c h e m L i 

m e s i m N o r d e n , h e u t e z u B a y e r i s c h  S c h w a b e n g e h ö r i g 31). D i e a u f d e r O r i g i n a l u r k u n d e 

v o n 7 6 0 b e r u h e n d e n z w e i F ä l s c h u n g e n des M ö n c h e s E b e r h a r d i m A u f t r a g des F u l d a e r 

A b t e s M a r q u a r d I . n a c h d e r M i t t e des 12. J a h r h u n d e r t s v e r w e n d e n f ü r d e n G a u n a m e n 

d i e l a t e i n i s c h e n F o r m e n in pago Retiq o d e r Reciq 32). D i e D o p p e l h e i t l a t e i n i s c h Retia, 

Rhaetia, d e u t s c h Riez u . ä . ist d u r c h w e i t e r e Belege bis in h u m a n i s t i s c h e Z e i t ges i che r t 33). 

28) Beleg und ältere Li te ra tu r bei M. SCHöNFELD, Wör te rbuch der al tgermanischen Personen
und Völkernamen , Heide lberg 1911 ( N a c h d r u c k 1965); sodann JOHANNES HOOPS, Reallexikon 
der germanischen Al te r tumskunde , Bd. 3, St raßburg 191516, S. 436437 (R. MUCH) und RU
DOLF MUCH, Die German ia des Tacitus, 2. Auf l . D a r m s t a d t 1959, S. 4. 
29) PETER VON POLENZ, Landschaf t s  und Bezirksnamen im f rühmi t te la l te r l ichen Deutschland, 
Untersuchungen zur sprachl ichen Raumerschl ießung, Bd. 1 N a m e n t y p e n und Grundwor t scha tz , 
M a r b u r g 1961, K a r t e 16 und öf t e r (vgl. das Namenreg i s t e r ; andere Zuweisungen siehe S. 202, 
Anm. 8). 
30) U r k u n d e n b u c h des Klosters Fulda , Bd. I, bearbei tet von EDMUND E. STENGEL, Marburg 1958, 
N r . 34. 
31) Vgl. besonders Bayerischer Geschichtsatlas, hsg. von MAX SPINDLER, München 1969, Kar ten 
610 und die diesbezüglichen Er läu te rungen von GERTRUD DIEPOLDER S. 5059 (mit Lit.). 
32) U B Fulda a. a. O. (Anm. 30) N r . 3536. 
33) F ü r die ahd. Zeit auch im Codex Laureshamensis, vgl. die Edi t ion von KARL GLöCKNER, 
D a r m s t a d t 19291936, I, S. 320 und I I I , S. 163. Weitere lat . und ahd . Belege bei ERNST FöRSTE
MANN, Altdeutsches N a m e n b u c h , I I Ortsnamen , 2, N a c h d r u c k der 3. Aufl . , München 1967, Sp. 

572573
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Außerdem ist aus althochdeutscher Zeit aus dem Gruppenglossar der sogenannten Glos
sae Herrad inae (alemannisch, 2. H ä l f t e 12. Jahrhunder t ) der Beleg Rbaetia riez überlie
fert, der offenbar Raetien im größeren, allgemeinen Sinn anspricht, kommen doch im 
selben Glossar weiträumige Ländernamen wie Pannonia ungerlant, Italia lancbarten, 
Britannia engillant vor 34). 
(2) Somit zeigt sich bereits in althochdeutscher Zeit die Doppelbedeutung des einge
deutschten Namens Ries, wie sie auch in mittelhochdeutscher und frühneuhochdeutscher 
Zeit immer wieder vereinzelt zu Tage tr i t t , nämlich: 
a) allgemein fü r Raetia, Ret ia /Rä t i en (bzw. je fü r ihre beiden großen Teile Raetia pri
ma und secunda), 
b) spezifisch fü r die kleinräumige Gaubezeichnung das Ries bei Nördl ingen, alte Grenz
landschaft im äußersten Nordwesten der Provinz Raetia secunda 35). 
Ein solches Nebeneinander von Gesamtnamen und damit identischem Grenznamen läßt 
sich auch sonst da und dort nachweisen, in der heutigen Schweiz beispielsweise im Fall 
von Thurgau (alter, weiträumiger Gauname vom Bodensee bis zur untersten Aare, ur
sprünglich mit Einschluß des Zürichgaus) und Turgi (Weiler, später Gemeinde, Kanton 
Aargau, an der alten Gaugrenze gegen Westen), deren mundart l iche Aussprache übrigens 
identisch ist 36). 
(3) Man wird annehmen dürfen, daß eine frühmit telal ter l iche Eindeutschung sowohl fü r 
den Provinznamen Raetia (vgl. die Belege oben) wie auch fü r den Stammesnamen Rae
ti, humanist ischfrühneuhochdeutsch die Riessen (so bei Joachim von Watt , genannt 
Vadianus 37)) oder die Riesser (Schedeische Weltchronik von 1493 38)) s ta t t fand. Peter 
von Polenz (Anm. 29) rechnet mit einer sekundären Personengruppennamenablei tung 
*Riez-iun »Bewohner von Rieza«, die sich als Dat iv Plural in einem Beleg von 1007 
Riezzin erhalten hat. Die althochdeutsche Form des Landschaftsnamens ist formal noch 
uneinheitlich (Rezi, Rieza, Riez), wenn auch die dem lateinischen Raetia, Retia entspre
chende feminine Form auf a Ausgangspunkt sein dürf te . Aber schon bald setzt sich das 
in Gau, Talschafts und Ländernamen besonders im deutschsprachigen Südwesten und 

34) Die Althochdeutschen Glossen, gesammelt und bearbei te t von ELIAS STEINMEYER und EDU
ARD SIEVERS, Bd. I I I , Berlin 1895 ( N a c h d r u c k D u b l i n  Z ü r i c h 1969), S. 416, Zeile 33 usw.; zu 
diesem Codex olim Argentoratensis vgl. die Li te ra tu r bei ROLF BERGMANN, Verzeichnis der al t 
hochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschr i f ten , B e r l i n  N e w York 1973, N r . 857. Zur 
L a u t e n t w i c k l u n g d e s N a m e n s a u c h W A L T E R STEINHAUSER, T e u t h o n i s t a 6, 1 9 2 9 / 3 0 , S . 1 0 0  1 0 1 . 

35) D a z u DIETER KUDORFER, Das Ries zur Karol ingerzei t , Zei tschr i f t fü r bayerische Landesge
s c h i c h t e , B d . 3 3 , 1 9 7 0 , S . 4 7 0  5 4 1 . 

36) Vgl. Geographisches Lexikon der Schweiz, Bd. VI, N e u e n b u r g 1910, S. 212 und im wesentl i
chen danach HistorischBiographisches Lexikon der Schweiz, Bd. VII , N e u e n b u r g 1934, S. 98; 
J . U . HUBSCHMIED, a . a . O . ( A n m . 1 4 ) , S . 1 2 8 . 

37) Deutsche historische Schri f ten , hrsg. von ERNST GöTZINGER, Bd. II , St. Gallen 1877, S. 25. 
38) Repr in t Grünewa ld bei München 1965, Blat t X C I I (Beschreibung von Augsburg) . 
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im Alpengebiet übliche sächliche Geschlecht durch 39), So bereits frühmittelhochdeutsch 
in dem Riez 4°). 

(4) Ausgangspunkt und hauptsächlicher Geltungsbereich der eingedeutschten Form Ries 
ist die Raetia secunda, w o die ersten spätant ikfrühmit telal ter l ichen Berührungen zwi
schen Germanen und Rätoromanen bzw. Galloromanen oder Römern in Raetien stattge
funden haben; der tVerschiebung zu z(z) [=s] entspricht außerdem die Zeit des 5./6. 
Jahrhunder ts . Hier entstanden der Grenzgauname Ries wie die übergreifende Bezeich
nung Riez fü r Rätien, wobei der N a m e Riez, Rieß bis in frühneuhochdeutsche Zeit ins
besondere auch fü r das Gebiet um Augsburg gebraucht wurde (Berthold von Regens
burg, Augsburger Chronik von 1483, Aventin) . Belege der eingedeutschten Form Ries(s) 
u. ä. in der Anwendung auf die Raetia pr ima sind seltener, da der rätoromanischlateini
sche N a m e Raetia (Curiensis, prima) zu lebendig war und hier außerdem die jüngere 
althochdeutsche Ubersetzung Churwalahun »bei den Churwalchen« fü r Raetia Curiensis 
üblich war 41). Im 15. und 16. Jahrhunder t erscheint das Riess, Rieß u. ä. allerdings auch 
in schweizerischen Quellen oder solchen der unmit telbaren Nachbarschaf t 42); 
K. Sailer, Deutsche Heiligenleben aus St. Gallen: das Curisch Riess (Ms. 602 Stiftsbiblio

thek St. Gallen, zit. Schweiz. Id. VI, 1385) 
Albrecht von Bonstetten 1485: das Minder Ries (minor recia) 
Gallus Oheim, Chronik von Reichenau: das Riesz umb Chur u. ä. 
Vadian, Dt . hist. Schrif ten: In die ober Rheden, Ober-Rhiess, das ist Retiam primam 
Aegidius Tschudi, Chronicon Helvet icum: im Rieß zu Churwalchen (in pago Rhaetia 

Curiensi) u. ä. 
Es gibt aber auch Quellen dieser Zeit, welche streng zwischen Rieß bei Nördl ingen im 
engeren Sinn und Rhetia, Rheden (beide Rhedas, das Churer Rheda) scheiden, wie die 
Zimmerische Chronik 43). 

3 9 ) V g l . P E T E R VON P O L E N Z a . a . O . ( A n m . 2 9 ) S . 4 7 . 

40) N a c h t r a g im St. Galler Verbrüderungsbuch Censuales in dem Riez, in M G H Libri conf ra t e r 
n i t a tum ed. P. PIPER, Berlin 1884, S. 101 A n m . 
41) Vgl. STEFAN SONDEREGGER, Die Ausbi ldung der deutschromanischen Sprachgrenze in der 
Schweiz im Mitte la l ter , Rheinische Vier te l jahresblä t ter Jg. 31, 1966/67, S. 284285. 
42) Die Belege entnehme ich den einschlägigen Wörte rbüchern sowie den Quel lenschr i f ten selbst, 
insbesondere Schweizerdeutsches Wör te rbuch od. Schweizerisches Id io t ikon, Bd. VI, Frauenfe ld 
1 9 0 9 , S p . 1 3 8 5 ; J O H A N N A N D R E A S SCHMELLER, B a y e r i s c h e s W ö r t e r b u c h , 2 . A u s g a b e v o n 

G . K . FROMMANN, B d . I I , M ü n c h e n 1 8 7 7 , S p . 1 4 9 ; H E R M A N N FISCHER, S c h w ä b i s c h e s W ö r t e r b u c h , 

Bd. V. Tübingen 1920, Sp. 344 und N a c h t r ä g e Bd. VI, Tübingen 1936, Sp. 2808; GRIMM, Deutsches 
Wörte rbuch , Bd. V I I I , Leipzig 1893, Sp. 954. Der Beispielbeleg aus Tschudi in Chronicon Helve
t i c u m , i . T e i l , b e a r b e i t e t v o n P E T E R STADLER u n d B E R N H A R D STETTLER, B e r n 1 9 6 8 , S . 5 7 . 

43) Hrsg . von K. A. BARACK, Bd. I  I V (Bibliothek des Lit terar ischen Vereins in Stut tgar t 
X C I  X C I V ) , Tübingen 1869 (siehe Register in Bd. IV) . 
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Was die jahrtausendlange, vom Frühmittelal ter bis zur Gegenwart reichende Sprach
berührung und Siedlungsdurchdringung Alemannisch  Rätoromanisch in Churrä t ien be
t r i f f t , ist von der Namenkunde her in methodischer Hinsicht auf die diachronische In
terferenzforschung größtes Gewicht zu legen, d. h. auf die sprachgeschichtlich näher be
stimmbaren Sprachberührungen Deutsch  Rätoromanisch und umgekehrt sowie auf ihr 
zeitliches wie areales Gefälle 44). Schematisch ausgedrückt geht es um das in Figur 1 
dargestellte methodische Modell. 

Figur 1 Frühmit telal ter 

Sprache A : 
Alemannisch 

synchronische 
und areale Achse 4 

Sprache B: 
Rätoromanisch 

historisch \ 
geographischer > 
Uberschichtungsraum 
Alem.  Rätorom. 

Neuzei t 

diachronische Achse und 
extrapolierte Sprachgrenze, 
die sich langsam zu Gunsten 
des Alemannischen verschiebt 

Als Folge jeder Sprachberührung entsteht ein areal bestimmbarer Interferenzbereich. 
D a die alemannischrätoromanische Sprachberührung wegen der demographischen Sied
lerbewegung und des hohen sozialen Prestiges der deutschen Sprache in älterer Zeit 
(Reich, Adel, Verkehr, Verwaltung) zu einer schrittweisen Verschiebung der Sprach
grenze von Norden nach Süden führ te , entstand ein historischgeographischer Uber
schichtungsraum mit Alemannisch als Superstrat und Rätoromanisch als Substrat. Dieser 
sich bis in die Gegenwart langsam vergrößernde Überschichtungsraum u m f a ß t das heute 
alemannisch sprechende Gebiet der alten Raetia prima, wobei allerdings zu bedenken 
bleibt, daß die Alemannen zusätzliche voralpine Gebiete durch Rodung neu erschlossen 
haben. Die linguistischtoponomastische Gliederung dieses Überschichtungsraumes läßt 

44) Zum allgemeinen STEFAN SONDEREGGER, Sprachgrenzen und Sprachgrenz landschaf ten in der 
Schweiz, in: Berichte des X I I . In te rna t iona len Kongresses f ü r Namenfo r schung , Bd. I (gleichzei
tig O n o m a vol. X I X ) , Leuven 1976, S. 277292. 
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sich mittels sprachhistorischer Kriterien vollziehen, da sprachliche Neuerungen in ihrer 
Wirksamkei t zeitlich begrenzt und wissenschaftlich einigermaßen, d. h. auf Jahrhunder 
te, fixiert werden können. Auf der synchronischräumlichen Achse der Gegenwart spie
gelt sich im Namenmate r ia l verschiedener Sprachformung der sprachhistorische Berüh
rungsprozeß, fü r den wir beispielsweise folgende Kriterien und N a m e n nennen können 
(Figur 2): 

Figur 2 

hochdeutsche 
Lautverschiebung 

deutsche Akzent 
abschwächung 

synchronische 
und areale Achse 

räumliche Staffe lung: 
(von N W nach SE 
oder von N nach S) 

Ubernahmeprozeß von N a m e n am O r t 
Rätoromanisch (oder Römisch/Romanisch) 

Turicum 

Constänt ia 

AI sch e m a n n i 

y Jh. 
6. Jh. 

7- Jh 
8. Jh. 

Jh 
10. Jh 
11. Jh. 

2. Jh 

usw. 

'"monticulus 

*salectum 

Zürich Konstanz Mont Salez 
(alem. lingen 
Chöstez) 

mit durchgeführ ter ohne durchgeführte 
Lautverschiebung Lautverschiebung 

mit germanischer 
Erstbetonung 

ohne germanische 
Erstbetonung 

Der Übernahmeprozeß von N a m e n am O r t ist, was die Sprachform der Namen, 
d. h. deren Laut und Formkörper , bet r i f f t , einerseits von der Gebersprache, andererseits 
von der Aufnahmesprache abhängig, deren sprachgeschichtliche Veränderungen bis zur 
oder seit der Übernahme die N a m e n mitmachen. Dabei zeigt es sich, daß alle verschiede
nen Teilsysteme der Sprache, nämlich Akzentsystem (Suprasegment), Lautsystem, For
mensystem, Syntax (z. B. Präposi t ionalfügungen) und Lexik von den Interferenzvorgän
gen betroffen sind. Dies kann an den verschiedenen Übernahmeprozessen f remder N a 
men (d. h. vordeutscher, voralemannischer, nämlich rätoromanischer und noch älterer 
N a m e n über die Vermitt lungssprache Rätoromanisch) in das Deutsche (Südalemanni
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sehe) im einzelnen gezeigt werden. Wir beschränken uns in Figur 2 auf zwei augenfällige 
Erscheinungen bei der Übernahme vordeutscher N a m e n ins Alemannische, auf die zweite 
oder hochdeutsche Lautverschiebung des 5. bis 8/9. Jahrhunder ts (t, p, k zu den ent
sprechenden Aff r ika ten oder Reibelauten z/ss, p f / f f , ck /ch je nach Position im Wort ) 
sowie auf die sicher seit dem 12. Jahrhunder t anzusetzende deutsche Akzentschwächung, 
in deren Gefolge neu eingedeutschte N a m e n nicht mehr den H a u p t t o n auf die erste Silbe 
verlegten  entsprechend der sog. germanischen Erstbetonung  , sondern die vordeut
sche, d. h. romanische Betonung beibehielten (heutige M u n d a r t f o r m meist mit Endbeto
nung). Dergestalt erhalten wir zwei sich zeitlich überlappende Interferenzfi l ter , welche 
fü r die sprachliche Einverleibung vom RömischLateinischen und Rätoromanischen ins 
Alemannische wirksam sind, den Lautverschiebungsfilter und den Akzentf i l ter . Je nach 
der Übernahmezeit eines Namens erfolgt die Eindeutschung mit beiden, nur noch mit ei
nem oder ohne einen der beiden Filter (vgl. auch oben Fig 2, wobei wir uns auf wenige 
illustrative Beispiele beschränken müssen): 
(a) mit durchgeführter Lautverschiebung und germanischer Erstbetonung 

gallorömisch Turxcum > ahd. Z'iurichi, Zürih, heute Zürich 4s), 
römischlateinisch Constdntia > ahd . Chostinza u. ä., heute Konstanz, älter alem. 
Ch6ste(n)z 4«) 

(b) ohne durchgeführte Lautverschiebung, aber noch mit germanischer Erstbetonung 
lateinischromanisch *mont'iculus > alem. Mömlingen im St. Galler Rheintal (Mund
ar t form muntlaga), 1155 montigels, i n j Montigil, später an die  ingenOrte ange
glichen 47), mit altbesiedeltem kleinen Berg in der Ebene des Rheintals 

(c) weder mit durchgeführter Lautverschiebung noch mit germanischer Erstbetonung 
lateinischromanisch Salectum (so urkundl ich 847) >Weidengebüsch< > alem. Salez 
im St. Galler Rheintal 48). 
So vermehren sich nach Süden auf den beiden Haupteinfal lsachsen in die Raetia pri

ma, im St. Galler Rheintal und im Land Vorarlberg sowie an der ZürichseeWalensee
Route die nicht mehr verschobenen Ortsnamen zusehends. Dies bet r i f f t sogar die relativ 

4 5 ) Z u m N a m e n E R N S T M E Y E R i n EMIL V O G T  E R N S T M E Y E R  H A N S C O N R A D PEYER, Z ü r i c h v o n 

der Urze i t zum Mittela l ter , Festschrif t H a n s H ü r l i m a n n  H u b e r , Zürich 1971, S. 110 und 148 
(hier die Lit.); ahd. Belege neben dem Geographen von R a v e n n a (Ziurichi) auch Die Althoch
deutschen Glossen, Bd. I I I , S. 611. 
46) Vgl. HANS LIEB a. a. O. (Anm. 24), S. 35 f f . ; ahd. Belege auch Die Althochdeutschen Glossen, 
Bd. I I I , S. 125 und 611. Vgl. auch die ahd. Einver le ibung des Personennamens Constant ius u. ä. in 
urk. 895 in Chostanicineswilari (Vorar lberg; U r k u n d e n b u c h der Abtei St. Gallen II , S. 302). 
47) THOMAS ARNOLD HAMMER, Die Orts  und Flu rnamen des St. Galler Rheintals , N a m e n s t r u k 
tu r und Siedlungsgeschichte (Studia Linguistica Alemannica 2), Frauenfe ld 1973, S. 167168. 
Vgl. auch die Namenpara l l e l e Munt ig l bei Salzburg, welche ERNST SCHWARZ, Baiern und Wal
chen, Zeitschr i f t fü r bayerische Landesgeschichte 33, 1970, S. 899 nennt . 
48) WILHELM GöTZINGER, Die Romanischen Or t snamen des Kantons St. Gallen (auch Diss. Frei
burg i. Br.) 1891, S. 7374 (zu lat. salictum, dieses zu salix »Weide«). 
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junge k-Verschiebung, welche als späteste Stufe der Tenuesverschiebung in das 7V8. 
Jah rhunder t zu setzen ist: 
Gaster, Landschaf tsname zwischen Zürichsee und Walensee, Kanton St. Gallen, ur

sprünglich Burgname (Gasterholz), mit schwankenden älteren Belegen zwischen ale
mannisch durchgeführ ter und romanisch (sowie später alemannisch wie heute) nicht 
durchgeführ ter Lautverschiebung, z. B. 1230 a clivio, qui Gastirn dicitur neben 1283 
in Chastren, zu lat. Castrum, castra >Lager, Festung< 49). 

Götzis, Dorf im Land Vorarlberg, rechtsrheinisch fast auf derselben Höhe wie das 
linksrheinische Montlingen (siehe oben), vermutl ich zum romanischen Stamm von 
cattia >Schöpflöffel<, topographisch >Mulde<, was örtl ichnamenmotivisch als ge
schützte Senke zwischen zwei Vorbergen verständlich ist; auch hier liegen, entspre
chend dem althochdeutschen Sprachgrenzgebiet, chFormen als f rühe Eindeutschun
gen vor, die sich aber gegenüber der romanischen Form mit c im Anlaut (später zu 
deutsch g) nicht durchzusetzen vermochten: 1045 (nur Abschrif ten) Cheizines, 1178 
(nur Abschrif ten) in Checins, 1260 Gezins 5°). 

Grabs, bedeutende frühmit telal ter l iche Siedlung im St. Galler Rheintal , nach einer 
neuen Deutung von Gerold Hi l ty als caput rapidae zu verstehen, nämlich >Beginn 
(oder Ende) der Stromschnelle, bzw. des steilen Anstiegs< am Simmitobel Richtung 
Oberstes Toggenburg 5'). 

Garns im St. Galler Rheintal , am "Westrand der weiten Talebene, zu lat .rom. campus 
(Belege z . T . mit Weiterbi ldung 835 in fundo Campesias usw., sonst in Campis, in 
Campo) 52). 
Daneben gibt es allerdings Namen , welche tief im frühmittelal ter l ichen rä toromani

schen oder alpinromanischen Sprachraum liegen und t ro tzdem in ihrer eingedeutschten 
Form Merkmale der hochdeutschen Lautverschiebung aufweisen. Wir sprechen in sol

49) Vgl. BRUNO BOESCH, Das Ort snamenb i ld zwischen Zür ich und Walensee als Zeugnis f ü r die 
Sprachgrenze im 7. u n d 8. J a h r h u n d e r t , in : Sprachleben der Schweiz (Festschrif t Rudolf H o t 
zenköcherle) , Bern 1963, S. 242243 ; die Belege (und weitere, z . T . verunechtete) im U r k u n d e n 
buch der südlichen Teile des Kan tons St. Gallen, bearbei te t von F. PERRET, Bd. I ff . , St. Gallen 
1951 f f . 
50) Rätisches N a m e n b u c h , Bd. 2, S. 653 unter Cazas ; die Belege bei ADOLF HELBOK, Regesten 
von Vorar lbe rg und Liechtenstein bis zum Jah re 1260 (Quellen zur Geschichte Vorar lbergs und 
Liechtensteins Bd. I), B e r n  B r e g e n z  S t u t t g a r t 1920 sowie (teilweise) im U r kundenbuch von 
F. PERRET (Anm. 49). Vgl. auch JOSEF ZEHRER, Frühe Namensch ich ten in Vorar lberg , in : Studien 
zur N a m e n k u n d e und Sprachgeographie , Festschrif t K a r l Finsterwalder , Innsbruck 1971, 
S. 9394 (mit anderer Deutung) . 
51) GEROLD HILTY, Der O r t s n a m e »Grabs« im St. Galler Rheinta l , in: Berichte des X I I . In te rna
t ionalen Kongresses f ü r N a m e n f o r s c h u n g , Bd. I (gleichzeitig O n o m a vol. X I X ) , Leuven 1976, 
S. 217227 bzw. Z u r H e r k u n f t des Ort snamens »Grabs«, in : Melanges of fe r t s ä Car l Theodor 
Gossen, BernLiege 1976, S. 363394. 
52) WILHELM GöTZINGER a . a . O . (Anm. 48), S. 1920; Belege im U r k u n d e n b u c h von F. Perre t 
(Anm. 49). 
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chen Fällen von einer Fernwirkung der Lautverschiebung bei der Einverleibung von ro
manischen N a m e n jenseits einer direkten Sprachgrenzberührung ins Deutsche. Diese 
Fernwirkung ist bei wichtigen Siedlungsnamen, Standorten bedeutender Klöster, Burgen, 
Brückenstellen oder Paßnamen festzustellen, z. B.: 
Chur, Bischofssitz, Verkehrsknotenpunkt nördlich der Alpen und Haup t s t ad t der Raetia 

prima, bereits mit althochdeutschen chBelegen, normalschweizerdeutsch mit ch, 
bündnerisch aber mit kh ausgesprochen (dagegen rätoromanisch Cuera, Cuoira u. ä., 
entsprechend italienisch Coira, französisch Coire) 53). 

Como, Bischofssitz und Verkehrsknotenpunkt südlich der Alpen, ebenfalls mit bereits 
althochdeutschen chBelegen (Cuma, Cumae .i. chuma Ahd. Gl. I I I , 611, 27), die sich 
altalemannisch in der schweizerischen Chronikl i tera tur fortsetzen (Chum u. ä.). 

Cazis (Katzis), rätoromanisch Cäzas, Dorf im Domleschg Kt. Graubünden, mit bedeu
tendem Frauenkloster seit dem Frühmittelal ter , urkundl ich Cacias seit dem 10. Jh. 
usw. (zu cattia >Schöpflöffel<, topographisch >Mulde<), daneben mit alten chBele
gen, z. B. 940 Cbazzes, spätahd. Chaces, jünger Chatz 54). 

Chiavenna, älter Clavenna, verdeutscht Cleven u. ä., Verkehrsknotenpunkt südlich der 
Alpen auf dem Weg von Chur nach Como, wobei nach Ausweis der im Schweizer
deutschen bis heute weitverbreiteten Wein und Rebenbezeichnung Chlevner, Chläv
ner (Schweiz. Idiot ikon I I I , Sp. 632) eine altalemannische Form mit anlautendem ch 
angenommen werden muß 55). 

Monte Ceneri, Paßübergang zwischen BellinzonaTessinflußLangensee und Lugano, 
bergschweizerdeutsch Munckcbänel (Uri), Munchänel, Mong Chanel (Glarus), wobei 
allerdings zusätzlich Anlehnung an das schweizerdeutsche Lehnwort Chän(n)el , 
Chän(n)er (ahd. känali < lat. canalis >Röhre, Rinne, Wasserlauf<) vorliegt 56). 
Fast alle diese chBelege für (teilweise) eingedeutschte romanische oder noch ältere 

Namen stehen graphematisch keineswegs isoliert, sondern im Verband mit sicherer Spi
ranslautung von ch in der gleichen Quelle, so daß man sie nicht einfach als graphemati
sche Variante abtun kann. Daneben gibt es natürl ich auch Fälle erst jüngerer Anglei

53) Vgl. die Anm. 14 genannte Li te ra tu r ; die ahd. Formen in : Die Althochdeutschen Glossen, 
Bd. I I I , S. 126 und 611. 
54) Rätisches Namenbuch , Bd. 2, S. 653. Zu den dor t genannten Belegen ist derjenige aus dem 
Conspectus coenobiorum des Codex 453 der Stif tsbibl iothek St. Gallen aus dem 12. Jh . Sororibui 
in Chaces manentibus ( M G H , Libri conf ra t e rn i t a tum, ed. P . P i p e r , Berlin 1884, S. 144) nachzu
t ragen; im f rüheren Eint rag des Verbrüderungsbuches selbst heißt es dagegen nomina sororum de 
Gaczes (a. a. O. S. 92; vermut l ich 9. /10 . Jh.) . 
55) Über die Bedeutung des Weines aus dem Gebiet von Chiavenna liegen viele ältere Zeugnisse 
aus schweizerischen U r k u n d e n und Chroniken des Spätmit te la l ters vor, z. B. fü r St. Gallen U r 
kundenbuch der Abtei St. Gallen Bd. I I I , S. 738 und 784, sowie Cris tän der Kuchimais ter , N ü w e 
Casus Monasteri i Sancti Galli , ed. EUGEN NYFFENEGGER, Ber l in New York 1974, S. 50. 
56) Vgl. JOHANN ULRICH HUBSCHMIED, Zeugen f ü r das späte Aussterben des Gallischen, Vox Ro
manica 3, 1938, S. 8081, Anm. 4; Schweiz. Id io t ikon II , Sp. 311 mit Beleg 1511 Mont Kenel; 
der N a m e gehört nach Hubschmied zu lat. cineres. 
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chung von rätoromanisch c an normalschweizerdeutsch ch, wie etwa beim Dorfnamen 
Castnsch, deutsch Kästris (Surselva, Kt. Graubünden) , w o neben überwiegendem Castri-
ce, Castrisis, Castus auch spätmittelalterliche Belege 1258 Chastris (neben Kastres), 1289 
de Chestris begegnen. Der N a m e ist eine Ableitung von lateinischromanisch Castrum 
>Lager, Festung< 57). 

Was die Eindeutschung mit Akzentwechsel zugunsten der germanischen Erstbetonung 
betr i f f t , ist es doch auffäl l ig , daß sich wichtige alte Siedlungsnamen im Grenzbereich 
der Raetia pr ima oder in ihrem älteren alemannischrätoromanischen Berührungsgebiet 
diesem Akzentwechsel noch unterziehen, daß aber südlich des Hirschensprungs und öst
lich des Walensees im Innern des al trätoromanischen Gebietes in der Regel die romani
sche Betonung auch fü r die deutsche Form gilt  am Gesamtbefund können die wenigen 
Ausnahmen, welche Paul Zinsli nennt, der dieses Kriter ium fü r die siedlungsgeschichtli
che Auswertung in der deutschen Schweiz grundsätzlich ablehnt, nichts ändern 58). Die 
verhäl tnismäßig wenigen, mit Akzentwechsel eingedeutschten romanischen oder vorro
manischen (römischkeltischen oder rätischillyrischen) N a m e n f inden sich geographisch 
mit Bezug auf die Raetia pr ima wie folgt gruppier t : 

1. längs des Bodensees 
Konstanz < lat. Constdntia (vgl. S. 233) 
Fräsnacht < roman. *fraxinetum >Eschengehölz< 59) 
Arbon (mda. ärba) <C vorrom. Arböna (vgl. S. 226) 
Bregenz < kelt. Brigdntia, -tum 6o) 

2. im Raum oberer ZürichseeGlarnerlandWalensee 
Tüggen <C kelt. Tuccönia u. ä . 6 l ) 
Näfe l s <C roman. *navälias, ':'novälias >Neubrüche< 62> 

57) Rätisches N a m e n b u c h , Bd. 2, S. 651652 ; HEINRICH BOXLER, Die Burgnamengebung in der 
Nordos t schweiz und in G r a u b ü n d e n (Studia Linguistica Alemannica Bd. 6), Frauenfe ld 1976, 
S. 6970 (und Register) . 
58) PAUL ZINSLI, Spuren sprachverschiedener Begegnung in den Or t snamen der schweizerdeut
schen Alpentä le r , in : Berichte des X I I . In te rna t iona len Kongresses f ü r Namenfo r schung , Bd. I 
(gleichzeitig O n o m a vol. X I X ) , Leuven 1976, S. 8991 ; wir bestreiten allerdings unsererseits 
nicht, daß an der westl ichen (deutschfranzösischen) Sprachgrenze der Schweiz und in den durch 
Walser besiedelten Alpen tä le rn die A k z e n t f r a g e di f fe renz ie r te r beurtei l t werden muß. Auch 
EBERHARD KRANZMAYER, Zur O r t s n a m e n k u n d e Tirols, O n o m a vol. X I , 1964/65, S. 242 scheidet 
je nach Betonungskr i te r ium zwischen einer al thochdeutschen N a m e n ü b e r n a h m e mit Erstbetonung 
und einer erst mit te lhochdeutschen mit Zwei t  oder Endbe tonung . 
5 9 ) O S K A R BANDLE a . a . O . ( A n m . 1 6 ) , S . 2 6 7 . 

60) ALFRED HOLDER, AltCel t i scher Sprachschatz , Bd. I, Leipzig 1896 (Nachd ruck Graz 1961), 

Sp 53 8 539
6 1 ) H A N S LIEB a . a . O . ( A n m . 2 4 ) , S . 7 5  8 4 ; B R U N O BOESCH a . a . O . ( A n m . 4 9 ) , S . 2 5 2 . 

62) FRITZ ZOPFI, Die N a m e n der glarnerischen Gemeinden, J a h r b u c h des Historischen Vereins 
des K a n t o n s Glarus , 50. H e f t , 1941, S. 3334. JOHANN ULRICH HUBSCHMIED, Der N a m e Näfe l s , 
Vox Roman ica 12, 1952, S. 357360 bzw. Schweiz. Zei tschr i f t fü r Geschichte I, 1951, 
S . 2 9 1  2 9 3 . 
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Glarus <C vorroman. *clar6nas, 9. Jh. clarona, heute noch rätoromanisch glarüna 63) 
Kerenzen (mundart l ich chiratsd) <C roman. (via) *circinata oder *circätiöne~s 
>Kehren< (an der alten Paßstraße) 64) 

3. im untersten St. Galler Rheintal und rechtsrheinisch im nordwestlichen Vorarlberg 
(Raum Feldkirch) 
Möntlingen <C roman. monticulus (vgl. S. 233) 
Nofels (Vorarlberg) < roman. *novälias 65) 
Frästanz (Vorarlberg) <C roman. *fustägo, -ine, >Knüppel, Holzriese<66) 
Demgegenüber zeigt die Hauptmasse der Landschafts , Siedlungs und Flußnamen 

südlich des Hirschensprungs, im Raum Sargans und überhaupt weiter im heute deutsch
sprachigen Gebiet von Churrät ien  von einzelnen Ausnahmen, deren Bedingungen Fall 
fü r Fall geklärt werden müßten  , keine germanischdeutsche Erstbetonung mehr, wie 
z. B. Salez, Gasenzen, Sargans, Ragäz, Jemns, Maläns, Plessur (Flußname), Schanfi'gg 
usw. 67). Diese N a m e n sind eben nach der deutschen Akzentschwächung, etwa seit dem 
12. Jahrhunder t , jedenfalls in nachalthochdeutscher Zeit in die alemannische Sprache 
aufgenommen worden. Fälle wie das wegen der MutterTochterklosterBeziehung zur 
Reichenau schon frühmittelal ter l ich in althochdeutscher Zeit eingedeutschte Pfäfers (rä
toromanisch Faveras, mittellateinisch Fabarias)  unabhängig davon, daß das Kloster 
bald nach der Gründung schon im 8. Jahrhunder t in den rätischen Herrschaftsbereich 
übergegangen ist  , sprechen nicht dagegen, weil sie als Sonderfälle erklär t werden 
können 68). Außerdem muß mit Analogiewirkungen gerechnet werden, welche die roma

6 3 ) F R I T Z ZOPFI a . a . O . ( A n m . 6 2 ) , S . 4 0  4 2 . 

6 4 ) F R I T Z ZOPFI a . a . O . ( A n m . 6z), S . 2 2  2 4 . 

6 5 ) F R I T Z Z O P F I a . a . O . ( A n m . 6 2 ) , S . 3 3 . 

66) JOSEF ZEHRER a . a . O . (Anm. 50), S. 95 (mit Lit . ) ; vgl. auch Rätisches N a m e n b u c h , Bd. 2, 
S. 157158. 
67) Zu den N a m e n , soweit im Kt . Graubünden , Rätisches N a m e n b u c h , Bd. 2; WERNER 
CAMENISCH, Beiträge zur a l t rä toromanischen Laut lehre auf G r u n d romanischer Orts  und 
Flurnamen im Sarganser land, Diss. Zürich 1962; WILHELM GöTZINGER a. a. O. (Anm. 48). 
68) Belegübersicht bei W. GöTZINGER a. a. O. (Anm. 48), S. 70, der den N a m e n zu la t .  rom. faba 
>Bohne< stellt, vgl. auch FRANZ PERRET, AUS der Frühzei t der Abtei Pfävers , 98. N e u j a h r s b l a t t 
hrsg. vom Histor ischen Verein des Kt. St. Gallen, 1958, S. 1516. Die Beurtei lung der Ein
deutschung ist wegen verunechte ter oder gefälschter diesbezüglicher Belege im 17. J a h r h u n d e r t 
nicht einfach (dazu U r k u n d e n b u c h von F. PERRET wie Anm. 49). Vielleicht ist der Anlau t der 
deutschen Form Reflex der u. a. so belegten Präpos i t iona l fo rm ad Fabarias (dazu auch 
W. GöTZINGER S. 78 ) ; im übrigen liegt Sekundä rumlau t vor Suf f ix -aria vor . Die f rühen histo
rischen Zusammenhänge bei HEINRICH BüTTNER, Zur f rühen Geschichte der Abtei Pfä fe r s , Zeit
schrif t fü r schweizerische Kirchengeschichte 53, 1959, S. 117 ( N a c h d r u c k in : Schwaben und 
Schweiz im f rühen und hohen Mittela l ter , Gesammelte Aufsätze , Vort räge und Forschungen, 
hsg. vom Konstanzer Arbeitskreis fü r mittelal ter l iche Geschichte, Bd. X V , Sigmaringen 1972, 
S. 225239) . 



2 3 8 STEFAN S O N D E R E G G E R 

nisch-deutschen Doppel formen von bereits festen Paaren aus beeinflussen. Der dabei re
sultierende Ortsnamenausgleich müßte in einer zusammenfassenden, auf die zweisprachi
gen N a m e n ausgerichteten Untersuchung dargestellt werden. Offenba r spielen auch pho
netische Bedingungen in der Struktur des Namenkörpers eine Rolle: so ist es auffäll ig, 
daß deutsche N a m e n f o r m e n auf kurzes is den Ton nicht tragen, selbst wenn der ent
sprechende rätoromanische N a m e endungsbetont ist (Kästris, roman. Castrisch; Thüsis, 
roman. Tusäun; Tnmmis , roman. Tarmegn, Termin). 

Als weiteres Indiz eines langanhal tenden alemannischrätoromanischen Berührungs
prozesses, welcher linguistisch gesehen den morphologischen Teil des Sprachsystems be
t r i f f t , sind die Ortsnamen mit Übernahme des altromanischen Flexionszeichens auf s in 
der deutschen Form zu werten, welcher  allerdings nur zum Teil noch  der slose 
Ortsbewohnername gegenübersteht (Näfels / Näfeler , Glarus / Glarner, Flums, Garns 
usw.). Dieses s ist meist als altromanischer Nomina t iv Singular, gelegentlich auch als 
Akkusat iv Plural oder anders zu deuten, wie Heinrich Schmid gezeigt hat 69). Da im 
Romanischen die Nomina t ivendung im Verlauf des Spätmittelalters geschwunden ist, 
zeigen bis heute viele vor dieser Zeit verdeutschte N a m e n ein auslautendes s, während 
die entsprechenden romanischen Formen dessen meist entbehren, wobei sie allerdings 
auch zum Teil auf einen slosen obliquen Kasus zurückgehen können (nach Heinrich 
Schmid z. B. deutsch Flims und Flums aus dem Nominat iv , romanisch Flem aus dem 
Obliquus, zu jlumen >Bach, Wildbach<, mit neuer maskuliner Deklinat ion im Singular). 
Außerdem wurden die mit s ausgestatteten Formen geradezu typisch für die verdeutsch
te Kanzle i form vieler rätoromanischer Namen , ja sie können sogar analogisch an deut
sche Lexeme antreten (Klosters, lat. Claustra). 

Wir können hier nicht auf alle Einzelheiten der komplizierten Berührungsfrage dieses 
zweisprachigen Ortsnamentypus eingehen, dessen Details noch keineswegs abschließend 
erforscht sind. Außerdem handel t es sich um eine gesamtschweizerische Erscheinung des 
alemannischromanischen Kontaktes , so daß wir auch in der Innerschweiz (z. B. Kriens, 
Kerns, Stans), im Wallis (z. B. Grengiols, Naters) und im Bezugsbereich der deutsch
französischen Sprachgrenze (z. B. Tafers, Ligerz) vordeutsche Namen auf s (und z, 
sch) vorf inden 7°). Doch zeigt eine Kart ierung allein schon für die Schweiz (die im Be
reich der Raetia pr ima fü r VorarlbergLiechtenstein ergänzt werden müßte) den arealen 
Erstreckungsbereich Gaster  Walensee  Seeztal (westlichster Ort Schänis, dazu 

69) HEINRICH SCHMID, Zur Geschichte der rä toromanischen Dekl ina t ion , Vox Romanica 12, 
1952, S. 2181 . 
70) Vgl. auch STEFAN SONDEREGGER, Die Ausbi ldung der deutschromanischen Sprachgrenze in 
der Schweiz im Mitte la l ter , Rheinische Vier te l jahresblä t ter Jg. 31, 1966/6J, S. 266268 (mit 
weiterer Lit.). Für die Westschweiz PETER GLATTHARD, Or t snamen zwischen Aare und Saane 
(Sprache und Dich tung Bd. 22, Sonderreihe Berner Arbei ten zur Dialektologie und Volkskunde) , 
BernS tu t tga r t 1977, S. 201212 (mit weiterer Lit.). 



D I E S I E D L U N G S V E R H A L T N I S S E C H U R R A T I E N S 239 

Uordeuadteflimcnauf-s, -z, -sdi Ms Reflex 
rvrrunisdierFIpion in der deutschen Schweiz 

• Antun öukrdeußi/toiSitiunz 
O Aippdipiidugejümtnjasritstlerdtiittdi-

rominiahmSpndiprenirmäiiattTtturs-rerm^ 

V 

' • V 

u, o - ' ° 

Kar te 1 

Ortsbewohnername Schänner 71)), st. gallisches Rheintal und Seitentäler, sowie den gan
zen Kanton Graubünden (dazu Karte 1). Zu beachten bleibt außerdem, daß eine ältere, 
in voralthochdeutscher Zeit in das Alemannische (und Bairische) aufgenommene Schicht 
römischlateinischer und anderer vorgermanischer N a m e n die Endungen Vokal + finales 
s gemäß den südgermanischen Auslautgesetzen abfallen läßt : römischlateinisch Ad Fines 
an der Westgrenze der Raetia pr ima > P f y n (115 5 in Pbina, 1192 de Phine, später mit 
apokopiertem e) 72); Enios (neben Enos, rä torom. En) > bairischalthochdeutsch Ini, Ine 
(Genitiv Innes, Dat iv Inne, danach auch Nomina t iv / Akkusat iv sekundär Inni, -e), mit 
Übernahme ins Deutsche vom bairisch besiedelten Unterlauf her, zu keltisch *enos >Was
ser< 73). Demgegenüber bleiben die seit althochdeutscher Zeit, d . h . vom 7V8. Jah rhun
dert an ins Deutsche einverleibten N a m e n bezüglich ihrer finalen sEndung unangetastet 
 dagegen wird der Vokal quali tat iv nach althochdeutscher Regel abgeschwächt, später 

7 1 ) N a c h F R I T Z Z O P F I a . a . O . ( A n m . 6z), S . 3 1 u n d B R U N O B O E S C H a . a . O . ( A n m . 4 9 ) , S . 2 5 5 z u 

in scamnis, zu scamnum >Bank<, also >bei den Sandbänken< der alten U f e r z o n e des im Verlauf 
des Mittelal ters ver landeten Tuggenersees. 
7 2 ) V g l . d i e B e l e g e b e i O S K A R B A N D L E a . a . O . ( A n m . 1 6 ) , S . 2 6 6 . 

73) Die al thochdeutsche Einverleibung beleuchtet überzeugend und an H a n d von Belegen JU
LIUS P O K O R N Y a . a . O . ( A n m . 5) , S . 2 4 3  2 4 6 . 
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g e m ä ß m i t t e l h o c h d e u t s c h e r R e g e l m e i s t s y n k o p i e r t , w o b e i a u c h d a s a u s l a u t e n d e K o n s o 

n a n t e n g e f u g e d a n n v e r e i n f a c h t w i r d : m a n v e r g l e i c h e e t w a d i e ä l t e r e n Belege f ü r d e n 

O r t s n a m e n S c h ä n i s ( B e z i r k G a s t e r , K a n t o n St . G a l l e n ) : 9 7 2 Skennines, 9 8 8 Scbennines, 

9 . / 1 0 . J a h r h u n d e r t Skenninis, 1045 Skennines ( m i t a l t h o c h d e u t s c h e m U m l a u t in de r 

S t a m m s i l b e ) , 1178 de Scennins, 13. J a h r h u n d e r t ö f t e r Schennis, Shennis, u s w . 74). 

E i n e ü b e r g r e i f e n d e d e u t s c h  r ä t o r o m a n i s c h e I n t e r f e r e n z e r s c h e i n u n g , d e r e n W u r z e l n in 

d e n v e r s c h i e d e n e n A k z e n t s y s t e m e n d e r b e i d e n S p r a c h e n l i egen , w a s sich a b e r s y n t a k 

t i s c h  m o r p h o l o g i s c h a u s w i r k t , ist d i e A g g l u t i n a t i o n d e u t s c h e r O r t s p r ä p o s i t i o n e n a n r o 

m a n i s c h e F l u r n a m e n , z . B. I n e r l ö n g ( S c h n i f i s , V o r a r l b e r g ) < ( d e u t s c h ) im + ( r o m a 

n i s c h ) ager longa. D i e s e d o p p e l s p r a c h i g e B i l d u n g s w e i s e ist, w i e z u l e t z t H a n s S t r i c k e r 

z u s a m m e n f a s s e n d a n 180 s o l c h e n E i n z e l n a m e n g e z e i g t h a t 75), e ine B e s o n d e r h e i t d e r u n 

t e r r ä t i s c h e n N a m e n l a n d s c h a f t a m W a l e n s e e , i m St . G a l l e r R h e i n t a l z w i s c h e n R ü t h i u n d 

S a r g a n s s o w i e i m L a n d V o r a r l b e r g ( i m w e s e n t l i c h e n R a u m F e l d k i r c h  N e n z i n g ) u n d i m 

F ü r s t e n t u m L i e c h t e n s t e i n , m i t v e r e i n z e l t e n s ü d l i c h e n A u s l ä u f e r n . Sie l ä ß t s ich v o n d e r 

h e u t i g e n a r e a l e n B e g r e n z u n g a u f ein z e i t l i c h b e g r e n z t e s S t a d i u m d e r Z w e i s p r a c h i g k e i t 

des G e b i e t e s v o r a l l e m i m 13. J a h r h u n d e r t z u r ü c k f ü h r e n . 

W a s d e n l e x i k a l i s c h e n T e i l d e r N a m e n in i h r e m A u s s a g e w e r t f ü r d i e a l e m a n n i s c h  r ä 

t o r o m a n i s c h e S p r a c h b e r ü h r u n g i m F r ü h m i t t e l a l t e r b e t r i f f t , l assen s ich d i e f o l g e n d e n K r i 

t e r i e n f ü r e ine s i e d l u n g s g e s c h i c h t l i c h e B e t r a c h t u n g h e r a n z i e h e n : 

(a) d a s e t h n o l i n g u i s t i s c h e B e n e n n u n g s m o t i v als S e l b s t b e z e i c h n u n g o d e r f ü r A n d e r s s p r a 

c h i g e 

(b) d e r r ä u m l i c h e B e z u g s b e r e i c h r o m a n i s c h e r P e r s o n e n n a m e n g e b u n g in d e n f r ü h m i t t e l a l 

t e r l i c h e n Q u e l l e n 

(c) d i e r ä u m l i c h e S t a f f e l u n g v o n ( v o r r o m a n i s c h  ) r o m a n i s c h e n L e h n w ö r t e r n in d e r N a 

m e n g e b u n g d u r c h d ie A l e m a n n e n 

(d ) d e r r ä u m l i c h g e s t a f f e l t e A n t e i l v o n r o m a n i s c h e n N a m e n in s p ä t e r d e u t s c h g e w o r d e 

n e n G e m e i n d e n . 

M i t a l l d iesen K r i t e r i e n k a n n d i e E n t s t e h u n g d e r d e u t s c h  r ä t o r o m a n i s c h e n S p r a c h 

g r e n z e , d i e r ä u m l i c h e Ü b e r s c h i c h t u n g a l t r ä t o r o m a n i s c h e r T a l s c h a f t e n d u r c h d ie A l e m a n 

n e n u n d d a s A l e m a n n i s c h e s o w i e d a s s c h r i t t w e i s e Z u r ü c k w e i c h e n des R o m a n i s c h e n R i c h 

t u n g C h u r n ä h e r b e l e u c h t e t w e r d e n . W i r b e s c h r ä n k e n u n s in d i e s e m A u f s a t z a u f ein ige 

a u s s a g e k r ä f t i g e F ä l l e f ü r d i e f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e Z e i t . 

74) Belege bei F. PERRET, U r k u n d e n b u c h (wie A n m . 49) mit weiteren lat inisierten und verunech
teten Formen, fe rner Liber c o n f r a t e r n i t a t u m Sangallensis ed. P. PIPER (wie Anm. 40). 
75) HANS STRICKER, Eine Besonderheit der unter rä t i schen N a m e n l a n d s c h a f t , Zur Agglut inat ion 
deutscher Ortspräpos i t ionen an romanischen Flurnamen , Annalas da la Societä re torumantscha, 
A n n a d a L X X X I X , 1976, S. 147181 (mit Verbre i tungskar te ) ; vgl. auch DERS., Die romanischen 
O r t s  und Flu rnamen von Grabs , Diss. Zür ich 1974, ferner GEROLD HILTY, Das St. Galler N a 
menbuch in romanist ischer Sicht, in St. Gallische Ortsnamenforschung , 108. Neujahrsb la t t hsg. 
vom Histor ischen Verein des Kt. St. Gallen 1968, S. 1415 (mit vor läuf iger Verbrei tungskar te) . 
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Was das ethnolinguistische Benennungsmotiv als Selbstbezeichnung oder fü r Anders
sprachige betr i f f t , begegnen uns im Namenmater ia l des frühmittelal ter l ichen aleman
nischrätoromanischen Berührungsbereiches drei Typen: 

Der Personenname Latinus kommt in einer Rankweiler Urkunde von 820 sowie in 
einer Grabser Urkunde von 847 (854) zusammen mit anderen romanischen Personenna
men vor 76). Auch Romanus ist als Personenname im frühmittelal ter l ichen Rätien zu be
legen, kommt aber auch althochdeutsch als Rüman vor, insbesondere im N a m e n Ro
manshorn am Bodensee, 779 locum qui dicitur Rumanishorn (dazu Dorsualnot iz de Ro-
manocornu), mit vielen weiteren Belegen im 9. Jahrhunder t 77). Der N a m e dür f te im 
Frühmittelal ter noch ethnischen Aussagewert besitzen. Außerdem läßt sich Romanus, 
verdeutscht Ruman, in Orts und H o f n a m e n des St. Galler Rheintals und des Landes 
Vorarlberg nachweisen 78). 

D a ß auch althochdeutsch Walah >Welscher< (wozu auch das Adjekt iv walahisk 
>welsch< gehört) in Ortsnamen die Funktion einer ethnolinguistischen Bezeichnung hatte, 
zeigen die beiden Übersetzungsnamen lateinischromanisch Ripa, Riva >Ufer<, O r t am 
Ostufer des Walensees, althochdeutsch seit ca. 850 Walahastad (Karolingisches Reichs
guturbar) für *W alahostad >Ufer, Gestade, Anlegeplatz der Romanen*, 1045 Walasta-
de usw., heute Walenstadt (Kanton St. Gallen), sowie Raetia Curiensis, althochdeutsch 
seit dem 9. Jahrhunder t Churewalaha, Curowalahon u. ä., später Churwalchen, zunächst 
als Dat iv Plural >bei den Churwelschen< zu verstehen 79). Während im zweiten Namen 

7 6 ) H E R M A N N W A R T M A N N , U r k u n d e n b u c h d e r A b t e i S t . G a l l e n , I , S. 2 4 3  2 4 4 u n d I I , S. 2 2 , v g l . 

auch F. PERRET, U r k u n d e n b u c h a. a. O. (Anm. 49), S. 32 u n d 46, mit dem Hinwe i s , Latinus k o m 
me auch in ande ren R a n k w e i l e r U r k u n d e n vor . Aus dem bair ischen Gebie t ist der eingedeutschte 
Per sonenname Ledi < Ladmu < Latinus in einer Salzburger U r k u n d e v o n 788 belegt, vgl . 
K A R L FINSTERWALDER a . a . O . ( A n m . 2 3 ) , S. 38 ( m i t L i t . ) . 

77) Romanus, vgl. die vielen N e n n u n g e n im V e r b r ü d e r u n g s b u c h v o n P f ä f e r s ( M G H , Libri con
f r a t e r n i t a t u m e d . P . P I P E R , B e r l i n 1 8 8 4 ) ; a h d . Ruman z . B . H . W A R T M A N N , U r k u n d e n b u c h 

a . a . O . ( A n m . 7 6 ) , S. 3 6 1 ; B e l e g e f ü r R o m a n s h o r n H . W A R T M A N N a . a . O . ( A n m . 7 6 ) , I , S. 81 

u s w . u n d O T T O P . CLAVADETSCHER  PAUL STAERKLE, D i e D o r s u a l n o t i z e n d e r ä l t e r e n S t . G a l l e r 

U r k u n d e n , St. Gal len 1970, S. 26. 
7 8 ) THOMAS A R N O L D HAMMER a . a . O . ( A n m . 4 7 ) , S. 1 2 3 R u m e n s c h w a n d e n , 1 4 0 4 ze Rumanswen-

di, Gemeinde St. M a r g r e t h e n ; S. 175 Romligen , 1492 v f f rumlingen, Gemeinde Al t s t ä t t en . V o r 
ar lberger F l u r n a m e n b u c h I, S. 1 ff . , Bregenz 1970 f f . (mit Beispielen in den publ iz ie r t en Listen) . 
79) Vergle ichende Beleglisten zu W a l e n s t a d t bei ST. SONDEREGGER, Die a l thochdeu t sche Schweiz , 
Z u r Sprach und Siedlungsgeschichte der deutschen Schweiz bis 1100, in : Sprach leben der 
Schweiz (Fes tschr i f t R u d o l f H o t z e n k ö c h e r l e ) , Bern 1963, S. 51; zu C h u r w a l c h e n bei ST. SONDE
REGGER, Die Ausb i ldung der deutsch romanischen Sprachgrenze in der Schweiz (Anm. 15), 
S. 2 8 4  2 8 5 . 

lat. Latinus 
(auf die romanische 
Namengebung 
beschränkt) 

lat. Romanus, ahd. Rüman 
(zunächst in der romanischen, 
später auch in der deutschen 
Namengebung belegt) 

ahd. Walah, -o 
(auf die deutsche 
Namengebung 
beschränkt) 
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DIE WALEN-NAMEN IM RAUM GASTER-WALENSEE 

legende 

A bis 1300 urkundlich belegte fiamen 

A erst mfr) 1300 belegte ftamen 

A AlVaiau 
Walenstein 

A Watenws 

- t f WMenbey^^älmguflen * U m Kvarms/WäUse^ 

4A 
fWmthmbM mchmw3lä 

la/Km/Walahastad 

Walenchenel 

das nachgestellte -walchen die Ubersetzung von Raetia >Rätien<, d. h. >anderssprachiges, 
romanisches Land< (was fü r die Raetia Curiensis im Frühmit telal ter noch voll gelten 
konnte) darstellt, liegt im ersten Fall ein unterscheidender Zusatz vor, indem statt des 
einfachen althochdeutschen stad >Ufer, Gestade< (vgl. Staad am Bodensee) der Ortsname 
im 9. Jahrhunder t deutlich als >Gestade auf der (noch) romanischen Ostseite des Sees< be
zeichnet wurde, dies im Gegensatz zur Westseite, wo bis heute ebenfalls ein Flurname 
Staad am Uferstreifen bezeugt ist. N a c h dem Ortsnamen wurde auch der See, lateinisch 
lacus Rivanus, rätoromanisch lac Rivdun, als Walensee (z. B. 1259 lacum qui dicitur Wa-
lase) benannt, wobei auch hier eine Verbindung *Walahoseo >Walchensee< möglich er
scheint 8°). Untersucht man die Walen- oder Walchen-'Namen (mit Einschluß der jünge
ren mit Welsch- komponierten Bildungen) der Nordos t  und Zentralschweiz im größeren 
räumlichen Zusammenhang (Karte 2), so zeigt sich ganz allgemein eine Verdichtung die
ser Namen südwärts in Richtung voralpine und alpine Rückzugsgebiete. Eine auffal lende 
Dichte zeigen die Walen-Namen außerdem im Gebiet des Walensees, wo sich im engen 
Taldurchbruch zwischen zwei hohen Bergketten mit Alpgebieten eine wichtige f rühmi t 

80) Belege bei F. PERRET, U r k u n d e n b u c h a. a. O. (Anm. 49), Register (wo auch eine Form lacus 
walaha genannt wird , die wir im Text nicht f inden können) . 
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telalterliche Sprachgrenz-Staffe l landschaf t vom 9. bis zum 12. Jahrhunder t ergab (dazu 
Detailübersicht Karte 3) 8l). 

Noch ein weiterer deutscher Landschaf tsname von Unterrät ien enthält vermutlich 
die ethnische Einheit der Walchen oder Romanen, nämlich der N a m e Walgau (äußerer 
und innerer Walgau), Tal landschaf t an der Iii im Land Vorarlberg. Der Name ist eine 
deutsche Neuschöpfung im Rahmen der althochdeutschen Gaunamengebung für latei
nischromanisch vallis Drusiana, Trusiana u. ä., er enthält aber wahrscheinlich wie der 
sicher so belegte Walgau oder Wallgau bei Garmisch in Oberbayern (763 Walhogoi, spä
ter Walagouwa u. ä.) den Volksnamen Walen, Walchen. Dergestalt zeigt die althoch
deutsche Gaunamengebung in der Nordostschweiz und in Vorarlberg (dazu Karte 4) ne
ben ihrem nördlichen Schwerpunkt ein Auslaufen im Rheintal Richtung Chur, wo als 
südlichste N a m e n die beiden Walchen-Bildungen Walgau und Churwal(ch)en festzu
stellen sind. Im übrigen ergeben sich bei den Walen-/Walchen-~Namen auffal lende Paral
lelen zwischen der Schweiz (mit Vorarlberg) und Bayern (mit Österreich), also zwischen 
Raetia prima und Raetia secunda, z. T. mit Noricum, so bei Walensee/Walchensee, 
Walchsee, bei Walenwis /Walchwis , Walis, Wals, sowie beim oben genannten Walgau / 
Wallgau 8z). Das Benennungsmotiv fü r die Walchenorte ist auch den Humanis ten durch
aus bewußt . So schreibt Joachim von Watt , genannt Vadianus, um 1535 in seiner Chro
nik der Äbte von St. Gallen 83) mit Bezug auf Churrä t ien : 

»Und am Rin bi der stat Chur und daselhs harab Lombarder [etwa: Alpenromanen, 
Oberitaliener] gesessen sind, die man Walken gbaißen bat; dannenhar die Churwalhen 
und das stetli Walhenstat und der Walhensee, den man den Weser-see [zum ON Weesen] 
nempt, die namen tragend. Nachmals aber hat sich der Tütschen volk und sprach wider-
um über den Rin in unsere land gestrekt, und ist die weltsch sprach hindersich getriben 
und geschwaint [zum Verschwinden gebracht] worden . . . biß gen Chur den Rin uf.« 

Was den räumlichen Bezugsbereich der romanischen Personennamengebung im Früh
mittelalter betr i f f t , haben wir schon f rüher auf den Befund hingewiesen, der das Bild 
der in den alten Talsiedlungslandschaften altromanischen Nordostschweiz ergänzt8«). 
Eine Kart ie rung des Materials, die wir hier nicht wiederholen wollen, nach Ausstellungs
orten der Urkunden und Nennungen von Mönchen und Nonnen in den das Gebiet von 

81) EUGEN NYFFENEGGER, N a m e n k u n d l i c h e Beiträge zur Sprachgrenzf rage im Raum GasterKc
renzenAmden , in : St. Gallische Ortsnamenfor schung , 108. Neujah r sb l a t t hsg. vom Historischen 
Verein des Kt . St. Gallen, 1968, S. 29. 
82) Vgl. den f ü r Bayern grundlegenden Aufsa tz von ERNST SCHWARZ, Baiern und Walchen, Zeit
schr i f t fü r bayerische Landesgeschichte 33, 1970, S. 857938. Belege fü r den bairischen Walgau 
bei ERNST FöRSTEMANN, Altdeutsches N a m e n b u c h , Bd. 2, N a c h d r u c k der 3. Auflage, München
Hi ldesheim 1967, Sp. 1187. Für den vorar lbcrgischen Walgau sind, wegen des langen Nachlebens 
der la teinischromanischen Bezeichnung vallis Drusiana in lateinisch ver faß ten Urkunden , nur 
spätmit te la l ter l iche und dann humanist ische Belege überl iefer t . 
83) Deutsche historische Schr i f ten , hsg. von ERNST GöTZINGER, Bd. II , St. Gallen 1877, S. 49. 
84) ST. SONDEREGGER, Die al thochdeutsche Schweiz a. a. O. (Anm. 79), S. 5253 (mit Karte) . 
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Unterrät ien, St. Gallen und das Bodenseeufer von Konstanz bis Bregenz betreffenden 
monastischen Quellen ergibt eine starke romanische Personennamengebung noch im 
9. Jahrhunder t bis an den Bodensee. Interferenzerscheinungen zwischen altalemannischer 
und al t rätoromanischer Schreibtradit ion zeigen sich sodann im deutschen Namenbestand 
der sogenannten rätischen Pr iva turkunden des 8. bis 10. Jahrhunderts , deren Ausstel
lungsorte sich vor allem im Rheintal von Chur an abwärts und im Walgau befinden 85). 

Was die oben (Seite 232 f.) genannten Kriterien der räumlichen Staffelung von ro
manischen (und über romanische Vermit t lung weitergetragenen vorromanischen) Lehn
wör tern in der Namengebung durch die Alemannen sowie des areal gestaffelten Anteils 
von romanischen N a m e n in später deutsch gewordenen Gemeinden von Churrät ien be
t r i f f t , sind wir fü r endgültige Ergebnisse auf die zum Teil erst in Arbeit befindlichen 
kantonalen oder landesbezogenen Namenbücher angewiesen, wobei das darin erhobene 
Material ja erst in dieser Hinsicht erklärt und ausgezählt werden muß 8Ö). D a die ältere 
Forschung zu wenig scharf zwischen Lehnwort in alemannischem Mund und wirklichem 
romanischem Reliktnamen aus romanischer Namengebung heraus geschieden hat, bleiben 
viele scheinbare Ergebnisse der älteren namenkundlichen Literatur überholt 87). Eine 
t ragfähige Detai lanalyse der allmählichen Sprachgrenzverschiebung Alemannisch/Räto
romanisch und ihrer hauptsächlichen örtlichen Barrieren kann erst die auf vollständigen 
Sammlungen beruhende Flurnamenforschung vermitteln 88). 

"Wir wollen uns abschließend noch dem großräumigeren Problem der Entstehung der 
Sprachgrenze im Frühmittelal ter und der Frage nach der siedlungsmäßigen Durchdr in

85) K a r t e und Li te ra tu r bei STEFAN SONDEREGGER, Althochdeutsche N a m e n in den rätischen 
P r i v a t u r k u n d e n von St. Gallen vor 800, in: Festschrif t Paul Zinsli, Bern 1971, S. 145160. 
86) Zum 1956 begründeten St. Galler N a m e n b u c h ist die bisherige Litera tur zusammengefaß t in 
O n o m a , vol. X V I I I , 1974, S. 486487, vgl. ferner das oben Anm. 75 genannte 108. Neujahrs 
b la t t St. Gallische Or t snamenfo r schung 1968 sowie die Kleine Schr i f t St. Galler Namenbuch 
19561977, St. Gallen 1978. Ein Vorar lberger Flurnamenbuch erscheint in Bregenz seit 1970, 
zunächs t als reine Mater i a l sammlung mit urkundl ichen Belegen und Flurnamenplänen . Vgl. sodann 
GUNTRAM PLANGG, Die rä toromanischen Flurnamen des Brandner ta les , Ein Beitrag zu Vorarlbergs 
R a e t o r o m a n i a Alemannica (Romanica Aenipo tana I), Innsbruck 1962 (dazu die auf siedlungs
geschichtliche Fragen eingehende Rezension von GEROLD HILTY, Zei tschr i f t f ü r Romanische Philo
logie 83, 1967, S. 217223) . 
87) Grund legend zur arealen Lehnwor t fo r schung JAKOB JUD, Zur Geschichte der romanischen 
Rel ik twör te r in den A l p e n m u n d a r t e n der deutschen Schweiz, Vox Romanica vol. 8, 1946, 
S. 34109, bzw. in: Romanische Sprachgeschichte und Sprachgeographie , Ausgewählte Aufsätze, 
Zürich 1973, S. 339407. Ferner RUDOLF TRüB, Die Sprach landschaf t WalenseeSeeztal (Beiträge 
zur schweizerdeutschen M u n d a r t f o r s c h u n g Bd. I I I ) , Frauenfe ld 1951. 
88) In diesem Sinn EUGEN NYFFENEGGER a. a. O. (Anm. 81) f ü r den Raum Gaste r Näfe l s Walen
see; THOMAS ARNOLD HAMMER a . a . O . (Anm. 47) fü r das St. Galler Rheinta l nördlich des Hir 
schensprungs; HANS STRICKER a . a . O . (Anm. 75) fü r das St. Galler Rheinta l südlich des Hir 
schensprungs, Vorar lberg mit Liechtenstein und WalenseeSeeztal . Zur Siedlungsgeschichte von 
Vorar lberg BENEDIKT BILGERI, Der mitte la l ter l iche Landesausbau von Vorar lberg, Alemannisches 
J a h r b u c h 1954, S. 188 f f . 
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gung des frühmittelal terl ichen Sprachgrenzraumes in der alten Raetia prima zuwenden 
 dies außerdem im Sinne einer Zusammenfassung des bisher Dargelegten 8s>). Zunächst 
ist über die oben behandelten Einzelkriterien hinaus grundsätzlich nach dem Gesamtbe
stand der Orts oder Siedlungsnamen (im wesentlichen die heutigen Gemeinde und 
Weilernamen) in alemannischer und voralemannischer (= romanischer, z. T. vorromani
scher) Sprachgebung zu fragen. Wenn wir zuerst die Kart ierung der voralemannischen 
Siedlungsnamen (Gemeindenamen) der heutigen deutschen Schweiz (Karte 5) betrachten 
und für das Gebiet zwischen Bodensee, Zürichsee und Chur näher ins Auge fassen, so er
gibt sich eine Konzentra t ion von voralemannischen N a m e n eigentlich erst im Gebiet Ga
sterGlarusWalensee, Rheintal und Seeztal, Chur und im heutigen DeutschBünden. Im 
Zuge der alemannischen Durchdr ingung des Raumes seit dem Frühmittelal ter  dies er
weist Karte 6 Alemannische und voralemannische Siedlungsnamen (Gemeindenamen) in 
der deutschen Schweiz  entsteht eine völlig neue, zusätzliche Besiedlung und Landeser
schließung im untersten linksrheinischen Rheintal , im st. gallischen Fürstenland zwischen 
Rorschach und Wil, im Toggenburg und Appenzellerland sowie in den hintersten Talstu
fen des Kantons Glarus, während zusätzliche alemannische Siedlungsräume in den südli
chen Teilen des Kantons St. Gallen und im Kanton Graubünden, soweit sie an den Sied
lungsnamen gemessen werden können, kaum stärker ins Gewicht fallen, da der alte Sied
lungsgrund der alpinen Tal und lohnenden Höhengebiete  mit beschränkten Ausnah
men  im wesentlichen schon durch die romanische Bevölkerung beschlagen war. Die
sen grundsätzlichen Befund mag eine Folge von drei toponomastischen Karten über das 
Namenbi ld der Nordostschweiz veranschaulichen (Karten 7, 8, 9), in denen wir noch die 
angrenzenden außerschweizerischen Gebiete nördlich des Bodensees sowie in Vorarlberg 
und Liechtenstein berücksichtigen konnten, jedoch nicht mehr das dabei in einem schma
len Streifen noch angeschnittene Gebiet des heutigen Kantons Graubünden. Karte 7 mit 
der Eintragung der vordeutschen Fluß und Siedlungsnamen mag noch einmal deutlicher 
als im gesamtschweizerischen Zusammenhang (Karte 5) jene voralpine Siedlungsleere 
mit Bezug auf nachweisbare voralemannische Dauersiedlungen im Toggenburg und Ap
penzellerland sowie im linksrheinischen untersten Rheintal aufzeigen, in die zwar eini
germaßen strukturgebend und im Sinne eines lose bekannten und über den Alpstein auch 
begehbaren Durchgangsgebietes  man vergleiche die Gebirgspassage von St. Gallen 
über das Säntisgebiet nach Sennwald und Grabs in der Vita Sancti Galli  einige alte, 
voralemannische Flußnamen reichen, zusammen mit den oben S. 223 vermerkten (auf 
der Karte 7 als Bergnamen nicht eingezeichneten) keltischen Waldhügelnamen Gabris 

89) Vgl. auch f ü r die ganze Schweiz STEFAN SONDEREGGER, Ortsnamen , in : U r  und f rühge
schichtliche Archäologie der Schweiz, Bd. VI Das Frühmit te la l te r , Basel 1979, S. 7596. 



248 S T E F A N S O N D E R E G G E R 

Vit vondemsnmschen Siedlungsnamm 
der dmtsdxen Schweiz 

rfMDBMMBfflttirtg awMtewar \ 

K a r t e 5 

Alemannische und voralemannische 
Siedlungsnamm (Cemeindenamen > 
in der deutschen Schweiz 

• malownrusiht Siolliingsmmoi 

I äonimisdu Siallungsnjtnm 

daitjtft-rvnunuihtSpradigrrnzc 

w '3 

K a r t e 6 



D I E S I E D L U N G S V E R H ä L T N I S S E C H U R R ä T I E N S 2 4 9 

ein 

T G 

preacn BuUch l'OSS) 

WinUrthur 

SC ZH 

AR 
AR Lirick Usrcr 

sz ZG B D D 

DAS \S NAMENBILD DER 
NORDOSTSCHWEIZ 

1/ordeutYChe Fluss-und 
Siedlungwänieyi 

A oT GR 
GL 

i Tarn 
inj 

Kar te 7 

( K a n t o n T h u r g a u ) u n d G ä b r i s ( K a n t o n A p p e n z e l l A u s s e r  R h o d e n ) 9°). D e m g e g e n ü b e r 

s p r i n g t d ie v o r d e u t s c h e , d . h . r ä t o r o m a n i s c h e ( e h e m a l s r ä t i s c h e , k e l t i s c h e , s o d a n n r ö m i 

sche) V e r a n k e r u n g im St . G a l l e r R h e i n t a l s ü d w ä r t s M o n t l i n g e n ( n ö r d l i c h s t e r l i n k s r h e i n i 

90) Ausführ l iche Begründung des Befundes bei STEFAN SONDEREGGER, Grund legung einer Sied
lungsgeschichte des Landes Appenzel l a n h a n d der Orts  und Flurnamen, Appenzel l ische J a h r b ü 
cher 85, Trogen 1958, S. 368 (mit 13 auf das engere Gebiet bezogenen Kar ten) . Zur Deu tung 
der Flußnamen auf der Kar te neuerdings ALBRECHT GREULE, Vor und f rühgermanische Flußna 
men am Oberrhein , Ein Beitrag zur Gewässernamengebung des Elsaß, der Nordschwe iz und Süd
badens (Beiträge zur Namenfo r schung , N . F. Beihef t 10), Heide lberg 1973. Zur Siedlungsge
schichte des St. Galler Rheintals nördl ich des Hirschensprungs THOMAS ARNOLD HAMMER a. a. O. 
(Anm. 47). 
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s c h e r P u n k t ) , i m L a n d V o r a r l b e r g u n d i m F ü r s t e n t u m L i e c h t e n s t e i n s o w i e i n d e n s ü d l i 
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a b . U n t e r r ä t i e n w a r d e m n a c h s i c h e r s c h o n i m F r ü h m i t t e l a l t e r r e c h t d i c h t b e s i e d e l t . Z w e i 
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a n d e r e v o n B r e g e n z ü b e r C l u n i a (be i F e l d k i r c h ) e b e n f a l l s n a c h C h u r ; b e i d e t r a f e n in 
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1 9 7 7 v e r ö f f e n t l i c h t h a t 9J). 

N a c h d e n E r k e n n t n i s s e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n N a m e n f o r s c h u n g ist d e r ä l t e s t e a l e m a n 

n i s c h e S i e d l u n g s r a u m i m ä l t e r e n F r ü h m i t t e l a l t e r des 5. u n d 6. J a h r h u n d e r t s t y p o l o g i s c h 

v o r a l l e m d u r c h d i e  m g e n  N a m e n d e r a l t e n m i t t e l l ä n d i s c h e n S c h i c h t e n g e k e n n z e i c h n e t . 

D o c h ist es in b e s t i m m t e n v o r a l p i n e n G e b i e t e n a u c h s p ä t e r n o c h z u  m g e T z  N a m e n g e 
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b l i e b . K a r t e 8 k o m b i n i e r t d i e v o r d e u t s c h e n S i e d l u n g s n a m e n d e r N o r d o s t s c h w e i z m i t d e n 

 m g e r c  N a m e n , d e r e n S c h w e r p u n k t n ö r d l i c h u n d s ü d l i c h v o n B o d e n s e e ( o h n e o b e r e n See

t e i l ) u n d R h e i n s o w i e a n d e n U n t e r l ä u f e n d e r g r ö ß e r e n F l ü s s e T h ü r , T ö s s u n d L i m m a t 

l i e g t . Z u s p ä t e r e n v o r a l p i n e n B a l l u n g e n ist es a u ß e r d e m a m R i c k e n u n d i m u n t e r e n T o g 

g e n b u r g ( B e z i r k A l t  T o g g e n b u r g ) g e k o m m e n . D a s e i g e n t l i c h e G e b i e t d e r R a e t i a p r i m a 

ist a m s ü d ö s t l i c h e n B o d e n s e e , i m R h e i n t a l u n d V o r a r l b e r g s o w i e o s t w ä r t s des G a s t e r l a n 

des m i t g a n z w e n i g e n j ü n g e r e n o d e r u m g e d e u t e t e n A u s n a h m e n f r e i v o n  m g e n  N a 

m e n 93). S o z e i g t d i e K a r t e d o c h d e u t l i c h d i e e r s t e a l t a l e m a n n i s c h e S i e d l u n g ( m i t z u s ä t z 

91) Vgl. neuerd ings HANS RUDOLF WIEDEMER, Die Walensee rou te in f r ü h r ö m i s c h e r Zeit, in : H e l 
ve t ia A n t i q u a (Fes t schr i f t Emi l Vogt) , Zür ich 1966, S. 167172 (mit w e i t e r f ü h r e n d e r F u n d k a r t e 
auch f ü r das rechts u n d l inksrheinische R h e i n t a l ) ; f e rne r ERNST MEYER, Zwei unbeach te te ant ike 
Zeugnisse zur Geschichte der römischen Schweiz , in : Prov inc ia l i a (Fes tschr i f t f ü r R u d o l f Laur 
Belar t ) , Base l S tu t tga r t 1968, S. 382385 . 
92) Die R ö m e r z e i t im K a n t o n St. Gal len , Mit te i lungsb la t t der Schweizer ischen Gesel l schaf t fü r 
U r  u n d Frühgeschich te , Jg. 8, 1977, H e f t 29, S. 1320. 
93) D a s äl tere M a t e r i a l bei BRUNO BOESCH, O r t s n a m e n u n d Siedlungsgeschichte am Beispiel der 
-ingen-One der Schweiz , Alemannisches J a h r b u c h 1958, S. 150. N i c h t berücksicht ig t sind auf 
unserer K a r t e die jüngeren Bi ldungen in K t . G l a r u s am R a n d des Ausschni t tes . Uber die jüngeren 
T y p e n im St. Gal le r R h e i n t a l TH. A. HAMMER a. a. O . (Anm. 47), S. 177. 
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liehen späteren Ausläufern) und den davon unberührten rätoromanischen Block im 
Osten und Südosten. 

Aber selbst wenn wir noch einen zweiten, fü r die alemannische Siedlungsgeschichte 
wichtigen Ortsnamentypus dazunehmen, die fü r die althochdeutsche Zeit des späteren 
Frühmittelalters vom 8. bis zum 11. Jahrhunder t charakteristischen -zvil-/-wiler-~Na.men 
(Lehnwort aus lat .rom. villare, mit der Grundbedeutung »Hof , Hofgruppe«) , kommen 
wir, was Churrät ien betr i f f t , nicht weiter. Kar te 9 mit der zusätzlichen Eintragung der 
wzVNamen (neben den vordeutschen Siedlungsnamen und den wgenNamen) zeigt den 
entscheidenden Landesausbau der Alemannen in den Höhengebieten zwischen den größe
ren Flüssen, an deren Oberlauf und bis in die voralpine Hügelzone hinein. Auch diese 
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DAS N A M E N B I L D 
N O R D O S T S C H W E I Z 
• vordeutscheSiedlungsnamen 
• alemannische-ingtn-Namen 
1 alemannische - wü - Namen 

K a r t e 9 

Ausbauphase reicht kaum in die alten Kerngebiete der rätoromanischen Talschaften. 
Einfaches, unzusammengesetztes Wiler /Wei ler kommt ganz vereinzelt in Vorarlberg und 
Liechtenstein vor 94). Allerdings ist diese Bildung im 9. Jahrhunder t fü r die neue alt
hochdeutsche Benennung des alten Vinomna, nämlich Rangvuvla (Dorsualnotiz zu einer 
Urkunde von 820), 1045 Ranchuuila, heute Rankweil , verwendet worden, was wiederum 

94) Diskuss ion der  w i /  N a m e n f ü r die N o r d o s t s c h w e i z bei STEFAN SONDEREGGER, Die O r t s  und 
F l u r n a m e n des L a n d e s A p p e n z e l l , Bd. I, F r a u e n f e l d 1958, S. 563569 u n d DERSELBE, G r u n d l e 
gung einer Sied lungsgesch ich te des Landes A p p e n z e l l a . a . O . ( A n m . 90), S. 3536 . Vgl. sodann 
HEINRICH LöFFLER, D i e W e i l e r o r t e in O b e r s c h w a b e n ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n der Kommiss ion f ü r 
geschicht l iche L a n d e s k u n d e in B a d e n  W ü r t t e m b e r g , Reihe B, Bd. 42), S t u t t g a r t 1968. 
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auf die relativ späte alemannischrätoromanische Berührung in diesem Gebiet erst in alt
hochdeutscher Zeit hinweist 95). 

Als Hauptergebnisse einer Analyse unserer letzten Kartenfolge (Karten 7, 8, 9) und 
überhaupt unserer Darlegungen dürfen demnach hervorgehoben werden: 
(1) Eine bereits f rühe alemannische Durchdr ingung seit der Landnahme im 5V6. Jahr 
hundert zeigt das Südufer des Bodensees (-ingen-Namen), obwohl diese dann offenbar 
bis etwa ins 8. Jahrhunder t reicht (sekundäre Siedlungsnamen im Ostteil). Hier muß mit 
einer gewissen Zweisprachigkeit und einem Nachleben des Romanischen an einzelnen 
schon voralemannischen Orten (Arbon) bis in frühal thochdeutsche Zeit (8. Jahrhunder t ) 
gerechnet werden (Personennamengebung, voralemannische Ortsnamen) . 
(2) Schon in frühalthochdeutscher Zeit sind die Alemannen im Gasterland sicher bis 
Benken (741 und 744 Babinchova, -inghofen-Nzme) und darüber hinaus in den unteren 
Teil des Glarnerlandes sowie auf den Kerenzenberg vorgedrungen (Kri terium der Laut
verschiebung), im Verlauf der althochdeutschen Zeit dann bis an das Westufer des Wa
lensees (9. Jahrhunder t ) . 
(3) Bereits in frühal thochdeutscher Zeit beginnt auch die Erschließung des untersten 
St. Galler Rheintals und des nördlichen Vorarlberg bis auf die Höhe der Altstät ter 
Bucht, wobei aber die romanischen Namenspuren rechtsrheinisch stärker vertreten sind 
als linksrheinisch  das gleiche gilt fü r die archäologischen Funde der Römerzeit 96). 
(4) Demgegenüber bleiben die Kerngebiete von Unterrät ien, nämlich die Talschaften 
Rheintal (mit Vorarlberg und Liechtenstein) südlich des Hirschensprungs und Walensee
Seeztal im wesentlichen als rätoromanische N a m e n  und Siedlungslandschaften während 
der ganzen althochdeutschen Zeit bis etwa in das 11. Jahrhunder t im wesentlichen in
takt , wenn auch mit gewissen alemannischen Einsprengseln sicher gerechnet werden 
muß. Im übrigen geht es vom 8. bis zum 11. Jahrhunder t um eine alemannische Sied
lungserschließung jenseits der altromanischen Talgründe, nämlich im Voralpengebiet 
nordwestlich des Alpsteingebirges, im oberen Toggenburg  das rein alemannische 
Dorf  oder Siedlungsnamen aufweist, in seinem Ostteil aber noch rätoromanische Alp
und Bergnamen mit Nutzung vom romanischen Rheintal her  und in weiteren nicht 
voralemannisch besiedelten Rodungsgebieten der Nordostschweiz. 
( j ) Einige sprachhistorischnamenkundliche Kriterien lassen erkennen, daß der eigentliche 
sprachliche Umgestal tungsprozeß im östlichen Walenseegebiet und im Seeztal sowie im 
Rheintal südlich des Hirschensprungs in mittelhochdeutscher Zeit seit dem 12. Jahrhun
dert einsetzt (Betonung der Ortsnamen, Agglutination deutscher Ortspräposi t ionen an 

95) Zu den N a m e n : Vinomna wahrscheinl ich keltisch, vgl. A. HOLDER, AltCelt ischer Sprach
s c h a t z a . a . O . ( A n m . 11) , B d . I I I , S. 3 5 4 u n d R U D O L F VON P L A N T A b e i A D O L F H E L B O K , R e g e s t e n 

von Vorarlberg und Liechtenstein a. a. O. (Anm. 50), S. 75. In Rankwei l steckt der Personenname 
Rang, Rango, Ranko, vielleicht K u r z f o r m zu Rant-ger u. ä. (jüngere Beispiele bei HEN
NIG KAUFMANN, Altdeutsche R u f n a m e n , München 1965, S. 26), vgl. auch Rangendingen (Hohcn 
zollcrn), 795 Rangodinga (H. W a r t m a n n , U r k u n d e n b u c h der Abtei St. Gallen Bd. I, S. 131). 
96) Analyse des Raumes bei TH. A. HAMMER a. a. O. (Anm. 47), besonders S. 208. 
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romanische Namen , Fehlen althochdeutscher Leitnamen in diesen Gebieten, sprunghaft 
starke Zunahme des Anteils romanischer Flurnamen). 
(6) Die alemannisch-rätoromanische Sprachgrenze ist nicht linear quer durch die gesam
te Nordostschweiz entstanden, wie dies noch das berühmt gewordene Kartenbi ld von 
Jakob Jud aus dem Jahr 1946 suggerierte 97), sondern ausschließlich talschaftsweise in 
Form einzelner kurzer , zeitlich verschiebbarer Stücke, zwischen denen die großen voral
pinen Rodungslandschaf ten lagen, an deren einigermaßen vollständigen Erschließung 
die Alemannen bis tief in das Spätmit telal ter hinein zu tun hatten  dies lehrt jede De
tailanalyse fü r einzelne Gebiete 98). 
(7) Während im Frühmit telal ter die entstandenen Sprachgrenzstücke noch weitgehend 
auch Volkstumsgrenzen sind, t r i t t im Verlaufe der Zeit die ethnische Komponente im 
Gefolge von Bevölkerungsvermischung zurück. Jedenfalls wird man in nachalthochdeut
scher Zeit, also seit dem 12. Jahrhunder t , den Sprachwechsel Rätoromanisch/Deutsch 
nicht mehr auf einen wirklichen Bevölkerungswechsel zurückführen dürfen, wenn auch 
sicher eine gewisse demographische Bewegung von Alemannen in das rätoromanische 
Gebiet hinein erfolgt ist. Selbst in althochdeutscher Zeit ist in gewissen altbesiedelten 
Regionen (alte Bodenseeorte mit Bregenz, Rheinebene im Land Vorarlberg, Raum Ga
sterGlaruswestlicher Walensee) schon mit dem Beginn einer ethnischen Vermischung zu 
rechnen, deren Ausmaße im einzelnen nur interdisziplinär bestimmt werden können. 

War die ältere Forschung über die Sprachverhältnisse in der Raetia prima 99) mehr 
darauf aus, sozusagen statisch das ehemalige Verbreitungsgebiet sowie die Hal tepunkte 
des älteren Romanentums im später verdeutschten Gebiet f lächenart ig herauszuarbeiten, 
geht es in der neueren Namenforschung darum, auf dem Hintergrund eines möglichst 
vollständigen linguistischen Basismaterials und eines stark erweiterten sprachwissen
schaftlichen Kriter ienkatalogs den dynamischen Prozeß von sprachlicher Begegnung und 
Interferenz zwischen Rätoromanisch und Alemannisch, von ethnischer Durchdringung 
und regional differenzierter siedlungsgeschichtlicher Erschließung  unter Ausscheidung 
von jüngeren Rodungslandschaf ten gegenüber dem kontinuierlich besiedelten Altland 
sowie des landschaft l ich nun genauer bestimmbaren Sprachwechsels überhaupt darzustel

len. 

97) K a r t e »Die romanischdeutsche Sprachgrenze der Schweiz«, mit einer alpinenvoralpinen 
durchgehenden Zone des äl teren R o m a n e n t u m s bis zum 879 . Jh., in Vox Romanica 8, 1946, bei 
S. 108 (bzw. Ausgewähl te Aufsä tze , Zürich 1973, S. 341). 
98) Appenze l l : ST. SONDEREGGER, Grund legung einer Siedlungsgeschichte a . a . O . (Anm. 90); un
terstes St. Gal ler Rhe in ta l : TH. A. HAMMER a. a. O (Anm. 47). 
99) Vgl. die forschungsgeschichtl ich wertvol le , im wesentl ichen außer wichtigen historischen 
Zeugnissen aber überhol te Arbei t von CHASPER PULT, Uber die sprachlichen Verhältnisse der 
Raet ia pr ima im Mitte la l ter , St. Gallen 1928 (auch Revue de Linguistique romane I I I , 1927, 
S. 157-205). Die ältere Li te ra tur im übrigen bei STEFAN SONDEREGGER, Die schweizerdeutsche 
M u n d a r t f o r s c h u n g 1800-1959, Bibliographisches H a n d b u c h mit Inhal t sangaben (Beiträge zur 
schweizerdeutschen M u n d a r t f o r s c h u n g Bd. X I I ) , Frauenfe ld 1962, S. 80-85. 


